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V O R B E R I C H T  

OSTERREICHISCIIEN Y OLAREXPEDITION NACI-I JAN MAYEN 
VOM 

LElTER DER EXPEDITION 

. EMIL EDLEN VON WOIJLGEMUTH, 
K. K. CORVETTEN-CAPITAN. 

(Mit 3 Tafeln u n d  I Karte.) 

I. Einleitung. 

Genesis des internationalen Unt~~nehrnens. 

Die vorliegende Publication enthiilt die im Sinne der Restin~mungen der internationalen Polar-Conferenzen 
angestellten und ausgearbeiteten Beobaclltungea der iisterreichiscl~en Polarstation J a n  May en wahrend des 
Zcitraumes Juli 1882 bis August 1883. 

Die Ergebnisse sind in der nacllfolgenden O~dnung zusnmn~engcstellt. 

E r s t  e r Band. Vorbericht. 
I. Theil: Astronomie. 

11. Theil: Aufnahmsbcschreibung der Insel; Gletscherbewegulig. 
111. Tlleil: 1. Abtheilung: &feteorologie. 

2. Abtheilung: Temperatur und Salzgehalt des Seewassers. 
3. Abtheilung: Chemische Untersuchungen der Seewassorproben. 
4. Abtheilung: Ebbe- und Fluthbeobaclitungen. 

Z wei t e r  B a n  d. IV. Theil: Polarlicht- und Spektralbeobachtuugen. 
V. Theil : Magnetische Beobachtungen. 

D r i  t ter  Band. VI. Theil : Zoologic. 
VII. Theil : Botanik. 

VIII. Theil : Mineralogie. 

Da dic Anregung zul. Aussendtiilg von 14 Expeditionen bcliufs gleichzeitiger Durcl~forschung des Polar- 
gebietes vorn lr. k. Linienschiffs-Lieutenant I h r l  Weyplqecht  gegeben worden nnd die vorliegenden 
Berichte eincn Theil der Ergebnisse dieses internationalcn Unternelimens bilde~i, so ist es flir die Beurtheilung 

6aturrelohisol1e Expedition uuf Jnu Muyol~. 1 



dieses Bruchsttlckes unerlasslich, wenn auch nur im Kulazen der leitenden Gesicht~punkte uncl der Art und 
Weise, in welcher die Idee W e y  p r e  c h t's zur Verwirklichurig kam, Erwalinung zu thun. 

An diese Darlegung der Genesis des internationalen Unternehmens, der Ausftihrung desselben und der 
clavon zu gewartigenden Res~~l ta tc  werde ich auch einige Bemerkungen tiber die Mittel und den Dnreh- 
ftihrungsmodus, sowie riber die wghrend der osterreichisehen Expedition gewonnenen Erfahrungen anschliessen. 

Wegen der bedentenden ICosten, welche der Druck und die Tabellen der naclistehenden Abhandlungcn 
erfordern, musste die Auflage der wissenschaftlichen Publication auf 450 Exemplare besellrankt werden; der 
Vorbericht wurde dalier in stoffliclier Heziehung derart angeordnet, um als Separatausgabe fiir sich bestellen 
zu kiinnen und das Wissenswertheste einem griisseren Leserkreise zuganglicli zu machen. 

Schon im Herbste des Jtthres 1874, als Linienschiffs-Lieutenant Karl W e y p r c  c h t von der iisterreichisch- 
ungarischen Nordpo1f:thrt nacli der Heimat znriicklrehrte, war es i h n ~  vollko~~imen klar, welclle Riohtung die 
Polarforschung der Zukunft nelimen mtisse, um thatslchlich jene Summe von wissenschaftlichen Resultaten 
zu erzielen, die der aufgewendeten Arbeit, den drollenden Gefallren und den flir solche Expeditionen erforder- 
lichen Kosten entspricht. In dem am 18. Jlnner 1875 zu Wien im Saale der Ilkadenlie der Wissenscl~aften 
gehaltenen Vortrage sprach sich W e  y p r  e c h  t hierliber folge~ldermassen aus : 

,,So interessant auch unsere Beobachtungen sind, so besitzen sie doch, trotz der endlosen Zahlenreihen, 
nicht jenen hohen, wissenschaftlichen Werth, der unter anderen Umstanden erreicht werden kiinnte. Sie geben 
uns nur ein 13ild der extreme11 Wirltungen der Naturkrafte im arktischen Gebiete, aber iiber ihre Ursachen, 
tiber das ,,Warurn" sind wir ebenso im Dunkeln wie vorlier, und der Grund hiervon liegt darin, dass die gleich- 
zeitigen, vergleicbenden Beobachtungerl fehlen. Erst wenn wir diese besitzen, werden wir im Stande sein, rich- 
tige Schliisse uber die Grundursachen, tiber die Entsteliung und das Wesen jener abnormen Erscheinungen 
im 11ohen Norden zu ziehen. Die Scl~liissel zn vielen Rathsehl der Natul; an deren Losung schon Jahrhunderte 
vergeblich gearbeitet wird - ich ervrvahne llur Magnelismns, Elektricitat, den griissten Theil der Meteorologie 
etc., - liegen bestimmt in der Nahe der Erdpole, aber so lange die Polarexpeditio~len nur eine internationale 
Hetzjagd zu Ehren der einen oder anderen Plagge sind, so lange es sich in erster Linie darum handelt, ein 
paar Meilen hoher gsgen Norden vorzudringen, als der Vorgangel-, so lange werden ebenso bestimrnt diese 
Rathsel ungeliist bleiben." 

,,Die rein geographische Forschung, die arktisclle Topograpliie, welche bis jetzt bei allen Polarexpedi- 
tionen im Vordergrnnde gestanden hat, muss gegeniiber diesen grossen, wissenschaftlichen Fragen in dell 
Hintergrund treten. Die Beantwortung dieser wird aber nicht eher gesclnehen, als bis sich alle jene Nationen, 
die darauf Anspruch machen, auf der Hohe der heutigen Culturbest,rebnngen zu stehen, ztl gemeinsamem Vor- 
gehen, mit Ausserachtlassung nationaler Rivalitat, entschliessen. Urn entscheidende, wissenschaftliche Resultate 
zu erzielen, brauchen wir cine Reihe gleichzeitiger Expeditionen, deren Zweck sein mtisste, an  verschiedenen 
Punkten des arktisehen Gebietes vertheilt, mit gleichcn Instrurnentcn und nach gleiclien Instructionen gleich- 
zeitige einjahrige Beobachtungsreihen xu schaffen. Erst dadurch wird uns das Material zlir Liisung jener 
grossen Naturprobleme, die im arktischen Eise liegen, geliefert werden, erst dann werden wir den Lohn ernten 
ftir jenes gewaltige Capital an Arbeit, Anstrengungei~, Entbehrnngen und Geld, das bis jetzt im Polargebiete 
vergeblich ver~chwendet worden ist." 

Hiemit hatte W e y p r  e ch  t die neue Richtung, welche er der Polarforschung xu geben berufen war, in 
Schlagworten gekennzeichnet. 

Deutliclier und scharfer formulirt treten uns die Ideen des osterreichischen Polarforschers in dem Vortrage 
entgegen, welchen er vor der 48. Versammlung deutscher Naturforscher und ~ r z t e  in Braz, gleiclifalls im Jahre 
1875, hielt. Auch hier erklarte er, dass die wissenschaftlichen Resultate der bisherigen arktischen Expeditionen 
den enormen Mitteln durcbaus nicht entsprecben, w e l c h  auf dieselben verwendet wurden, und bezeichnet das 
Polargebiet als den wichtigsten Theil unserer Erde ftir das Studium der Naturwissenschaften. FIir die Kenntnis 
des Erdmagnetismus und der Elektricitat sowie fur die Meteorologie sind die Verhaltnisse in der Nahe der vom 
Eise umgebenen Erdpole von entscheidender Redeutung - Astronomie und Geodlsie sind an der Polarforschung 
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durch die Abplattung der Erde und durch die abnormalen Refractionen in jenell Gegenden betheiligt - Thier- 
und Pflanzenleben unter so extremen Verlliiltnissen missen von hohem wissenschaftlichen Iuteresse sein. Im 
Allgemeinen rufen die extrernen Redingungen, unter welchen die Nat~~rlcriifte in der Niil~e der Pole auftreten, 
Erscheinungen hervol; welche uns das beste Mittel zur Erforschung des Wesens dieser Krafte selbst bieten. WO 
aber die Verfolgung einer Erscheinung his zu ihrem UI-sprunge und die Erforschung des letzteren und dadurcli 
der Ersclieinung selbst angestrebt wird, lranll llleistens nur der Vergleich und die Zusammenstellung mbglichst 
vieler gleichzeitiger Beobachtungen entscheiden. 

W e y  p r e c h t stellt sodann auf Grund dieser, hier nur in herausgerissenen Satzen ~usammenged~angten 
Ansichten die folgenden Grundsatze auf: 

,, 1. Die arktische Forschung ist fiir die Kenntnis der Naturgesetze von der hbchsten Wichtigkeit. 
2. Die geographische Entdeclrung iu jenen Gegenden hat nur insofern liiiheren Werth, als durch sic das 

Feld ftir die wissenschaftliche Forschung im engeren Sinne vorbereitet wird. 
3. Die arktische Detail-Topographie ist nebensachlich. 
4. Der geographische Pol hat flir die Wissenschaft keine griissere Bedeutung, als jeder andere in hbheren 

Breiten gelegene Punkt. 
5. Die Beobaehtungsstationen sind, ohne Riicksicht auf die Breiten, um so giinstiger, je intensiver die 

Erscheinungen, deren Studium angestrebt wird, auf ihnen auftreten. 
6. Vereinzelnte Beobachtuugsreihen haben nur relativen Werth. 
Diesen Bedingungen kann entsproclien werden ohne jenen ungeheuren Kostenaufwand, der bis jetzt rnit 

fast allen Polarexpeditionen verbunden war und der weniger reichen Landern die Theilnal~me an der arkti- 
schen Forschung unmbglich machte. Es ist nicht nbthig, unser Beobachtungsgebiet bis in die allerhiichsten 
Breiten auszudehnen, um wissenschaftliche Resultate von hoher Bedeutung zn erringen. 

Wlirden a. B. die Stationen Nowaja Semlja (76"), Spitzbergen (80°), West - oder Ostgrtinland (76-78")) 
Nordamerika bstlich der Behringstrasse (70")) Sibirien an der Minduug der Lena (70") besetzt, so ware dadurch 
ein Beobachtungsglirtel um das ganze arktische Gebiet gezogen. Sehr erwlinscht waren Stationen in der Nllhc 
der Centren rnagnetischer Intensitat. DllrcEi die schon jetzt bestehenden Stationen in der Niihe des Polarkrcises, 
die nur einer Verst%rlcung bedtirften, wgre die Verbinclung mit den Beobachtungen unserer Gegenden hergestellt. 
Mit den Mitteln, wclehe eiue einzige Entdeckungscxpedition cler neueren Zeit zur Erreichung der hbchsten 
Breite Itostet, ktinnte man diese siimmtlichen Stationen auf' ein Jahr beziehen. 

Die Aufgabe dieser Expeditionen wiire: Mit gleichen Instrumenten und nach gleichen Instructionen durch 
ein Jahr mbglichst gleiclizeitigc Beohachtungen anzustellen. In erster Linie hiitten die verschiedenen Zweige der 
Physilc nnd Meteorologie, ferner Rotanik, Zoologie und Geologie, und erst in zweiter Linie die geographische 
Detailforschung berliclcsichtigt zu werden. 

Ware es moglich, eine oder mehrere Beobachtungsstationen im antarlrtischeu Gebiete zu errichten, so 
wlirden die zu erwartenden Resultate eine vielfach erhtilite Bedeutung gewinnen. 

Die Kosten dieser kleinen einjahrigen Expeditionen lciinnten wegen der leicliten Zuglaglichkeit der 
Stationen so gering gehalten werden, dass sie, auf verschiedene Staaten vertheilt, leicht zu tragen wiiren. 

Die Resultate, die von einer solchen Combination kleinerer Expeditionen zn erwarten sind, gehen ans dem 
fruher Gesagten von selbst hervor. Die auf reeller wissenschaftlicher Basis ausgefiilirten grtisseren Erforschnngs- 
expeditionen brauchen dnrch dieselben durchsus nicht au~geschlossen zu werden. Systematisoh angestellte 
gleichzcitige Beobachtungen sind, :~bgesehen von allem andcren, eineslheils ftir das weitere Vordringen in das 
arktische Innere, anderntheils fiir die Lehre vom Erdmagnetisnlus so nothwendig, dass sie mit Bcstirnmtheit 
frliher oder spbter zur Ausftihrmng kommen werden. Sie werden uns erst zeigen, wohin in Znkunft unsere 
Ha~ptans t ren~ungen gerichtet zu sein l~aben. '~ 

An diesern Programme, das W e  y p  r e  c h t der wissenscl~aftlicl~e Welt flir die I~linftige Polarforschung 
vorgezeichnet hatte, hielt er - obwohl darob von manclier Seite angegriffen - uuverriiclrt fest, und mit der 
gallzen Energie, Ausdaucr und Zlhigkeit, welche diesem gross angelegten Manne eigen waren, arbeitcte er an 
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9. 8. Die Temperatnr des Meerwassers an der Oberfllche rrnd i r ~  Tiefen von 10 zu 10 Meter ist dort zu 
beobachten, wo es miiglich ist. Beispielsweise werderi als hiefur brauchbare Instrumente genannt: trage Thermo- 
meter von Ec l~ rnann ,  N e g r e t t i  nnd Z a ~ n b r a ,  Mi l le r -Case l la  u. s. w. 

.A A 

g. 9.Lnftdrucl~. Auf jeder Station miissen wenigstens ein Haupt-Quecksilber-Baron~eter und ein gutes Obser- 
vations- Quecksilberbarometer, abgesehen von Reservebarometern und Aneroiden, vorlianden sein. 

5. 10. Die Baronleter sollen durch cine meteorologisclle Centra1anst:dt verificirt werden, und das Obser- 
vations.Barometer ist in jeder Woehe wenigstens eiii Msl lnit derri Haupt-Barometer xu vergleichen. 

9. 11. Luftfeuchtigkeit. Psychrometer und Haarhygrorneter sind zu verwenden, mllssen aber bei niedligen 
Temperaturen durch exacte Instrumente so oft wie lnoglich controlirt werden. 

$. 12. Wind. Die Windfallne und das Robinson'sche Anemometer sind zur Ablesung im Iniieren tles 
Observatoriums (siehe Construction der schwedisohen Apparate auf Spitzbergcn) eiuzurichten. Die Itichtuhg 
dcs Wi~ldes ist 11acl1 16 Strichen and nach wnhrem Axitnuthe anzngeben. Die Starlre desselben sol1 jedenfalls 
nach dem R o b  i n s on'schen Anelnometer gemcssen und gleicllzeitig such 11ocli nach der B e a u  f or  t'sclien Scala 
gescli#tzt werden. Als Reserve-Instrument zur Messiing der TVindstiirlie flir den Fa11 einer Beschadigung des 
Robinson'sclien Anemometers empfielilt sic11 der Eigeuschaft seiner Aufstellung uud seiner Soliditlt l~alber das 
Bagemann'sche Anemometer. 

5. 13. Wollren. Form, Mengc und Zugrichtung dorselben in verschiedenen Hohen nacli 16 Strichen sind 
zu beobachten. 

8. 14. Niederschlag. Auftreten und Dauer von Regen, Xchnee und Graupeln, sowie, wenn es miiglich ist, 
die Niederschlagsh6he zu notisen. 

5. 15. Wetter. Gewitter, Hagel, Nebel, Reif lurid optisclle Erscheinuugen sind glcichfalls xn verzeichnen. 
5. 16. Erdmagnetische Beobachtungen. 13ei der Bcstinlninng der absoluten Declination und Inclination ist 

cine Genauigkeit von einer Minute und bei deljcnigen der absoluten Horizontal-Iutensitiit von 0.001 ihres 
Werthes anzustreben. 

$. 17. Es ist durchaus crforderlic.h, ausscr den absolutetl Beobachtungen im Observatorium selbst, auch in 
der Umgebung desselben eine Rcihe von Messungen auszuftihren, urn etwaige locale Eiufliisse zn constatiren. 

9. 18. Die absoluten Beobachtnngeu mbssen irn engsten Zusalumeilhange und synchronisch mit den 
Lesungen an den Variations-lnstrun~eilten ausgefihrt werden, um die Angaben der letzteren auf absoluten 
Werth reduciren, resp. den absoluten Wertll der Nullpunkte der betreffenden Scalen bestimlnen zu kijnnen. Die 

0 en im absoluten Werthe des Bestimmungen miissen so htiufig ausgeftll~rt werdeu, dass die allfiilligen ~nderun;  
Nullpun~rtes der Scalen der Variations-Apparate dadurch iriit Genauiglceit controlirt werden. 

§. 19. Es haber~ sic11 die Beobachtungen Uber die Variationen aiif alle drei erdmagnetisclle Elemente zu 
erstreclren, und es ist w~nsclienswerth, dass jede Station cin zweites vollstandiges System von Variations- 
instrumenten besitzt, womit von Zeit zu Zeit vergleichende Ablesungen gemacht werden lronnen, und woclurcll 
einer Unterbrechung der Beobachtungen durch eintretende Unfalle vorgebeugt werden limn. 

9. 20. Die Variationsinstrumente miissen mit kleiilen Nadeln verselien scin, und die Variationen der 
Horizontal-~ntensit~t sollen wenigstens bei den1 eineu Systeme an Unifilarapparaten lnit Deflectoren beobachtet 
werden. Wcgen der grossen zu erwartendeii Stiirnngeii nilissen die Scalen der Variationsinstrumente eine 
Ausdehnung von ~nindestens 5 Gradon nach jeder Seite Ilaben, und da die Ablenknngen in einhelnen Fallen 
selbst diese Grenze liberscllreite~l Irijnnen, n~uss  nlan sic11 ilarauf vorbereiten, such solche grosse Ausschliige 
noell messen zu kiinnen. Die Apparate silld so auf~ustcllen~ dass eine Gleiclizeitiglreit der Ablesungen m6glicllst 
erlseichtert wird. 

5. 21. WBhrend dor ganzcn Zeit werden die Variationsinstrumente von Stunde zn Stuiide abgelesen. Es 
ist wbnscheaswertb, dass xwei Ablesunges rnit einem Zwischenrauaie von einigen Zeitniiiiuten, z. U.  vor ulld 
gleich nach der vollen Stunde gemacht werden. ' 
----T-- 

Lu dem 5.21 befindet sich im Bcriel~te dor Embnrger Couforene folgcndes Sopsratvot~~m Weypreclits:  ,,I11 Anbetrucht 
dass rnir stiindliche oinln~lige Lesungen in nicht gOlIRU priicisirten Idomonten uls nngoniigend erscheinen, urn in jenetl 



6 E. V .  Wohtgemuth,  

g. 22. Als Termintagc werden der erste und ftinfzehnte Tag eines jedcn Monates festgestellt (nur im 
JLiiner sol1 der zweite statt des ersten Janners genommeii werdcn) und zwar von Mitternacht zu Mitternacht 
Gottinger Zeit (mittlerc biirgerliche Zeit). Die Lesungen gescliel~en von 5 zu 5 Minuten, jedesmal znr vollen 
Minute und zwar sind die drei Elemente mBgliclist rasch naeh einander in folgender Reihenfolge abzulesen: 
Tlorizontal-Intensitat, Declination, Vertical-Intensitat. 

5. 23. An solchen Termintagen Bind ansserdeni wahrend einer vollen Stunde nach je 20 Secundcn Beob- 
achtungen, wenn auch nur der Declination auszuftihren. 

Diesc eine Stunde verscharfter Beobachtungen ist ftir die verschiedenen Tcmintage in nachfol6.ender 
Tabelle aufgefiihrt : 

1882. I .  August . . . . .  1 211- 1" Nachmittag. 
. . . . .  15. ,, 1 - 2  71 

1. September . . . .  2 - 3 77 

. . . .  15. 77 3 - 4  71 

1. October . . . . .  4 - 5 
?) 

. . . . .  15. 7, 5 - 6  77 

1. November . . . .  6 - 7 17 

. . . .  15. 1, 7 - 8  ii 

1. December . . . .  8 - 9 71 

. . .  15. 7, 9 --lo 11 

1883. 2. Janner . . . . .  10  -11 
77 

. . . . .  15. ,1 11 -Mitternacht. 
1. Februar . . . . .  12 - lvormi t tag .  

1883. 15. Febru:~r . . . .  lh - 2hVormittag. 
. . . . . .  1. PIllrz 2 - 3 77 

15. ,, . . . . . .  3 - 4  ,, 
. . . . . .  1. April 4 - 5 17 

15. ,, . . . . . .  5 - 6  71 

. . . . . . .  1. Mai 6 - 7 71 

15. ,, . . .  . . 7 - 8  71 

. . . . . .  1. Juni 8 - 9 71 

15. . .  . .  9 -10 77 

1. Juli . . .  10 -11 17 . . .  
15. ,, . . . . . . .  11 Vorm.-Mittag. 

. . . . .  1. August 1 2  - lhNachmittag. 

15. ,, . . . . .  1 - 2  71 

5. 24. Die Polarlichter sind stiindlich xu beobachten in Rezug auf Gestalt, Farbe und Bewegung; die Lagc 
ist auf das wahre Azimuth zu beziehen. Die Helligkeit der verschiedenen Theile ist naoli einer Seala von 0-4 
zlx schatzen (siehc R e y  p r e c h  t: Praktische Anleitung zur Beobachttlng der Polarlichter, 1881). Wenn die 
allgemeine Erleuchtung durch das Polarlicht geiitigt um gedruckte Buchstaben zu lesen, so ist ihre StLrke auf 
tliesem Wege zu schatzen und zwar nach der bei Augenprfifuiigen liblichen Metliode (z. B. nach der Scaltl von 
J a e g e  r in Wien). 

5. 25. An den Termintagen sind fortlaufende Polarlichtbeobachtungen auszuftihren. 
5. 26. Besonders bemerkenswertlie Falle von Polarlichtern und von magnetischen Storlulgen n~iissen deli 

Gegenfitand eirlgehender Untersuchungen bilden, um hierdurch zu ermogliclien, einen Zusammenhang der 
vel.schiedenen Pliasen dieser beiderlei Erscheinnng.cn zu ermitteln. 

8. 27. Da principiell der m6glichste Synchronismus bei den Ablesungen angestrebt werden soll, so sjnd 
Orts- und Zeitbestimmungen niit Instrumenten fester Aufstellung (Universalinstrument, Passageinstrument) 
auszuftihren, was aber den Gebrauch gntcr Reflexionsinstrumente nicht ausschliessen soll. Es muss mit allen 
Mitteln darnach gestrebt werden, moglichst rasch, eine fiir die Zweckc gentigende Orts- (nanientlich LLagen-) 
bestimrnung zu erhalten. 

Gegeridcn der Past urlunterbrochcnen Stiirungcn zu solchen Poriodcn und Mittelworthon su gcl;~ngen, welche don Storungs- 
c1l:lraktor des Ortes und dor Epochc gcniigend gcn:tu fiir den Verglaich :~usdriiclren, - in Anbctr:tcl~t dcr gerinb.cn Mehrarboit, 
welche durch wicderholte, in pracisirteri Momenten ausgcfiihrte Lcs~ingen ver~~rsach t  wird, kitnn icll mich (lor Ansicht dcr 
3I:Ljoritit der Conferenz nicht ;~11schlicssorl. lch crkliire, dsss die allonfalls von mir zn fiihrcndc Expedition stiiudlich rrm 

un(l m a r  nach Giittinger Zcit allc drei Vari:~kions-Instrumento ableson ~ i r d . ~  (I11 dioeer Wcisc wurden aucli die Beobachtungen 
:~uf Jan  Msyen d~rchgufi ih~t , )  



b) Die facultativen Beobachtungen. 

9. 28. Die Conferenz empfiehlt die nachfolgend aufgeflihrten Beobachtungen und Untersuuhungen der 
Reachtung aller dercr, welche mjt  dcm Entwurfe der Instr~lctioli fiir cine Expedition betrant oder selbst bei 
ciner solahen zu wirken berafen sind. / 

9. 29. Meteorologic. Variation der Tcmperatur mit der Hiilie; die Teml~eratnr des Boclens, des Schnees 
llnd dcs Eiscs a11 der Oberfiaclie und in verschiedcnen Tiefell uuter derselben; Insolation, Verdunstung in 

allell Jahreweiten; Schmelznng des Eises wllirend des Soinniers. 
9. 30. Magnetismus. Zeitweise absolnt gleiclizcitigc Lesung nller drei Eleinentc dcs Erdmagnetismns, 

behufs genauer Bestirnm~ing des Vcrlialtnisscs zwischeil den gleichzeitigeo Ailderrliigen der Horizontal- nnd 
der Verticalintensitat. 

8. 31. Gxlvanische Erdstrome. Beohachtui~g von Erdstromen in engem Zusa~nmenhangc lnit den mngneti- 
when Beobachtungen und den Polarlichterscheinung.en. 

5. 32. Hydrographische Untcrsuchnugen. Beobachtungen uber Meeresstriimungen, Dicke, Stl-uctnr uncl 
Bewegullg des Eiscs, Tieflothungen und Beobacl~tungen liber die physikaliscliell Eigenschnftel~ cles Meel-- 
wassers, z. B. Bestimmung der Tempcratur und dcs specifisohell Gewichtes; 13eobachtungen tiber Ebbe und 
Fluth, won~iiglich Init selbstregistrireitden Apparaten. 

§. 33. Polarlicht. Mcssung der Hiihe des Polarlichtes durcli zwei ungefiihr in der Richtuiig des nlagneti- 
scheu Meridians in einiger Entfernung, z. B. in einer Distanz ron 5 I<ilometern, von einauder aufgestcllte Beob- 
achter; Spectroskopische Beobaclitungea. ' 

5. 34. Beobachtungen der LuftelektrjcitBt, dcr astronomisclicn und ten.estrisc1ien Befraction, der D l n r  
merung, tler I,Bi~ge des Secundenpendels, iiber das Anwacl~sen nnd den Bau des sclirni~~~n~cnden Eises rund 
der Gletscher; Sammlungcn von Luftproben flir Analysen; Beobnclitungen und Salnml~~ligcil aus dcm Gebicte 
der Zoologic, Botanik, Gcologie u. s. w. 

c) Die Reductionen und Berechnungen (am Beobachtungsorte). 

§. 35. In Bezug auf Berecl~nungen und Reductionsmethoden der metcorologischelt Beobachtungen sollte 
man sich an die in Wien und Rom vom Meteorologen-Congresse gefassteii Bcscllliissc halten. 

8. 36. In Bezng auf die Berechnung der magnetischen Beobachtungen wircl (lie Anwcnilung der inetrisclle~i 
Einheiten von G a  11 s s enlpfolohlen. S u s  den Variationsbeobachtuiigen sind zuniichst die Declin~ltion, die 
llorizontale und verticale Cornponente der Intensitst abzuleiten. 

d) Publication der Beobachtungen. 

8.37. Von dcn Beobachtungen sind sobald als mijglich nach Riicklrehr der Expeditionell dcm l'riisidenten 
der intcnlationale,~ Polar-Commission 1t6sum6s dcrselben zur gemeinsamen und ~aschen Veriiffentlichuug 
z ~ u ~ c h i c k e n .  Es ist wtinscl~enswerth, wenil thunlich, auch schoii friiher eben dahin Nachrichten iiber dic 
Schicksnle und den allgemeinen Elvfolg der Expeditionen gelangen zu lassen. 

5. 38. Slmmtliche Beobachtungen sollen ausserdern nach el-FoJgter Bearbeitnng in extcnso vcrbffel~tliclit 
werden. Die internationale Polar-Conlniission wird sich daher nach der Rliclclcelir der Expcditionen zu einer 
Berathung versammeln, unl den Uinfang der erzielten Resultate kennen xu lereen uud sich Uber die zweck- 
nlgssigste Publicatiollsweise derselben zu einigen. 

5. 39. Bei der Publicatioll sollte das metrische Mass heiitltzt uud alle Temperaturcn in Centesimalgraden 
ausgedrlickt werden. 

ZU diesem Paragmph lint Herr Professor Lomstram der Conferenz in St. Petorsburg e i~ i  Project von Boobeol~tungoa 
uingercicht, welche nacll illm guoignet sein solleu, clas Nordlicht :~ ls  tlio Wirkung eiiles in (lor Atmosphiiro vou obe11 IIRC~I  llrito~l 
ge11ondcn elelitriscl~ctl Strolnos zu erweisc11. Diesor Vorsc11l:~g ist in dcr Boilago zu dell 1)rotokollcn jemr Co~rfereliz :~bgodruclrt. 

Auf die Bcobschtung der DIimmcrung hat Hem Professor VOII B ax o ld  hi oi~iern Schrcibel~ 1111 d i ~  I 'o l i~~ -C~rn~ l l i s~ i~~ t  
euf~@rk8am gemrtcht. Siullc 13cilage zn drn Protolrollou der Collforouz in St. Petersburg und Pogg.  ant^. Bd. CXXIII. 1874. 



Lage de r  Reobachtungsstationen im J a h r e  1882/83. 

Die Lage der von den botlieiligten Staaten bezogenen Stationen war die naclifblgende: 
1. Die osterreichische Station auf dcr Insel J a n  May en (iiber dieselbe werde ich das Wichtigste in dem 

Nachfolgenden zusammenfassen); nach Osten fortschreitend: 
2. Die scliwedisclie Station auf Cap Thorclsen in Eisfjord. Diese Station hatte nach dem Programme in 

dcr Mossel-13ay in Nordspitzbcrgen errichtet werden sollen, wo Professor Nor den  s k j  iil d im MTinter 1872 
auf 1873 beobachtet hatte; undurchdringliches Eis gestattetc jedocb nicht, so weit gegen Norden vorzudringen. 

3. Die ~iorwegische Station in Bossekop  in Alten; sic wurde an derselben Stelle errichtet, an welcher 
im Jahre 1839 bis 1840 die franzosische Commission scientiJique clu Nord beobachtete; es befindet sich 
da ein Ma~ktflecken, welcher durch den Telegraphen und durch zweimal wochentlichen Postverkebr mit 
Aussenwelt in Verbindnng stelit. Eine Filialstation fur Polarlichtbeobacbt~1nge11 wurde in dem 12 ISlilometer 
entfernten Kautokeino errichtet, wo Herr Trom hol t vorziigliche Resultate erhalten liaben soll. 

4. Die hollandische Expedition bcobaclttete im li a r i s  c h e n  Me e r e nahe der Waigatsch-Insel; die 
Station hatte an der Jenissei-Miindung im Dickson-Hafcn erricbtet werden sollen. Das ~xpeditionsschiff 
,,VarnaLL wurde jedoch auf dem Wege dahin vom Eise eingesehlossen und trieb mehrere Wochen im karischen 
Meere umlier. 

Das danische Schiff ,,Di,jmpllnaLL, welches unter der Ftihrung des Lieutenant Ho v g  a a r  d cine arktische 
Forschungsreise ill die neusibirischen Gewasser beabsichtigte, traf den ,,VaruaL' und bei dem Versuche, dieses 
Schiff zu befreien, wurde auch ,,DijmphnaL( vorn Eise besetzt. Am Weihnachtstage 1882 wurde der Schiffs- 
kijrper des ,,VarnaLL anlassig starker Eispressungea zerquetscht und die Hollander iibersiedelten auf das 
danische Schiff, wo sic wintersiiber gastliche Aufnahme fanden. Am 26. Juli 1883 versank in Folge eintre- 
tender Lockerung des Eises der Schiffskorper des ,,VarnaLL; am 1, August 1883 verliessen die Hollander das 
danische Schiff und erreichten nnch einer dreiwtichentlichen Boots~.eise die Insel Waigatsch, von wo sie durch 
den deutschen Dampfer ,,LouiseLL abgeholt wurden, der neben zwei anderen Dampfern ausgezogen war, die 
von Holland ausgesetzte Pramie von 50.000 Kronen zu erwerbcn. s 

5. Auf Novaja-Semlja war eine von Russland errichtete Station in der Moller-Bay in Thatigl~eit; es 
befinden sich da im kleinen K a rm a k  uli-ha fen die Ansiedlung einer Sarnojeclenfamilie und melirere linter- 
kunf'tshauser fiir Schiffbriichige. 

6. Von der finischen Societat der Wissenscliaften wurde in S o d a n k y l  ii irn fiuischen JJappland cine 
Station errichtet, welche die Beobachtungen bis 1. August 1884 fortsetzte. 

7. Die zweite russische Station, welche gleichfalls iltre Beobaclttungen iiber das Jahr 1884 ausrlehnte, 
war in S a g a s t a  an der Lenamiinduug errichtet. 

8. Von den zwei durch die Vereinigten Staaten Nordamerikas errichteten Stationen lag die cine auf der 
Barrow-Spitze in der Nahe des indianisclien Dorfes O o g l a a m i e  von 150 Einwohnern. 

9. Die zweite amerikanisclie Station wurde am 12. August 1881 in der Lady Franklin-13ay und zwar im 
Discoveryhafen (Fort  C ongcr)  81°42' Nordbreite etablirt, das Exl~editionsschiff falid damals sehr glinstige Eis- 
verhaltnisse; im darauffolgenden Jahre machte der Darnpfer ,,NeptuneL' vergebliche Versuche dieser Station, 
welche tibrigens auf drei Jahre ausgertistet war, Nachschiibe zu bringen. 

1883 wurden zwei Schiffe der nordamerikanischen Kriegsmarine ausgesendet, mn mit dieser vom 
Lieutenant Gr ee  l y  befehligten Station in Verkehr zu treten. 

Das eine dieser Schiffe, der Dampfer ,,ProteusLL, wurde am 23. Juli 1883 vom Eise zerdrliclrt und die 
Schiffsbemannung rettete sich nach einer miihseligen Schlitten- und 13ootsfahrt nach Upernavik. 

Das zweite Schiff, der Dampfer ,,Yanticu, lronnte ebensowenig das Packeis forciren und kehrte am 
2. September nach Upernavik zuriick, wo er die SchifiFbriiclligen tles ,,ProteusbL aufnahm. Erst irn Jahre 1884 
kebrten die seclis tiberlebenden Mitglieder der UI-sprtinglich aus 25 Kopfen bestehendeli GI-  e e 1 y'schen 
Expedition nach den Vereinigten Staaten zuruck. 
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32. Waaa, sttindliche meteorologische Beobachtungen. 
33. Wartsila, stlindliche meteorologische Beobachtungen. 
34. Wien, sttindliche meteorologische und magnetische Beobachtungen 1882183. 
Als eine erweiterte Betheiligung an der gemeinsamen Polarforschung habcn wir endlich auch den 

Rescllluss des Meteorological Council in London zu betrachten, vom Nordatlantischen Ocean ftir die Epoche 
tler Polarexpeditionen synoptische Karten zu entwerfen und herauszugeben. Dieses Unternehmen hat gegen 
I h d e  des Jahres 1883 in der Entschliessung der Herren N e u m a y e r  und Hof fmeyer ,  f i r  den stidatlantiscllen 
Ocean eine entsprechende Arbeit anszuftihren, cine hiichst wichtige Erganzung gefunden. 

General H a  z e n  (Nordamerika) wird ebenso im internationalen Bulletin simultaner meteorologiscl~er 
Beobachtungen auch diejenigen der Polarstationen benlitzen, urn denselben f i r  die Epoche der Polar- 
expeditionen eine gr8ssere Vollstandigkeit zu geben. 

Gemass dem in der 5. Sitzung der Conferenz in St Petersburg ausgesprochenen Wunsche (s. Protokolle 
S. 23, IV b.) hatte sich das PrLsidium unterm 31. August 1881 an den Prasidenten des internationalen Con- 
gresses der Elektriker in Paris mit einer schriftlichen Bitte gewendet, den letzteren um seine Untersttitzung 
zur Beobachtung der elektrischen Erdstriime in den Telegraphenleitungen wtihrend der Dauer der Polar- 
expeditionen zu ersuchen. Der Congress hat denn auch in derThat dieseFrage in seine Tractanden aufgenommen, 
die nahere Beschlussfassung dariiber zusammen mit der iiber andere Fragen aber einer besonderen inter- 
nationalen Commission reservirt, welclle erst im October 1882, also bereitv nach Beginn der Beobachtungen, 
auf den internationalen Polarstationen sich in Paris versammelte, immerhin aber die Anstellung solcher Unter- 
suchungen und regelmlssiger Observationen iiber die ErdstrEjme sowohl in den Telegraphenleitungen als in 
besonderen, nur diesem Zweck dienenden klirzeren Linien empfahl. In Folgc dessen wie auch dank den 
schon vorher von den Mitgliedern der Polarcommission in ihren respectiven Staaten gethanen Schritten, sind in 
mehreren Liindern dergleichen Beobachtungen organisirt worden, so besonders von den Telegraphen- 
verwaltungen in ~s t e r r e i ch -~nga rn ,  Deutschland, Frankreich auf ihren Telegraphenlinien. Klirzere Leitungen 
zum ausschliesslichen Gebrauch f i r  Beobachtung dieser StrSme sind nur von der russischen Telegraphen- 
verwaltung deln Observatorium in Pawlowsk zur Disposition gestellt und auch Iron diesem wlhrend der frag- 
lichen Epoche benlitzt worden. 

Umfang des Beobachtungsmatcriales, Tragweite der Ergebnisso. 
Das Streiflicht, welches diese einfache Aufztlhlung der betheiligten Iirafte auf die Ansbreitung der 

wissenscl~aftlichen Mitarbeiterschaft aller Zonen wirft, lLsst den Umfang erkenncn, zu welchem sich ein Unter- 
nehmen gestaltete, fllr dessen Zustandelcommen die Einigkeit so vieler betheiligter Factoren erforcierlich war; 
dasa diese Einigkeit trotz mancher Schwierigkeiten und Hindernisse dennoch erreicht wurde, ist ebensoselir 
ein erfreuliches Zeichen der fortschreitenden Cultur und des Machteinflusses der Manner der Wissenschaft, wie 
such der liberzeugenden Richtigkeit der Ideen We y p r  e c h t's. 

Da aber diese Mitarbeiter nach vielen Tausenden zn zahlen sind, darunter Icoryphlten dcr Meteorologic, des 
Erdmagnetismus und anderer Naturwissenschaflen; und da die Beobachtungon unter dem Eindrucke gesamrnelt 
wurden, dass sie einem gemeinsamen Werke zu dienen haben und von diesem Standpunkte beurtheilt werdcn, 
SO ist jeder einzelne Beitrag frei von allen jenen Lllcken, welche leicht eintretcn, wenn man jeder persiinlichen 
Indisposition nachgibt, oder anderseits zu friih vor Elementar- und anderen Hindernissen zurtickweicht. 

. SO hat sich eine der grassten internationalen Arbeitsleistungen vollzogen, welche seit Menschengedcnken auf 
wissenschaftlichem Gebiete zur Ansfihrung gelangten; sie gestaltete sich so weitumfassend, so intensiv, dass dic 
Gefahr droht, es werden sich die Beitrltge nicht so rasch zusammenstellen urld verarbeiten lassen, ale es die 
Mtihewaltung, mit welcher die einzelnen Beitrage zusammengebracbt wurden, und das Interesse, das sie bean- 
spruchen diirfen, erheischen wtirde. 

Auf der zu Wien abgehaltenen Polarconferenz, welche vom 17. bis 24. April 1884 tagte, nm von den Chefs 
der einzelnen Polar-Expeditionen Berichte entgegenzunelrmen und tiber die gemeinsame Form und Herstcllung 



Vorbericht. I I 

der Publicationen behufs der ferneren Assimilirung zu berathen, war nicht e i n  Vertreter, der bindende 
Zusage betreffs ~ b e r n a h m e  eines Theiles der Gesammtzusammenstellung hiitte machen kbnnen. 

Diese Zurtickhaltung ist l~auptsachlicl~ auf die Erkenntnis zurlickzuftihren, daes diese erste Versuchs- 
unternehmung eine so zahlreiche Ausbeute, so viele Anltniipfungspunkte und Erfahrungssatze zu Tage f6rdern 
wird-, dass vorher die Vorlage sammtlicher Stationsergebnisse abgewartet werden muss, um den Umfang der 
sich noch daran kniipfenclen Arbeit auch nur iiberblicken zu kbnnen. 

Immerliin lasst sich aber schon heute constatiren, da die gemeinsame Action geluugen ist, dass mit 
Ausnahme einer einzigen d l e  Stationen bezogen werden konnten und nahezu vollstiindige Beobachtungs- 
reihen nach einheitlichem Programme einlieferten. 

Die Aera der Durchforschung eines von Eis erftillten Gebietes, das beilaufig I/,, unserer Gesammt-Erd- 
oberflache betriigt, hat somit begonnen; bisher hatten Winternacht und Vereisung, dann die Unkenntnis, wie 
sich die Luftdruckschwankungen und Eisverschiebungen in diesem Gebiete vollziehen, den Forschungs- 
reisenden unitberwindliche Hindernisse entgegengesetzt. 

Das Studium dieser Vorgange ist nunmehr derart in Angriff genommen worden, dass man sie von Punkten 
cines dem polaren Centrum nahegertickten geschlossenen Cordons aus zu iiberblieken ti-achtet. 

Indem von diesen Gxen Beobachtui~gsstationen bei Benlitzung gtinstiger Verhalt~iisse Vorstbsse gemacl~t 
wurden, um Aufschliissetibe~.Land, Wasser, Eis und Stromvertheilung zu erhalten, konnte auch den Anfordcrungen 
entsprochen werden, welche bisher die geographischen Forschungsreisell einzelner Schiffe oder die yon ihnen 
entsendeten Boots- und Scl~littenpartien sich zur Aufgabe gestellt haben. 

Es  bedarf'hiezu keines weiterenBeleges als den Hinweis aufdie Entdeckungen der Gr  e e i y'schen Expedition. 
Lientenant L o c k w o o d  und Sergent B r a i n a r d  drangen an der Nordlztiste Grbnlands bis zu den 

lloclisten bisher erreichten Punkt in 83" 24' Nordbreite (40'46' Westlange) vor, naherten sic11 somit dem 
Nordpol bis auf 99 geographische Meilen. 

Die grossen Vortheile, welche durch die gewonnenen Daten ilber Luftdruck und WIrmevertheilung sich 
fiir das Studium der St~lrmbahnen des Jal~res 1882/83 ergeben, will icli nur fllichtig erwahnen. 

War es doch ein langgeftihltes Bedtirfnis, das Beobschtungsnetx stabiler auf wissenschaftlicher Basis 
stehender und mit Normalinstrurnenten verseheiler Observatorien in die Polareisregionen 211 erweitern. 

Nirgends sind die Wetterexcesse von so weittragenden Folgen begleitet und vollziehen sic11 diese 
Phanomene in so unmittelbarer NLhe Europas, als' im polaren Tlieilc des Atlantiscl~en Oceans, so dass wir keine 
begritudete Klimatologie, keine ricl~tige Wetterp~.og~~ose anbahnen kbnnen, insolangc wir nicht von diesem 
r 1  1 heile geschlossene Beobaelitungsreihen besitzen. 

Aber nur derjenige, welcher in diesen Sturmregionen auf bdem, nebelverhiilltell liiffe ein Jnhr lang sich 
diesen Beobachtungen geweiht hat, kann such von den sich solchem Beginnen entgegensetxenden Scliwierig- 
kcitcn Kunde geben. Hinweg ist der schirne Traum von selbsttlititigen Meteorographen! Fallende Eisnadelu, 
trcibender Schnee, Rauhfrostgebilde, Nebelgeriesel, vereiste Bleistif'tspitzen und nichtleitende elektrische 
Contact~unkte sind die ewig verneinende Antwort. 

Jedes Instrumetit bedarf cines erfahrenen, denkenden Reobachters, eines nie rulienden Hiiters, dan~it  6s 

nicht ganz eatarte und doch wenigstens beilaufig das angobe, was man clurch dessen Construction z11 crreichen 
anslrebte. 

Flir das trockene Thermometer stelit z. B. die Frage so: 
Wenn man eine Angabe erhalten will, die der ausseren Luft entspreclieo soll, so darf man es nioht voln 

ergiebigen Zutritt derselben abschliessen, iind indem man so handelt, bffnet man allen Atmospliiirilien die 
Pforte; soll man nun cine richtige Ablesung erhalten, so darf beim gereinigten Thermometer die Wiedervcr- 
eisullg nicht zu rasch eintreten, weil es ja erst nacli Entfernung der Eiskruste ilnd unbeainflusst vom wiirme- 
ausstrbmendcn Beobachter auf den richtigen Stand kommen kann. 

Die Beniikzung mehrercr an einer Haspel angebrachter Thermometer, wovon nlir eines den Lichtstrahlen 
der R e ~ h a c l i t u n ~ s l n m ~ e  und dem Einduss der KGrperwiirme des Beobacbters so kurz als m6glicl1 ausgesetzt 

2* 
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blcibt, ist daher eine Vorbedingung hiezu. Probestticke der Geduld und Geschicklichkeit sind das rechtzeitige 
Nassen der Moasselinfleckchen oder das Erzeugen von Eishautchen an den Quecksilberkugeln der nassen 
Tt~ermometer, soll sich das richtige Mass der Verdunstung zur Zeit der Ablesung des Instrumentes vollziehen. 

In ihrer Weise trtigerisch sind die Instrumententhermometer, welche an den Barometern und den magne- 
tischen Instrumenten angebracbt sind und der Bewerthung des Temperaturs-Coefficientcn als Gruncllage zu 
dienen haben. Den Temperaturschwankungen accommodiren sie sich rascher als das Quecksilber der Barometer 
und als der Stahl der eingekapselten Magnetnadeln; sic bringen daher nur die Temperaturen, die das Thermo- 
meter angenommen hat, zum Ausdrucke; und so fort die ganze Reihe der Instrumente, seien es nun die Wind- 
messer, deren Gewicht und Reibungscoefficienten sich nach Massgabe der Eis- und Schneeansatze andern, 
oder die Regen- und Schneemesser ; die Ermittlung der Seewassertemperatur, das Schiipfen von Seewasser- 
proben, die geodatischen Aufnahmen, die astronomischen Beobachtunge~l etc., Manipulationen, ftir welche Cs 
in den tibrigen Weltzonen zur Gewinnung cines richtigen Resultates nur erforderlich ist, dass ein scharfer 
Beobachter mit dem guten Instrumente nach herkijmmlichem Brauch zeitweise hantire, um auch der Richtig- 
keit des Resultates gewiss zu seiu. 

Erwahnen will ich, dass den Instrumenten in Bezug auf Ausstattung der polare Charakter und Typus 
sorgsamst anfgepragt werden muss. Hieher gehijren eine Menge kleiner Details, als: Einrichtung der Libellen 
rnit Kammern, Wkmehiillen ftir Chronometer, Bekleidung jener Theile rnit schiitzenden Hiillen oder Horn- 
platten, welclie entweder durch Temperatureinfltisse sich verandern konnten, odcr wo die Gefahr des Erfrierens 
der Finger, Gefahr ftir die Augenlider etc. entstehen kiinnte. 

Diese kurzen Andeutungen sollen darlegen, dass es in den Polarregionen selbst bei Anwendung 
geeignet vorgerichteter Instrumente der hingebungsvollsteu. Wartung und Consultirung derselben Toll Seite 
scharfsinniger Beobachter bedarf, urn nus annahernd brauchbare Daten und Beobachtungsreihen ftir gewisse 
Elemente zu erbringen. 

Unter die in Intervallen anzustellenden Beobachtungen lassen sich alle meteorologischen Ilaten einreihen, 
weil der Gang dieser Elemente sich nicht so rasch andcrt und die vorkommenden Sprlinge nicht so einflass- 
reich sind, als dass die Curven und Tabellen, welche aus stundlichen Ablesungen hervorgehen, nicht auch das 
zum Ausdrucke brachten, was von dem Gange jedes Elementes wissenswerth ist. Wenn wir aber dieselbe 
empirische Methode in Anwendung bringen, um so wechselvollcn Vorgangcn beizukommen, wie sie die Nadeln 
der magnetischen Instrumente und Erdstrommesser und dic Polarlichter unseren Augen tibermitteln, so laufen 
wir Gefahl; dass wir dureh stiindliche Stichproben nicht nur zu irrigen Darstellungen gelangen, sondern dass 
jede feinere IZenntnisnalime diesem groben Siebe entschltipfen muss. 

Hiezu tritt noch der Urnstand als Fehlerquclle hinzu, dass es unerreichbar ist, die Zeitangaben aller 
Stationen, auch falls sie synochrone Beobachtungen verabredet hiitten, was zur Grundbedingung gemacht 
werden milsste, in die beabsichtigte scharfe ~bereinstimmung thatsiiohlich zu bringen. 

Da ware nur das radicale Hilfsmittel, die Stellung der Nadeln auf photographischem Wege zu registrircn. 
Ftir das Erfassen der Polarlicbterscheinungen w%rc eine Vorlichtung zu ersinnen, die auf irgend eine ~ b e r -  
tragungsweise ,,Zeitdauer, Liclitquantitat und Intensitatu continnirlich verbucht. So besitzen wir im S un s 11 i ne- 

. R e  cord  e r  eine Vorrichtung, welche infolge Licht- und Warmeeinwirkung der Sonne sowohl Zeitdauer als 
Intensitat der Sonner~strahlun~ vormerkt. Selen und Tellur Lndern ihr elektrisches Leitungsvermiigen, je 
r~achdem mall sie einer Lichtquellc aussetzt; diesbeziigliche Versuche belehrten mich jedoch alsbald, dass sie 
zu rasch diese Empfindlichkeit einbtissen. 

Indem ich der uberzeugung Ausdruck gebe, dass es uns nur auf solchem Wege ermbglicht werden kann, 
alles das aufzulesen und einzuheimsen, was das Studium dieser Vorgiinge erheischt, soll hiedurch der Beob- 
achtungsmethode des Jahres 1882/83 nicht etwa der Vorwurf gemacht. werden, als hatten wir uns mit vcr- 
alteten Instrumenten an die Liiscrng unserer schwierigen Aufgaben herangewagt. Ebensowenig sollen die nach- 
folgenden Bemerkungen ein. selbstgefiilliges System verklinden, sondern nur die Aufmerksamkeit der Zusam- 
mcnstcllcr und Rearbeiter unsercr Bcitrfige anf gewisse Gesichtspunkte lenken. 



Ja in Betreff der Instr~~mente und Beobachtungen liber die Elemente des Erdmagnetismus ist es sogar 
meine Pflicht hervorzuheben, dass von Seite der Expeditionen wahrend des Beobachtungsjahres 1882183 
eine besondere Sorgfalt entwickelt worden ist, uua dass im Vergleiche zu frtilieren Unternehmungen bedeutende 
Erfolge erzielt wurden. 

Mit Rticksicht auf die ICostspieligkeit dieser Instrumente und auf die geriilge Vorbereitungszeit, welcl~e 
den Expeditionen anberaumt wurde, muss sogar anerlrnnnt werden, dass in Bezug auf Gleichartigkeit der 
Ausrlistung das Mbglichste geleistet wurde. 

Der Prasident der internationalen Polarcommission Herr Director H. W i l d  hatte, indem er die russischcn 
Expeditionen und die iisterreicllische veranlasste, 'die Lloyd'sche Waage, das Bifilare und Declinatiorirrm 
als zweiten Instrumentsatz mitzunehmen, hiedurcll Instrumente im Polargebiete eingeblirgert, die der flir den 
Normalsatz gewahlten Lamont'schen Construction den Rang abgelaufen haben. 

Auch die deutschen Expeditionen waren, insoweit ich liber deren Ausriistung informirt bin, mit denselben 
Instrumenten versehen. 

Wenn ich nun diesen Instrumenten das Zeugnis ansstelle, dass sic unter den auf Jan Mayen angetroffenen 
erdmagnetischen Verhaltnissen, jene Ablesungen von Werthen der drei magnetischen Elemente ermbglichten, 
welche das Programm von den einzelnen Expeditionen forderte, namlich Stichproben, welchc isochron mit den 
librigen Stationen genoxnmen wurden, so entkraftet dies nicht die ~ rkenn t i i s ,  dass die Erforschung der 
erdmagnetischen Elemente, der Polarlichterscheinungen und der Erdstrbme auf eine weit intensivere 
Bcobachtungsweise basirt werden muss, sol1 wallrend eines Beobachtungsjnhres ein wesentlicher Fortschritt 
zur Klarung des Zusammenhanges und des Wesens dieser ~ u s s e r u n ~ e n  gesichert oder doch nur angebahnt 
werden. 

Ich war in Bezug auf die Beobachtungsn~ethode schon vor Abgang der Expeditionen dieser Ansicht und 
stellte auf der Conferenz in Petersburg 1881 den Antrag, dass die stilndlichen, magnetisellen Ablesungen 
ausnahmslos naqh dem Giittinger Meridian, somit gleichzeitig auf allen Stationen vorgenommen werden sollten. 

So hItte sich das Studium der localen Verhaltnisse mit jenern Vorgange, bei welchem man die Erde als 
Beobachtungsobject betrachtet, in Einklange bringen lassen, und wir hatten den Polarstationen in jedem Falle 
wenigstens die Mitarbeiterschaft der Centralstationen und der mit selbstregistrireilden Apparaten versehenen 
Observatorien sichern kbnnen. 

Man einigte sich jedoch zu dem Beschlusse, dass nus wallrend der Termintage, somit zweimal per Monat, 
die Gbttinger Zeit (volle Stunde) als gleiclizeitiger Beobaclitungsmoment bindend sei. 

Da an Termintagen alle magnetischen Instrumente jede ftinfte Minute abgelesen wurden, so ergibt dies 
ein Beobachtungsmaterial, das immerhin zu grossen Hoffnungen berechtiget, umsoinehr als auch fortlaufende 
Polarlichtbeobacl~tun~en und Erdstrommessungen zur AusfUhrung kamen. 

Nacl~triiglicl~ erfahre ich, dass mehrere Stationen sic11 das ganze Jatir Uber bei den Ablesungen der 
nlagnetischen Instrumente an die vollen GFjttinger Stunden Melten, so dass der Isochronismus einiger 
Be~bachtun~sor te  gesichert erscheint. 

Die stiindliche Beobachtungsreihe Jan Mayen's ist beglcitet von Ablesungen zu jeder vierten Stunde 
am zweiten Instrumentensatze, welclie einen genanen Vergleich der Beobachtunge~~ init Instrumenten SO 

verschiedenen Systems znlassen. 
Wenig Gilnstiges kann ich von den Versuchen tiber Messungen der Erdstrbme berichten. 
Die Instrumente, welche hiezu der Expedition zur Verfligung gestellt werden konnten, hatten eine zu 

b"eringe Empfindlichkeit, um mit Bentitxung von 3600 Mcter ICabeldraht Stromangaben zu gewinnen. Wegen 
Mangels an gesicherten Uferstrecken litt das ICabel durch die Grundwellen und wurde noch vor Eintritt 

der Vereisung des Meeres derart beschiidigt, dass endlich die Versuche des Wiederherstellens der Drahte als 
resul tatlos aufgegeben werden mussten. 

Ein Stuck des Kabels beillitzte icli spater, urn voii der Spitzc einer Auffangstange, welche am Vogelberg 
crricbtet wurde, Luftelektricitat dem im Wohnhause aufgestellten Elelrtroskop zuzuftihren. 



Wiewobl nun dieses Kabelstiick in Bezug auf Undr~rchdringlichkeit der Guttapcrchahiille wiederholt 
geprtift worden ist, liessen sich weder auf diesem Wege r~och durch directe Experimente nennenswerthe Auf- 
schliisse tiber Luftelektricitat erringen. 

Dass diese Versuche nicht ganz laienhaft inscenirt wurden, dafiir mtigen die Umstande sprechen, dass ich 
mich auf meine durch 15 Jahre fortgesetzten Studien und Experimente berufen kanu, welche erforderlich waren, 
um die elektrische Abfeuerung von Schiffsgeschtitzen in die Praxis zu iiberfijhren, dass Linienschiffslieutenant 
B 6 b r  i k vollkon~men vertraut ist mit der Behaudlung vor~ Minen und Telegraphenapparaten, dass ich unter 
meinen Matrosen iiber einen praktischen Minenschtiler und einen Mechaniker verfiigte, welche in den fir  
Leitungsanlagen erforderlichen mechanischen Ferligkeiten getibt waren. 

Wenn daher dieselben Experimente resultatlos verliefen, bei welchen Herr W i j k a n d e r in der Mossel-Bay 
Angaben erhielt, so schreibe ich dies dcm grossen Feuchtigkeitsgehalte der Luft Jan Mayen's zur Last; aus 
demselben Grund mijgen die Versuche mit der Auffangstange am Vogelberg vereitelt worden sein, die der 
franzgsischen Commission scientiJipue 1843 gelangen, wenn sie das Elektroskop mit einem in der Hijhe 
schwebenden Drachen in Communication setzten. 

Dtirch Anwendung eines In~t~umentes wie das Tho m so  n'sche Elcktroskop es ist, hatte ich me11rAussicht 
gehabt, Anzeigen von Luftelektricitiit zu erhnlten; der Kostenpreis und die Transportschwieriglceiten bestimmtcn 
michjedoch auf die Mitnahme dieses Instrumentes eu verzichten und auf Jan Mayen gebrach cs an veiftigbarer 
Zeit um eine til~nliche Vorrichtung zu construiren. 

Bemerkung xu den Polarlichtbeobachtungon und zur Theorie des Polarliehtes. 
Auf das Lebhafteste bedaure ich daher, lceine Angaben in Bezug auf Erdstriime und Luftelelctricitiit 

erbracht zu haben, umsomehr als diesem brachliegenden Capitel der Physik auch von Seite anderer 
Expeditionen weniger Pflege geschenkt werden konnte; dieses Bedauern cntspringt der Erkenntnis, dass 
solche Beobachtungen von jenen der Polarlichter und den sie begleitenden Nadelzuckungen ganz untrennbar 
sind und mit mehr Mitteln und mehr Energie kitten inscenirt werden sollen. 

Infolge unserer Ohnmacht, das Ganze crfassen zu kijnnen, werfen wir uns nus zu rasch dem Detailstudium 
einzelner Theile in die Arme, trennen dieselben vom Gesammtk~rper ab, wollen nun auch den Rumpf noch in 
zwei Theile zerhauen, in Elektricitat und Magnetismus und begeben uns jeder Mtiglichkeit, das im Innern der 
Erde pulsirende Leben einzusehen, dessen Kreislauf wir wohl erst nach langer Zeit tiberblicken werden 

In der Einsamkeit des vereisten Gldnlandmeeres, vor den zuckenden Magnetnadeln des Observatoriurns 
und den wallenden Nordlichterscheinungen, so ganz unter dem iiberwaltigenden Eindrucke der grossen Natur- 
erscheinungen tritt tiberzeugender denn je die Erkeuntnis heran, dass es nur vcrschiedene ~bertragungs- 
weisen auf unsere Sinnesorgane sind, unter denen dieselbe Naturkraft wahrgenommen wird. Zweifellos werden. 
sich viele Erscheinungen in der Atmospllare, deren Zusammenhang wir heute nur ahnen, einheitlich aus dcm 
magnetischen Charakter der rotirenden Erde und der daraus nothwendig folgenden Impulse zur Bewegung, zur 
StrEimung jenes allgegenwartigen Etwas, das wir Elektricitat nennen, erklaren lassen. 

Sind wir doch selbst im Stande, aus einer sinngemgssen Zusammenstellung von Metallstticken, die wir 
elektrische Lichtmaschine nennen, so bald wir sie in Rotation versetzen, Licht, Wlrme, Elektricitat und 
Magnetismus zu entwickeln. Und die Erde lasst sich in gewissem Sinne als ein von der Sonne in Rotation 
erhaltener, magneto-elektrisch inducirter Icorper auffassen, dessen Leitungssysteme jedoch nicht starr sondern 
bestiindigen, aus kosmischen und irdischen Ursachen auftretenden Fluctuationen unterworfen ist, wesshalb 
sich die Elektricitiit in ihren verschiedenen Erscheinungsformen unserer Erkenntnis offenbart. 

Um die Leistung eines solchen Apparates, den wir willkllrlich zu modificiren die Macht haben, nach jeder 
der genannten Richtungen zu messen, stehen dem Pl~ysiker die mannigfachsten Instrumente zur Veifigung, 
wie : Photometer, Calorimeter, St]-ommesser etc. 

Auf den Polarstationen hingegen wird dem menschlichen Auge eu vie1 aufgebtirdet, ohne es durch selbst- 
registrirentle Apparate zu unterstiit.~en; es sol1 immer bereit sein, urn (lie Ausscl~liige am Lnftelektroskop, urn 



die Oscillationen der magnetisohen und Erdstrom-Instrumente, die Variationen des Polarlichtes und alle Neben- 
er~cheinunge~ wahmehmen, gleicbzeitig verfolgen und protobolliren zu kbnnen. Urn eine Minimalgrenze zu 
ziehen, hat man stiindliche Notirung.cn vorgeschrieben; es wiirde aber kaum geniigen, urn das Wesen sines 
einfachen Kaleidoskops, welches statt der Steir~chen nur deren Spiegelbilder zeigt, zu ergrunden, wenn man das- 
selbe Jemandem stlindlich einmal zum Hineinschauen reichen wiirde, dem dieses I<inderspielzeug fremd ist. 

In dem Masse nun, als sich die Belege mehren, dass die Polarlichter in unsere Atmosphlre hinabreichen 
und class sich ein Zusammenhang derselben mit den atmospharischen Vorgangen und mit den magnetischel~ 
8ttir1mgserecheinungen constatiren lasst, steigt die Erkenntnis cler eigenen Ohnmacht, das, was dem 
Gesichtssinne an Walirnehmungen geboten wird, erfassen und festhalten zu libnnen. 

Es sei mir nun gestattet, an dieser Stelle einer Getlankenfolge Ausdl*uck xu geben, die, wenn sie such 
nicht zu einer genauen Prlcisirung der ~rt l ichkeit  des Nordlichtglirtels fiihrt, immerllin von einem neueren 
Standpunkte ausgeht nnd der Beachtung Jener worth ist, welche sich an die Zusammenstellung der 

Statio~sbeobachtun~en heranwagen, oder die fiber die Wahl der Instrumente bei ktinftigen Expeditionen zu 
entscheiden haben. 

In dem Nachfolgenden fasse ich, urn mich allgemeiner verstlndlich zu machen, Einiges aus der Schrift 
E d 1 u n d 's Recherches sur Finduction unipolaire, 1'6lectricitd atrnosphtlrique et E'aurore bortlale, sowie aus Professor 
F r i t z ' s  Werke ,,Das Polarlicht" heraus, filllre einige Beobachtungen von Polarreisenden und von der Jan 
Mayen-Expedition an, insoweit mir dies nls Beleg nlitzlich ist und streue meine eigenen Bemerkungen 
dazwischen, urn durch den Hinweis auf schon bekannte Wahrnehmungen gestiitzt das mir gesteckte Ziel xu 
erreichen. - 

Die Erde lPsst sich aIs eill Magnet auffassen, deesen Pole in den Eisregionen liegen; die Verbindungslinie 
(ler Magnetpole schliesst mit der Rotationsachse der Erde einen Winkel von etwa 17 Graden ein. In Bezug 
auf das Fortleitungsverm6gen lasst sic11 die Erdobel.iiache im Allgemeinen als ein guter Elektricitltsleiter 
bezeichnen. Nicht so das Eis; Eis ist ein Isolationsmittel, wovon man sich beispielsweise liberzeugen kann, 
wenn man es bei elektriscben Sprengversucllen als Rticlrleitung verwenden wollte. Sol1 niimlich unter Anwen- 
dung einer rngrtsigen Elektricittitsquelle ein auf dem Eise liegender Z ~ n d e r  zur Explosion gebracht werden, so 
nluss man beide Pole des Apparates mit je einemziinddrahte verbinden, aornit einen sogenannten .RUckIeitungs- 
drabtu anwenden. 

Man hatte demnach die Polareisregionen als Isolationshlillen (Eiscalotten) zu betmchten, die oinem 
etwaigen Au~tausch yon elektrischen StrBmungen ~ i c h  entgegensetzen, soniit die Eutwicklung der Polarliohtor 
uber dem Eisgebiete vereiteln, falls diese Erscheinungen zu den ,elektrischen" zu zlililen wlren. 

Das Meerwasser der Polargegenden krystaIlisirt zu Eis bei etws -- 2.8 Grad Celsius; dieses Eis 
nimmt, wiewohl es ein schlecliter WBrmeleiter ist, an seiner Oberfliiclie die weit niedrigere Temperatur der Luft 
"11. Infolge dessen ist es den offenen Meerestheilen gegeniiher ein nlachtiges Killtereservoir und die Depla- 
cirung der Eisflachen durch Stiirme und Strbmungen becinflusst miichtig dieTemperatur,Dicbte- und ElektricitSlts- 
verhaltnisse der unteren Luftschichte. Die Temperatl~rerlliedrigui~g pflallzt sic11 aber in das Innere der Mees- 
eisflachen nur sehr allmiihlig fort, so dass die Felder nicht betriichtlich erstarken und Bruchfliichen von einigcll 
Metern Dicke zu den Seltenlleiten gehbren. Die grosse Mlclltigkeit des Paclreises entstellt durch Pressungen, 
Ubereinande~schiebun~cn, Regelation und Agglomeration. 

Illfolge der Eisdecke ergeben sic11 in der Polarregion auch ganz andere Verhliltnisse in Bezug auf das 
AuSgIeichverm~gen elektrischer Zustlnde zwischen Luft uud Brdoberfliiche, in1 Vet-gleiche xu dem eisfreien 
Meere, 80 dass wir daraus entnehmerl ktinnen, dass die giinstigen Bedingungen fiir den Austausch von 
E1ektfi~i~%t dort eine GI-cnse finden, wo die Oceane die Icante des Eisbeckens besptilen. 

Urn den Leser liicht durch die Anflihrung scheinbar unzusammenhangendcr Daten xu ermiiden, will ich 
an dieser Stelle vorausschicken, dass nach sorgfliltig vorgenommenen Zusammenstellunge~i alles dessen, was 
uns Uber das Auftreten des Polarlichtes bekannt wurde, hervorgeht, dass die Polarlichter am haufigsten an der 
winterlichen Eisgrenze sichtbar werden. 



Auf der slidlichen Hemisphare dilrftcn analoge Verhaltnisse herrschen; da  uns aber in Folge der 
schwierigen Beschiffung der Stidpolarregionen hiertiber weniger Aufscl~liisse geworden sind, so werde ich im 
Nachfolgenden nur das arktische Gebiet im Auge behalten. 

Was nun das elektrische Leitungsvermiigen der atmospharischen Luft anbetiifft, so ist dieselbe in 
trockenem Zustande und unter jenem Drucke, welchem sie an  der Erdoberflache ausgesetzt ist, ein sehr 
schlechter Leiter. 

Das Leitungsvermiigen ist aus zweierlei Grlinden bestandigen Schwankungen unterworfen; es varii1.t mit 
dem Feuchtigkeitsgehalte und mit der raumlichen Lage der betreffenden Luftschichte. 

In dem Masse, als die Dichte der Luft ahnimmt, steigt ihre Leitungsfahiglceit und folglich muss in eincr 
bestimmten, betrachtlichen Hiihe tiber der Erdobeiflache eine Luftschichte existiren, deren Leitungsfiihigkeit 
betriichtlich sein muss gegentiber den Luftsohicliten an der Erdoberflache, ohne dass man sic deshalb eineri 
guten Leiter nennen kiinnte. 

Dis Oberflache der Erde, flilssig oder fest, ist daher unmittelbar voii einer Luftschichte bedeclrt, welche 
ein relativ geringes Leitungsverm~gen besitzt und bestandigen Veranclerungen unterworfen ist. 

Uber dieser Schichte liegt eine zweite, deren Leitungsfahiglceit griieser ist und, so vie1 wir wissen, wesent- 
lich unverandert bleibt. 

Auf astronomischem Wege wurde die Grenze der Atmosphare mit 70-80 Kilometer bestimmt; da  jcdocli 
Sternschnuppen in Entfernungen von mehr als 900 Kilometer aufleuchtcn, somit bereits einen bedeuterideii 
Weg durch die verdtinnte Luft zuriickgelegt haben mtissen ehe ihre Temperatur zu diesem Grade gesticgen 
ist, so muss sich die oberste Grenze unserer Atmosphihe in weit gleiisserer Entfcrnung von der Erdoberflache 
befinden, als man bis jetzt gewiihnlich annimmt. 

Betrachten wir nun das Verhalten eines elektrischen Molectils, das z. B. durch den aufsteigenden Luft- 
stlam in der ~ q u a t o r i a l ~ e ~ e n d  in diese obcre, besser lcitende Schichte gehoben wird. 

Indem sich die Erde urn ihre Aclise von Westen nach Osten dreht, bcschreibt das Moleclil in derselben 
Richtung einen Kreis parallel zum Aquator, es bildet daher einen Strom, auf welchen beide Magnetpole der 
Erde wirken. 

Die verticale Componente dieser Kraft strebt das elektrisch positive Fluidum in verticaler Richtung, und 
zwar von unten nach oben zu bewegen (wenn man auch ein elektro-negatives Fluidum annelimen will, so 
wtirde dieses mit derselben Kraft in entgegengesetztem Sinne bewegt werden). E d l u  n d weist nun in seiner 
Berechnung nach, dass die Componente, welche das elektrische Moleclll nach aufwbts zu heben strcbt, ftir 
Orte am Pole den Werth Null, dagegen einen minimalen Werth aber ftir Orte in der Nahe des Poles (Nordlicllt- 
glirtelregion, Grenze der Eiscalotte) annimmt. 

Betrachtet man nun die Corriponente der Krafte in der Richtung, welche senkrecht zum Erdhalbmesscr, 
dell man sich durch das Moleclil gezogen denkt, steht, so wird diese tangentielle Componente an den Polen 
und in der Ebene des Aquators gleich Null; die elektrischen Molectile in der Atmosphare oder an der Erdober- 
flache sind in der niirdlichen Hemisphlre bestrebt, sic11 dem Nordpol, in der slidlichen den1 Stidpol zu nahern. 

Da die magnetische Kraft mit bestandig gleicher Interisitat wirkt und die Erde mit oonstanter Geschwin- 
digkeit rotirt, wird ein Theil des elektiischen Fluidurns in (tie oberen Schichten der Atmosphare geftihrt, 
welche bessere Leitungsfahigkeit besitzen; bier angelangt, wird das elektrische Fluidum durch die tangentielle 
Componente der magnetischen Kraft gegen die Pole bewegt. 

Die positive Elektricitat saulmelt sich in solcher Weise in der Atmospllare, wiihrend die Erde selbst 
einen Verlust erleidet, d. h. negativ elektrisch wird; das geht so lange fort, bis die elektrische Spannung in der 
Atmosphilre gross genug wird, urn eine Entladung gegen die Erde zu bewirlren. 

Die Entladung lcann, wie bei Laboratoriumversuchei~, in zweifacher Art erfolgen, d. h. es  kann entwedor 
eine momentane Entladung vor sic11 gehen, oder es entsteht eiil mehr oder weniger continuirlicher Strom. 

E d l u  n d filhrt nun aus, dass unter gleichen Urnstanden der Widerstand gegen das Niederstriimen der 
atrnosphlrischen Elektricitat zur Erde griisser ist am   qua tor und in den aquatorialen Begenden als in 



einiger Entfernurlg von dieser Zone; dass dieser Widerstand mit wachsendcr Inclination nbnimmt, dass bei 
hinreichender Jiadung der sich bildenden Wollren und gegenscitigcr Induction sic11 Blitzschliige bildeil miissen, 
wahrend in den polaren Gegenden die Entladungen sic11 zu langsamen, continuirlichen Strljnlen gestalten und 
die Erscheinung entstehen machen, welche man als Nordliclit bezeichnet. 

Was in der ~~ua to r i a l r eg ion  nicht zur eruptiven Entladui~g gelangel1 lronnte, claber anfstieg und in 

immer hljhere Breiten geftihrt wurde, erhalt cine Vermehrung dulyh jene Elektricitltsrnengcn, welchc die Induc- 
tionskraft des Erdmagnetismus aus den untcn liegenden Erdschichlen in die Atmosph%rc fFrdcrt. 

E d l u n d  weist nun auf eine kreisf~rmige Zone hin, an deren Peripherie die Spaiinung stark genug wird, 
um das Niederstrljmen der Elektricitat gegen die Erde zu veranlassen. 

In der Nahe der magnetischen Pole dagegen, wo die verticalen und horizontalen Cornponentei~ dcr Iiraft 
der Induction sehr lrlein sind, muss die Dichte der atrnospharische~~ Elektricitat sehr gcring sein. 

Wenn wir die theoreti-sclien ErFrterungen E d l u n d ' s  mit den Zusammcnstollungcn tiber das locale Vor- 
komineri der Polarlichter vergleichen, wie dies am eingehendsteii durch Professor F r i tx  (,,Dm l'ola~.licht~, 
Leipzig, 1881) auf Basis seines Nordlichtcataloges ausgeftihrt worden, so crgibt sich eine befriedigendc ijher- 
einstimmung. 

Die Rarte der Isochasmen, d. i. der Linien, welchc jene Orte der Nordhcmisphare lniteinandcr verbinden, 
an welchen sich die gleichen Percentsatze an Haufiglreit der Polarlichtcrscheinung zeigen, gibt uns dariibcr 
interessante Aufscliltisse. 

Wenn nun auch die dieser Karte zu Grunde gelegten Beobaclltungen dcn versclliedensten Zeitepochen 
entstammen und an Scharfe und Vertrauenswiirdigkeit sellr differiren, so deuten dic UnregelmLssigkeite~~ im 
Laufe der hauptsacl~lichsten Curven schon daranf bin, dass nicht die erdmagnetischen oder aussertellurischeu 
Krafte allein bestimmend siiid, sondern dass sich eine Beeinflussung durcll die Lage der Eisgrenze oder 
vielmehr jener Markscheide, an der die sclilirfsten Gegensatze in meteorologischer Beziehung bestehen, nicht 

, verkennen lasst. 
Die Periode der liiiufigsten Nordlichterscheinungen und Nadelbcunruliigungei fallt ftir die Polargcgenden 

in jene Jahreszeit, die gleichzeitig mit dem Mange1 an Gewittern und an Bedingungen zu spontanen Ent- 
ladungen auf niedrigeren Breitcn der Halbkugel zusammentrifft. 

Es ist ferner eine grosse Zahl von wahrnehmung.cn bekannt, dic auf ejne geringe Hohe hinweisen, in der 
das Polarlicht zur Entwicklung gelangt, also innerhalb unserer Atmosphiire urld soinit unter dem Einflusse der 
in derselben vorkommenden Schwanltungen. 

Viele solcher Belege lassen sich gar nicht entkraften; gegen sic kampfen vergebens jene Parallaxen- 
bestimmungen, welche die Annahme zum Ausgangspunltte haben, dass es derselbe inatericlle Liclitpunkt in einer 
Polarlichterscheinung gewesen sei, den zwei an den Endpunlrten einer gernesscr~ei~ Basis postirte Beobacllter 
einvisirten. 

Ftir die Annahme, dass die Wasser- und Eisgrenze beeinflussend auf die Haufiglreit der Polarlicht- 
erscheinung wirke, sprecben folgcnde Erfahrungen. 

Ein Minimum der Sichtbarkcit dieses Phiinomens besteht im Inneren des Eisgebietes (Bcobachtungcn 
deutscher Expeditionon, von Hall, Nares, Greely, in den continentalen Theilen Nordamerilras und sciner 
vereisten Inselwelt). 

Die Sichtbarkeit ist eine grosse an Orten, welche sic11 zwar weniger gut in die von N o r d e n s k j o l d  und 
Ed lu l l  d construirten Zonen hineinpassen lassen, wohl aber als im Oscillationsgebiet der Eisgrenze liegend, 
~lassificirt werden kljnnen; so die Siidspitze und Westseite Grljnlands zum TJnterschiedc yon dessen Ostktiste, 
Island, Jan Mayen, Auslaufgebiet des Golfstromes, Gebiet der Luftdruclrminima. 

Da wir auf Jan Maycn (71" Nordbreite) das Polarlicht vorwiegend am Sildfirmamcnte sahen, dasselbe 
an der Ostktiste Grljnlands oberhalb des 70. Breitegrades stidljstlicl~ (siehe deutsche Expodition 1868-1870 
S~hollenfahrt der Hansamiinner) sichtbar blieb, wiihrelld die Erscheinung auf Island nach den angestellten 
Beoba~htungsreihen vorzugsweise nBrdlich zu beobachten ist, so bestimint sich die 13reite tlcr %onen mit 

6*terreiohisahe Expedition auf Jan Mayan. 3 



kaum 4 Breitegraden, somit 60 gcographischen Meilen, innerhalb welcher die Fluctuationen der neutralen 
Linie (gleichhaufig in Nord und Siid) der Eisgrenze vor sich gehen und wahrscheinlich auch die gldsste Haufig- 
keit des Auftretens tiberhaupt stattfindet. 

Die Zonenbreite ist noch geringer, da aus den Beobachtungen der Jan Mayen- Gegend an sich schon 
hervorgeht, dass die Erscheinung sich im Winter nach dem Stiden zu verriicken scheint, wortiber wir noch die 
Bestatignng aus den Beobachtungen von Bosselcop und Kautokeino abwarten miissen. 

Auf 'diese Andeutungen Professor li 'r i t i 's  und die hierauf basirten Schliisse hill llatte Graf W il c z  e k 
sich bereit erklart, die Insel Grimsey (nahezu am Polarkreis im Norderi Islands gelegen) zu beziehen, falls die 
Eisverhaltnisse zu ungiinstig waren, um Jan Mayen zu erreichen, odor die 6rtlichkeit sich f i r  die Vornahme 
von magnetischen Beobachtungen nicht eignen sollte. ' 

Heute, da  wir um die Erfahrung bercichert sind, dass Jan Mayen etwas niirdlich in der Zone dcr HBufig- 
keit, nordlich der neutralen I in ie  und im Oscillationsgebiete der Eisgrenze liegt, erachte ich die Errichtung 
gleichzeitiger Stationen auf Island (besser Grimsey) und Jan Mayen, welche Orte provisorisch durch ejn Tele- 
graphen-Rabel zu verbinden waren, als den ersten und wichtigsten der zu untcrnehmenden Schritte, um die 
nach den Erfahrungen des internationalen Forschnngscyclus 1882-1 883 zu vervollkommnenden Instrumente 
zu erproben, und in der Nordlichtzone jene Untersuchungen anzustellen, auf welche eine Wiederholung des 
internationalen Unteinehmens erst basirt werden konnte. 

Professor F r i t z  fasst in seinem Werke das Polarlicht die bis 1881 gemachten Beobachtungen wie folgt 
zusarnmen : 

,,Die Curve grijsster Haufigkeit umschliesst somit die in Bezug auf die Sichtbarkeit neutrale Curve. Ob 
dieselben nicht stets, wenn auch nur annaherlld, parallel laufen oder vielleicht gar zusammcnfallen, was nach 
den jetzigen Beobachtungen, namentlich bei Island und im Norden Sibiriens nicht der Fall zu sein scheint, 

1 Dr. T h i  e n  e m  a n n  schilderte 1824 die Verhlltnisse folgendermassen: 
Die Insel Grimscy erliebt sich von Siidost, wo die Klippen nnr 16-20 Fuss hoch in cine Spitzc auslaufen, wiihrcnd am 

siidlichcn Ufer theilweise ganz flacher Strand sich findet, nach Nordwost, orreicht an der xlordostlichcn Spitzc oino Hiiho von 
420 Fuss urid nimmt nach der nordwestlichen Spitze wieder bis zu ciner Bohe von 40 Fuss ab. Die West-, Nord- und Ostseite 
besteht grossenthcils aus pcrpendiculiirei~ Felseiiwtindcn, die Siidseite ist abwocliselnd schroK oder flach auslaufend. Das Mccr 
hat schon lange an Vcrkleinerung der Inscl mit sichtbaroin Erfolgc gearbeitot und fiihrt darnit noch rastlos fort. Der Str:~nd ist 
deshalb iiberall seiclit und nur die Siid- und Nordwestseite gestatten grossereri 13ooten, sich dem Landc zu n:ihem, Schiffe aber 
miissen sich fern vom Strandc halton. Hior erheben sich nlmlich Gruppen dcr verscliiedenartigst gcstaltcten Uasaltpfeiler, welche 
aus griisserer Wassertiefe hervorragcn und durch ihre Fcstiglreit der Gewalt der Wogen und der Polarcismassen J:~hrtauscndc 
widerstanden haben. Die Insel besteht aus Basalt, poroser Lava und vulkanisctier Wacke. 

Die Gest:~lt der Inscl ist unregelmlissig birnformig, ihre griisste Llrigo betriigt von Sudost rlach Nordwest 3/4 Meilc, ihre 
grosste Breite, ziemlich in der Mitte, Meile. Der Polarkreis schncidct fast durch die Mittc. Das Inncro der Insel ist ganz 
kahler Fels, an ihrcn Riindel-ri aber wlchst scliiincs Gras. Ihre ganze Oberfllche iut sebr uneben, uiid die mit 1i:rsen bcwscliscr~en 
Stelleu siud hiichst schwierig zu bcgchcn. Eu ist nlrnlich so wenig Erde auf dam felsigen G r ~ ~ n d e ,  dass dic dicht in cinandcr 
verwachsenen Graswurzeln, vom ltcgen oder Schneewnsser gefullt, so clastisch werden, dass marl auf der schliipfrigcn Fliichc 
ihres Busches bestindig ausgleitet. 

Die Siidwostseite der Insel ist alleiri bcwohnt und enthllt in Allem 10 Hofe, welche sehr schlecht erbaut sind und mehr 
fcuchten und nassen Erdlijchern, als menschlichen Wolinungen gleichon. In diesen wohnen G O  IbIenschen, wclche ein eben SO 

bcschwerlichcs a1s iirmliches Lcbon fuhren und irnmer von 1Cr:~nlthcitcn heimgesucht werden, welche von dcr Beschaffeuheit 
der Inscl unzcrtreunlich sind. Die Schafzucht der Insel ist uribedeutcnd; ihr vorzuglichster Erwcrb besteht im Haifischfangc und 
in der ungeheuren Massc voii Vogeln, welche die steilen W2nde der Nord- und Ostseitc zu ihren Briitcplatzon erwahlen. 

Der 1884 verstorbene Director 11: o f f  m e y e r  des magnetischon Obscrvatoril~ms in Kopcnh:~gen, Herausgebcr der synopti- 
schcn Wetterkarten, dcr sclbstlose Vc~fechter der Idee, dass im Dicnste dor Wissenschaft dio nationalen Scheidewlnde und 
E~mmschuhc ale unniitzer Bi~llast vorerst uber Bord gcworfen worden massen, machte mir uber die Insel Grimsey folgendo 
Mitthcilung : 

Hierzu ist noch zu fiigen, d:~as nach den neuestcn Nachrichten die Insol nur cine Lingo v o ~ i  Mcile hat, dass die Ein- 
wollner gegcn hu~tdert sind unci an einer scorbutischcri Kr;~nlrlicit leidon. Der best0 Landuugsplatz liegt an dcr Siidwestkiisto in 
einer kleinen Bucl~t. Die Insel hat drci Quellen, bietct :her d11rc11:~ns kein Material zur I-Ioizung (nur etwas Treibliolz). Das Schiff 
kann auf 15-20 Faden Tiefe liegen, muss abcr bei auffrischendem Westwindo das Weitc suchen. Die Landung mit Booten ist 
schwierig, wcnn man nicht mit den ulitorseeischon Folscn bekz~nnt ist; am beston wird es  soin die Boote dur Einwohner zu 
beniitzen. 



mtlssen zuklinftige Discussionen genaucr Beobachtungen von Islanci, Grbnland und Sibiriens Norden auf'klaren. 
Sicher wird schon jetzt durch die Lage der neutralen Linie die Wahrscheinlichlreit der Richtigkeit des oben 
gegebenen Isochasmcnsystems erhoht. 

Uuser Curvensystem zeigt , wie richtig sellon Mu n c lr e (im G e h 1 e r  's ,, Physikalischem Worterbuch ", 
Artikel ,,NordlichtLL) aus dem weit spiirlicheren Beobacl~tungsniatcrial, welclies ihm zu Gcbote stand, iiber die 
Lage der Zone grbsster Htiufigkeit urtheilte. Das spatere von Loo nl i s (,,S i l  l i  m an ' s  Amer. JournalLL, Bd. 30) 
verijffentlichte Systen~ beschrtinlrt sich auf die rohe Angabe von der Zone iiiit durchschnittlich 80  und den 
angrenzenderi Zonen mit durchschnittlich 40  Erscheinungen per Jahr. 

Die Curven unseres Systems durchzieheu die magnetischen Meridiane an den meisten Stellen unter rechten 
Winlreln; sie haben llinsichtlich ihrer Lage grosse ~hnlichlreit  niit dem von H a n s  t e e n  f i r  1770 construirten 
Is~clinens~stern, wahrend sie von dem von S a b i n  e flir 1842 construirten System der gleichen Linien bedcutend 
abweichen, und ntihern sich mindestens in den am sichersten fcstzustellenden Theilen f i r  den Osten Amerilra's, 
deh Atlantic und &r Erlropa dem Isobarensystem von S houw, wobei xu bernerlien ist, dass die Curve grijsster 
Baufiglreit im Atlantic die Stclle des niedrigsten Barometerstandes, des geringsten Luftdruclcs, durchzieht. 

N o r d e n s k j b l d  (in , ,NatureLL 1879) verlegt den Nordlichtpol in +81° und 80" W.; unser 1866 auf- 
gestelltes Isochasmensystem hat sein Mittel - einen eigentlichen Pol nehmeil wir nicht an - in der glcichen 
Breite, aber fast 10" weiter ostwarts, nahe cler Wcstlrtiste des Smith-Snndes. Wahrcnd N o r  d e n s  k j  6 l d  die 
Vertheilung auf einem Icreise annin~mt, dehnt sic11 die Curve grbsster IIIufigkeit bei uns in der Lange von 50 
und 150" W. iiber 50, in der Liinge 100" lT. und 40" 0. lraum tlber 43 Grade aus. 

Unerwdl~nt darf nieht bleiben, dass auf dem grbssten Thcile der nijrdlicl~en IIemisphlre die Curven an die 
Form der Continente und die dadurch bedingte Eisgrenze sic11 anlclinen. I11 der That zeigt der Bliclr anf einc 
Karte, auf welclier die Eisgrenzen und die magnetisclien Meridiane ciagetragcn sind, dass die magiletischen 
Meridiane und, da niit diesen in mittleren Breiteil durchwegs die Richtungen dor Sichtbarkeit des Nordlichtes 
zUsammenfallen, anch diese meistens, namentlich im Atlantic bis zum Asiatischen Eisnieere normal zur 
Eisgrenze stehen. Die grijsste Unbestimmthcit fincien wir in jellen Gegeuden, in welchen sic11 die Eisgrenzen 
am moisten verschieben, im arktischen Arcliipel von Nordamerilra und ilocli rnelir in der Labrador-See, in der 
Davis-Strasse und in der Hudson-Bay. Hierbei diirfen wir nicl~t nnterlassen anzuftiliren, dass zu Fort Franklin, 
zu Fort Nordmann und zu Wardoehus die Polarlicllter erst imlqriihling beginnen, sic11 am hbufigsten gegen Sliden 
zu zeigen, also zu einer Zcit in welcller die Eisgrenzen sic11 am wcitesten in der glciclien Richtung vcrschieben. 

Bosselcop verhieltcn sich (nach Bericht der Co~nmissiolz scientiJique du Nord) die Ersclieinungcn im Norden 
zu jenen im SUden oder gleiclizeitig stidlich und nijrdlich dcs Zeniths geselienen in den vier letzten Monaten 
vor Neujalir wie 3.6 : 1, in den vier Monaten nacll Neujahr wie 2.0 : 1. Ein alinliches Resultat ergeben die 
daselbst nordlich und sfidlich geselicnen Bogenbestimmt~iigeii. Bei F r a  11 z-  J o s e f - L a n d  schien 1872-74 dcr 
Nordlichtglirtel sich mehr gegen das Wintersolstitiuin hin nach Norden zu lieben, gegen die ~ ~ u i n o c t i e n  hin aber 
sich mehr nach Stiden zu senlren. Nach W e y  p r  e c h t  war das Verlibltnis der im Stidea und Norden gesehenen 
Erscheinungen im September und October 2.3 : 1, im November und December 1.8 : 1, im Jnnner und Februar 
2.5 : 1, im Mtirz 2.7 : 1. ~hn l i c l i  war das Verhdtcn in dcr Mossel-Bay auf Spitzbergen nach P n l l a n d e r .  Hier 
verhalten sich die stidlichen zu den nbrdlichen Erscheinungen im October wic 7.4: 1, im November ulld 
December 2.1 : 1, im Jiinner uud Februar 3.6 : 1 und im Marz 4.6 : 1. W r a n g e l  folgerte aus seinen Beob- 
achtungen an der I(tiste des Eismeeres den fiirdernden Einfluss des Gefrierens dcs Meeres auf die Bildung des 
Nardlichts, was ihln dadurch nntersttltzt schien, dass er im Osten der Nordktiste Asiens die Erscheinung hBu- 
e$er an der Meeresktiste als wenig landeiilwtirts wahrnahin, namentlich aber durch die Beobachtung, dass das 
Nordlicht bei eintretcnder IGilte im November am sttirlrsten, im Jtlilner dagegen, wenn der Frost das Maximum 
emeicht, wenn die Grenzen des Ktisteneises weiter nach Norden rticken, wodtirch die Polynia weiter vom Ufer 
abgetrennt wird, seltener erscheint. lliemit stimmen ferner die Ansichten von George F i s h e r  tiberein 
(,)London and Edinburgh Philosophical Magazine", 1834)) wonach sich das Nordlicht am hsufigsten am 
Rande des Eitl~neeres bei grossen Auhiiufungen vou Eis zcige, uud die Beobachtungen Mc. C l in toek ' s ,  der 
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1857 anf 1858 in der Baffins-Bay das Nordlicht achtzehnmal an Stellen beobachtete, wo am Tage Wasser sicht- 
bar war, und im Winter 1858 auf 1859 zu Port Kennedy, von 42 beobachteten Nordlichtern 24 an solchen 
Orten, an welchen wahrend des Winters offenes Wasser war oder Nebel aus solchen aufstiegen, sodann die 
Beobachtungen von I l a y  e s zu Port Foulke (i- 78" und 73" W.), woselbst 1860 auf 1861 die Richtungen der 
gesehenen weuigen Nordlichter zwar im Allgemeinen mit der Richtung des Nordendes der Magnetnadel, aber 
immer mit der Richtung einer offenen Wasserflache zusammenfiel, welche sich bis auf wenige Meilen von Port 
Foulke erstreckte, und vielleicht die Bemerkung B a r h o  w's, dass jenes am Nord-Cap in Ost-Finnmarken am 
Horizont in NW. bei hellem Himmel stets sichtbare Licht ohne Zweifel mit detn Nordlichte identisch ist. Wiirde 
im Laufe der Zeit eine solche Beziehung kwischen dem Polarlichte und den Eisbildungen bestimmter nach- 
gewiesen, dann wurden die Ansichten von B a r h o  w, H a n s  t e e n  und D e 1 a P i  1 aye,  wie auch die (nach F i s h e r  
,, Physilralisches W6rterbuchU, H. 198) in Schottland verbreitete Meinung, dass mit der Zu- und Abnahme des 
Eises an Gronlands Ktisten das Nordlicht haufiger und seltener werde, eher Begrundung finden." 

Betrefis J a n  May  e n's verweise ich auf den diesbeziiglichen Abschnitt dieser Publicationen. (IV. Theil). 
Die in den einzclnen Notirungen enthaltenen Bemcrkungcn betltltigen zur Geniige, dass die Lichterschei- 

nung sich nicht als ausserhalb unserer Atmosphare gelegen betrachten lasst,  dass zeitweise die Wolken 
wie zu Trggern eines von ausseri empfangenen Lichtes werden und dann wieder im eigenen Lichte zu ergliihen 
scheinen. 

In derselben Weise, wie einige Gelehrte das Polarlicht nnr als Reflexerscheinung des Sonnenlichtes auf 
die Eisfelder aufgefasst wissen wollten, kortnte man sich einige Ersclieinungen wohl daraus erklaren, dass 
Reflexe durch beschienene EisflLchen zur Geltung kommen, wenn man dem Polarlicht eine selbstthatige Leucht- 
kraft zuspricht. So: das plotzliche Ergluhen von Wolken, die im Augenblicke vorher sich noch dunkel-von 
einer dahinter stehenden Polarlichterscheinung abgeboben hatten. Das Vorkommen von dunklen Wolken, die 
sich vom nordlichthellen Firma~~lente abheben, ist abcr auch zur Zeit der ganzlichen Vereisung der umgebenden 
Meerestheile so haufig, ja  nahezu fortwahrend, so dass man der Eisflache eine hervorragende Rolle als Reflector 
nicht zusprechen darf. 

Geradezu geblendet wurde ich am 9. November 1882 nach Mitternacht durch das Aufleuchten einer 
ausgezackten, ruhigsteherlden Wolkenbanlr, die ich schon seit Minuten tiber ein Visir beobachtet hatte, um eine 
Eintragung uber die Zugrichtung der Wolken in das Observationsjournal machen zu konnen. 

Um nicht zu sehr in die Rreite zu gehen, will ich meinem Tagebuche nur zwci Anmerkungen entnehmen, 
die in das Nordlichtjournal nicht eingetragen wurden, aber den piotzlichen Beginn und das Aufh6ren der Polar- 
lichterscheinungen charakterisiren. 

Am Abende des 29. Oktober 1882 war ich, von dreien meiner Officiere begleitet, von einer Excursion 
zuriickgekehrt, als ich nach Sonnenuntergang am Nordhimmel einen Wollrenstreifen gewahrte, dessen regel- 
massige Form mir so eigenthti~nlich vorkam, dass ich stehen blieb und xu meinen Begleitern sagte: Jemand, 
der erst wenig Polarlichter beobachtet hat, konnte diesen Wolkenstreif fur einen Nordlichtbogen halten. 
Wahrend wir nun denselben etwa eine Minute lang betrachteten und die Moglichkeit einer solchen Ver- 
wechslung angezweifelt wurde, hellte der Streifen zu einem leuchtenden Nordlichtbogen auf. 

Am Morgen des 2. Februar 1883 iibergab ich die Wache um 8 Uhr an B 6 b r i k ;  im Osten waren vor 
einer Cirruswolkenscl~ichte, die sich als solche schon bei dcr hereinbrechenden Tageshelle erkennen liessen, 
noch leuchtende Nordlichtstreifen zu sehen. 

Wir beide setzten nun die volle Aufmerksamkeit daran, urn, wie ich sagte, zu sehen, wie sich das Nordlicht 
a m  der Affaire ziehen werde; nach liingerem Zuwarten erlosch vor unseren Augen das Polarlicht und liess 
Wolkenstreifen derselben Form zurtick, von jener Categorie, welche mit dem meteorologischen Ausdrucke 
,Polarbandeu bezeichnet wird. 

Was die Hohe der Polarlichter anbelangt, so sind einzelne Falle geringer Hbhe constatirt worden und in 
den Beobachtungsb~chern vorgemerkt; im Allgemeinen lasst sich aber sagen, dass der Beurtheilung von 
Hiihenunterscllieden, weil sie nur auf den Lichtreiz der Augen des Beobachters gegrlindet sind, dieselbeu 



Vorbericht. 

Tauscliungen drohen, wie bei der Beurtheilung vorl Wollcenhol~en, umsomclir als unwillkifrlich das hellere und 
schafer markirte die Vorstellung der grijsseren Nahe fiir sich in Anspruch nimmt. 

Ich selbst habe nie zwischen dem Beerenberg nud der Station Nordlicllt zu sehen vermocht, wohl aber war 
der erstere haufig wie in i~~tensives Alpengltihen versetzt. Ebensowenig habe ich ,,PolarlichtgertiuschLL ver- 
nommen, keinesfalls ist es ein leicht vernehnlbares Attribut der Licl~terscheinung; wohl htirt man im Eise 
vielseitiges Geknister, das aber folgerichtiger dul.ch dic Warme- und Ausdehnungsschwanl~ungen erklart 
werden kann. 

Diesen Bemerkungen zu den Beobachtungen J a n  M a y e n s  will ich noch einigeworte ilber das Bestreben 
anfligen, die Aufzeichnrlngen mijglichst gleicl~artig zu gestalten. 

Zu diesem Zweclce war, als die Polarlichterscheinungen ihren Anfang nahmen, stets ein zweiter Beob- 
achter anwesend, nm Messungen vorzunehme~l und die Beobachtungen zu erganzen. 

Die ersten 26 Polarlichtnlchte hindurch war nebstdem auch ich wahrend der ganzen Dauer der 
Erscheinungen anwesend; im weiteren Verlaufe zeigte es sic11 jedoch, dass ich dieser Aufgabe physisch nicht 
gewachsen blieb; ich mnsste meine Anwesenheit auf die tourweise Wache beschranken, da es wegen der 
Schwierigkeiten im Zubereiten dcr Nahrung und wegen der gegenseitigen KuliestSrung auf so engem Raume 
nicht durchfiihrbar ist, dass einer der Beobachter die Nacht zum Tagwerke benlitze. 

Immerhin wurde durch die anfangliche Controle eine zicmlicl~e Gleichmassigkeit im Auffassen und Notiren 
der Erscheinungen erreicht; dieser Methode klebt aber die Unrichtigkcit an, dass bei Temperaturen unter 
15 Grad KUte die Fingerfertiglceit rapid abnimmt, und dass unter allen Umstanden das Auftreten vieler und 
rasch wechselnder Erscheinungen zu einer allgemeineren Darstellung drangt nud der Leistung im Notiren 
Uberhau~t eine Grenze zieht. 

Wenn nun in Folge dessen die Eintragungen auf ein und derselben Station schon von einander abweichen, 
trot2 conventioneller Abktirzungen, die sic11 spater des Ngheren ausfiihren lassen, so steigern sich diese Dif- 
ferenzen, welche noch durch die verschiedene Beurtheilung und Notirung der Polarliclitphiluomene auf anderen 
Stationen erwachsen so wesentlich, dass hiedurch ein exacter Vergleich unthunlicli wird. 

So will mir scheinen, dass die Erscheinungen in Bossekop wallrend des Beobacl~tungsjal~res 1843-1844 
jenen auf Jan Mayen im Jahre 1882-1883 ahnlinh gewesen seien. 

Aus den langen Besprechungen, die ich mit den Officieren der Weyprecht-Expedition nach dem Franz- 
Josef-Lande hatte, lrann ich nur das als wesentlich herausgreifen, dass in der Nahe von Nowajq-Semlja und 
gradatim auf h6heren Breiten die Polarlichter sich weniger machtig entwickcln als auf Jan Mayen. 

Flir die Vergleichc mit Stationen, welche nicht fortwahrend notiren, geht umsomehr jeder Massstab 
vedoren. Aus den paar Notirungen, die lediglich den Zustand zur vollen Beobachtungsstunde angeben, kann 
Inan unmoglich einen Schluss ziehen auf das, was die Betreffenden in der Zwischenzeit hiitten sehen 
k~nnen .  

Aber selbst die fortlaufenden Notirungen dessen, was das Auge als Eindruck anfgenommen, hahen wenig 
Werth, weil wir sie nicht recht zu verwenden wisscn; auch dr&ng.cn sich die lichtvollcn Erscheinungen ea Scha- 
den der allgemeinen Erhellung durch Nordlichtdunst, dem lnit Bezug auf seine Quantitat vielleicht eine wich- 
tiger0 Classificirung und Bedeutung zuzukommen hatte, zu sehr hervor. 

Es ware nothwendig die Intensitiit und Quantitlt des Polarlichtes nachtsiiber messen und registriren zu 
konnen; nur von dieser Basis ausgehend, kann ein Masstab gewonnen und erforscht werden, welche Polarlicht- 
formen und Intensittiten im Zusammenhango mit anderen atmospharischen Erscheinungen und den Nadel- 
aUaschlilgen einhergehen. 

Die Reductionen der erdn~agnetischen Beobachtungen,. welche auf der 6sterreicl1ischen Station angestellt 
wurden, gestalteten sich so umfangreich und zeitmubend, duss dieselben erst in tler zweiten HSlfte des 

1886 drnckfertig llergestellt werden kijnnen. Dormdeli rind dieselben uoch nicht so wait ausgenrbeitet, 
Vergleiche und Schlussfolgeruugcn zu ermtjglichen. 



Ausniitzung de r  Loggbiicher de r  Jagdschiffe. 

Indem ich hiemit meine Anscbauung.cn dartiber dargelegt habe, was in Bezug auf Polarlichter und mag- 
netischestorungen zu beobachten w%re und welche Anfordernngen an dieInstrumente einer Polarstation zu stellen 
sind, sei es gestattet, noch auf eine Quelle f i r  BaitAge meteorologischen Iuhalts hinzuweisen, aus der bisher 
zu wenig geschtipft wurde. 

In dem Heere der Thranjager fande sich eine nicht zu unterschatzende Anzahl dienstbarer Pionniere, die 
tiber Wettervorgange und Eisvertheilung in den Polarregionen regelmLssige Nachrichten zu bringen ver- 
mochten. 

In dem Masse, als wir erkennen, dass zu diesen Vorgangen die Polarlichter und Nadelbeunruhigungen 
sich keineswegs so indifferent verhalten, als man ehedem anzunehmen gewohnt war, urrd als aus den Zusam- 
menstellungen der Expeditionsbeobachtungen die Grosse der Vcrbreitungsbezirke hervorgehen wird, gewinn 
das Erlangen der nieteorologischen Daten aus hohen Breiten an Werth. 

Wenn nun auch die ergiebige Jagd auf Thranthiere der Leitstern der Whaler, Robbenschliiger und Wal- 
rossjlger ist, so verdanken wir dennoch diesem Drange nebenbei die ersten und weithin ausgebreiteten Kennt- 
nisse tiber Klima, Eisverhiiltnisse und Meeresstromungen aus jenen Regionen, welche wir heute mit der Polar 
lichtzone identificiren. 

Viele dieser Schiffe iiberwintern in jenen Regionen, um im Frlihjahr rechtzeitig an Ort und Stelle zu sein. 
Da bote sich Gelegenheit zur Erzieluug einer bedeutcnden Menge von rneteorologischen Daten, zumal 

wlhrend dcr Fangzeit, die sich stellenweise vom Marz bis September ausdehut. Besonders die Vornahme 
von Seewasscr - Tempcratursbeob,zchtunf;cn an der Oberflache und in vcrschiedenen Tiefen, sowie die 
Sammlung von Seewasuerproben waren von grosster Wichtigkeit. 

Salzgehalt-, beziehungsweise Dichtebestirnmungen von aufgefangenen und in wohlverwalirten Flaschen 
zurtickgebrachten Proben konnen dnrch Fachmanner auch nach Monaten mit iibermschender Genauigkeit ans- 
gefihrt werden; den Beleg hiefiir bildet die erfolgte Nachprtifung unserer eigenen Sammlung. Hier liegt der 
Schltissel zul- Erforschung jener Gesetze, nacii denen sich der wechselseitige Austausch der kalten und warmen 
Meeresgebiete vollzieht. 

Auch in Bezug auf aussere Erscheinung und Vertheilung des Eises, tiber die alljahrlich wechselnde Aus- 
dehnung der Eisbetleckung liesse sic11 aus den Loggbiichern so manches gewinnen. 

Es wird vielfacli behauptet, dass auf den meisten Thranschiffen, sobald sie die Jagdgrtinde erreichen, 
alle kunstgerechte Navigation aufliiire. 

Eine beilaufige Besteckftihrung wiirde ftir die meisten dieser wissenschaftliclien Zwccke ausreichen und 
IIge ebensosehr im Interesse der Schiffsrheder als der Assecurateure. 

 brige ens wird die Navigation nicht allenthalben so ins Blane liinein gehandhabt; eine Gefahr, dass auch 
absichtlich falsche Daten iinterschoben werden lctinnten, birgt tibrigens das Ijestreben gute Jagdplatze zu ver- 
heimlichen, wie dies j a  allen Fischern und Jggern eigen ist. 

Die alljiihrlichen Fangpltitze sind jedoch nicht so stationar und dangen mehr von den Eisverhaltnissen 
und der Meerestiefe ob, als von dem Einhalten gewisser gcographisoher I'ositionen. 

Aber selhst von Schiffen, welch0 sich gewisserlnassen von den zufalligen Eisverhiiltnissen und dem 
Instinkte des Jagers leiten laasen, fehlt es nicht an correct geftihrten Navigationsaufzeichnungen; icli habe die 
Journale des Hamburger-Capitgns Meyn  eingesehen, der 30 Jabre hindurch bci Jan Mayen fischte; ferner 
besitze ich die nach den Loggbtichern construirten Routenkarten mit Angabe der Eisverhaltnisse der Schiffe: 
Capella 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879 und 1880; des Christoig 1873; des Geysir 1880; des 
Mjolner 1873, 1874 llnd 1880; des Isbar, des StrG~nmann 1874 und des Trotusoe 1873 und 1874, welche sich 
auf die Jan Mayen-Gegend beziehen. 

Alle Capitane dieser Schiffe haben durch sorgfaltige Aufzeichnungen auch der Wissensehaft Dienste 
erwiesen. 



S c o r e s b  y, der Jtingere, mijge als noch glanzenderer Bdeg dienen, dass exacte scientifische Arbeits- 
leistung sich auch an Bord der Fangscliiffe heimisch ftihlen kann. J a  man darf dreist den Ausspruch wagen, 
dass dieser Gelehrte fur die Erforschung der physiographiscl~en Verhiiltnisse des Nordatlantischen Oceans mehr 
geleistet hat (1804-1816), als alle seine Nachfolger bis auf den heutigen Tag. 

In gleichem Masse als man den Anfzeicbnungen und Mtilien der Jagdscl~iffs-Capitlinc mehr Beachtung 
schenken wollte, wtirden auch die Daten correcter und verwendbarer zufliessen. 

Es bedarf daftir ja  keines grossen Instrumentenparkes und lreincr berufsmassigen Licenz; so hat schon 
Maury  aus den Loggbiichern der Handelsschiffer - die ja viel Spreu mit enthalten haben 1rl6gen - jene Auf- 
zeichnungen gesammelt, \velche er zur Ausflihrung seiner epochemachenden Karten bendthigte. 

Freilich lief damals der Drang der Wissenschaft mit den Bestrebungen der Kaufmannscliaft parallel, aus 
der als glinstigsten sic11 ergebenden Route Kapital zu schlagen. Die Loggbiicl~er von heutzutage haben ein 
ganz verdndertes Aussehen; die Wind- und Wetterlralvten sagen dem ,lungen Capitan mehr, als seine Vorgangcr 
vor einem halbcn Jahrhundert eeitlebens in E1.falirung bringen lionnten, uild man bcrecl~net jetzt den Weg von 
China nach England bei Theeschiffen auf Tage genau. 

Nur wenige dieser Mitinteressirten finden den Weg ins Polarmeer, Isommen sie aber, so miigen sie sich 
als niitzliche Hilfsarbeiter der Wissenschaft erweisen. 

Die Sammlung von Daten aus solchen Loggbtichern tiberschreitet die Icraft eines Einzelnen; meines Dafitr- 
haltens ware sie Aufgabe der internationalen Polar-Commission oder der in verschiedenen Staaten bestehcnden 
l]ydrographischen Anstalten, Seemannswarten und dergleichen. 

Es wBre demnach auch die Kenntnis der von den Handels- und Jagdschiffs - Capitanen vom J ~ h r e  1882 
auf 1883 gemachten Beobachtungen eine geradezu nnerlassliche Beigabe zur Orientirung tiber die Verhaltnissc 
'~ahrend unserer Expeditionsepoche. 

11. Die Vorbereitungeii. 
Ansriistung der Expedition. 

Wie aus dcm Vorhergehendcn ersichtlich, hielten wir uns an ein festgesetztes Programm, das stellen- 
weise bis in die kleinsten Details ausgearbeitet worden war. Ein fltichtiger Einbliclr in dasselbe wird allen 
Jenen, welohe lreine Vorstelluilg davon hatten, wie und womit man sich bei Nacht, Nebel u11d lcalte die Zeit 
Vertreiben kann gentigenden Aufschluss bieten. 

Wiewohl einer jeden der Expeditionell der Antlleil an der gemeinsamen Arbeit und d e r  z u e r r e i  ch  e n  d e  
P u n k  t v o r g e s c h  r i e b e n  w a r ,  wollte das Verstiindnis flir die Absichtcn und Zweclre des Unternehinens im 
Publikum nicht recht zum Durchbruehe kommen, und selbst Gelehrte suchten mich vor dem waghalsigen 
Beginnen zu warnen, oder inir bessere Routen vorzuschreiben. So erhielt ich als Abscliiedsgruss von der grUnen 
Insel E r i n  cine Aufforderung zu gegenftisslerischen Bestrcbungen, die mir viel Heiterkeit bereitete: 

,,Da die Welt liter wird, ist zu hoffen, dass sic auch an Weisheit znnehmen werde, und dann werden wir 
such von der letzten, jener Busserst nutzlosen Expedition hdren, wie Sie jetzt eine zu uilternehmen im Begriffe 
stehen. Ich wtinsche, Sie wliren nach den antarlrtischen Regionen anfgebrochen und hatten dort Aufnahms- 
arbeiten gemacht, was vie1 wichtiger als irgend etwas ist, das Sie im Norden lernen 1rSnnen. Sie werden nicht 
untel~ichteter zurliekkommen, als Sie bei der Ausfahrt waren, wenn Sie iiberhaupt zurtickkehren. Sie werden 
alle h e i t e n  falsch bestimmen uiid werden finden, dass Ihre Instrumente fehlerliaft sind, ohne zu wissen, wie 

ricl~tigzustellen sind, lhre Nautical Tables (nautische Tafeln) sind iilr Narren und nicht fur intelligente 
Beobachter gemacht. Ich witnsche Ihnen allen denlibaren Erfolg und glticklicl~e Heimreiseu. ' 

'We y r e c h  t sagte in einem Vortrage tiber die Vorbereitungen zu einer solchen Polarreise etwa Folgendes: 
,,'Der Laie glaubt natilrlich, dass die Leiden des Polarreisenden beginnen, wenn der Ausluger im Krahen- 

nest0 die ersten Eisfelder signalisirt; er hat aber keine Ahnung von den tausenderlei Sorgen, welche die Vor- 
---- - 

Also fiir dio antarktischcn Rogionon wlroll dicso U~holfc gut gonug? - 
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bereitung zur Reise und die Ausrtistung im Cefolge habcn und die endliche definitive Trennung wie eine wahre 
Erlbsung erscheinen lassen. 

1st die Geldfrage auch gliicklich erledigt, oder fallt dieselbe ganz hinweg, wenn die Expedition vom 
Staate ausgesendet wird, so beginnt doch eine endlose Serie von Miilisal vom Augenblicke an, wo die 
Vorbereitungen ihren Anfang nehmen. 

Die Wahl odes der Neubau des Schiffes, die Berathungen iiber seine Instandsetzung zum Kampfe mit dem 
Eise, die Auswahl der Lebensmittel, die Zusammenstellung der Bemaunung, die Beschaffung jener tausend 
Kleiniqkeiten, deren man sich kaum erinnert, die aber unumganglich nothwendig sind ftir einen jahrelangen 
Aufenthalt in unbewohnten Gebieten, das Alles zusalnmen biirdet demjenigen, welchem die Ausrtistuug obliegt, 
eine furchtbare Last von Sorgen und Gedanken auf. 

Wer es ernst nimtnt mit seiner Verantwortlichkeit, der ist monatelang vor der Abfahrt das geplagteste 
Wesen unter Gottes Sonne, 

Schon die Zusammenstellung der Ausrustungsgegenstlnde, ftir welche grosstentheils keine Vorlage existirt, 
beschaftiget den Geist Tag und Naclit, denn man tragt das Bewusstsein in sich, dass sich jede Vergessliclikeit 
auf das Bitterste racht, und dass der Mange1 an Kleinigkeiten, wie: Nadel und Zwirn, Ziindhtilzchen und ahn- 
lichen scheinbaren Lappalien die unangenehmsten Folgen nach sich zieht. 

Man mbchte Alles selbst sehen und prufen und wird gezwungen, sich zurn Universalgenie auszubilden, 
das heute seine Meinung iiber Kleider und Schuhwerk, morgen fiber 6fen und Kochutensilien, iibermorgen 
tiber astronomische und magnetische Instrumente abzugeben hat. 

In einem Athem bestimmt man das Quantum von Zwirn und Seife, von Eierdotter und Fleischerhaltungs- 
mitteln in Pulver, Medicinen in Gelatinform, Suppengewurzen, Zwiebel in Tropfenform, und zwar so viel davon 
als fiir zwei Jahre ntrthig ist, von Tauwerk und Kohlen, von Striimpfen, Regenstiefeln, von Leder, Werkholz, 
Segelleinwand f i r  die zu gewartigenden Reparaturen und noch tauseiid andere Dinge. 

Weist doch das Inventar der fiir die Jan  Mayen-Expedition mitgenommenen Gegenstande nicht weniger 
als 1200 Artikel auf. (Siehe Anhang des Vorberichtes, Seite 99-107.) 

Man wird abwechselnd zum Schuster und Schneider, zum Zimmermann und Mechaniker, zum Koch und 
Rauchfangkehrer; man discutirt auf das griindlicllste die Vor- und Nachtheile von Filzschuhen gegeniibcr den 
Lappenschuhen, zieht eine Parallele zwisclicn Backpulver und Sauerteig und erwagt, ob fiir Jan Mayen, dessen 
Verhaltnisse gar nicht bekannt sind, die bifilare oder die unifilare Anfhangung der Magnete, die Lloyd'sclle 
Wage oder das Instrument mit verticalen regulirbaren Ablenkungsmagneten sich besser eignen diirfte. 

Und diese ganze Wirthschaft wird versiisst durcli das Bewusstsein, dass man Alles verstehen sollte, und 
im Grunde genommen, doch das Meiste nicht versteht, dass jeder Fehler, jede falsche Entscheidung sic11 
nicht mchr gut machetl liisst u n j  die biisesten Folgen nach sich ziehen kann. 

J e  naher der Tag der Abreise rtickt, desto mehr hLufen sich die Geschaf'te. 
Fortwahrend fallt dem Commandanten eine neue Kleinigkeit ein, die noch mitzunehmen wLe, und 

erinnert ihn, wie viel mijglicl~erweise noch tibersehen worden ist. 
Immer rascher folgen sich einlaufende Lieferungen und immer grosser wird der Berg von Kisten und 

Flssern, die der Einschiffung harren. 
Die Unruhe wachst zum Fiebcr bei den] Gedanken, dass man ein solches Gebirge von Kisten und Ballen 

der verschiedensten Grosse in den engen Schiffsraum verstauen und wohlbehalten iiber das Eis an einer 
unwirthlichen Ktiste landen, dieselben unversehrt in die erst daeelbst zu erbauenden Magazine einlagern soll. 

Die richtige, den Raum auf das Wirthschaftlichste ausniitzende und jede  Beschldigung der Fracht ver- 
hindernde Stauung ist nicht leicht durchzufiihren. 

300 Tonnen B 1000 Kilogramm Steinkohle liegen da, welche zuganglich bleiben miissen, um der 
Dampfmaschine als Reservevorrath zu dienen, falls die Landung sich verzogern sollte. 

Erst die auf der Insel anzutreffenden Verhaltnisse werden bestimmen, ob die Aussendung einer Vor- 
expedition ins Werk zu setzen ist, ob man sofort Alles ans Land zu bringen hat, oder ob vorerst die Hauser auf- 



gestellt werden mlissen, um die Instrumente und das leichter beschiidigbare Materiale spater unter Dach zu 
bringen. 

Werden wir die Pelzkleider gleich bei der Ankunft benbthigen oder gentigen f i r  das anfiingliche Campiren 
die Lodenanztige, indem man sich auf 14 Tage mit dem Leinwandzelt als Wohnraum begntigt und des Nachts 
in die Pelzsiicke kriecht? 

Fast jeder Gegenstand ist unbedingt nothwendig; am ehesten wgre noch auf den Lebensmittelvorrath f i r  
das zweite Jahr zu verzichten, wenn nicht Alles gelandet werden kann. 

Es  sol1 somit das Rathsel gelbst werden, Alles zu oberst zu legen, um nicht den ganzen Schiffsraum aus- 
raumen zu miissen. Jede Zollbreite Raum muss verwerthet werden, jede Kiste muss so liegen, dass der 
geringste Zwischenraum verschwindet, und wird zehnmal gedreht, gewendet und umgestaut, ehe ihre Form 
dern verftigbaren Platz vollkommen entspricht. 

Langsam, langsam geht aber doch Stticlr ftir Sttick hinab, wird nach Nummern nnd Inhalt controlirt und 
in den Stauungsplan eingetragen, damit man nicht spater die Chocolade dort sucht, wo die Iciste mit den 
Strlimpfen steckt, oder die Maccaroni findet, wenn man nach den Bergstbcken grabt. 

Die tibrigbleibenden ZwischenrZCume werden mit gespaltenem Brennholze oder anderen losen Gegen- 
stiinden ausgeftillt, die Stauer werden zu Maurern, die ein Gebaude aufftihren. 

Die mitgenommenen Materialien sind aus dem Inventar, der bei der Beschaffung und Einlagerung einge- 
haltene Vorgang aus der Vorbemerkung hiezu zu entnehn~en. (Siehe Seite 98-107.) 

Die Icosten des gesammten Ausrtistungsmateriales der Expedition, mit Ausnahme einiger Blicher und 
Instrun~ente und eines Theiles der Bewaffnung und Munition, sowie die Eiitlohnung der Mannschaft bestritt 
Se. Excellenz Graf Hans Wi lczek .  Wie bis in die minimalsten Details an alle mliglichen Bedtirfnisse der 
kleinen Gemeinde gedacht und in wie munificenter Weise fur Alles und Jedes vorgesorgt wurde, geht wohl am 
beaten aus dem ,,Inventar der bsterreichischen arktischen Beobachtungsstation" hervor. Es mbchte vielleicht 
auf den ersten Blick als libei.fltissig erscheinen, dass ich einem einfachen Verzeichnisse von mehr als tausend 
Gegenstanden Raum in diesem Vorberichte gebe; aber einerseits k8nnen selbst viele Worte kein so deutliches 
Bild dessen bieten, was eine Beobachtungsstation zu thun und zu lassen, zu geniessen und zu ertragen hat, als 
die Durchsicht dieses Inventars, anderseits wurde ~hn l i ches  - meines Wissens wenigstens - bisher noch nicht 
Verbffentlicht, und ktinftige Expeditionen mbgen vielleicht in dem Inventar mllhelos einige Anhaltspunkte f i r  
die eigene Ausrtistung finden. 

Erwagungen und ein nie endenwollender Briefwechsel verzehren gewissermassen die Thatigkeit des Leiters 
einer ins Werk zu setzenden Expedition; zweimal, dreimal im Tage kommt der Postbote und bringt Stbsse 
Ton Briefen, Lieferscheinen u. dergl., die gelesen werden mtissen, und deren Beantwortung beansprucht wird. 

J e  nliher der Tag der Abreise rtickt, desto dichter wird auch der Regen voii Gltickwtinschen und Abschieds- 
grtissen, in welchen guter Wille und wahre Tlleilnahme aus jedem Worte sprechen, die nber gerade aus diesem 
Grunde beschwerlich fallen, da  man in solchenl Falle den Dank nicht unterlassen kann. 

Ferner Bind es die Anmeldungen zur Tlieilnahme an der Reise, gegen die man sich mit Handen und 
Flissen strauben muss. 

Der Eine mbchte mitgehen, weil er ein guter Jager ist, der Andere s i i~gt  mit grosser Meisterschaft Volks- 
lieder, welche die lange Winternacbt erheitern kbnnten, der Dritte ist ein vorz~iglicher Fussgiinger, ein Vierter 
mbchte als Stenograph verwendet werden, ein Ftinfter bietet sich als Bedienter an, der auch Htihneraugen zu 
schneiden versteht, uild so fort in endloser Reihe. 

Dazwischen tbnt der Mal~nruf eines selbstbewussten Menschenfseundes, nicht abermals Leute in den Tod 
ZU hetzen, um persanlichem Elirgeize und der Eitelkeit zn fr8hnen; die Aufforderung des Schtilers, ihn mitzu- 
"ehmen, um Polarforscher ftir die Zukunft beranzubildenl 

Durch die Menge der Anfragen von Leuten aus allen Standen und von jedem Bildungsgrade wird man so 
gewahr, v i e  angeboren dom Menschen der Trieb nach dem Abenteuerlichen und der Drang nach dem 

Unbekannten ist. 
aaterr~i~hischo Expodition auf Jan Yayuu. 4 
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Ein ansehnliches Contingent von Rriefschreibern stellen die Erfirider von erst zn erprobenden Gegenstan- 
den 11nd die Klmpen ftir barocke Theoreme. 

Auf jeden Einwurf, mbge er auch nocb so klar nnd begrtindet sein, gibt es eine Antwort; ~be r redung  ist 
unm6glich und das endliche Schweigen, der letzte Brief unseres Belagerers bedeutet im besten Falle : mit- 
leidiges Bedauern tibcr den Mange1 an Einsicht. Iceiner iiberlegt, dass auf einer solchen Reise nichts, gar 
nichts in Verwendung lion~men darf, was nicht durch und durch erprobt und bewahrt ist. 

Wahl der Expeditionsmitglieder. 
Herr K l  u t s c h a  k, der in den Jahren 1878-1880 an der S c h w a  t lr a'schen Aufsuchungsexpedition 

Theil nahm, sagt in seinem so lcsenswerthen Buche ,,Als Eskimo unter den Eskimosu: ,,Ein grosser Theil des 
Gelingens einer arktischen Expedition im Allgenieinen liegt in deren richtigen Organisation und Ausrtistung." 

So wahr dieser Aussprucli ist, so scliwierig ist es, die richtigen Personen als Gefahrten eines solchen 
Unternehmens zu wahlen. 

Von jedem Einzelnen wird Thatendrang, Selbstvertrauen und Tticlitigkeit verlangt; solch' ausgesprochcne 
Charaktere unterordnen sich schwer, sie haben ein Jahr und ltinger in den engen Wohnraumen einer I-Iolzbude 
miteinander zu verkehren. 

Nur ein richtiges Zusammenwirlcen lrann zu gutem Ziele ftihren; militarhierarchische Gliederung und 
Landsmannschaft kommen der da  absolut nothwendigen Unterordnung am besten zu Hilfe. 

Wie auf dem Kriegstheater, so ist es auch hier nothwendig, dass die Rollen richtig vertheilt sind und in 
den Handen entsprechender Yersijnlichkeiten liegen. 

Allein massgebend mtissen die Zwecke der Expedition bleiben; sie werden dnrch den Chef gewahrt, der 
fiir die volle Leistung, die ganzliche Lbsnng der Aufgabe verantwortlich ist; jede Zweitheilung im Commando, 
jede selbstandige Stellung einzelner oder mehrerer Gelehrten der Expedition, kurz jedes sich niclit unbedingt 
der gemeinsamen Ftihrung unterordnende Auftreten von Seite der einzelnen Mitglieder schadet dem Erfolge. 

Die 1882/83 bezogenen Polarstationen scheiden sich in zwei Gruppen: 1. in '  solche, bei welchen die 
Vorbereitungen, das Erreichen des Stationsortes und die Scliwierigkeiten der Existenzbedingungen erhdhte 
Anforderungen an die Widerstandsfahigkeit der Individuen stellen, zumal an die Chefs, welche nur dann auf 
ihrem Platze sind, wenn sie die volle Eignnng haben, der Unternehmung den Charakter zielbewussten und 
ausdauernden Wirkens aufzudrticken; 2. in wissenschaftliche Obscrvatorien, welche in Folge ihrer Zugang- 
lichkeit und leichteren Bewohnbarkeit weniger harte Prtifungen auferlegen, auf welchen somit blindlings dem 
wiflsenschaftlichen Hervorragen die erste Stelle zuerkannt werden darf. 

Wer sich der Aufgabe unterzieht, nnter abnormen klimatischen Verhaltnisscn auf eintr nnwirthlichen, unbe- 
wohnten Insel, fern von aller Civilisation und den Gentissen derselben und bedroht von Gefahren verschiedenster 
Art, ein Sttick Leben nusschliesslich wissenschaftlichen Arbeiten und oft recht eintbnigen Beobachtungen zu 
widmen, der muss, abgesehen von der fachlichen Befahigung zur Lbsung seiner wissenschaftlichen Aufgabe, 
wenigstens annlhernd ~l ln l iches  versucht, muss der Gefahr scharf ins Auge geblickt und an sich erfahren habcn, 
inwieweit er korperlich und geistig den Einfltissen eines einf6rmigen und gefahrvollen 1,ebens auf die Lange 
der Zeit gewachsen ist. Hier genUgt keineswegs der Drang zu derartiger ThUigkeit, noch der Wunsch, 
Abnormes zu erleben und zu leisten. Es ist demnach begreiflich, dass Graf Hans Wi lcz  e k  das Personale ftir 
die ausxurtistende Expedition unter den vaterllndischen Seeleuten, beziehungsweise unter den Officieren und 
der Mannschaft der ijsterreichischen Kriegsmarine suchte: hatte j a  doch Weyp r e  c h  t 's Nordfnhrt bewiesen, 
dass ~s t e r r e i ch  und seine Marine auch in dieser Richtung ebenso Grosses zu leisten im Stande ist, als die 
Forscher irgend eine andere Nation! 

Die anfaingliche Unvertrautheit der Matrosen mit dem Eise erachte ich keineswegs ftir naohteilig; die 
Neuheit der arktischen Verhaltnisse halt lange noch das Interrese wach, regt zu sinnliohen Wahrnehmungen 
nnd zu vergleichenden Beobachtungen an, wo der an solche Eindrticke von Jugend her Gtewbhnte nur an 
frtihere Lciden und Gefahren erinnert wird. 



Die Leitung der k. k. Kriegsmarine ging mit Genehmigung Sciner Majestat des Icaisers umso bereitwilliger 
auf das Ansuchen des Grafen W i 1 c z e k ein, als die von den anderen Staaten gleiclizeitig errichteten Beobach- 
tungsstationen fast durchwegs auf Staatskosten ausgeriistet wurden. Es  wurde demnach bewilligt, dass fllnf 
Seeofficiere und ein Marinearzt an der Expedition tlieilnehmen und dass das liiedere Personale unter donneserve- 
matrosen ausgewahlt werde. 

~achfolgend das Verzeichnis der Officiere und Matrosen, welche, durchwegs Freiwillige, an der Expedi- 
tion theilnahmen : 

Rangfolge Name Chargo Geburtsort Alter 
1. Emil von Wolilgemuth, k. k. Linienschiffslieutenant, Lemberg, 38. 
2. Richard Basso ,  k. lr. Linienschiffslieutenant, Triest, 28. 
3. Adolf B6bri lr  v. Boldva ,  k. k. I~inienschiffsfahnricl~, Mehadia, 28. 
4. Adolf Sobieczlry,  k. lr. Linienschiffsfahnrich, Mitsovitza, 28. 
5. August Gra tz l ,  k. Ir. Linienschiffsfahnrich, Pressburg, 27. 
6. Dr. Ferdinand F i s c  her ,  k. k. Corvettenarzt, Kolomea, 31. 
7. Stefan Rocco, Bootsmannsmaat, Rovigno, 30. 
8. Jol~ann S a m a n i c h ,  Titular-Bootsmanusmaat, Segelmacher, Veglia, 26. 
9. Gustav Mar t  e r e r, Maschinenquartiern~eister i. d. Res., Meclianiker, Ktiniginhof, 26. 

10. Joscf Ba re t inc i ch ,  Marsgast in der Reserve, Zitnmermann, Fillme, 32. 
11. Engel F u r l  an  i, Matrose der Reserve, Tischler, Triest, 24. 
12, Natale Josef Gio  rdana ,  beurlnubter ICriegsmatrose, Zimmermann, Fiume, 20. 
13. Anton Mikacich ,  beurlaubter ICriegsmatrose, Koch, Postire auf Brazza, 22. 
14. Thonlas Diminich ,  Handelsma.trose, Schusteq Portorb, 37. 

Reiseprogramm, Expeditionsschiff. 

Nachdem die Materialien im Centralliafen von Pola aufgestappelt waren, und Seine Majestat der Kaiser ein 
Sclliff der lcricgsmarine zur i j b e r f ~ l i r a n ~  nach J a n  Mayen  Allergnadigst ztlr Vcrfiigung gestellt hntte, SO 

lnusste ich vor allein darnach streben, so rasch als m6glich eine~i nordischen Hafen zu erreichen, u n ~  gleicli zu 
Anfang der arktischeil Schiffahrtssaison Jan Mayen zu erreichen. 

Etwa 100 l'onnen Material, d. i. 100.000 Kilogramm waren auf ciner hafenlosen Insel zu landen, was rinr 
Zur Zeit, wen11 noch der Eisfuss die ICtiste wie mit nattirlichen Quaimauern umgibt, leicht ausfilhrbar ist. 

Im Sommer und Berbst sind die Landungsverhaltnisse auf Jan Mayen recht ungtlnstig; so haben wir im 
h u f e  der Mollate September, October bis Mitte November 1882 hticl~stens 6 'I1:ige gehaht, wahrend welclien 
ein allstandsloser Verlrehr der Boote cines Scliiffes init dem Lande mdglicll gewesen ware. 

Capitan W i l l e  der norwegischen Icriegsmarine, welcher das Schiff der Nordmeerexpcdition 1878 ftihrte, 
scllrieb liber die Verhaltnisse einer Deobachtungsstation auf Jan Maycn Folgendes: 

,,Sie, mein Herr, l~abell die ul~gtinstigste der Wey precht'schen Stationen erhalten. Vielleicllt m6gen Sie 
ein Monat lang die Insel umsegeln, ohne das Ufer betreten zu ktinncn. Wenn Sie nicht eigens belileidet sind, 
"nd irn gewiillnlichen Anzuge durchnasst werden, dlirften Sie, weil die 'l'einpesatur des Wassers 1-2" C, 
llicht iibersteigt, sicllerlich cine Lungenentziinduug sic11 zuziehen. Aber die Wissenscliaft ist cine wundervolle 
Dame; sie wird immer unter ihren zahlreiohen Verehrern Viele finden, die bereit sind, fiir sic jedcs Wagnis 
ZU un ternehmen." 

Von mancber Seite her ertbnten Unkeilrufe Uber die grossen Eismassen, welche im Fr~hjal ire  1882 aus 
dem Polarmeere zur Abfuhr gelungten. 

Capitain A 1 l e n  Yo un g, einer der bewiilirtesten Polarfahrer Englands, theilte mir mit, dass Mitte 
April 1882 ein Robbenschljiger der Jan Mnyen-Gegend mit knapper Noth England erreichte; der Vordertheil 

Schiffcs hatto sich an acllwerem Packeise total beschiidigt. Im Atlaritischen Ocean reichten 1882 die Eis- 
4+ 



berge bis in tiefe Breiten (37" Nord), so dass die transatlantischen Dampfer, von welchen einige auf hoher 
See vom Eise besetzt wurden, eine stidlichere Route einschlagen mussten, urn New-York zu erreichen. 

Das Reiseprogramm wurde nun so entworfen, dass dcr Dampfer ,Polau Anfangs April abzureisen und 
nach Berllhrung von Gibraltal; Gravesend und Bergen gegen Ende Mai Jan Mayen anzulaufen habe. 

Der ,,PolaLL ist ein Dampfer von 51 Meter Lange, 9 Meter Breite, einem mittleren Tiefgang von 4.3 Meter 
und einem Deplacement von 930 Tonnen. Die Schraubenmaschine desselben indicirt 780 Pferdekrafte. Das 
Schiff ist als Barkschiff mit doppelten Marssegeln getakelt und kann 400 Gewichtstonnen (A 1000 Kilogramm) 
Ladung aufnehmen, in welche jedoch der Kohlenvorrath vo11 100 Tonnen, die in den Magazinen gestaut sind, 
nicht eingerechnet ist. Da das Gcwicht des Expeditionsmateriales im Ganzen 100 Tonnen betrug, konnte 
,,PolaU somit noch weitere 300 Tonnen Kohlen einschiffeu, welcher Gesammtvorrath von 400 Tonnen hin- 
eichen wiirde, urn mit halber Kraft (entsprechende Geschwindiglteit sechs Knoten per Stnnde) 4000 Seemeilen 
zuriickzulegen. 

Von den 100 Tonnen Gewicht des Expeditionsmateriales exclusive der Steinlrohlen wurden 7 3  Tonnen in 
Pola, 2 Tonnen in Gravesend, 25 Tonnen in Bergen aufgestappelt. Ilas in Pola concentrirte Material wurde im 
Monate Marz auf den Transportdampfer eingeschifft. 

Da das Schiff die Aufgabe hatte, Expeditionspersonale und Materiale zu landen, die Installirungsarbeiten 
zn unterstMzen, sodann aber nach Pola zurtickzukehren, d a  sich auf Jan Mayen kein ~bcrwinternn~shafen  
befindet, so erhielt es, abgesehen von dem Expeditionspersonale, noch eine vollstandige Beniannung von Seite 
der Kriegsmarine. 

Commandant des Schiffes war Corvettencapitan Franz Mull e r, Officiere : die Herren Linicnschiffslieu tenant 
Gustav Beer,  Linienschiffsfahnrich Leopold v. B a1 t h  a z  ar ,  Adalbert v. T a m  a s  y und Wilhelm Graf S z t & r a y, 
Fregattenarzt Dr. Josef Q uoik  a ,  Schiffsrechnungsffihrer EIeinrich R i  a v  iz ,  die Maschinisten Florian N e u- 
h a u s e r  und Franz Alb rech t .  

Der Gesarnmtbemannungsstand betrug 70 Mann. 

111. Ausfahrt. 

Abreise yon Pola und Fahrt bis Bergen. 

Es war am 2. April 1882, 11 Uhr Vormittags, als das Expeditionsschiff den Hafen von Pola verliess, urn 
des unwirthlicben Insel Jan Mayen im Grtjnlandmeer zuzudampfen und daselbst 14  ~s ter re icher  ans Land zu 
setzen, die ein langes Lebensjahr hiudurch ausschliesslich der Wissenschaft zu dienen sich bereit erklart 
hatten. 

P o  la ,  die Arbeitsstatte der kterreichischen Kriegsmarine, liegt fern vom Getriebe der Welt, in einer 
geschlossenen Bucht, die von kahlen Htlgeln umrahmt ist; durch den schijpferischen Entschluss des Erzherzogs 
F e r d i n a n d  M a x i m i l i a n  und durch die energische Thatigkeit T e g e  t thoff 's  und S t e r n e c k ' s  sind hier 
Etablissements entstanden, welche zur Pflanzschule, zum Ausgangspunkt und Entwicklungsherde der iister- 
reiehischen Seemacht wurden. 

Vor dreissig Jahren noch nicht vie1 mehr als ein Fi~icherdorf, zwischen Ruinen ehemaligea Glanzes, 
hatte Pola Klage gefiihrt gegen die immer zunehmende Beunruhigung durcll die Dampfschiffe, welche die 
Thunfische aus dem Hafen von Pola verscheuchten. 

Auch heute noch sind Hafenbuchten durch Netze abgesperrt; doch zappelt jetzt nicht mehr der silber- 
farbige Thunfisch, sondern der schlanke Fischtorpedo ciarin, der von seinen Ueobachtern nicht m i ~ ~ d e r  Ceduld 
verlangt, urn ihm den gesaden Gang beiznbringen, als seinerzeit der SpLher auf Thunfische auf hoher Warte 
entwickeln musste. 

Die guten Polesaner aus alter Zeit und die Marinecolonistea, welche von ihren Weltreisen zuruck- 
kehrend sich hier Rendez-vous geben, urn wieder in anderer Weise der Wissenschaft unit der Pflege der See- 



mannschaft zu obliegen, sie standen in dichten Reihen am Ufer gedrailgt um den Expeditionsmitgliedern 
noch die Hand zu schlitteln, Einer ftir Alle, Alle ftir Einen, ohne Rangsunterschied; gerade so war's bei der 
Rlickkehr der ,,Schwarzenbergu nach dem bli~tigen Gefechte von Helgoland, der Flotte nach der siegreichen 
Schlacht von Lissa, und der Expeditionsmitglieder nach der Entdeckung des Franz Josefs-Landes. 

Und so wie das Leben in dem heutigen Centralhafen machtig pulsirt, trotz der unacheinbaren, reizlosen 
Umgebung, gerade so barg der unansehnliche Transportdampfer in seinem engen Rumpfe die Existenz- 
bedingungen ftir die Grtindung einer Polarcolonie und einer weitreichenden langwierigen Thiltigkeit. 

Die errnunternden Zurufe, welche vom Ufer, von den Schiffen den scheidenden Kameraden entgegen- 
~challten, fanden ein lautes Echo in dem Herzen auch des letzten meiner Matrosen, die mit krlftigen Hurrahs 
dankten. 

Um Mittag signalisirten die Begleitschiffe die letzten Abschiedsgrlisse und mit Dampfkraft ging es fort. 
Nach kurzem Aufenthalte in Gibraltar und Lissabon lief der Dampfer ,,Pole1' in die Themse eill und 

legte sich in Gravesend am 29. April an die Boje. 
Van Expeditionsmitgliedem maellten die Reise roll Pola aus der dem Expeditionsleiter nachststehende 

Officier, Linienschiffslieutenant Richard R a s  s o und der Expeditionsarzt Dr. Ferdinand F i s ch  e r, Corvetten- 
arzt in Seiner Majestat Kriegsmarine, ferner sammtliche 8 Matrosen der Polarexpedition mit. 

Den tibrigen drei Officierer~ der Expedition, namlich dcn Linienschiffsfahnrichen Adolf u. B 6 b r ik ,  Adolf 
So b i  c c z  k y  und August G r a t z l  hatte ich den Auftrag gegeben, die Studien in den ihnen zugewiesenen 
FSlchern fortzusetzen und das Schiff am 22. Mai in Bergen zu erreichen. 

Ich bentitzte die Zeit, wahrend der Dampfer ,,Polal' dic Streclre Pola-Gravesend zuriicklegte, um die 
Rechnung der Ausrtistung ~bzuschliessen, Erkundigungen iiber die bestehenden Eisverhaltnisse einzuholen 
und mit einigen Gelehrten und Polarforscllcrn Riicksprache zu nehmen. 

Mein Weg fithrte mich tiber Berlin, n70 ich zu eiiler Sitzung der d e  u t s c h e n P o  1 a r c  o mmi  s s i  on eillgeladen 
und die Chefs und viele Mitglieder der zwei deutschen Polarexpeditionen pers6nliclr kennen lernte. 

InHamburg besuchte ich den unermtidlichen Director der deutschel~ Seewarte, Admiralittitsrath Dr. N e urn a y e r ,  
die deutschen Capitiine K o l d  e we  y und H e  g em ann,  Fiilirer der Schiffe der Grbalandexpedition 1868/69; den 
alten Capitan M eyn,  der 30 Jahre in den Gewassern von Jan Mayen bis Spitzbergen hinauf den Walfischfang 
betrieb, endlich R i c h e r  s, das Muster eines Lieferauten, der den Polarregionen das Geheimniss abgelauscht, 

Raffinement und Sorgsamkeit bei dr r  Verpackung die Grundbedingungen filr das Erhalten der Lebens- 
mittel sind. 

In Utrecht fand ich B u y s  B a l l o t ,  die Mitglieder der hollandischen Expedition Dr. S n e l l e n  uud 
Schiffslieutenant L a m  i e und manche ,,Chronik tiber die Insel Jan Mayenu. 

In London konnte ich noch init dern Chef der englischen Expedition, Capitiin D a w s on, Rticksprache 
nehmen. Mehrere Instrumeate, Linoleum, Limoniensaft und Wollanztlge, wie sic ftir arktische Bedlirfnisse in 
gleicher Glite nicht auf dern Continent zu finden sind, liess ich gleich nach dem Einlaufen des Dampfers  pol:^" 
in Gravesend an Bord schaffen. 

Der durch seinepolarfahrten, specie11 durch dieBetheiligung an der Franklin'schen Aufsuchungsexpedition 
VOn M a c  C l i n t  o c k  bekannte Capitain A l l e n  Y o u n g  lram mit delu bsterreichischen Gesandten Graf 

a r o l y i  mich an Bord besuchen. 
Am 7. Mai Nachmittags verliess Dampfer ,,Polat;, auf dem auch ich mich nunmehr eingeschifft hatte, die 

Themst? und am Abend des 10. kam die norwegische Ktiste von Ekersund in Sicht. Tags darauf ankerten wir 
im Puddefjord stidlich der Stadt Bergen. 

Bier wurden etwa 25 Gewichtstonnen verpackter Lebensmittel eingeladen, welche von R i c h e r s  ans 
geliefert worden; da.i Gasammtgewicht des Geplches der Expedition, aus Instrumenten, Booten, 

Lebensmitteln, Kleidern, Waffen, Munition, Einrichtungsgegensenden, Wohn- und Observationshlusern 
beetehend, eingerechnet 40 Tonnen Steinkohlen ftlr den Heizbedarf, bezifferte sich auf 140 Tonnen, 
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Zwei Boote, deren Construction im weiteren Verlaufe dieses Berichtes besprochen wird, gelangten gleich- 
falls in Rergen an Bord des ,,Polau. 

Besonders anregend gestaltete sich der Verlrehr mit Professor Mohn, Dr. D a n  j el ssen,  Herrn F r i  e l  e 
und L a  g r  a n  ge, Mitgliedern der norwegischen Nordmeerexpedition, und anderen Privatgelel~rten Norwcgens. 

Ein eigenlhiimlich belebend frischer Hauch weht rtem Fremdling entgcgen, der diese gastliche Iciiste 
betritt. 

Die reichen ethnologischen nnd naturwissenschaftlichen Sammlungen, welohe aus Privatmitteln entstanden 
sind, gebeli das beste Zeugniss von der hohen Culturstufe und dem Wissensdrange der Mittelclassen. 

So wie dort das Klima ein Geschenk des Golfstromes ist, so begegnet man auch allenthalben einem 
tiefen Verstandnisse fiir die maritimen Interessen, denn der Ocean ist die Fundgrube des norwegischen Wohl- 
standes und jeder, der zu dessen Durchforschung beitragt, ist herzlich willkommell als Mitglied ernster 
fCirdernder Thltigkeit. 

Graf W i l c z e  k, dessen Name schon von der Expedition nach Franz Josef-Land riihmlichst bekannt 
ist, fur die er, unter Gefahr auf dem kleinen ,,TsbjtirnLL vom Eise eingeschlossen zu werden, in Begleitung des 
Admiralen Baron S t  e rn  e c k, 1872 ein Lebensmitteldepot auf Novaja Semlja errichtete, wurde auch von Seite 
der Bevolkerung am 22. Mai herzlichst empfangen; in seiner Begleitung hefand sich sein Neffe Graf Josef 
Pkl f fy ,  bekannt durch scine interessanten Lowenjagden, der uns spate' bei Erbanung der Station hilfreichst 
zur Seite stand uild mit bewunderungswerther Ausdauer allen Unbequemlichkeiten des Campirens sich unterzog. 

Am 25. M a i  bei Donner und Blitz, einer in diesem Monate wohl seltenen Erscheinung auf so hoher Breitc, 
und heftigem Regenschauer setzte sich Dampfer ,,PolaLc mit den Grafen Hans W i l  c ze  k und Josef PQl f f y  als 
Begleitern in Bewegung, um der Insel Jan  Mayen zuzusteuern. 

An der Eisgrenze. 

Am 28. Mai wurde der Polarkreis tiberschritten, sttindliche Seewasser-Temperaturnssungen wurden ange- 
stellt; nach Durchschiffung des Warmwasserstromes, gemeinhin Golfstrom genannt, gelangten wir in die 
Region der unaufhorlichen Nebel. 

Das Seewasserthermometcr sank in besorgniserregender Weise ~ u l d  schon am 30. Mai stiessen wir 
120 Meilen stidiistlich der Insel auf das erste Eis; dcr ai~ssere Biirtel des Treibcises in der etwaigen Breite 
von 20 Meilen konnte zwar noch durchscliifft werden, dann vereitelte jedoch clichtgeschlossenes Bayeis jedes 
Vorwartsdringen und verlegte nahezu den RUckweg. 

T)er erste Blick in das Eis ist von iiberwaltigendem Eindrucke; - vor der Erhabenheit des Anblickes 
vergisst man, dass es cine feindselige untiberwindliche Schranlre ist, die sich zwiscllen uns und dem ersehnten 
Ziele ausbreitet - und versinkt nnr in bewunderndes Schanen. 

Mit den einfachsten Elementen baut da  die Natur einen Zauber von Formen und Farben, voll Licht- 
effecten auf, welcher jeder Phantasie unvorstellbar bleiben musste. 

Den gewaltigen Aufbau haben die Eispressungen libernommen und die Riesenbliicke aufeinander 
gethtirmt. Der Schnee bildet die verbindenden ~ b e r g a n g e  und mildernden Farbentone; die zierlichen und 
phantastischen Details erschafft der beginnende Schmelzprocess. 

Die kiihnsten ~bereinandcrlagerungen, Bogen und Grotten sind so entstat~den i ~ n d  nirgcnds verftillt (lie 
grosse Zaubcrin Natnr in eine Wiederholllng der Formen; neben das Tiefblau der Grotten legt sie den 
Smaragrlglanz grosser Eistafeln und iiberrieselt jede scl~arfe Ecke uud gleichfiirmige Kante mit dem Ceglitzer 
und Gefunkel vielgestaltiger Eiszapfen. 

ES ist daa Reich der Fee Morgaua, ihre Winterresidenz, an der wir voriiberziehen, eine hochgethurmte 
Burg mil Zinnen und Erkern, Spitzbogen und Saulenreillen - wunderliches Spielzeug dazwischen, das ihre 
L a m e  schuf, schwanengleiche schlanke Vogelformen, Blumentische unil allerlei Pilzgestalten - Alles von 
Mijven umflattert, die in den Hohlen der Eisberge hausen, oder vo11 Tauchern und Seehunden belebt, welche 
in den Waken zwischen den schneebedeckten Eisfeldern nach Nahrung suchen. 





Im Allgemeinen IHsst sich sagen, dass die Eisgrenze sich zu Anfang des Sommers tlglich um mehrere See- 
meilen gegen Westen verschiebt, weniger rasch auf dern 72" Nordbreite, mit schnellerem Abfluss gegen West 
aber in dern zwischen Jan Mayen und Island gelegenen Gebiete, wo die Richtung des Verschwindens des Eises 
durchsclinittlicl~ als eine slidwestliche und westsUdwestliclle angenommen werden kann. 

S c o r e s  b y gibt in seinem ,,An Account of the Arctic Regions", I. Band, Seite 265, flir die Eisgrenze im 
FrUhjahre folgende Position an: 

After doubling the southern promontory, or Cape Farewell (Slidspitze Grtinlands) it advances in a north- 
eastern direction along the east coast, sometimes enveloping Iceland as it proceeds, nntil it reaches the island 
of Jan Mayen. Passing this island on the north-west, but frequently enclosing it, the edge of the ice then trends 
a little more to the eastward, and usually intersects the meridian of London, between the 71" and 73d degree 
of latitude. Having reached the longitude of 5" or 6" east, in some instances as far as 8" or 10" in the 
7 3 h r  74th degree of north latitude, it forms a remarkable promontory, and suddenly stretches to the north, 
sometimes proceeding on a meridian to the latitude of 80". . . . 

. . . .That remarkable promontory, mid-way between Jan Mayen and Cherie Islands formed by the sudden 
stretch of the ice to the north, constitutes the line of separation between the east or whaling and west or sealing 
ice of the fishers: And the deep bay laying to the east of this promontory, which may be called The Hrhale- 
Ssher's Bight, invariably forms the only previous track for proceeding to fishing latitudes north-ward. 

S cores by gibt dern aus Nordost kommenden Polarstrom eine Geschwindiglreit von 5-20 Meilen per Tag, 
spricht jedoch auch von plotzlichen Ortsveranderl~ngen des Eises gegen Westen in Folge von StUrmen und 
DriftstrGmungen. 

Erst am 27. Juni 1882, 3 Uhr Nachmittags, kam zum allgemeinen Jubel das Land der Verheissung in Sicht 
- die halb in Nebel gehtillte Kliste der Insel J a n  May en! 

Abends konnten wir den B e  e r e n b e r g  in seiner ganzen majestatischen Grbsse bewundern. (2545 Meter 
Seehrjhe). 

Bald aber Uberzeugten wir uns, dass nach dern Durchbrechen des Zlusseren losen Eisgiirtels dicht an 
einander geschobene EisbarriBren von 15 Seemeilen Breite uns die Erreichung der InseI ganzlich verwehrten, 
die wir denn auch vor dern 13. Juli nicht betreten sollten. 

Diese Navigation, deren Erfolg doch nur von dern Einflusse der zumeist von Nebel verhiillten Soi~ne und 
der so langsam driftenden Striimung abhing, bereitete uns Tantalusqualen. Es bedurfte der ganzen Gross- 
artigkeit jener Reize, welche die uns glnalich neuen Naturerscheinungen einer Polarlandschaft boten, um 
wenigstens ftir Momente der Eisfessel vergessen zu kiinnen. 

In dern Masse, als wir uns der Insel naherten, llifteten sich die Nebelschleier, uns eine mehr und mehr 
detaillirte Ansicht von schneeumlagerten Kratern nnd cascadenartig abstlirzenden Gletschern vor Augen fiihrend; 
die senkrecht aus der See emporstrebenden Lava- und Basaltwande zeigten sich von Millionen Wasservogeln 
bevblkert, die, aufgeschreckt durch das Geriiusch der Dampfmaschine, ihre Nester verliessen und schnee- 
ge~ttibera~tig uns umschwirrten. 

Bald lernten wir selbst im Nebel aus dern Geriiusche, welches diese Thiere verursachen und das dern 
Brausen eines fernen Wasserfalles iihnelt, die Lage dieser Vogelberge zu beurtheilen; auch aus der Gattung 
der Wasservbgel, welche die Tlimpel ewischen den Eisfeldern belebten, liess sich ein Schluss auf die Ent- 
fernung des Landes ziehen. 

Bei heiterem Wetter erschien die Insel, in Folge der Klarheit der Umrisse, stets bedeutend naher gerliclrt; 
be; Nebel erschienen die geringsten Gegenstande riesig vergrbsert; MGven verzerrten sich zu Booten, Eis- 
schollen zu Schiffen, die Riesenleiber cier GrSnllnderwale, deren einige. sich auf 80 Fuss Lange abschatzen 
liessen, dehnten sich ins Unabsehbare aus. 

Unabsehbar in der That waren die Lagerpliitze der Robben (Seehunde). 
Wie sich die Robben im Westen Grlinlands an der Labradorktiste Rendez-vous geben, 80 suchen jene der 

Ostkliste die Jan Mayen-Gegend auf, urn auf den Eisfeldern zu kalbea. 



Nijrdlicl~ der Insel haben wir diese Robbenherden nicht angetroffen; die Robbenklihe wlhlen die Platze 
naher an der Aussenkante des Eises, damit die Jungen spaterhin leicllt nacll dem Wasser gelangen konnen. 

Letztere sind wlllrend der ersten secl~s Wochen mit einem llTollkleide versehcn nnd werden erst naclk der 
' Eutwicklung des haarbedeokten Felles schwimmfdhig. 

Unsere eigene Ausbeute an Robben war eine geringe, da wir nur vereinzelte alte Robbell schossen, die 
sogleich harpunirt werclen mussten, um sie nicht durch Untersinlieu zu verlieren. Die Umgebung van Jail 

Mayen ist aber der Znsammenlrunftsort von RobbensclilLgern. 
nber  [lie Art, wie dieso die Jagd austiben, sei mir gestattet, die drastische Beschreibung cines Rlitgliedes 

der amerikanischen Nordpolexpedition, des Herrn Dr. Etnil 13 e ss el  s, wiederzngeben, der auf einem Neufund- 
landschiffe (laran Tlleil nahm. Er  sagt in seinem 1879 in Leipzig erschienenen Enclie (Die amcrikauische 
Nordpol-~x~edition) : 

,,In solchell Fallen gilt cs rasch und mit Unlsicl~t zn handeln. Mit Ausnahme dcs Refehlshabers und einer 
.@ringen Besatznng greift nun eill Jeder zn dem Robbenlintittel, einer festeu Stange Ton etwa 5 Fuss Lange, 
\vclche an einem illrer Enden einen scllweren Doppelhalnmer tr5igt. Von wilder Mordlust erf~l l t ,  zerstlcuen sic11 
Hunderte von Menscl~en nsch allen Richtnugen liber das Eis, unr mit jedem ~ c h l a g e  ein armes wehrloses 
Geschiipf zu vernichten. 

Die Thiere, gewiilinlich so scheu, dsss es cines gewiegten Jagers bedarf, um sie zn schiesseo, und einer 
"och erfahrencren I-Iaad, aic zu harpnniren, haben plotzlieh unter der Sorge u111 die Jungen, die Furcht ganzlicli 
abgelegt, un(1 lassen sich widerstandslos tbdten. Nur in Ausnahmsfalleu, wo das Icleine zu klagen beginnt, 
lvobei es Laute ausstiisst, welche den1 Blbcken cines Lammes oder den1 Schreien eines Icindes gleichen, 
vertheidiget (lie Mutter es nlit wilder Verzweiflang. Sie beisst wiithend um sich, krntzt und liisst es sogar nicht 
"11 vergeblichen Versncl~en fehlen, den Jliger in die Flncht zu schlagen. 

Dieser jedoch kennt lrein Erbarmen. Er ~vi rd  nur yon Geainns~lcht geleitet, welche ihn hier blind macht 
fiir die Lejden und Qaden der armen Gescllijpfe unci dort seine11 Bliclren die Scliarfe des Fernrohres verleiht, 
dass er die Reute selbst dann noch erspll~t,  wenn sie weit von ihm ist und nur als dnnlrler Punkt sic11 an den1 
eisigeil Horizonte zeigt. 

Nicht ohne den ticfsteil Abscbeu zn empfinden Bann man ihr zuschauea, dieser unw:~idmtinniscllen Jagd, 
"elche diesen Nalllell ksum nlehr verdient, denn sie ist niedriger als dic niedl-igste Ausjagerei, in einem BIasse 
allsgefiihrt, welches Granen crregt. Bis auf wenige Schritte niillert sich dcr Jager dem Rfotterthiere, welches, 
langsam das Haupt erllebend, ihn mit grossen glanz~ollen Angen \vel~mlitl~ig nnschaut. Ilir Bliclr ist zweifellos . 

~ ~ n ~ c l ~ e ~ l a h n l i c l ~ .  lITer diesen Ausdl.uclr i n  ctem Antlitz eines Afenschen gewalirte, wiirde znrlickscl~recken vor 
der unendlich tiefell Seelenqual, die mit gransarner Deutliclllieit sic11 darin sl~iegelt. 

Ihn jedoch rtihrt dieses Augenpaar nicl~t, von welchcm die Sage mcldct, class es ThrPuen der ~e l i l r ; \ t h  
vergiesst. Fester lillr fasst er die hlordwrtffe, erhebt sic alsdnnn zn wuchtigem Schlage und zerschmettert den 
Sch~idel seines Opfers. Dieses zuclit im grimmen Todeskampfe, oder sucht, wcnn nnr sclilecl~t getroffen, mit 
""gelenken Bewegungen sic11 durcl~ Flucl~t seinem Verfolger zu entziehen. Er  aber wendet nur die Waffe, 

a ten Thieres. Und es erhebt sie abermals tuld schlagt die scharfe Spitze des Ha1umel.s in den Riicken des gequ'.l 
SO zum Halt bringend, erllllt es cinen zweiten Schlag auf den Schldel und einen dritten bis dieser zertrilmmert 
'st. 111 diesem Moment bringt die Mutter hlufig illr Jnnges zur Welt. Und das Thicrchen, welchcs kaum die 
L ~ f t  geathmet, die es umgibt, kaum das Licht geschaut, dessen Strahl sich zitternd an den Eisbauteo bricht, 
"irbt im Augenblick, da  es ins Leben tritt, wahrend das Poclien seines Hemens fast noch geleitet wird von 
den 8chliigen des erlallmenden Alutte~herzena. Ein Fusstritt auf das noch weiche Heupt bereitet ihm 
@wohnlich ein rasches Ende; nur sclten bedient sich dei. Schlachter des Hammers, dessen Handhabung lnehr 
Kraft und Zeit verlangt als das Heben des Fusses. Nicht umsoost darf or sich Ermtidungen aussetren, nicht 
uutz lo~ seine Zeit vergeuden, denn viele blntige Arbeit harrt seiner noch, So rasch er xum Schlage ausliolen 
kann, so oft erlegt er cine Robbe, wenn dieser ricbtig geftihrt war. Uud er steht nieht allein in diosem 
Brausamen Vernichtungskriege, denn in derselbeu Weise wie er, wiithen seine zahlreichen Genossen. Jeder 

ostorreiehische Expedition nuf Jut, Nnyen. 5 



Einzelne kann im Laufe einer Minute drei bis ftinf dieser Thiere erlegen; und die Anzahl der Minuten ist 
betrachtlich in einer Stunde, lang ist der Tag unter jenen Breiten und ehe es dunkelt, rlimn~t das Morden kein 
Ende." 

Unsere Icreuz- und Querfahrt, welche sich tiber den Zeitraum vom 25. Juni bis 13. Juli 1882 erstreckte, 
ist in einer anhangsweise angeftigten Skizze veranschaulicht. Es g d t  dabei die Gliederung und Ausclehnung der 
die Insel un~schliesseilden Eisfelder zu erforschen, die allmllige Verschiebung zu constatiren und wo mgglich 
eine Wake zu entdecken, urn durch dieselbe an die Westscite der Insel, zu der nach tier Karte sich als giinstig 
darbietenden Englischen Bucht zu gelangen. 

Zeitweise konnten wir wahrnehmen, dass an jener Inselseite Landmasser bestehe, eine Beobaclitung, die 
sic11 auch im Laufe des spateren Aufenthaltes als IiRufig zutreffend erwies. 

Am 9. J u l i  waren wir der Siidseite auf flinf Meilen naliegcriickt; cs lief ein gegen Westen zieliender 
Strom, der das Eis dicht an  die Iitiste d1.8ngte. , 

Die Strecke vom Siidcap Gis zu der nachher ,,Cap Wicnu getnuften Spitze ist steil abfalleiid; hies liegt ein 
Tirater neben dem anderen, zumeist muldenfirmig, so dam man in das Innere schon von See ans einbliclren kann. 

Die Hange dieser Mulden sind in allen Nuancen von roth, braun und grauschtvarz gefarbt, stellenweise 
auch mit Vegetation bedeckt, ein praclitiges Farben~piel! 

Die Luft ist ganz lilar geworden, so das viele Wasserrinnen und IZatarakte zu eutdecken sind. 
Die Klippe ,,Leuchtthurmu hat von einer Stelle ans betrachtet das Aussehen einer Asturamuschel, die 

seukrecht aus dem Eise ragt, das ,,Lootsenboot" war nahezu ganz hinter den angehluften Eismassen verborgen, 
die ,,Sauleu hob sich sehr charakteristiscll vorn Hintergrunde ab. 

Der Hiihenzug in der Mitte der Insel wurile von dem Vogelberge tiberragt, so dass die schlossartige 
Spitze dentlicli erfasst werden konnte. 

Tags dalsauf beobachteten mir bei klarem Wetter, das eine ralsche Erwarmung der Luftschicl~ten iiber der 
Ti~sel hervorrief, die sonderbarsten Verzerrungen der fiber die Stidseite hertiberlugendcnBogelbergspitze; kaleido- 
skopartig schien sie erst: eiii dreitliiirmiger gothiscller Bm, dann wie ein Scliloss, wie eine Gruppe von 
Hausern etc.; um 53/4 Uhr gemahrten wir schon wieder cler Sonne gegeniiber den lastigen Nebelbogen, der 
Nebelvorhang senkte sich tief herab, nun hatten wir wieder lraum 10 Meter Sehweite! 

Von Tag zu Tag war der Znstancl des Eises ein inehr gelockerter, uild am 12. Juli ~viilirend cler Stunden, 
~velche dem Nachtbogen der nunrnehr niclit mehr unter den Horizont sinkenden Sonne entsprachen, nmschifften 
wir das nijrdliche Inselmassiv, gelangten Ifittags zu den1 am besten vorn Hinterlaude sich ahhebenden Brielle- 
thurm uncl legten drei Viertelstunden spater das Schiff in der Eaglischen Bucht in 17 Meter Tiefe vor Anker. 

Laudung allf J a u  Mayen. 

Die Nebelschleier zerrissen, es war aber ein trauriges 13ild von Schntthalden und Felsabstltrzen, welclle 
diese von einem sclimalen Sandstrande umgebenc 13ucht einrahmten. 

Ich liess sofort die Boote mit dem ftir die erste Landnng ~~~~~~~langst vorgel.ichteten Material beladen urid 
stieg mit zwei Officieren und Grafen P A1 f f y  ails Land, \TO wir nnter kraftigen Hurrahs die ijsterreichische Flagge 
entfalteten. 

Bald hatte ich mich aus der Lage von TreibhBlzern iiberzeugt, dass der Sandstrand bei Westst~rmen der 
uberfluthung ausgesetzt sein miisse, ferner erkannte ich, dass die Halden aus SchuttgeriSlle bestanden, dass 
kein Gletschereis oder Trinkwasser sich in nachster Nahe befindet und dass die ~r t l ichkei t  local zu beeinflusst 
ist, um Wind- und Wetterbeobachtungen oder magnetische Studien vornehrnen zu k6nnen. 

Nachdern, wir ]loch einen circa 200 Fliss hohen Bergabhallg nitihselig erklommell hatten, standen wir allf 
einem schmalen Plateau, das von einem tiefen Rinnsale ilurclizogen ist; urn uiis war trostlose Wiiste und unter 
uns kein fester Boden. Hieher 100 Tonnen Ausrtistungsmaterial zu achaffen war keine Mijglichlreit, das leuchtete 
uns Allen sc l~ r  bald ein. 



Vorberichf. 35 

Ich gab daher den Bootcn die Mary Muss-Bay als Vereinigungspunkt an, und nach einer schwierigen 
Navigation mit S. M. Dampfer im Nebel zwischen Eisfeldern hindurch, gelangten wir um Sh p. m. an jene Stelle 
unter dem Vogelberg, wo die Roote durch Gewehrschtisse ihre Allwesenheit rerriethen; um fie1 der. Anker. 

. All1 Stidfiisse des Vogelbei.ges, xu Anftlng eines Thales, welches zur Nordlagurie ftihrt und das ich mit dem 
Namen ,,Wilczek-Thalii bezeichnete, entschloss ich mich, nach einem kurzen Recognoscirungsg~?nge, unsere 
Htitten zu bauen. 

Ja, da waren wir! 
Ein unfreundlich aussehender Fleck Erde, der gegen die Seeseite durcll eine Barrikre von aus den 

sibirischen Fltissen stammendem Treibliolz abgeschlossen wurde. 
Als Robinson auf seiner Insel ankam, trug er bekanntlich nichts bei sich als seine Kleider nnd die erstcn 

Nachte seines Aufenthaltes schlief er anf einem Baumast. 
Im Vergleich zu cliesern theueren Freund unserer Kindlieit war unsere Ankunft auf Jan Mayen eine dnrch- 

aus verschiedene, denn dank der grossmtitliigen Vorsorge des Protectors der Fsterreichischen Polar- 
expedition, Seiner Excellenz des Grafen Wi lcze  k, warell wir 14 Jahreseinsiedler bis auf das Geringste nlit 

Allem ausgeriistet, mas wir Mr unsere Persoil selbst, unct vor Allem, was wir znr wissenschaftlichen Arbeit 
:iuf unserer Klippe im Nordmeere nbthigenfalls auf zwei Polarwinter hindurch bedtirfen konnten. 

Monate lang war in Pola berathen, bis ins Kleinste Alles berechnet worden, nnsere Ansiedlung mGglichst 
vollkommen zu machen. 

Auch war uns unser Zweck in anderer Weise klar; es war eine hohe Arbeit, eine wissenschaftliche Auf- 
gabe, deren gbttliche Natur es ist, dass sie selbst Genuss wird und eine Freude in aller MBhe gibt, neben 
melcher alles Andere was wir sonst Genuss nennen klein und leer wird. 

Doch um aber diese nnsere Aufgabe zu erf[illen, dulsften wir keine Zeit versaurnen. 
Am 14. Juli um 4 Uhr Morgeiis beganneil wir bei zwar nebeligem, aber sonst nicht ungtinstigem Wetter 

die Ausschiffungsarbeiten, welche mit grosser Energie und allem nur rnbglichen Rraftaufwande in Angriff 
genommen wnrden. 

IV. Die Ansiedlung im Wilczek-Thale ulld die I-Ieimkehr. 

Tagebnchauszug. 

~ b e r  die erstcn Installirungsarbeiten entnehme ich meillem Tagebuclle die folgenden Stellen: 
14. J u  1 i. Ic11 hatte mit dem Schiffscommandnntei~ die Vereinbarung getroffen, alle dispoi~iblen Kriifte 

daran zu wenden, das siimrntliclle der Expedition gehbrige Materiale so rasch als mbglich an den Strand zn 
bringen. 

Die gestrandeten Schoilen und der Eisfuss boteii beqneme Stellen, um die Kisten dwauf abzusetzen; dxs 
Material wurde dann tiber Bohlen noch einige Meter landwarts und zum mindesten einen Meter liber den 
Hochwasserstand geschleift; Seegang, der clas zu landende Gut hatte gefiihrden kbnnen, war in nachster Zeit 
nicht zu beftirchten. 

Da jedoch die See mit maclitigen Eisfeldern bedcckt war, deren Andrangen die augenblickliche 
Entfernung und Sicherung des Schiffes erheischen konnte, wurde festgesetzt, dass die HIlfte der Schiffs- 
mannschaft an Bord zu verbleiben und die Kisten vorzubereiten, die andere Hiilfte abek das ~ b e r f ~ h r e n  und 
Ausladen am Strande zu besorgen habe. 

Als Arbeitsstunden wnrde ftir ,,Alle MannK die Zeit von 4 Uhr Frtih bis 8 Uhr Abends festgesetzt; 
wahrend der acht Nachtstunden blieb die HIlfte der Mannsclraft auf Wache und bereitete, ohile sich vie1 vom 
Schiffe zu entfernen, Verschiedenes fur die nlcliste Tagesarbeit vor. 

Die Expeditioi~smitglieder ruhten etwa von Mitternacht bis 4 oder 5 Uhr Morgens; sie wurden in erster 
Linie auf dem Stationsplatze beschiiftigt. 
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Beziiglich der Reihenfolge, in welcher das Expeditionsgut ans Land zu schaffen war, wurde festgesetzt, 
dass vorerst das Flugdach, die Deckfracht, sodann die Wohnhausbestandtheile, die iibrigen Hauser, die 
Lebensmittel, Einrichtungsstticke, schliesslich die Instrumente und Steinkohlen ans Land zu setzen seien. Auf 
jedem Bestandtheile war ohnedies die Invelltarnummer angebracht, die Verzeichnisse warell vorgedruclit nnd 
so gab es keine Schwieriglceiten auf den Inhalt cler Kiste zn schliessen. 

Auf dem Schiffe befandcn sic11 die Instrumente in einem Verschlage, clas Material so gut es anging 
grnppenweise verstaut; so konnte unter der umsichtigeil Leitung des Linienschiffslieutenants Basso Alles 
seinen rascheu Fortgai~g nehmen. ' 

Ich behielt mir die Direction am Stationsplatzc vor; am Morgen des 14. tracirte ich die Anlage der 
Stationsgeblude, die ein Matrose mit den scllon am Scl~iffe vorgerichteten Pflijclien markirte. 

Die Stationsanlage ist aus der iin Auhange befindlicl~en Skizze ersichtlich. 
Das in den Expeditionsbooten verladene Materiale fiir die erste Landung wnrde auf den Stationsplatz 

geschafft, das grosse Zelt aufgeschlagen und eingerichtet und der sogenannte Campirt~ngsproviailt von 
560 Hationen in 12 Kisten claneben anfgespeichert; der Proviant'war derart abgetheilt, dass zwei Kisten stets 
den Bedarf fur eine Woche deckten. 

Mit 100 Holzlristchen, welche je zwei Kannen mit 30 Pfund Petroleum enthielten, wurde ein Bretter- 
boden umstellt, ein dartiber geworfenes Segel bildete das Dach dieses improvisirten Schuppens. 

Abends w~zrde die Fahre vom Schiffe ansgesetzt; es ist dies ein 1200 I<ilogramm wiegendes Flachboot, 
~velches eine Trapfahigkcit von 4000 Kilogramm besitzt und fiir ausgiebigen Materialtransport sich vorztiglich 
eignet. Die Dampfbxrkasse ftihrte die Schiffs- und Expeditionsboote ab und zu. Bald war das Terrain fur die 
Aufsfellung des Flugdaclies, S Meter lang und 4*/, Meter an del- Basis breit, geebnet und ein Boden aus Treib- 
holzstiicken gelegt. 

18 Mann planirten die Stelle, wo das Wohnhaus zn errichteu war nnd arbeiteten anch Nacl~ts tiber. 
15. Juli. Das Flugdach wnrde fertig gezimmert und eine Lage Ilisten eingespeichert, um dieselben der 

Feuchtiglieit und dem Nebelrieseln zu entziehen; sie enthielten uneingelathete Gegenstsnde, als : I<&se, Schinken, 
Speck, Pelzkleidel., Monturen, Bettzeug. 

Vorderhand sind wjr mit Lodeilanxtigen belileidet, schlafen im Zelte auf Pelzslcken und gebrauchen alte 
Wolldecken. Es war gut, die Deckel unserer Effectenkisten, voll welchen alle die gleicllen Abmessungen 
besitzen mit getheerter Leinwand tiberziehen zu lassen, denn sie stellen im Freien. 

Dns Ausschiffen der Woh~~liausbestandtheile ist, abgesehen von einer Bretterlage, die sich im unteren 
Zwischencleck befindet, beendet; cs mag die Hlilfte cler I<isten, welche Lebensmittel und Ausriistungs- 
gegenstande enthalten, am Lande sein; sie werden bis zum Flugdach geschafft und zu JCistenburgen 
znsammengestellt, urn sie mit den Regenzelten des Schiffes bedecken zu Biinnen. 

Die Sternwarte wurde vollstai~dig aufgest ellt. 
Urn 2 Ubr Morgens starb ein Matrose des ,,Polau, Namens Vise  o v i  c h - S  t u r l a  an Lungentuberculose; 

wir begannen ein Grab auszuheben, was wegen des festgefrorenen Bodeas sehr langsam vorwnrts ging. 
Die Lufttemperatur halt sic11 in der NBhe des Gefrierpunlctes, Nebel durcl~llasst alle Icleider u i ~ d  Pelzsacke, 

so dass man anch wI11rend der viersttindigen Ruhe in einem Zustaiide sic11 befindet, welcher den Ein- 
packungcn beim S c 11 r o tt'schen Heilverfahren am ahnlichsten kiimmt. 

16. Juli .  Endlich ist das Plateau, anf welchem das Wohnhaus erbaut werden soll, geebnet; ich musste 
dasselbe in den Abhang des Vogelberges einschneiden, da der tieferliegende ebene Tlleil des Wilczek-Thales 
vom Gletscherwasser derart dnrchfeuchtet ist, dass man stellenweise his uber die Rnie einsinkt, Zur planirung 
war eine Erdbewegung Ton 80 Cubikmeter erforderlich; das Material bestand meistentheils aus Sand, der in 
dcn tieferen Schichten festgefroren war. 

Mit Ausnahme der Iustrumente, der SteiakohIen und der Munition ist das gallze Expeditionsgut ans 
Land geschafft. 



Heute urn 3/,5 Uhr fand das Leichenbegangnis des vcrstorbenen Matrose11 statt, ein ergreifender feier- 
licher Act. Naclidem das Grab sich tiber der Leiche geschlossen hatte, lud ich die Officiere, welche n i t  
Ausnahme des Wachofficiers der Feicr beigewolint hatten, ein, die Ansieltlung zu be~iohtigen. 

Nach dreitggiger Bast war die erate Ruhepause eingetreten; im schlimmsten FalIe lititte uns der Dampfer 
nunmchr nacli Ausfolguag der Instrumente und Munition sue11 verlassea kSnnen; Treibholz gab es geung fils 
den Brennbeclarf, wir lintten zwar binlien ltingerer Zeit, aber doch Init nilserer eigenen Hiinde Arbeit gut zu 
Ende konlnlen BSnnen. 

Ich erstieg um Mitteruacl~t den Htihenriickerl der Insel, um nach dem Eise cler SUdseite zu selien, aber cler 
Nebel beliinderte jede Fernsicht. Aus dem Wilczelr-Thale ttinte mir nocli lange das mnntcre HLmmern nach; 
vom Bergriiclren ans gesehen lnachten die ~ i e l e n  Iiisten den Eindruck, als h#tte man da  cine Scllachtel 
Raus te i~~e  ausgekrammt, um sicli mit Hiluserbau zu vei.gn8gen. Die Matrosen nnnnten aucli hio und wieder 
~113e1.11 ,,Po1aG die , Arche Noah". 

17. Ju l i .  Der R:~hmen der Grundballren murde gclegt, mit Treibholzstilcken unterkeilt, hierauf die Spitz- 
bogen aufgerichtet, so dass Abcnds G Uhr das Wohnl~aus im Gerippe fertig stand. 

Den ganzen Tag hiedurch regriete es, so dass wir die Regenkleider aicht ablegen konnten, dabei wehte 
ein zienllich heftitigcr SUdost. In Folge des eintretenden Thanproccsses bildcte sic11 ein Schmelzwasserbach, der 
alsbald die ganze Thnlsol~le Uberschwen~mtc; das Niveau des Wohnhaiises liegt aber zwei Meter h6lier und 
nichts dentet darauf hin, dnss den Hausern cine ~berseh\~ern1ll11iigsgefahr clrolien ktinnte. 

Die Rlatrosen des ,,Polau scl~aufelten die Trace flir den Gang zu den magnetischea Hausera am, welclier 
a11 einer Stelle cine Brticke bilden ~vird, die ein Rinnsal (P des Situationsplanes) Ubersetzt, welches dem 
Schmelz~vasser des Vogclberges Ablauf schsffea soll. Ferner wurden zehn Tonnen Steinkohle (1260 Briquets) 
ans Land geschafft, die ich zuln Bau der SeitenwHnde eines Tischlerschuppens verwenden will (siehe H des 
Situationsplanes). 

Urn 7 Ulir Abends ~nacllte dcr ,,PolaU Mie~ie abzudatnpfen, doch schienen sich die Eisverl~Bltnisse 
giinstiger zu gestalten. I11 der That liegt man, wie spaterc Erfahrungen lehrten, bei Stidostwii~deu ganz 
sicher, selbst wen11 die Insel 110~11 vie1 roll Treibeis umgeben ist. Aacli heate hatten tvir 1ioc11 vie1 mit Haue, 
Spaten und Erdtrog gearbcitct; die BHnde sind voll 13lntblnscn und icli verbrachte die Nacht im Griibeln, 
welches Stticli nleines i~*disclien Gebeins micll an1 ::leisten sclimerze, aber es ging nocli Iange Tage so weiter. . . . 

18. Jn l i .  Frostiges Regen- und Nebelwetter; in Sttissen blies cler SUdostwind. Eine Menge Iron Eissturm- 
nl6ven ber6lkerte das dcm Sttandc zunachst liegende freie Wasser; es mtigen rnehr als 100.000 geweseil sein, 
~riewohl man in Folge der Regenscliarler nicht 100 SChritte im Umlrreise sehen konnte. 

Die iilgetrlnkten lcleider sind glnzlicli dnrchniisst; die Nasse dringt bis an die Haut und sammelt sic11 
ia den Regenstiefeln, die zeitweise aupgelcert werdcn miissen. I las  ist SO reclit das Wetter, urn den Nutzeh 
eines Daches zn demonstriren. Bis illittag waren daher die Aussenbretter gelegt, so dnss der Dachbodenraum 
Abends regengesclilitzt fertig stand. 

Um 4 Ulu begann das Einmaucrn der Pfeiler ftir Pendeluhr und mngnetische Mire it11 Wohnhause, um 
sodann den Fussboden Iegen zu Blinnen. 

Diese Pfeiler, gleich deu 14 andere11 fiir die Instru~nente der magnctischeu Hauser, ruhen im fest- 
gefrorenen Boden. Urn sie unverriiclcbar xu machen, n7.c.nrde das nachfolgende Verfahren angewendet: 

An der bet~effenden Stelle wurde cin rnetertiefes Loch aus dem festgefi*orenen Boden ausgemeisselt, in 
welches die vier Seiten eines Holzral~mens festgekcilt wnrden; dieser Holzkasten bestand ans den vier Ver- 
ticnlwlinden einer Riste, von der Rode11 und Declrel entfcrnt wurden. In rler Rlitte des ausgegrabenen, ]nit Holz 
gefiitterten Loches \vnrcte soclaun der Pfeiler eingesenkt nnd seitlich mit gennu passcnden Chamotteziegeln in 
seiner senkrechten Stellung erhalton. Die Ziegel wurden in Wien in Bezug auf illr magnctisches Verhalten 
gepr8ft; gewiihnliche Backsteine zeigten sich sehr eisenhaltig. Lage auf Lage der vorpewarmten Ziegel wurde 
mit Iieissflilssigem Asphaltkitt ausgegossen, so dass aich hiedurch innerhalb des Holzrahmei~s ein Fundament 
erzeugte, welches rasch erhiirtete und gegcn Temperaturschwankungea ~venig empfiudlich blieb. 



Ftir die Herstellung der Asphaltirnng diente ein eigener Ofen, der auch spater zum Thrankochen und 
I\'iischesieden Verwendung fand. 

Nur beim Sternwartepfeiler wurde eine Cementirung in Anwendung gebracht. 
Die splter constatirte Unverrtickbarkeit der Pfeiler lohilte diesen etwas mlihsamen Vorgang; auch sol1 l~ i c r  

die Remerknng ibre Stelle finden, dass der Fussboden die Pfeiler nicht bertlhrte, sondern dass der belassene 
Spielraum nur rnit Werg ausgefti!lt wurde, damit die El-schtitterungen des Fussbodens sich nicht auf die Pfeiler 
tibeifragen k6nnen. 

Die Mannscl~aft des ,PolaL1 brachte weitere 20 Tonnen Iiohlen ans Land. 
Gegen Abend legte sic11 der Wind und die Ebbstrbrnung brachte grosse Eisflarden an die Ktiste. 
Um 11 Uhr bei dem Scheine der nachtlichen Sonne kam ,,Pola1l durch ein solches Eisfeld ins Gedraage, 

lichtete den Anker und steirerte gegcn Westen; die Dampfbarkasse, welche man nicht so rasch einsetzen 
konnte, trippelte hinterdrein, wie ein Junges hinter de i l~  Mutterthier. 

Die Flhrc, ein wahres Danaergcschenk, schickte mir der Commandant. Die Ktiste war allerorts mit Eis- 
flarden bedeckt und wir mussten einen Theil dieses Walles abrHume11, urn die Fiihre bis an  den Strand zu 
bringen; ein Anker wurde mittelst einer Pallisadenreihc und verschiedlichen anderen Heftpunkten in den losen 
Sand eingegraben; Take1 (Flasehenztige) wnrden in den klil~nsten Combinationen der Rrafttibertragungstl~eorie 
angebracht und wir 14 Colonistell spannten uns an die Tauenden. Die Fiihre wollte aber nicllt aufs Ufer 
steigen, trotzdem dass alle Schieifbahnen tiber und tiber mit Seehundsthran getrankt wurden. Ein letztcr ver- 
zweifelter Ruck brach von dem 70 Kilogranlm schweren Anlrer den einen Arm ab. Das Ulyssespferd war nicht 
von der Stelle z11 bewegen. 

Um unseren Muth zu kiihlen, trugen wir das schwerste Ansrtistungsstticlc, den etwa 250 Kilogramm 
wiegeaden Sparherd auf den Schultern bis zurn Wohnhaus nnd vertlieilten uns schliesslich in Zelte, Sternwarte 
und Bodenraum, um von des Tages Mtihen auszuruhen. Man erlebt siimmtliche ICulturcpochen in solchen An- 
siedlungstagen und lernt die dunklen Qnellen heiliger Volkssitten begreifen. 

19. Jul i .  Die Arbeiten von gestern hatten bis 1 Uhr Morgens gewahrt. 
Als nnr; um 5 Uhr Morgens der wachhabende Bootsmann weckte, war das Zeltdach in Folge des andauern- 

den Regens und Nebels ganz dnrchnasst; da wir es aber gut ausgespannt hatten, so drangen nur stellenweise 
Tropfen ins Innere. 

Dagegen hatte sic11 der Erdboden in einen kIeinen See verwandelt und die dartibcr liegenden Bretter, 
~ o w i e  der auf diesen ruhende Bodentheil des Zeltes war, sowie zum Theil die Decken und Schlafsiicke, in die 
wir uns gehtillt hatten, vom Wasser getranlct. 

Wenngleich also dieses Schlafgen~ach nicht als sehr cornfortabel bezeichnet werden lronnte, so hatten sic11 
doch die Klcider, welche wir nass anbelialten hatten, gctrocknet; cler Rootsmanil tiberreichte mir meine Regen- 
stiefel, die er als Zeichen besonderer Aufmerksan~keit wiihrend des FrUhstticlcbereitens tiher dem Feuer 
gewarmt hatte. 

Wir frtihsttickten Vnnillechocolade mit Milch versetzt nnd treff liche Risquits ; R i c h e r  s hattc uns in die 
~am~irungsproviantkisten die iiberraschendstell Leckerbissen verpackt. Solch' ungeahnte Nachkllnd ~e von 
Wohlleben sind von der behaglichsten Wirkung, umsomehr nach einer Nacht, die zwar nicht zu den schlaf- 
losesten zu rechnen, aber doch nicht ganz bar war der Erinnerungen an eisige Tropfen, welche der Wind von 
der zitternden Dachleinwand schiittelte, an -4usbreitungsbestrebungen unruhiger Nachbarn und Zudringlich- 
keit der nassen Hunde. 

Die lieutige Arbeit war eine derartige, daes sie so recht den Fortsc[lritt vor Augen 
Viele tausend Nagel wurden eingetrieben, die Aussenseite des Wohnliauses beendet, wobei ein Brett an  

das andere mittelst Keilen getrieben werden musste, denn das Holz war trotz Theeranstrich schon etwas 
nngequollen. 

Anch der Fussbodel?, ein Drittel des Plafonds und die Querwande wurden beendet und iu diese Cement- 
platten eingesetzt, durch welche die Ofenrbhren hindurchzuleiten sind, um Feuersgefahr zu vermeiden. 



Selbst die Schlafstellen der 8 Rlatrosen wurden zurechtgerichtet. 
7 Ulir Diner, sodann Gesang mit Harmonikabegleitung, iibermorgen sclllaft Alles in den Betten. 
Durch Aufwerfen eines lrleinen Dammes wurde dem Laufe des Gletscherbaclles eine andere Richtung 

gegeben, da er die unterste Kistenreihe zu besplilen drohte; freilich waren dies nur die htilzernen ~berkis ten  
der in Blecli eingelbtheten ZwiebackvorrKthe. 

20. Jn l i .  Wir hatten den ganzen Tag iiber lreinc Fcmsicht, dichten Nebel und SprUhregen. Die heutigen 
Arbeiten wurden zum grbssten Theile innerhalb des Hauses geleistet, eine Chamotteziegelwand liings des 
Herdes aufgerichtet, um die Holzwand vor dem Glimmen zu bewahren, Thllren eingesetzt, die Fenster- 
iiffnungen aus don Wanden gesagt und fertige Fensterkasten sammt Rahmen und Fenstern eingepasst. 

Bei der Probenufstellung der Hauser in Pola hatte icli absichtlich das Ausschneiden der Fensteroffnungen 
unterlassen und die Stellung derselben nur anzeichnen lassen, um die Brettcr in ihrer ganzen Llagc zu 
crhalten und nicht unnbthigerweise zn zerstticlreln. 

21. Jul i .  Dieser Tag wurde hauptsHchlich mit Fertigstellung der inneren Wohnrlume zugcbracht. 
Der Scliornstein des Sparllerdes wurde aufgesetzt und an scincr Austrittsbffnung am Dache mit Cement 

dicht verschmiert, alle Holzfcdcrmat~.atzen zueammengesetzt und aufgelilngt, so dass wir Abends den Thee 
anf dem Herde kochen und zum erstenmale uns in die Betten niederlegen Ironnten, die, da sie nicht alle gleich 
giinstig situirt sind, nach dem Lose den G Insassen zugewiesen wurden. Unterhalb der'I3tingebetten w~irden 
die Effectenkisten gestellt und aucli Rleiderrechen angebraclit. Seit einer Woclie spcisten wir zum erstenmale 
wieder an eiuem Tisclle. 

22. Jul i .  Der am meisten dern Verderben ausgesetzte Proviant wurde auf dem Dacliboden gestaut, von 
clem ein Theil als Speisekammer hergerichtet wurdc. 

Die Fugen zwiscllen den Brettermanden wurden mit Werg dicllt gemacht und rnit dem Aufnageln der 
Dachpappe begonnen. 

Urn 6'/ ,  Uhr Abends h6rte icli das Nebelhorn des ,,PolaK und sandte dem Sclliffe das Boot ,,Jan Mayenu 
entgegen. 

Bald darauf zertheilte sic11 der Nebel; im Norden nnd Nordwesf sali man kein Eis, an der Sltdseite der 
Inscl war noch einiges zusammengedrlngt. Der Commandant des Scliiffes erziihlte mil; dass er die Zeit haupt- 
siicltlich nber crfolglos mit Aufsuchen der im Stiden der Insel angegebenen Untiefe zugebracht habe; in der 
Nacht vom 18. auf den 19. war er um den Nordtheil der Insel, liente abcr um den SUdtheil herumgestcuest. 

23. Juli .  Die Mannschaft des ,,I'olauschiffte den Rest der Steinkohlen aus,so dtlss sich im Ganzcn 50Tonnen 
it126Ziegel auf dem Lande befinden, welche zum grbsstenTlieile noch bis vor die Stationshiiuser zu bringen sind. 
Ancli die Erdarbeiten wurden wieder in Angriff genomrnen, um das Niveau fur die magnetischen Hauser herzu- 
stellen; ,/, der Esdbewegung, circa 50 Rubilrniete~; waren am Abend volleiidet; am Bau des aus ICohlenziegeln 
aufzuftihrenden Tischlerliauses wurde gleiclifalls gearlneitet. Im Officiersraome wurde der Fclssbodon asphaltirt, 
Isolirplatteu dartiber gelegt nnd sodann die zweite Rretterlage darauf genagelt, sodann wurde mit dein Al~nageln 
der Linoleumtapezirung begonnen. 

24. Jnli.  Die Tapezirarbeit im Officiersraume wurde beendet; die Dachpappeneindeckung cles Hauses 
fortgesetzt; vier ~ i lh ren laduu~en  ,,Jan Mayen-Sand" wurden als Ballast vom Dampfer ,,Polau eingeladen. 

Material wurde zusammengesncht, urn im Mannscliaftszimmer einen zweiten Fussboden iiberzuuageln, 
dazwischen wurde cine wasserdicht abschliessende Schichte Isolirplatten gelegt. 

Abends brachten wir den grbssten Theil der Instrrlmentc ans Land, so auch die Chronometer. 
Da Nordwind einsetxte, so tl-ugcn wir das Boot ,,lVilczelru 200 Scliritte lai~deinwt.Lrts, die beiden audereu 

Boote und die Fabre wurden ancli an den Strand geholt. 
Abends wurde der Leierlcasten in Action gesetzt; heute wurde such mit dem vorgescliriebenen Menu 

begonnen, nur dass frische Kartoffeln und frisches Fleiseh an Stelle der Conserven vorgesetxt wurden. 
25. Juli .  Das Mannschaftszimmer wurde rnit Linoleum austapezirt; leere Kisten zerlegt, um Bretter und 

Niigel zur I-Ierstellung von Innenw%ndcn in den HLitten verwendeil zu Ir6nnen, aucli cine Htihnerstcige wurde 



fabricirt und mit schwarzer Dachpappe wasserdiclit gemacht; eine grauliche sargartige Missgestalt der modernen 
Baukunst, so dass dem Hahne nnr unter Anwendung von List und Gewalt naliegelegt werdeu lronnte, es sei 
dies seine Sommerresidcnz; das Schaf dagegen fiihlt sich durcli die Unterbringung in der Sternwarte aufs 
Hijchste geschmeichelt. Es wurde der ganze Ansiedlungsplatz untersuclit, um die vom Sandwehen iiberdeckten 
Gegenstande der Vergessenheit zu entreissen. 

Das Heraclez~m sibiriczcm,'welclles in Tromsij noch gut gedeil~t, liess icll auf das Grab Vi s co v i c  11's pflanzen, 
doch resultatlos. Lolo apportirte mir cinen kleinen Fuchs, clef aus der Ferne den Eindruclr eines graiien Eich- 
hornchens machte. Auch S a m a n i c h  erlegte eirlen nengierig.cn harmlosen Fuchs mit einem Stein~vurf. 

Beim Abendessen singen die Matrosen, F n r l a n i  spielt Harmonika und dann geht Alles nocli ins Freie, 
denn die Sonne gibt eine Abendvorstellung. 

26. Ju l i .  Wir beelideten dns Planiren der Stelle fiir die magnetischen Hauser und legten deren Grund- 
balken; das Thermometcrhans wnrde aufgcrichtet, wobei S o  b i e  c z k  y an der rechten Hand arg verletzt wurde. 

Dampfer ,,PolaLi, der seit unserer Falirt nus TromsF unansgesetzt die Mascliine geheizt hatte, Ioscllte 
die I<esselfeuer zlim ersten Male seit 36 Tagen aus. 

Das Pegelzeichen, ein EisenboJzen am Fusse des Vogelbcrgee, wurde als Marke fur die Fluth- und Ebbc- 

beobachtungen eingetiieben; Verfligungen getroffen betreffs des Wechselns und Waschens der Leibeswlsche, 
der Vorkehrungen bei Schadenfeuer; die Tagesordnung und das Glockenzeichen ftir dic Mahlzeiten uild clas 
Anfstehen festgesetzt. 

5" A4ufstellen, 6 - 6 ~ / , ~ ~  FrQhstucl~, G1/,-1211 Arbeit,, 12- 1 '/," Mittagessen uncl Ruhc, ll/,.--7" Arbeit, 
7-8" Abendessen, 9'' Schlafengehen. 

27. b i s  31. Ju l i .  Bau der zwei magnetischen Hauser und des Ganges vollenclct; jenen des I<ohlen- 
hauses fortgesetzt. 

Alle Instrumente, mit Ausnahme der magnetischen, befinden sich in correcter Aufstellung; die Pendelulir 
ist  regulirt, u m  M i t t e r n a c h t  m u r d e  d e r  p r o g r a m m g e m i i s s e  B e o b a c l i t ~ ~ n g s d i c n s t  begonnen .  

Die bisher angef'tihrten Arbeiten geben ein ziemlicli cle~itliches Bild nber die allmiilige Ent\~~iclrlung der 
Station und des Retdebes, ich will daher, um nicht so sehr in das Detail zn gehen, von clen weiteren Ereig- 
nissen nnr die hauptsachliclisten in clironologischer Reihenfolgc anfzahlen. 

3. A u g u  s t. Dampfer ,PolaL' verliess wegen des zuiiehmenden Nordwindes den Anlrerplatz; ein Boot, das 
er mit 11 Mann ans Land gesendet hatte, wurde beim Landen im Sand begraben und von den Brecliern ge f~ l l t ;  
wir hatten grosse Muhe es auf den Strand zu ziehen, wobei wir den Vordersteven desselben lockerten; es 
regnete und schneite. 

5. Augus t .  ,Polac' zurtickgekehrt. 
6. Augus t .  Das Anemometerhaus begonnen. 
8. Augus t .  ,,Cairnu an dcr Ostlagune am Fuss der Eierinsel aufgestellt. Recognoscir~~g.  
10. August .  Partie auf den Beerenberg; in der Nacht verliess ,,Polau den Ankerplatz. 
Die Installirungsarbeiten erforderten die ununterbrochene Anwesenlleit der Mitglieder der Expedition aur 

dem Stationsplatze, so dass es nicht moglich wal., an einer Recognoscirungspartie gegen den Beerenberg tlieil- 
znnehmen, die am 10. August 1882 von Graf Josef PAlffy, Linienschiffs-Lieutenant B e e r  und drei Matrose11 
unternommen wurde. Graf PAlffy berichtete lnir da~iiber: 

,,NTir begannen den Aufstieg von der Mary-Muss-Bucht etwa nm 4 Uhr Morgens. Je rnehr wir uns der 
~letscherregion naherten, um so lohnender wurde der MTeg. Bald lag die Uberaus einfijrrnige I(listenlandscbaft 
hinter uns und wir betratell das Gebiet jener eruptive11 Bodengestaltungel~, welche mit ihren zahlreichen 
erloschenen Vulkankegeln, eingestiirzten Iiratern und phantastirrchen vulkanischen Bildungell aller Art die 

Gletschermassen des Beerenberges im Kranze uingeben. Ohne sonderliclle Schwierigkeiten betraten wir nach 
etwa 21/,stiindigem Marsche den wie ein machtiger Eisstrom gegen das K1.euz-Cap hinabsteigenden Gletscher, 
der sich als eine geschlossene Masse ebenen, in der Mitte etwas gewGlbten7 mit sanfter Neigung dallin 
fliessenden Eises darstellte. 



Das kornige, zu einem festen Geftige znsnmmengebackene Eis bildete Anfangs eine bequeme Strasse, auf 
der wir mit unerwarteter Leichtiglceit in die Hbhe stiegen. Auch als nach einiger Zeit diese glatte Oberflache 
mit einem Gewirre von seichtcn und breitcn Rinnsalen wechselte, in denen rauschende Baclie lclaren Schmelz- 
wassers, von hbheren Regionen kommend, lustig in die Tiefe eilten, war die Gangbarleeit des Gletschers nocll 
immer eine tiberraschende. 

Immer heftiger strebten wir in die Ilohe, denn unser durch die Finsternis alltaglicher Nebel gestiirlctes 
Auge hatte jetzt plbtzlich ein freundlich blauliches Licllt wahrgenommen, welches 1111s zu Ilaupten durch den 
Nebel hindurch drang und mit jedem Schritte an Intensitat zunehmend unscre Hoffnung inellr und mehr 
bekraftigte, dass wir heute noch blauen I-Iimmel zu Gesiclite belrommen wlirden. Die frtiher compacte Ncbel- 
masse wurde immer dnrchsichtiger, von der Brise bemegt lbsten sich zeitweilig licl~tere Nebelstreifen ab, 
zwischen dellen sich bald sogar ein fahler Sonnenstrahl hindurchwagte, und wir waren kaum eine Stunde auf 
item Eise gcwandert, als ein wohlwollender Luftzug, der uns entgegenstriimte, die umherwirbelnden Nebelscllleier 
wie mit Zauberl~and in die Tiefe fegtc, und wir vom rosigen, warmen Sonnenliclite beinabc geblendet 
dastanden. Vor uns die nnermesslichen Eisniassen, wclche die machtige I'yramide des Beerenberges glitzernd 
und leuchtend auf nllen Seiten umschliesscn, ober uns ein malcellos blauer I-Iimmel nnd untcr uns das wogende 
Nebelmeer, welches die diistere Welt, in dcr wir noch vor Kurzem umhergetrabt waren, verhiillte! 

Man wird es wohl begreiflich finden, dass wir im ersten Augenbliclie des Eilthusiasmus uns deln Wahne 
hingaben, der Bcsteignng des Beerenberges stehe nacli dieser iiberraschend gllicklichen Wendung kcin uniiber- 
windliohes Ilindernis mehr im Wege. Nicht ohne Grund l~egten wir diese I-Ioffnung. Wir bcfauden uns nuninehr 
ttuf einem hochgewiilbten Rticken des Gletschers, wclcher, scheiubar yo11 der hbchsten Spihe des Beerenberges 
auslaufend, etwa in der Richlung der Langenachse der Insel in nnunterbrochener Stcigung zu Thale strich; 
und wenn auch zeitweise Einblicke in die gegen Nordwest und Siidost steil abfallenden Gletscllermassen uns 
dentlich zeigten, wolche wilde Zerkliiftnng der Eismasscn dort der steile Abstum des Gebirgshanges ver- 
ursachte, so war doch der Weg vor uns, so weit man dem Laufe des Gebirgsrticlcens zn f'olgen vermochte, so 
vielversprechend als nur mtiglich. Voll Zuversicht setiten wir den Marsch in der bisher instinktiv verfolgten 
glticklichen Richtung fort. 

Da der Nebel in der Tiefe Alles verlitillte, war es nicht nioglicli auch nur annaiernd einen Massstab ftir 
den Weg zu gewinnen, welclien wir bisher zurtickgelegt hattcn. Nnr aus dem Umstande, dass scbeinbar auch 
kleine Details dcr Felsen nnd des Gletschers zunachst der Spitze des Beerenberges in liberraschender Dentlich- 
keit zu erkennen waren, konnte man nach Vergleicliung der Entfernnng von einigeil auffallenden Punkten, an 
deuen wir vorbeigekommcn waren, schiitiungsweise vermutben, dass bei ungeliinderteni Fortscllreitcll die Spitzo 
in 4 bis 5 Stunden erreicht werden kbnnte. 

Nur zu bald sollten wir aber erfahren, wio grtincllich auch wir uns durch die Reinlieit dcr Luft und lclrtr- 
hcit der Belcuchtung hattcn tauschen lassen. 

Wir waren geraume Zeit rasch und ungehindert auf dein Eisc fortgewandert, olinc unserem Ziele inerklicll 
illher zu kommen, als der uns leitendo Gebirgsrticlien ein plbtzliclles Ende nal~m. Der weitc Ausblick, den ein 
erhiihter Punkt hier auf ungelieucre und stark zerkltlftete Eisfelder vor ulls errniiglichte, zeigte, dass wir dcr 
bisher eingesch1:tgenen liichtung nicht weiter folgcn durfteu, sondcrn nnch ~berscllreitung eines gegen Osten 
abfallenden Gletsclierfeldes einen jenseits gelegeaen hohcn Eisrticken gewinnen mussten, der wieder in 
ununterbrochener Verbindung mit dem Hauptstocke des Beerenberges zu stellen scllien und sicli als der einzig 
gangbare und zweckdienliche Weg prasentirte. Indem wir aber einen frcien Ausblick auf dic nngeheuren 
Eisfelder gewoilnen hatten, die uns noch von unserem Ziele trennteii und die wilde Zerklliftung bcobachten 
lronnten, welclie der Gletscher iiberall, ganz besonders aber in den hbheren Regionen anfwics, waren wir zwar 
niclit mehr sanguinisch genug auf einen Erfolg zu rechnen, aber umso entschlossener unsere ganze lcraft an die 
~berwindung der Scl~wierigl~eiten, die wir jetzt erst wiirdigen lionnten, zu setzen. 

Eine Zeit lang freilicll war die Fortsetzung unseres Marsches nur eine angonehmc Ab~vechslung nach deln 
langen Einerlei des bisherigen bequemen Weges. Die imcner haufiger werdenden Spsltcn lionilten nocll lciclit 
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Der GebirgsrUcken, dem wir nnnn~chr schon seit vielen Stunden gefolgt waren, hatte bisher den an seine 
Gangbarkeit geknlipften Erwartungen so demlich entsprochen, und da  alle UmstSinde uns in der Aunahme 
belcriiftigten, dass derselbe mit dem Hauptstocke des Beerenberges in ununtcrbrochener Verbindung stehe, 
waren niit den erfrischten Icraften auch unsere gesunkenen Hoffnungen wieclergeltehrt, obwohl der vor uns steil 
aufsteigende Gebirgshang schon seit langerer Zeit jeden Ausbliclc auf das Ziel unserer Bestrebungen ver~t~elirt 
und cine genaue Orientirung verhindert hatte. 

Besonders ein Umstand berechtigte uns zu lciihnen Erwartungen. 
Ein den Eismantel durchbrecl~ender li'clsenrticlreii, tvelcher von dcr See aus gesehen sich als kleincr 

Steinhaufcn dargestellt hatte, lag nun in iibel.rasc11ender Miichtiglceit nalle vor uns. Wcnn wir nun eincstlieils die 
gcringe Entfernung, welche in unserer Erinnerung diese auffallende Wegmarke vom Gipfel trenntc, andern- 
tlleils aber die langgestreckten Eisstrome hinter uns, auf welche wir nunmchr mit Bcfricdignng zurUck blicltten 
in Retracht zogen, so konnten wir uns mit einiger Berechtigung dcr Ercvartung llingebcn, dass der grijssere 
Tlieil unserer Aufgabe bewaltigt sei. 

Mit Aufgebot aller Krafte steuertcn wir der Felsengruppe entgegen, die uns sicl~ercs und beschleunigtes 
I7orilringen und von ihrer hijchsten Spitze cine erfreuliche Rundsiclit gewlrtigen licss. 

Das lose Gcrolle einer langgestrcclrten Morane, das nun iiberwunden werdcn musste, rechtfertigte zwar 
nicl~t unse1.c Hoffnungen, die wir an die Bcschaffenheit dieses neugearteten Weges geltniipft hatten, und die 
machtigen Felsbliiclce, aus dencn wir dann den Felsrticken selbst zusamn~enge~vtirfelt fantlen, beanspruchten 
ausserordcntliclle Tu~nerfert~igltciten, um sie zu tiberwinden. Auch wurde die nicht endcnwollendc Ausilehnung 
des Felsenltammes zu einer argen Geduldprobo, denn jeder Scliritt lconnte Gewissl~eit iiber Gelingen oder 
cndgiltiges Scheitern des Unternehmens bringen; endlich aber war auch der letzte Felsblock im Schwcisse 
unseres Angesiclltes gliicklicli erlrlommen und nnch so hochgcspannten Erwartungen die ~ b e r r a s c h u n ~  des 
AusbIickes eiile umso sc1imerzliche1.e Eottauschung! Von einer directen Verbindung unseres Rammes mit der 
Spilze des Bcerenberges kei l~e Spm. Unser Auge scliweifte liber nngeheure Eismasson, die sich gegen Ost uncl 
West jHli in die Tiefe senliten, vor uns aber, in wildester Zerlcltiftuug cmpo~.steigend, in einem steilen Grate 
cndjgten, der zwar gerndewegs auf den Gipfel fihrte, aber sogleich als vijllig unnalibar erkannt wui-de. Ein 
Eisstrom, welcher von der tistlichen Spitze des Beerenberges ausgelrcnd in grossen Windungen herunterstieg 
und sic11 auf das Gletscherfeld ergoss, das sic11 uns zu Flissen ausbreitetc, schien einzig und allein die Mijglicll- 
keit darznbieten, im Verfolge seines Laufes vielleicht einen Pfad bis zur Spitze zu finden. Die jahen Abstiirze 
aber, in denen sich die Eismasse, einem ungeheuren, festgefrorenen Wassesfalle vergleichbar, mehfach in die 
Tiefe senlcte und das Gewirre zackiger und zerlrltifteter Eisbildungen, in welche die sonst so plastischeMasse an 
solchen Stellen zersplitterte, liessen uns in Anbetsacht unserer selbst bei den bishorigen besclieidenen Aafor- 
derungen als unzuganglich erkannten Ausrlistung alle weitereu Anstrengul~gen als litichst problematiscl~ 
ersclleinen. Aber allein scl~on der Umstand, dass unsere Matrosen auf alle FIl le  zurticlcgelassen werden mussten, 
war Siir unsere weitcren Beschltisse massgebend. 

Zu einer Fostsetzung des Unternehmens l~at ten sich zwei Mijglichkeiten geboten, und zwar die Matrosen 
entweder bis zu unserer RUcltlcehr warten zu lasscn odcr dicsclben zuriickzuscl~icken. DCI. starlie Frost, wclcl~cr 
die vielen Wasseradern am Gletscher mit dickem Eise xu tiberziehen begann und uns i ~ a c l ~  der frlil~eren 
Erliitzung schon nach einer Rast von liur wenigen Minuten uncrtldglich schien, die Unerfalirenlieit der Matroscn, 
und unscre spiirliche AusrUstung, an dercn Theilung nicht gedacht werden konnte, ztvangen uns auf die Bestei- 
gung alsbald definitiv xu verxichten. 

Da nunmehr keine Beweggrtinde die Aufbewahrung unserer Mundvorratlie flir FalIe der Not11 erheischten, 
schritten wir an die griindliche Vertilgung dcrselben, mas nur zn schnell bewirlrt war, dann wurde, um die 
erstarrten Glieder zu erwiirmen, an der hticlisten Stellc des Felsenriiclccns ein mMcbtiger Cairn znsammcn- 
getragen, in dem wir fiir begiinstigtere Nachfolger Nachriclit hinterlogten und bald nach neun Ullr Abends dcr 
Abstieg nngetreteu. 



.I?. v. Wohlgemuth, 

In Folge der empfindlicheu Kiilte hatten wir unseren Aufenthalt kaum iiber eine llalbe stuncle auszu- 
dehnen vermocht (wir hatten 1572 Meter Seehohe erreicht.) Recht lrleinlaut wendeten wir unsere Schiitte 
wieder thalabwarts. Alle Anstrengungen waren vergeblich gewesen und ohne den geringsten Erfolg erreicht zu 
haben, mussten wir den Heiniweg antreten. Am rneisten war zu beklagen, dass wir nicht einmal liber die Eis- 
verhaltnisse auf hoher See Buf'schliisse gewonnen hatten, was von grnssem Werth gewesen wee. Vergeblicli 
sncllten unsere neugierigen Blicke jene Gegenden zu ergrunden, wo wir die Eisgrenze in nicht allzu grosser 
Entfernung vermutheten. Der Nebel verhiillte aber unerbittlich das Gcheimnis, das wir so gerne entsel~leiert 
hatten. 

Eine eisige, Mark und Ihochen durchdringcnde Boe, die plotzlich aufsprang, machte uns den Abschied von 
der lnftigen Hohe leicht, und wean auch in unseren hohen Regionen sich die friihere Rube der Luftmassen bald 
wieder einstellte, so schien doch in der Tiefe ein durcllgreifender Witterungswechsel einzutrcten. 

Die frlihere Gleichformigkeit der Alles bedeckenden Nebelmassen und ihre erhabene gesetzn~dssige 
Bewegung war verschwunden. Vom heftigsten Sturme gepeitscht, den wir weder fiihlten noel1 horten, aber in 
seincn Wirlrnngen umso deutlicher wal~rnel~mcn lionnten, stiirl;iten zerrissenc Wolkenmassen regellos dahin, 
bald hoch emporschlulnei~d, bald wieder in wirbelnderrl lcreise in die Tiefe gczogen, hier lturze Einbliclie 
auf ein Stiickchen Meer, dort auf die pl~ar~tastiscl~en Vulkan-Kegel und 1I;rater der Insel gestattend, die von 
unsereu Hijhen aus gesehen auf das Lebhafteste dcn Anblick einer Mondkarte in Erinncrung riefen. Das 
mystische Dunkel der Tiefe, wo die Sonne bereits im Untergehen war, wiil~rend sic unscre Regionen noch die 
ganze Nacht iiber erleuchten sollte, liess zwar fiir die Deutliclikeit des Rildcs manehes zn wilnsclien tibrig, aber 
die Col~traste der Beleuchtungseffeete waren umsc malerischer. 

Dank der heftigen Luftstromung in der Tiefe lichtete sich der Horizont allmalig von Siidwesten bis gegen 
Oeten, bezaubernde Anssicht auf wcite Streclren der See und bald auf die ganz entschleicrte Insel gewiihrend; 
aber jene Himmelsricl~tungen, die uns vorziiglich interessirten, blieben nacll wie vor in tiefes Dunkel gchtillt. 

Ein seltenes Schauspiel wurde uns zu Theil als wir nach der Eihgrenze spahend wieder einmal sorg- 
filtig den sich kliirenden Horizont durchsnchten. 

Im Osten hatte der Sturm ungelieure Wollrenmassen angehauft, die drohend in das Blau des Himmels 
emporragten. Inmitten des Gewollres thiirmte sich eine ungeheure Bergpyramide bis in uberirdische Hohen 
empor, greifbar deutlieh in ihren Umrissen und doch wieder gespenstisch verscliwommen bei '  naherer 
Betrachtung, von beweglichem Gewolke umlrreist nnd selbst nur ein nebelliaftes Gebilde. Es war der Schaften 
des Beerenberges, von der in1 Horizont stellenden Soiine in ungeheurer Vergrosserung auf die Wolkenbanli 
gewoi.fen. 

Es ware eine schwierigc A u f p b e  diese geisterhafte Erscheinung in  Worten auch nur annahernd getreu 
wiederzugeben. Man wird sich von der gewaltigen Wirkling vielleicht am leielitesten eine Vorstelluug machen, 
wenn ich bemerke, wie machtig in allen Beschreibungen dcr Eindruck wiederklingt, den der Beerenberg selbst, 
aus den1 Meere unvermittelt in die Luf'te hinaufragend, anf alle Beschauer ausiibt, und claan darauf verweise, 
dass das Schattenbild, ~velches sieh unseren erstaunten Augen darbot, die Umrisse dieses Rergriesen zwar bis 
in die kleinsten Details erkennen liess, seine I38he aber, um ein Vielfaches vergrbssert, phantastisch wieder- 
spiegelte. 

Mit Andaeht betrachteten wir dieses seltsame Phanomen, das auf uns eine machtigere Wirlrung ausiibte, 
als Alles, was wir je von packenden Naturerscheinungen anderer Zonen geseben, und indem wir schon lange 
wieder bergab wanderten, suchten wir immer wieder Aussichtspunkte zu gewinnen, von wo ein Blick auf das 
~;eisterhafte Gebirge in den Wolken moglich war. 

Unser Heimweg war um vieles leichter als der Aufstieg. 
Da von der Hohe aus der Gletscher gut liberblickt werden konnte, war es moglich zweckmiissige ~ n d e -  

rungen des Weges, den wir des Morgens verfolgt batten, vorzunehmen, und d s  der immer filhlbarer werdende 
Frost iiber alle Gefahren der Tiefe feste Brlleken baute und die Oberflache des Eises auf lange Strecken zu 
eillcr sicl~cren Strasse gestaltete, kamen wir tiberraschend schnell vorwarts. 
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13. August .  Das Campirungsl~aus, welcl~es durch den ,,PolaC( auf den Stidthcil zu bringen ist, in1 zerlegten 
Zustande auf' das Schiff gebracht. Abends tricb der ,,Polau vor Anker, lichtete und empfahl sic11 bei Nacht 
und Nebel. 

14. A u g u s t  lram ,,PolaLL zuruck. 
15. August .  Rest der Munition iibernommca. Abschieds-Zusammenkunft des Stabes vom ,,PolaLL auf der 

Station. 
1 G. Augus t .  Abfal~rt des Schiffes um 9 Uhr; Linienschiffsf~ilinrich B 6 b r i k  und Dr. F i  s cll e r  gingen 

mit, um am Siidtlicil xu exploriren und iiber Land riickzukellren. Durch die Abreise des Schiffes loste sich clas 
lctzte Band niit dcm ITeimatlancle. Wir waren allein - ein J a l ~ r  hindurch, oben in1 Griinlandmeer, lreine 
Zeitung, lrein Briefblatt ltonnte in dieser Zeit zn uns dringen, kein anderer Gcdanlse uns lieiter und damit 
gcsuncl erhalten als der unserer Pflichterfiillung, die Idee, dass wir in treuer Arbeit ein kleines Glied in die 
grossc Iiette menschlichen Wisscns einfiigten, das immer, sei cs nun im Studirzimmer iles Gelehrten oder voln 
Fo~scliungsreisenden still erworbcn und gefunden werden muss, ehe cs wieder umgeschmolzen uncl in gang- 
bare Miinze umgepriigl, cler Cultur der Menschheit dient, nnd hierdurch unser Icampf uin's Dasein erleichtert. 

Mit cfer Abreise der ,,l'olal( lram das programmgemasse Pulsircn der Ansicdluag nach jeder Riclitung zum 
D~uchbruche; es gestaltete sich so rcgelmRssig, dass ein Tag der Wocllc dein anderen glich, und nur dcr Wetter- 
g;lng massgebend blicl), um das Signal zur Ausful~ruilg jener Arbeiten und Excursionen zu geben, welche sic11 
nicht bei jeder Witterung dnrclifiiliren liessen. 

Im Naclifolgenden werde ich in chronologischer Reilienfolge die wichtigsten Angaben liber die Erlcbnisse, 
den Verlauf der Arbeiten und Beobachtungen anfiihren, ans welchen entnorumen werden moge, unter welcll' 
cinfacllen Hedingungen sich das alltiigliche Leben abspielte. 

18. August .  Erster Festtag im wohleingerichteten Hause, Feicr des Geburtsfestes Seiner Majestiit' des 
Kaisers. Nachrniltags nnternehmcn wir zum erstenmde einen Spaziergang zum Vergniigen, um ilen Wassc~f'all 
dcs Tornoe-Baches zu besichtigen. 

26. August .  Das Declinatorium wurde endgiltig aufgestellt uud lliemit auch die magnetisclien Bcobach- 
tun gel^ begonnen. 

29. August .  Das Spiritus- und PetroIeumdepot beendet (M). 
Aus einer Goldmiinze ein Gcwicht fiir die Lloyd'sche Wage (Instrument zurn Messen der Vertical-Intcn- 

sitiit tles Erdmagnetismus) erzeugt. 
31. August .  Das Brodbacken ist gelungen und Saaerteig nunmehr gcsichert. 
2. S ep  t e rnb er. Um 3" 44In G. Z. cntstieg der Eier-Insel cine etwa 100 Mcter holie Rauchsiiulc; sie lram 

aus einer Spalte an dcr seewarts gericliteten Bruchfliiche und aus einer der gegen Nordeli licgendcn Spaltea. 
Die Erscheinung dauerte wenige Secnnden. 

5. Sep tember .  Dic Kabel zum Messen der Erdstrome wurden zewissen. 
Das Boot ,Jan Mayenu vorn Ufer ins Wasscr geblasen, so dass wir desselben nur durcli rasches Aus- 

senden des ,WeyprechtlL liabhaft werden konnten. 
Erstes Polarliclit. 
7. S e p  tern ber .  Die Icabel des Erdstrommessers ganz zerstiirt. 
9. S e p t e m b e r. Aus der Eierinsel steigen Dampf- uncl Raucliwollrcn auf. Schiicczeisige ziehen nach den1 

SUden. 
10. S e p t e m b e r .  Heute wurden 20-30 Treibholzstticlre kleiner Dimension an dcn Strand geworfen. 
Seit der Abfahrt des ,,Pols(( wtirc hocl~stcns zwei Tage hindul.ch das Ausscliiffen von Material rnoglich 

gewesen, sonst stets bewegte See. 
12. S e p  t em h er. Sclineegestiiber, die Insel im Winterkleide. 
13. S e p  t e m  b er. Grosses Schneescliuhlaufen, Lagane leicht iiberfroren. 
Das Thernioincterhaus mit einern Schutzralimen gegcn das Schneetreiben versehen. 



15. S e 11 tern b e r. Das 1)ach dcs ans l<olilenzicgcln crbautcn IIanses ~vurde nlit lTc rg  ulid Pccll kalfatcrt ; 
dieser Raum (b) ist als Tisclilerwcrltstatte bcstimint und entliiilt anch die Schmiede. Es war magnctisclicr 
Termintag; da icli Nordlicl1tbcobacl~t~1ngc11 nncl B a s s  o Zeitbcstin~n~ung.en mit SterndnrchgHngcn machtc, SO 

warcn heiltc von Mitternacllt bis l/,5 Uhr vier Officicre alif den Beinen. 
18. S c p t c m b e r. Zum crsten Male Zimmer durchgeheizt ; von gcstern beginnend wird Soda~vasscr fabricirt 

Papageitanclier fortgezogen. 
20. S e p t e m b e r .  Den Bootsscliuppen (g) als Winterquartier Mr die zwei grosscn Bootc becadet. 
24. S e p  t e m b e r. Eierinsel cxhalirt. Eiilc Eissturmmiive, dercn Geficder rcrcist war, wurdc gcfangen. 
27. S e p t e m b  cr .  Die Icabel noclimals neu ausgelcgt, die See wirnmelt von Fliigclsclinec1tci~. 
3. October .  Den grossell Treibliolzvorrath (0) zu snlllineln begonncn. Strcngc Coiitrole betreffs dcr Auf- 

bcwalirung und dcs Snmmelns der entlecrten Conserveilbiiclisen cingcfulirt, damit dieselbcn niclit vonl MTinde 
odcr von den I-Iunden in die Nlllle dcr magnetisclieil Hlnscr getragcn wcrdcn nnd da liegcn blciben. 

8. 0 c t o b cr. Von nun an tiiglicl~ Vcrthcilnng von Limonicnsaft, ciii Essliiffel l)cr I<opf; Sodawasser wird 
taglicli nacli Redarf erzeugt. 

11. 0 ot o b er. Heute ittnden wir gclcgci~tlich ci~ier Fahrt Init den Drcdgenetaeii in See grossc Scliw3rmc 
von AllLen, Eidcrcnten und drcizehig.cn Miivcn. 

14. Oc tobe r .  Die Pfsihle (17 Stuck) znr Oricntiruiig bis an dns Ufer sind ciligcsctzt und wurden ]nit 
cincr Leitleine verbnnclcn, um des Naclits den Wcg fiir dic Seewasscrtcnipcr;1t~1r-Reol~~~clit~11~gci zu finden (S). 

Um 3" 25" Naclimittags wurde von siebcn an vcrscl~iedcnen Orten bciiildlichcn Persoilcn melirere Erd- 
bebclistiisse verspiirt, clic Eicrinscl rauchte nicl~t, am Vogelbcrg liess sicli einc jliiigst crfolgtc Geriill- 
abrutschung wal~rnehn~cn. 

18. October .  Das Vorhaus zum Eii~gang in deli Gang beendet; cs w~u.dcii um 9" 30" Exl~alationcn an dcr 
Eicrinscl bemerkt; desglciclicn am 24. 0 c t  o b cr. 

25. 0 c t o b e r. Das Anemometerh:ius als Pnlverdcpot uiid zur Aufstellul~g der Erdbcbcnnlesscr, sowie als 
elektrische Signalstation eingerichtet. 

29. 0 c t  o b cr. Prachtvolles Nordliclit um 6" 15'" Abends. 
10. N o  v c in b er .  Mit dem Sclilittschulilaufe~i nls rcgelmiissigc Nacl~mittagszcrstreuung begonncn. 
11. November .  Vier hermetisch verscl~lossene FBsser mit Nachrichtcn in dic Sce geworfen. 
16. November .  Zum erstenmale ICarten gcspielt (im Ver1:~ufc dcs gailzcn Jalires iiberllanpt nur ncunninl). 
17. November .  Eine pl~otograpliische Aufnallme der Soilile mit Soiii1enflecl~eii7 welche um Mittag ctwa 

2/, Sonnendurclin~esser Uber dem Horizont sicli zeigte, gelungeii; lrcin Sonnenaufgang mclir bis 25. JBnner 
1883. 

10. November .  Wir xchossen des Nnchts gegca cine Biirensclieibe auf 40 Scl~rittc und crzielten 50 Proccnt 
Trcffer. 

26. Novemb cr. I-Iente bcmcrlrte i c l~  um Mittag Wolkcn im Zenithc, dic von der scllon unter clcm Horizoiite 
stellenden Sonne besclliericn waren. 

28. November .  Auch die Nordlagunc tiberfrorcn, so dass uin den Wasscrbedsrf zu entnclimeii cin Loch 
gehackt wcrden musste. 

30. Novem b or. Es hat durclischiiittlicli 13 Grad I<%lte. Besondcrs wenn mail niit Wasser zu tlllin hat 
wird das Tragen von Wolll~ai~dscliulici~ notl~wci~dig, :inch eiiics ausgiebigcii Nackcn- l ~ n d  Olirenscl~~itzes bedarf 
man, woftir sich die Sccliunclsfellmtitzcll vorzliglinli cignen. Die Wassorfiisscr nliisscil sogleicll cntlecrt wcrden, 
urn nicht zu vereiscn. 

Mittags salien wir Alpengliilien nuf dem Beerenberge. 
3. D e c e m b  cr .  64 mit Datuln uiitl Abscndungsort versellenc, wold vcrpiclitc Flaschcii w~u*den nls Flasclicii- 

post in See gcworfen. 
6. I) e ce  m b  cr. Fest des Matrosen-Schntzpatrolis St. Nicolt~us, Bescliecrnng; von 10" bis 2" 30'" maclite 

der Doctor deli vorlctzten Ausflug zur See, thcils urn zu iiredgen, theils urn xu jagcn; 14 I<rabbentaucher, 



2 Teiste im Winterkleide, 1 Alke und 1 Gans wurden erbeutet; am Mittag gewahrten wir dcn Beerenberg, der 
von den Strahlen der unter dem Holizonte stehenden Sonne rosig beleuchtet erschien. Abends grosse Tombola. 

Wir benirthigen nunme'hr 15 Pf t~nd Petroleum in je 24 Stunden. Der mitgcnon~mene Vorrath von 
3000 Liter wlirde mit Rticksioht darauf, dass des Sommers tiber nur die drei Lichter im magnetischen Obser- 
vato~ium bestandig zu unterhalten sind, und ausser diesen nur Petroleumkiichen auf Excursionen in Verwendung 
kommen, auf zwei Jahre ausreichen. 

12. D e c e m b e r .  Die Fuchsfallen nlit Fallthiiren in Verwendung. 
14. D e c e m b e r .  Um 10 Uhr Vormittags konnte beim eintretenden Morgengrauen der Beginn des Frierens 

des Meeres beobachtet werden. 
Langs der Ktiste schien das Meer wie gestocktcs 61; eine etwa 100 Meter breite Schichte von Brei bildete 

einen grlinlich weissen Saum; in dem Eisbrei schwammen kuehenftirmige Brocken @ancalces) lockeren Eises 
vol: etwa 10-20 Centimeter Dicke und von '/,-11/, Meter Durchmesser; in Folge des Seeganges hatten sie 
sich kieselsteinartig gerundet und wurden allmahlig ans Land geschoben; in rasch wachsender Zahl drangten 
sie an die Ktiste heran, allmahlig ciie Rrandung des frischen Norilwindes dampfend und dichter aneinander 
schliessend, so dass nach wenigen Stunden der ganze Ktistensaum von einem zahen Conglomerate umlagert wal; 
clas immer schwacher dem Impulse der Wellenbewegung gehorehte und noch am gleichen Tage zu einer Eis- 
kroste erstarrte. 

Vie1 trug auch zur raschen Rildung die geringe Bodentemperatnr bei, denn das Erdbodenthermomcter 
zeigte -14, die Lufttemperatur -19 Grade; so schob sich denn bald der sogenannte ,,Eisfussu vom Lande 
scewarts vor, der aus den Spritzseen der Brandung entstanden war. 

In  dem Wohnhause, d e ~ s e n  0fen nicht geheizt wurden, zeigte das Thermometer 6" iiber Null, in dem 
magnetischen Observatorium, in welchern fortwahrend drei Lampen brennend erhalten wurden, fie1 die Tempe- 
ratur zum erstenmale auf einen Grad unter Null. 

16. D e c ember .  Das Strandeis reichte etwa cine Meile seewarts der Nordkiiste, dann trieb es durc11 dell 
Stidostwind nnd die Fluth, welclle es von der Ktiste abltiste, seewarts; auch im Stiden der Insel schwimmeu 
Jungeisfelder. 

Vereinzelte Krabbentaucher nnd Teiste fielen in die langst der Kiiste sich hinziehenden eisfreien Meeres- 
stellen ein; wir schossen deren mehrere, welche unser Leonbergerlinnd ,,LoloLL aus dem Wasser apportirte, 
trotz der Wassertemperatnr -2" und Lufttempel-atur -17 ". 

18. December. Wir bekamen abermals einige Krabbenta~~cller in nachster Nahe vom Ufer zum Schnsse, 
indem wir die Thiere in der Nacht mittelst einer Laterne anlockten, beleuchteten und schossen, worauf Lolo 
sie ans Land brachte. 

Wir versuehten das Fleiach eines Polarfuchses, jedoch fand dieser Braten wenig Beifall. 
23. D e c e m b e r .  Der erste schwere Nordsturm, gegen den uns jedoch der Vogelberg schtitzte. 
Der leichte Bau unserer Hutten zeigte cine bewunderungswtirdige Festigkeit, wenngleich die Wande 

vibrirten, wie auf einem Schiffe, das gegen hohe See ankampft; es ist Niemand unter uns, der nicht diese Bau- 
art lobt; lidtten unsere Hutten Dgcher gewijhnlicher Constraction, so wiiren diese gewiss schon in die H6hc 
gewirbelt. Wir versuchten Sc11me)~wasser aus Schnee zu bereiten, urn nicht zur Lagune gehen zu mtissen, 
es schmeckt jedoch stark brakisch, wiewohl wir den Schnee aus dem Tllnle etwa 400 Schritte vom Meeresufer 
holten. 

24. D e C e m  b e r. Der Weihnachtstag begann bBse; die Auffa~~gschalen des Windmessers, welcher zwischen 
5" his 6" Morgens 15.500 Umdrehungen markirt hatie, wurden abgeknickt und wir wissen daher nus anzugeben, 
dass der f3tUl.m in den Frtihstunden noch an Heftigkeit zunahm. Man konnte sich selbst mit Steigeisen und 
Bergstock nicht auf den Ftissen erhalten; Schnee, Eis und die Cadaver erfrorener EissturtnmSvon durch- 
schwirrten die LUfte. Es gab mitunter auch recht heitere Episoden und Erinnerungen an das Schiffsleben bei 
Sturm, so z. B. bekamen wir des Morgens nichts Warme8 zu essen und such das Mittagsessen schien 
einige Zeit llindurch gefabrdet. 



Die Windstosse, wclche vom Vogelberg hinabstiirzten, schlugen den Rauch durch den Sclllot in die ICUche; 
unser Koch, ein etwas wild angelegter Kraftmeier, der sic11 z. B. ein VergnUgen daraus machte, mit einer 
Kiste im Gewichte von 300 Pfund Uber eine Leiter zn tanzeln und tiberhanpt jede passcnde oder unpassende 
Gelegenheit ergriff, um ein Bravourstiiclcchen auszuftihren, wollte auch mit dem Rauche allein fertig werden, 
verschloss die KtichenthUre, um den Geruch nicht in die Ubrigen Wolinraume dringen zn lassen, bis endlicli das 
Kohlenoxydgas sich so sehr angesammelt hatte, dass er, unser einziger Koch, zusammenstiirzte und von 
Kriimpfen befallen wurcle. Das hiedurch verursachte Geransch zog die Aufmerlcsamkeit des Wachmatrosen auf 
sich, der in die sonst geheiligten RKnme der Kticl~e eindrang uncl den bewusstlosen Helden dem Doctor iiber- 
antwortete. 

Diese Selbstaufopferung des Koches liess die Ubrigen Matrosen nicht mehr schlafen. Wir hatten licin gutes 
Trinkwasser nnd das clnrfte am Weihnachtstage nicht fehlen. Es wurclen daher zwei Fasser nud eine Iiiste 
auf den Schlitten gebunden, ein Sturmsegel improvisirt und in das Cl~aos ron Schneewelien und scl~neeerflillter 
Lnft I~inausgesteuert. Die Temperatur war 16" Kiiltc. Z u ~ n  Glticke nahm der Stmm an Heftiglceit ab, so class 
einige Stunden nach dem ~ b e r s t e h e n  der sonderbarsten Schwieriglceiten und Situationen das kijstliche Nass 
im gefrorenen Zustande eingeheimst wnrde. 

Inzwischen wareu die a i~ f  der Station Zuriickgebliebenen nicht mtissig geblieben und takelten den Weili- 
nachtsbaum auf. Er bestand ans einem Bergstocke, dem Zweige aus Eisendraht entsprossen, die durch Rloos- 
streifcn znm Grtinen gebracht wurden; ktinstle~isch minder gelungene ~bergi inge  wurden dnrch Wattn- 
streifen mnskirt, welche die in Jan Mayen-so tibliche Schneedecke imitirten. 19 Grade vonl Zenith strahlte der 
Polarstern ill1 elelctriscl~en Lichte, das sic11 trotz seiner Bescheidenheit auch liber die unentbehrlichen Icetten 
und Korbchen aus bunten Papier, die vergoldeten Nlisse und Pflaumen crgoss. Der Inbalt von sechs Kisten, 
welche von Angehorigen und Freuaden als Wei11nacl~tstiben.aschung gespendet worden, wurde nun anf 
Tischen und Stellagen vertheilt. Ftir jedes Expeditionsmitglied hatte ich mir insgeheim einen Brief der 
Angehdrigen vor der Abreise erbeten. Selbst Lolo und Freya erhielten ein Extrawtirstchen. 

Um 4 Uhr erttinte das Glockensignal und Alles strbmte in das Arbeitszinimer. Der tiefe Eindrncli, 
welchen das Fest durch die Erinnerung an die Familie machte, entrticlrt sich aller Beschreibung. Niclit nlinder 
herzlich war die Feier des Sylvesterabends, welche mit Feuerwerk undFackelzug um die Station begangen wurde. 

1. J i i n n e r  1883. In tibergrosser Voranssicht der etwa moglichen StBrungen hatte die Conferenz statt den 
1. den 2. Janner als Termintag bestellt; wir traten da l~e r  in das nene Jahr mit den gewB11nlichen Beobach- 
tungen. Der Drang zu wissenschaftlich exacter Arbeit versammelte jedoch um 2 U l ~ r  Nachts acht Beobachter 
auf der Eisdeclre des Meeres, die noch lange gelehrt dartiber debattirten, ob die Meerwnssertemperat~ir mit 
-1.4 oder -1.35" C. zu veransclilagen sei, die Luft war 17" unter Nnll. 

14. J l n n e r .  In den Fischlrtirben fangen sich nur Krebschen. 
25. J a n n e  r. Heute speisten wir nach mehr als 2'1, Monaten znm ersten Male wieder bei Tagesbeleucht~xng 

zu Mittag, ohne des Lampenlichtes za bedlirfen. 
26. J a n n e r .  Beim Herabgleiten vom Abhang des Vogelberges verlor der Schlitten die Direction, fuhr das 

Magrtzinsdach hinan und stlirzte an der Seite herab ; B 6  b r  i k ,  G r a t z l ,  Dr. F i s c h e  r und S o  b i e c z k y  ver- 
wundeten sich auf eine Weise, die anfangs grosse Besorgnis erregte. 

2. F e  b r u  a r  sahen wir nach 2'1, Monaten wieder die Sonne. 
4. F e b r u a r .  Faschingsdienstag, grosser Maskenzug, znmeist Figuren aos der Operette ,,Bocacciou 

darstellend. 
11. F e b r u a r .  Die ICBmme der Hlihner u i ~ d  die Frostschaden an den FUssen weisen eine erfreuliche 

Besserung auf; das wieder hbrbare Gegacker einiger Hennen hat nach dem Parere der SachverstHndigen eine 
vielversprechende Vorbedeutnng (siehe 12. April). 

20. F e  b r u  ar .  Thierleben reichel; zwei Alken und einen Krabbentaucher erbeutet. 
7. Mlirz. Da die grossen Boote eingeschneit im Schoppen liegen und B a r e t i l l c i c h  an dem kleinen Boote 

die Bodenplanken wechselt, die wiihrend des Sturmes am Lande in Sttickc gingcn, so wird die Navigation 
6sterreichischo 1:xpcdilion nuf Jan Mayen. 7 





12. Apri l .  Die Heanen beginnen wieder Eier za legen. 
17. Apri l .  Wir besitzen vier ausgewachsene Flichse, die in Fallen gefaugen ~vurden; die Schneearnmern 

lromrnen in Klfigen nicht fort. 
19. Apri l .  Letzte sichtbare Polarlichterschein~~ng. (Nr. 124.) 
20. Apr i l .  Urn 9 Ullr 35 illiiluten Abends versptirten wir zwei Erdbebensttisse, welche sic11 in der Richtnng 

von Stidwest gegen Nordost fortpflanzten, der zweite war heftiger als der erste; Hangeb~t~ten uncl Lampeli 
geriethen ins Schwanken; die Eierinsel zeigte keine Thltigkeit. 

Lungenbraten und Leber des Seeliundes sowie einige Allren unterbrachen das Einerlei der Conserven. 
23. Apri l .  Ich bereitete einen Bericht Tor uin ilin abznsenden, falls ein Whaler in die Niihe kame, d a  

sic11 vie1 Wasserhimmel zeigte. 
27. Apr i l .  I c l ~  liess eine krahnftirmige AufhHngung der Pegellatte dnrchfiihren, da sic11 der voln Seewasser 

iiberdeclite Boden fcstgefroren erwies oud wir selbst mit Ticfmeissel keine genligenclc Bohrungeii ausfLihren 
lionnten, nm Pegelpflticke einsetzen zu k8nnen. 

28. Apr i l .  Das Boot ,,Weyprcclitu, das an der Wasserlinie mit einer Zinklraut versehen war, leckte 
bestlndig ; die Zinknagel, mit welchen diese Schatzhaut angebracht worden, waren ebenso lang als die Holz- 
plankell dicli; infolge dessen bildeten sich lrleine Lecke, die durcl~ Oxydation der Nagel uiid die vielseitige 
Inanspruchnahme des Bootes sic11 vergrosserten; ich liess daher den Beschlag entfernen, die Nagellticher mit 
Schuster-Holznageln scllliessen und das Boot calfatern, worauf es fiir die ganze spiitere Zeit masserdicht blieb; 
es ist daher eine derartige dtinnc Zinkhnut, welche gegen die Schilrfungen von Jungeis scl~iitzen soll, nicl~t 
anzurathen. 

30. Apr i l .  Wiewohl eiil Vorrath von Flusssand und Kalk mitgenommen worden, so war man nicllt geiiug 
achtsam bei der W a r t ~ ~ n g  cler Hiihnel; die nunmehr einige Zeit hindurcli Eier ollne Schale legten. 

Etwa 400 Schneeamnlern und Schneezeisigc w o 11 n e 11 mit nns u t e r  einenl Dache. 
2. Mai. Ich begleitete eine grosse Anfiiahmsexpedition gegen dell Nordtheil der Insel, wobei ich eine 

kuppelftirmige Grotte in den Felsmlnden des Nordwestcaps, etwa 3 Meter iiber dem Meeresniveau, 8 Meter 
hoch und 20 Meter tief entdeckte. 

Am 4. Ma i  brachte ich ein Boot zur Holile und am 6. tauschten wir dort Nachrichten aus. 
8. M ai. Die Aufnahmsexpeditiou kehrte zuriick. 
20. Mai. In Ermanglung anderer Tischlerarbeiten werden die Verpackungsverschliige fur die bei der 

RUckkehr mitzunehmenden Utensilien vorgerichtet. 
25. Mai. Aufnahmsexpedition nach dem Stidtheil abgegangen, die am 2. Juni zurticlrkehrte. 
14. Juu i .  Ein Whalel; das einzige SchiR, clas wir im 1,aufe unserer Anwesenheit sichteten, steuerte an 

der Nordseite der Insel, etwa 10-11 Seemeilen entfernt,  inter Dampf und Segel voriiber (Barktalcelage). 
17. Juni.  Eine Roots-Expedition, wclche am 21. Juni zurtickliehrte, wurde nach der Stidseite der Insel 

abgeschickt. 
25. J u n i .  Heute war die Messung der Oberflacheiitemperatnr des Meeres besonders feierlich ausgefiihrt 

worden; sie zeigte + 1 . 9  und + 2 . 0 "  C. Als es in1 verflossenen Winter zur Sprache kam, wan11 die sogenannten 
,,Leckerbissenu des zweiten Verproviantirungsjahres bei etwa eiiltretenden Anzeichen sicherer Eisbefreiung der 
Insel angegriffen werden litinnten, versprach ic l~  die Kost auhubessern, sobald im Frlihjalir das Oberfliichen- 
wasser + 2.0"  C. Temperatur zeigen werde. Es wurde Frlichtencompot an der Tafel servirt. 

2. Ju l i .  Eine Expedition, die am 9. znrtlckkehrte, ging nach der Nordseite ab. 
Die FIhre wnrde f i r  die Einscl~iffungsarbeiten calfatert und in g u k n  Stand gesetzt; nllmlilig wird das 

Materiale, welches sich dem Wettereinfluss aussetzen Itisst, an den Strand gebracht. 
12. J u li. Starke Exhalationen ttuf der Eierinsel. 
13. Ju l i .  Der Jahrestag der Landung wnrde festlioh begangen. 
14. J u l  i. Abgang eiiier Expedition nach dem Stidtheil, die am 24. Juli znrttolrkehrte. 
28. J u l i .  Der einzuschiffende Proviant wurde an das Ufer gebraoht. 
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31. Juli. Ich errichtete in der Holliinderbucht ein Icreuz in Erinnernng an die daselbst im Jahre 1634 
verungltickten sieben Matrosen. 

1. A n g u s  t. Voraussichtlich letzter Termintag. 
2. A I I ~ U S  t. Bestimmuug der Empfindlichkeitscoefficienten der magnetischen Instrumente. Den zweiten 

Satz der Instrumente verpackt, nur das Declinatorium ulld den Horizontalintensimeter belassen. Verschiedene 
Arbeiten fiir die Conservirung der Hauser vorgenommen. 

4. Augus t .  Neblig, wie nahezu taglich. Um 3/,11 Ulir bemerkten die Matrosen, welche mit dem Theeren 
des Hausfirstes beschaftigt waren, beim Aufhellen des Nebels ein Schiff auf drei Meilen Entfernung, das wir 
alsbald als Sr. Majestat Dampfer ,,PolaLL erlrannten. Wir schoben das Fangboot ,,Weyprechtu ins Wasser 
und ruderten d e ~ n  Schiffe entgegen, das um 111/, Uhr in der Bucht ankerte. 

Corvettencapitan A1 br  e c  h t theilte mir die frohe Botschaft mit, dass er beauftragt sei, die Expeditions- 
mitglieder in die Heimat zuriickzubringen. 

Um 5 Uhr Nachmittags am darauffolgenden Tage war die Einschiffung sammtlicher Instrumente und dea 
ganzen werthvolleren Ausriistungsmateriales beendet. 

Die Stationshanser in moglichst wohlverwalirtem Zustande, etwa 29 Tonnen Steinkohle und couservirte 
Lcbensmittel fur etwa vier Personeu auf ein Jahr wurden daselbst zuriickgelassen. 

5. August .  Um 5 Uhr Abends wnrde feiedicher Abschied genommen und die Expeditionsmitglieder 
ruderten in ihren eigenen Booten auf's Schiff, wo wir nach einem naliezu dreizehnmonatlichen Aufenthalte 
anf der Insel nns dem Gsnusse der Ruhe nach lauger angestrengter Arbeit und jenem eines europaischen 
Diners hingabcn. 

Als Schiffsofficiere trafen wir Linienschiffslieutenant Gustav B e e r ,  welcher schon auf der Hinreise unser 
Genosse war, dann Linienschiffslieutenant Heinrich D e n n  i g ,  die Linienschiffs-Fahnriche Eduard D r e s  c h o- 
v i  t z  und Ferdinand Wol lmani l ;  ferner Fregattenarzt Dr. N e u  g e b  aue r ,  Schiffsrechnungsfiihrer P o  d g o r  n ik ;  
die Mascliinisten N e  u m a y e r  und IVei dig. 

6. A u g u  s t. Commandant A1 b r e c h t slellte mir seine Dienste zu Verfigung, um noch die Gletscher der 
Nordostseite zu untersuchen, Tiefsonden- und Dredgearbeiten daselbst vorznnelimen; als wir aber um 2 Uhr 
die Mary-Muss-Rucht verliessen, ilahm die See ans NE plotxlich zu und der Nebel verdichtete sich dermassen, 
dass wir nicht einmal des Anblickes jenes Inseltheiles theilhaftig wurden und uns zufrieden geben mussten 
wieder insgesammt zn Schiffe zu sein. 

Einer Fata morgana gleicli hatte sich binnen knrzer Frist die Ansiedlung im Wilczelrtliale erhoben, wie 
anf den Sand der Insel liingezaubert - ein Jahr begltickenderArbeit ist dahingeschwundeil! Nun wird der Sturm 
den alles nivellirendeu Lavasand anch iiber diese Stiitte ehrlichen Wirkens legen, wie er die Hiitten der 
Hollander begraben, wie er es seit Jahrhunderten zu thun gewohnt! Dartiber ziehen die diistercn Nebel - 
langsam - ernst - ewig -? Vorbei! Vorbei! - - - Nicht f i r  immer, denn die Stationen werden i11 

nicht feriler Zeit znm Leben ermachea, wiirdigere Naclifolger mit besseren Instrumenten werden lrommen, 
wie wir an die Stelle jeuer sieben Hollander getreten sind, die vor 250 Jahren dem Versnche zu liberwintern 
erlagen. - 

Dss kurze Tagebucli, das sie gefiihrt und das uns erhalten blieb, sei als historische Erinnerung diesen 
Blattern im Anhang beigefiigt. 

Infolge des sich steigernden stlirmischen Wetters warde Curs nach Throndhjeni gesetzt, das wir am 10. 
um 6'1, Uhr Abends erreichten. Telegraphisch meldete ich die gliickliclie Beendigung meiner Mission dem 
greisen Admiral und gelellrten Fuhrer der Novara-Expedition, Baron .W iil 1 e r s to sf. Sein letxter Brief, den 
er vor meiner Ausreise an inich richtete, schloss mit den Worten: ,, . . . . .und nun wtinsche ich Ihnen Gliick 
zu Illrer ernstesten Fahrt, wo mel~r das Ethos des Charakters als blosser Muth und Pflichttreue zum guten 
AusPng fiihren. . . . . l' Meine Fferrdenbotschaft konnte nicllt mehr bestellt werden, mcin weiser Rathgeber 
war wenige Stunden vorher dem Todeskampfe erlegen! Ehre seiner Asc1le! 



Am 14. A u g u s t  G Uhr Morgens dampften mir nacl~ Hamburg; am 18. erreichten wir Cuxhafen. Nach einem 
eintagigen Aufenthalte in Hamburg; wo uns der herzlicl~ste Empfang zu Theil wurde, brac11te uns die Eisen- 
bahn am 22. A u g u s t  Frtih nacli Wien. Graf Wilczelr war uns uach Hamburg entgegengeeilt. 

Wahrend der Heimreise verfasste ich eiilen Bericlit tiber die Erlebnisse auf Jan Mayen, Uber die aus- 
geftihrten Arbeiten und (lie allgemeinsten Resultate der Beobaclrtungen, melclier als orientireuder ~ b e r b l i c k  
iiber die im Naclifolgenden publicirten wissenschaftlichen Ergebnisse hier Aufnahme finden mag. 

Allgenleiues iiber die ~berwinteruu~s-~erhsltnisse. 

Die Verhaltnissc, nnter melclien die ~berwinterung auf J a n  May  e n  sich vollzog, gestalteten sic11 weitails 
gunstiger, als es sich zu Anbeginn erwarten liess. Wlhrcnd des ganzen auf der Insel zugebrachten Zeitl-anmes 
konnten ohne Unterbrechung alle jene Beobachtungen ~~orgenommen werden, melche im Programme der iuter- 
nationalen Polarcommission als obligatorisch und in den Detailinstructionen fiir die Station Jan Mayen als 
facultativ denselben noch anzureihen bezeiclinet ~vnrden. 

Was z~unal die meteorologischen Beobachtungen, die erdnlagiietischeii Bestim~nuiigen und Variations- 
beobachtungen, clie Aufzeichnnng der hiinfigen Polarlichtersclieinungen, die Nessung cler Temperatur, Dicllte 
und des Salzgelialtes des Meerwasscrs anbetsifft, so wurden dieselben auf breitester Basis begonnen und, inso- 
weit nicht die Eisverhaltnisse odcr der.Seegang die Ansfltlirung der Meerrvasser- und Tiefsecbeobachtnugen 
einschlinlrten, ohnc Unterbrechung fortgesctzt. 

Die Meerwasseruntersncl~ungen wnrden mit selir empfindlichen, nach Angabe der k. k. Central-Aicliungs- 
commission in Wieii constrnirten nnd Bberprtiften Instrumenten ansgeftihrt; die erlialtenen Resultate schliessen 
aich sehr gut an die von der norwegischen Nordmeer-Expedition in diesem Tlieile der Grbulandsee gemacliten 
Stichproben an und die Ergebnisse sind fur die Ermittlung der Stromrichtungen und Beurtl~eilung der Eis- 
vcrhiiltnisse von weittragender Bedeutung. 

Die Aufstellnng der rneteorologischen Instrumente erfolgte nach clen rom Priisidenten der internationalen 
Polarcommission, Herrn Director Wild, publicirten Bestimnlungen; unl der Erwiirmung der Thermonleter dtirch 
die bcim Ablesen verwendete Lampe vorzabeugeu, wurden die vier, Stunde zu Stuncle abzoleseuden 
Tliermometer an einer senlrrechtstehenclcl~, drelibaren ISaspel qnadrautal vertheilt; ron den zwei nassen 
Tliermometern wurde bei Temperatureu unter Null eines nach der Mohn'schcn und das andere nach der 
Wild'schen Befeuchtungsweise bebandelt. 

An astronomischen und absoluten magnetiuchen Bestimmuilgen wurden zahlreiche Reiheu erlialten; 1~0111 
~~eranscliaulichen diese i ~ u r  einen geringen Theil der aufgewendeten Zeit und Mtihe, da riele der begonnenen 
Beobachtungen in Folge der dazwischentretenden Wolkenbedeclrung oder Sturmzunahme, beziehnngswcise 
wegen zunehmender magnetisclier StBiwnngen, als niclit vollwertig ausgeschieden ~verden musstea; so lronuten 
beispielsweise von den allmonatlich gemeinsam mit der k. k. Sternwarte in llTien anzustellenden Beobachtangen 
im ganzen nur drei Mondculminationen erliascht werden. 

Das Eistreiben und die Press~~ngen in1 Winter solvie die haufige Rollbrandnug des Sommers ilber bereiteten 
einige Hindernisse bei Durchfiilirung der Ebbe- und Fluthbeobachtungen; im Herbste 1882 wurden die Fluth- 
l~egel  oft ausgeschweinrnt uiid enttragen; im Winter mussten Eisschollen bnchtenfbrmig veraukert virerden, uin 
die Basis ftlr den Krahn und das Schutzbassiu fur die Messlatte zu bilden; irn Frtihjahre 1883 liess icli eine 
2km f:~ssende Eisenkiste allmalig mit Steinen ftillen und in See versenlren, urn den Untergrui~d fur den Fluth- 
niessh zu schaffen, an welchem nahezu vier Lnuatiouen hindurch ohne nennenswerte Unterbrechung beob- 
achtet werden konnte. Mit Rticksicht auf die im Robesoncanale beobachtete, um Grbnlands Nordkiiste laufende 
Fluthwelle und die neuerdings hierauf basirten Isorachien (cotidccl lines), wurden die Ablesungen Iron Stunde 
zu Stunde vorgenommen. Bei der isolirten Lage der Inael lasst sich annehmen, dass die Flnthwellen lreinen 
wesentlichcn brtlichen Modificationen ausgesetzt sind; die Cnrven zeigen grosse Regelmiissigkeit. Die mittlere 
l-iohe der Flnthwclle wurde mit 90" gefunden, clie angenlilierte mittlere Hafenzeit fur Flnth betragt 11" 2 0 P T .  



Die deutsclie Expedition auf der Klein-Penduluminsel (74" 37' Nordbreite) beobachtete in Ost-Grbnland 
1869 bis 1870 die mittlere Fluthwellenhlihe mit 0.92% und die Hafenzeit rnit Ilh 2Im. 

Bei Ansftihrung der Beobachtungen und der programmgemassen Arbeiten bereitete die Kiilte an  sich 
keine Schwierigkeiten und griff nie vereitelnd ein; selbst jeue Chronometer, welche fiir dic Dauer von Zeit- 
bestimmungen ins Freie tibestragen werden mussten, behielten ihren normalen Gang bei, da  sie mittels eines 
gelinde durchwtirmten, mit schlechten Wiirmeleitern ausgepolsterten Kastens, wie solche in Norwegen zum 
Warmhalten von Getranken dienen, gentigencl vor plbtzlicher Abktihlung geschtttzt werden konnten. 

 brige ens zeigte das Minimum-Thermometer nur ein einzigesmd 32" nnter Null; 10-15" Kiilte waren 
wegen der damit im Zusammenhange stehenden Trockenheit unci Durchsichtigkeit der Luft sehr erwtinscht ; 
diese Temperaturen eigneten sich anch am besten zur Ausfilhruug der liinger andauernden Excursionen, weil 
sodann eine Bekleidungsa1.t gewahlt werden konnte, welche geniigead schtltzte, dabei jedoch leicht genug blieb, 
unl Tersainhindernisse zu liberwinden, ollne dass die so lastigen Folgen der Transpiration eintraten. 

Auch zur Vornahme von geodiitischen Aufnalimen eigneto sich das weniger nebelreiche Frtihjahr am 
Besten; es blieb jedoch wegen der Unbeetandiglieit des kleinkiirnigen Schnces und der 1iLufigen Winde stets 
fraglich, ob sich die Schneebalin auf den Uferstreckcn fits die Beutitzung bis zur Ritclckehr der Partie 
erhalten werde. 

Das Meereis, welches in Folge der Pressuiigen stets aus eine1.n wirren Conglomerate von Blbcken bestand, 
liess sich theils wegen seiner Unebenheit, hauptsachlich aber wegen cler grossen Ortsveranderlichkeit nur seltcil 
als Verliehrsmittel ausniitzcn; selbst iin tiefsteu Winter traten Wakenbilclungen gerade an jenen senkreclit aus 
der See emporstrebenden Felswanden cin, dcren Umgeliung auf dem Seewege wtinschenswerth war, weil sie 
sic11 zu Landc nnr auf beschwerlichen Umwegen, stellenweise gar niclit bewerkstclligen liess. 

Das vierruderipe normegische Feringboot, dessen Eigengewicht nur 100kg betragt, jedoch die secl~s- bis 
achtfache Last zu tragen im Stande ist, erwies sicli da als ein uncrlLsslicher AusrUstungsgegenstand. 

Da die Insel ans Reihen steil emporstehender Vnlcane, Schlacken- ~rnd Aschenkegel besteht, so war die 
Zeitdauer ftir die Aufnabmen von minimalen Landstreclren oft ganz unberechenbar; die Schlitten- und Boots- 
ausrtistung musstc stets auf 1Ingere Zeit bemessen werden uncl wegen der wechselvollen Witterungs- nnd 
Eisverhaltnisse allerlei Instrumente umfassen, ftir deren Verwendung sich dann nur selten Gelegenhcit bot. 

Bei Thauwetter wnrden die Aufnahmsarbeiten i n  Folge des erweichten Schnees, des bodenlosen Sandes 
und des Steingerblles nocli mehr ersc'liwert; die Begehung der gleiclren Strecke crforderte die zwei- bis drei- 
fache Zeit wie winterstiber, die Nebel und die atmospharischen Niederschlage verhtillten alle Aussichtspunkte, 
der Compass war selbst ftir die Sufnahme von Details rlnbraucl~bar wegen der localen Abweichung durch den 
Einfluss der Lavamassen, hoher Wellengang unterbrach den Verkehr zur See. 

Die nachstehenden Zahlen, gleichwie die in der Tabelle Seite 61  und im weiteren Verlaufe des Berichtes 
aiigegebenen Witterungsverhlltnisse werfen das beste Strcifliclit auf die EIindernisse, welche sicli dem Erlangen 
ciner Beobachtung und der guten Instandhaltung der Instrumente entgegensetzten. 

Von A n  f a n g  A u g u s t  1882 bis E n  d e  J u l i  1883 wurden 1869 Stunden rnit N e b  el, 1249 Stunden rnit 
R egen,  1002 Stunden mit S c h n  e c f a l l  verzeichnet ; S c h n  e e t r e i  b en  11~1irde wahrend 920 Stunden notirt. 
Totale Bewblkung war vorher~schend, in dem Halbjahr September bis Februar gab es tiberl~aupt nur wenige 
wolkenlose Stunden; leichte Brisen bis zur Geschwindigkeit von 1% per Secunde oder absolute Windstillen 
traten im Ganzen nur wlhrend 438 Stunden ein, wabrend der librigen Zeit des Halbjal~res herrschten Winde 
und Sttirme, so dass sich die durcl~sclinittliclie Windgeschwindiglieit mit 7"9 per Secunde bezifferte. 

Diese hlichst stlfrmischen Ritter~rngsverhlltnisse auf Jan Mayen ~te l len  auch ganz ausserordentlicho 
Anforderungen an die Pestigkeit und Trockenheit der Unterkunftsraume, sol1 eine ~ b e r w i n t e r n n ~  ohne Zer- 
rtittung der Gesundheit vor sich gehen. 

Dank der so munificenten Ftirsol-ge Sr. Excellenz, des Grafen Hans W i l c z e  k, verfilgte die Expedition auch 
in dieser Beziehling ilber die ausreichendsten Schutzmittel, und die Hilfeleistnng seitens der Bemannung Sr. 



M:~jesttit Dampfers ,,PolaLc enniigliclite es, die im k. lr. See-Arsenale zu Yola so exact vorgerichteten Hauser 
ttufstellen zu lr6nnen. 

In Folge dessen sicherten die mit Holzfaser vollgestampften Z.vr.isclienrtiome der Doppelwilnde des Wohii- 
lianses, die wasserdichten Fussb6den n ~ i t  ksphdt-Zwisclienlage, die innere Tapezirtulg der Schlafrtitime mit 
Korlrtapeten und die ~berdeclrung der Anssenflachen allcr 13anlichlreit1in lnit Dachpappe vollstiindig Tor dem 
Eiildringen cler Feuclitiglreit. 

Anch die Iialte wurde sehr gut abgehalten, denii bei eiuer durolisclinittlichci~ Zimmertemperatnr roil 
i 0'7 war der Brennliolzbedarf im Winter etwa 6-8" Treibholz taglich per Ofeu; wiewohl naclitsiiber nie 
gelieitzt wurde, so sank die Temperatur auf der Hohe der Bettstellen selten unter den Gefrierpu~ilrt. 

Da der a18 Iitiche verweildete Ilausraum init einein Luftscliaehte verseheu ist, welclier auch mit dem 
Dachboden in Verbindung gesetzt werden liann, so liess sich das Herdfeuer auch zilin Ventilireil niid VorwMrinen 
aller Hausrilume beniitzen; infolge dieser vielseitigen Verwenduilg des Herdfeuers betrng cler tilgliche Stein- 
liolilenverbrancli bei 14stUncliger Fenernng 24-30kg. 

Das Wohnhaus und die magnetischen Obserratorien, deren Rticlrwtinde in dell Abliang des Vogelbergcs 
eingesclinitten liegcn, befinden sic11 zwar auf einer ror  dein Ailpralle der nordlichen Wiilde geschiitztcn Stelle; 
dcnnoch lintten cliese Baralren walirend cler vielei1 zuweilen mit Orlianstiirlre wehenden Stiirme nud bci den 
liiinfigcn uilcl pliitzlich eintretenclen Ten~~erattu.Lndcrui1gci1 derartige Probe11 roil Festiglieit u11d Uiiverwiist- 
lichlreit abznlegen, wie sic auf Jan Mayen wolil liein anders gestalteter Bretterbau bestanden 1iLtte; sclion nach 
den ersten Octoberstiirmen gab es i~rohl nienland mehr, der sicli ciii geraumigeres T3Tohnhaus gewtinscht lititte. 

In lneinern ersten Ijerichte ' habe icli scho~i er\vilhnt, dass aus dell vielen an dcr Ansiedlungsstelle 
vorgefundenen Treibliolzstammen ein Bloclrlians geziininert wurde, in welchem der halbc Lebensmittelvorratli 
Platz fand; der Proviant fiir das crstc Jalir lioilntc zum Tlieile uuter dem Flngclache, zum andern in den Daeli- 
riinmen untergebracht werden; in Folge dcsaeu ulorde cler ursprliiiglicli fiir die Lebensmittelaufbe~vahrung 
bestimmte Ilaustheil gleicli von Aubcginn als 13ibliotlielr ulid Arbcitszimliier eingericlitet; als Arbeitsraum ftir 
den Mechanilter wurde ein Theil des Vorranmes, d s  Scliluicde nncl Tisci~lerwerlistiltte das nus liolilenziegeln 
aufgebaute nnd mit Lehm gediclltcte liolilenhaus bentitzt. Die der liiiche znnlelist liegende Badeliainmer 

-dieate zeitweilig als pliotogral~liiscl~e Donliellraniiner ~uitl als Troclienraum fiir prilparirte Vogelbiilge. 
Naclldem Officiere und I\Innnscliaf&ei~ durch das Scliiff'slebcn olinedies an enge RMnme gemohnt waren, 

bonnte bei dieser Eintheilung allseitig geregeltc 12escliiif'tignug Wurzel fassen, ungestorte geistige lurid lrorper- 
liclle Thatigkeit sicli entfalten. 

Bei dein Eifer, der Ausdaaer und deln regea l'fliclitgeftil~lc der Officiere und des Arztes, bci den1 nie 
getrilbten Einvernelimen, das allenthalbcn herrsclite, wordo jede Gelegenheit beniitzt, um nach allen Rich- 
tungen hin Daten und Beobachtungen zu saiiiinelil und die schon gewonnene Ansbeute zu vermehren. 

Volle Anerliennung muss ich auch der Tlichtiglieit, Arbeitsfreude nnd Anhilnglichlreit der Matrosen zollen. 
So lange die Arbeiten auf den Stationsort beschr5nkt blieben, gab es fiir die Matrosen an professionellen, 

an Iastandhaltungs- und Reinignngsarbeiten, itn regellniissigen Wachclienste und in der Trinkwasserznfuhr nie 
endende Beschlftigung. 

In den unteren Inselpartien wird der Schnee dnrch dell nie rnhendcn Wind derartig mit Seesalzlrrystallen 
gemengt, dass das daraus gewonnene Schlnelzwasser starlr braliisch schmeekt; es musste daher wintersiiber 
das Tinkwasser oder das SUsswassereis aus clerNordlagune geholt ~verden, ~velclie etwa 1000 Schritte von den 
Stationsliiiusern entfernt liegt; das Meereis, welches auf holler See entstanden wal; taugte eben so wenig als der 
darauf liegende Schnee zur Bereituug von Trinkwasser. 

Eine Ansiedlung in der Englischen Bzdclht, eiiler ~rtlichlreit, welclie sich wegen der sie umscliliessenden 
H6henztige zur Ausftihrnng von astronomischen und anemometrischen Beobachtungen gar nicht eignet, wlirde in 
Bezug auf die Trinkwasserbescliaffung mit grossen Sch\vieriglreiten zu kampfen haben; einige Ortsangaben, 

1 Siche ,,Mittheilungcn nus den1 Gebiete dos SecmcsensU, J~ihrgx~ig 188.2, S. 581-583. 
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welche in demTagebuche derHollander euthalten sind, die im Jahre 1633 bis 1634 auf Jan Mayen tiberwinterten, 
wie beispielsweise die Spaziergange zu den Siidklippen, z1un Rooberg, bis zn welchen man von der Englischen 
Bucht langs dem Ufcr nicht gelangen kaiin, dcuteten darauf hin, dass die Ansiedlung an einer westlichercn Stelle 
zn snchen sei. Die in der Englischen Bucht vorgenommenen Nachgrabungen llaben keine Wohohluser, wohl 
aber Thranofen und Flissermagazine blossgelegt. Dagegen wurden gelegentlich einer botanischen Excursion 
Sarg- and Knocheniiberreste, von Stcincn bedeckt, in einer Einbachtnng zwischen Hopstik und Stidbucht 
aufgefunden, und Ihnlich gestaltete, von Moosdecken iibciwucherte Bodenwellen lassen vermuthen, dass sic11 
(la ein grUsserer Hegrabnisplatz befindet; ein von See gut wahmehmbares I<reuz wurde zur Eriunerung an die 
sieben wackeren Seeleute, welche in getreuer Pflichterftillung ihren Tocl fanden, hier von uns aufgerichtet. 

Wenn immer es ausflihrbar war, beschtiftigte sich ein Theil der Expeditionsmitglierler mit geodatischen 
Anfnal~men, Lothungen, Tiefseewasseruntersl~chungen, Schleppnetzarbeiten oder mit naturwissenschaftlichen 
Sammlungen; ftir das tiigliche Arbeitsprogramm war da der jeweilige Witterungszustand weitaus massgebender 
als die Jahreszeit und die Tagesliinge des ICalenders. 

Da wir durch die nahezu ununterbrochene Wolkenbedeckung uncl die hlnfigen Nebel ohnedies des 
Anbliekes der Sonne und des Genusses der vollen Tageshelle entwiihnt waren, lram c~nd verstrich nuch die Zcit 
der Duulrelheit bei unverdrossener Beschaftigung eindruckslos. Ja, der erste Tlieil der Polalenacht gehlirte zu den 
angenelimsten Zeitepochen des Anfenthaltes auf Jan Mayen; er brachte lraltes, froclrenes Wetter und Belnsti- 
gungen, wie das Segeln mit Eisbooten auf der glatt tiberfrornen Lagune, das Schneeschuh- uncl Sc11littschnl1- 
laufen,das Eisschiessen u. dgl. m., brachten nene Reize und erfrischende Abwechslung in die zllweilen monotone 
Tagesbeschaftigung; der C;esundheitszustand war ein vorzBglicher, weder Scorbut, noch katarrhalische Leiden, 
noCh erhebliche FsostschIden zejgten sich; eiuige besorgniserregende Verletzungen wurden durch die eminente 
Tiichtigkeit des Expeditionsarztes Dr. Ferdinand F i  s c  h e r rasch behoben. 

Witterungsgang. 

Der Ungunst des Wetters habe ich im Allgemeinen schon erwl l~nt ;  die zahlrciclien Stltrmc gelilirten 
zumeist Cyklonenwirbeln an, welche die vortiberziehenden, zeitweisc anch stationiir bleibenden Lnftdruck- 
minima, umkreisten; auf das Inselsgebiet entfielen zumeist Ost-, Slidost- und Siidstidosttvinde, welche das Thermo- 
meter selbst im tiefsten Winter nahezu auf die Mitteltemperatur des warmsten Somrnernionates (Juli 1882 mit 
+ 3.4", Juli 1883 mit + 3.5") trieben. Nach der thcrmischen Rose entspriclit dem SE die Temperatur + lo 0 
(im Mittel), im Winter weniger. 

An solchen Tagen schmolz die erhellenclc Schneedecke auf den schwarzen Lavahangen, Sturzbliche 
brausten die tiefen Schluchten hinab und Uberrieselten die Glatteisdeclre des Thalbodens; Steigeisen und 
Bergstock waren .~~nerlasslicli, wollte man auch nur bis zu dem nahegelegenen, aber den Winden ganz expo- 
nirten Blockhause gelangen, das Windmesser und Windfaline trug, oder clas dreihnndert Schritte entfernte 
Meeresufer erreichen, nm daselbst die Wassertelnperatul. und Ii'lntl~iihe zu messen. 

Wenn nun auch die winterlichen Excursionen zu Lande wegea der vielen Tewainschwierigkeiten ausser- 
ordentlich vie1 Zeitverlust und Miihe verursachten und des Sommers liber manche Bootsfahrt damit endete, dass 
wir mit Aufwand aller Kraft kaum im Stande waren,, das Boot aus der rasch entstandenen Brandung aufs 
Trockene zu holen, so entschlidigte daftir reichlich die von Tag zu Tag erstarkende uberzeugung; dass die 
meteorologischen Vorgange, deren Beobachtung ja die eigentliche Aufgabe unserer Expedition bildete, sich 
von einer Tragweite erwiesen, dass sie die Insel zu einer der wichtigsten meteorologischen Stationen erheben 
dlirften. 

Das Landmas~iv Jan Mayens ist zn unbedeutend, urn abandernd in die Lnftdruck-, Temperatur- und 
Str~mungsverhaltnisse der Atmosphlre einzugreifen und sich ein eigenes IClima zu schaffen. Es  lassen sic11 
daher von der Insel aus direct jene Wetterexcesse beobaclrten, welclie das Weer zwischen Grgnl~tlld und 
Spitzbergen winterslibel. zum Schauplatze ihrer ThHtigkeit machen und sich am heftigsten zu einer Zeit ent- 



wickeln, wlhrend welcher die Beobachtungen vom Schiffe aus unmijglich sind, ja  selbst der Sonneneinfluss nur 
mehr mittelbar zur Geltung gelangt. 

Von den Condensationen und Temperaturverschiebungen nbsehend, welchc die sich zuweilen erst beim 
Anlangen in der Endstation zur grtissten Wirkung entfaltenden Depressionsminima hervorrufen, sind die aus den 
Gebieten hoheren Luftdruckes zustromenden Winde sclbst bei schon vorgeschrittener Vereisung dieses Meeres- 
tlieiles noch in hohem Gr:~de befaliigt - dnrch Eispressungen, Lockerung, Bildung und Zertrilmmerung aus- 
gebreiteter Eishtillen, durch Blosslegen grossel; vorher eisbedeckter Meerestheile - nachhaltige Veraude- 
rungcn hervorzurufen, Wirkungen, welche oft von beherrscl~endem Einflusse auf die Witterungsverhaltnisse 
von E u r o  p a  werden mtissen. 

Wahrencl dieser Ereignissc zeigte der Gang der meteorologischen Elemente hliufigen Wechsel, entsprach 
jedoch und zumal winterstiber unabanderlich dem Cyklonengesetze. Ans den gesammelten Daten werden sich 
daher, bei Zuhilfenahme der Notirungeil auf den Nschbarstationen, die Ballnen der verflossenen Winterstiirme gut 
construiren lassen, wodurch ein wesentlicl~er Beitrag fiir das Studium dieser Detailphlnomene geliefert 
werden diirfte. 

ijberhaupt sclleinen die Beobaclitungen auf Jan Mayen ein nothwendiges Bindeglied zu sein, um die 
Wahrnehmungen auf den ~neteorologiscl~en Stationen Grijnlands und Islands einerseits mit jenen von Nor- 
wegen, Novaja Semlja und Spitzbergen andererseits zur Rcobachtungskette zu schliessen; scllon die Ver- 
theilung der Winde deutet niinmehr darauf hin, denn wintersllber sind in Ost-Grijnland und an dessen Siidspitze 
Nordwinde, auf Spitzbergen Slidost- und Ostwinde, auf den Farijern und Island Stidwest- und Westwinde, auf 
Jan Mayen Stldostwinde am vorherrschendsten. 

Wenngleich die Insel im Gebiete des Polarstromes liegt, so ist der Einfluss der aquatorialen Warmwasser- 
strijinung (Golfstrom) auch hies noch ein machtiger, warnie Stidostwiilde und erwarmte Driftstrijmungeu 
driingen die Eisnlassen westwarts. 

Wenngleich nun in Folge des Stationirens der Luftdruckminima und ihrer zeitweiligen n8rdlichen 
Bewegungsrichtung die Windrichtungen Ost bis Siid in der Jan Mayen- Gegend alljiihrlich vorrherrsclien 
dtirften, so lassen sich trotz der oceaniscl~en Lage der Insel, welclier glcichmtissige Vcrhaltnisse zukommcn 
sollten, die aus einer Jahresperiode ermittelten Werte keineswegs als sngenaherte Normalwerte betrachten, 
weil sie sicli auf eine Localitat beziehen, in der anderwcitige complicirte Verhiiltnisse hewschen. Hieher gehBren 
(lie Verschiebungen des Pack- und Tr~eibeises, der Polarstrom- und Golfstromgrenze, die veriinderlichen Bal~nen 
der Depressionscentra. 

Was die' gesammeltel~Daten iiber den Gang d l e r  m c t c o ro 1 o g  is c h e n  E l e m e n t  e anbelangt, siiid die haupt- 
siichlichstcn Resultate aus den stiindlichen Beobachtungen suf Seitc 61 cliescs Vorberichtcs zusammengestellt. 

In den Mittelwerten entscliwindet tvohl das Eigenste der Wcltervorgange ganz; dennoch clraralrterisiren 
die monatlichen hijchsten Temperaturangaben dcn erwarmendcn Einfluss der Siidostwii~de (bezichungsweise 
Ost big Stidsiidost) und erweisen den grossell Verbreitungsbezirlr dieser Laftbewegung zur Gentige. Nur zur 
Zeit, als die Treibeisgrenze dicl~t an der Insel lag, lramen wohl auch stidiistliche Luftstrijme vor, welche nicht 
erwarmten; ihre kurze Lebensdauer zeigte jedoch, dass es localer Ausgleich verschiedenen Luftdruclces war. 
Die niedrigsteii Teinperaturen w~irden von den Polarwinden l~erbeigcftihrt; wie die Wlrmemaxima, so biltlen 
auch diesc ICllteextreme eine von Mollat zu Mollat weit regelm%ssigcr verlaufende Curve, als die der Monats- 
mittel. Jene Wintermonate, welche da eine ver11Kltnissmiissi hohe Mitteltcmperatur zeigen, sind durch 
niederen Luftdruck und viele SUdostwinde ausgczeichnet. 

Die Mitteltemperatur der Luft und des Seewassers war im 3'Itirz 1883 die tjefste, weil zu jener Zeit die 
Vereisung sic11 vollzogen hatte, arktische Verhaltnisse und hoher Lliftdruck vorherrschten; die im Monate Mlrz 
eingetretene Abkiilllung des Erdbodens erhielt sic11 in den unteren Bodenschichten, so dass fur die Bodentiefe 
von 156 Centimeter das Minimum von - 2-07' C ICiilte auf den Moilat April fiillt. 

Die monatlichen Windtabellen aeigen einen geringenPercentsatz an Slidwestwinden, welchc in den sildlicher 
liegenden Gewlssern vorherrscl~en; dieser Ausfall crkliirt sich ans der Gyklo~~enbildung, specie11 daraus, dass 

~stsrreiohiache B&p.podition nuf Jnn Nnyon. 8 
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nur die Vorderseite derselben zur vollen Entwicklung gelangte; dagegen wurde der obere Aquatorialstrom, fast 
ausschliesslich aus Slidwest kommend, haufig notirt, ja es ILsst sich geradezu sagen, dass, so oft Cirruswolken 
in bedeutender Hohe sichtbar wurden, dieselben fast ausnahmslos aus der genannten Richtung zogen. 

Wenn ich bei Erwahnung der Depressionsminima mich des Ausdruckes .Cykloneb' bediente, so geschah 
es im Sinne der modernen Windtheorie, welche principiell keinen Unterschied zwischen diesen und den 
tropischen Cyklonen kennt ; ich habe daher erganzend hinzuzufigen, dass sich auch in der Jail Mayen-Gegend 
jene Abweichungen bemerkbar machten, welche sich durch das Auftreten desselben Phiinomens t~nter ganz 
anderen Breitegraden, Luftdruck-, Temperatur- und Feuchtigkeitsverhaltnissen erkliiren lassen. 

Wohl darf ich, auf eigene Erfahrung gegrlindet, nur die Parallele zu den Stlirmen der China- und Japan- 
see ziehen; diese spielen sich jedoch in gleicher Weise wie die Atlantischen ab. Von dern ganz verschiedenen 
Verhalten des Barometers abgesehen, ist die Annaherung einer Tropencyklone zumeist von sichtbaren Merk- 
malen begleitet. 

Farbe und Aussehen der Wolken, die Richtung des vorlaufenden Swells, der Einfallswinkel des Windes, 
dessen heftige und baldige Steigerung zum Sturme, der rapide Barometerfall utld dessen weitreichende Oscilla- 
tionen sind solche indicien, ~velche den tropischen Cyklonen eigen bleiben, ihrer gallzeu Bahn entlang, selbst 
wenn man ihnen auf verhaltnissmassig hoher Breite, im Zustande ihrer AuflSsumg begegnet. Der Sturm weht 
auch dann noch, je naher dem Centrum, in desto furchtbareren Stossen, das Herannahen derselben, das wirre 
Durcheinanderlaufen der See, der Richtungswinkel, kurz alle Phasen, welche dern Schiffe begegnen, zeigcn sich 
mit unabanderlicher Pracision; daher lasst sic11 vom Schiffe aus, trotx der eigenen Locomotion, dennoch binnen 
Kurzem ein Urtheil iiber die Richtung der Bahn, Entfernung vom Cent~um, kurz Uber das demnlclst Bevor- 
stehende bilden, oder zun~ wenigsten, selbst falls man sich nahe dern 30. Breitenparallel befunden hatte, hinter- 
drein ans dern Erlebten eine angeniiherte Vorstellung von dern stattgehabten Verlaufe der Cyklonenscheibe 
gewinnen. 

Weit unentschiedener geht das Fortschreiten und das Ausfiillen eines Depressionscelltrums in der Jan 
Mayen-Qegend vor sich; in Folge der Abhangigkeit von den oft ausgebreiteten Flachen hohen Luftdruckes, 
welche in  anderen Regionen herrschen, sind Fortpflanzungsrichtung, Geschwindigkeit im Fortschreiten, Starke- 
grade der einstromenden Winde sowie die Luftdruckschwankungen - das Ergebniss von sich jeweilig andernden 
Verhaltnissen, so dass ein einzelner Beobachtungspunkt zur beilaufigen Orientirungiiber dasPhiinomen nicht genligt. 

Von den Cyklonen, welche Uber Jan Mayen vorlibel.zogen, war nur die Vorderseite ausgebildet; die grbsste 
Windstarke lag dern Aussenrande naher, als cs bei Tropencyklonen dcr Fall ist; beim IZintritte des niedrigstcn 
Luftdruckes brach der Sturm nicht pltitzlich ab, uoch entfesselte er sich nach dem Vorliberschreiten des Cen- 
trums sofort mit aller Heftigkeit - im Gegenthcile, haufig spielten im barometrischen Depressionsgebiete 
leichte Winde, das Barometer eeigte ejnen scllwanlienden Gang, wiederholt konnten wir uns stundenlanger 
Wind- und Seestilie, sowie des hellsten Sonnenscheines erfreuen. Ein annaherndes Bild der Windverhaltnisse 
geben die Marken des Anemographen, da jede hundertste Umdrehung elektrisch registrirt wurde; in Folge des 
Unvermogens der Schalen, sich der Windgeschwindigkeit sofort zu accomodiren, erscheinen wohl die Marken 
in gleichmassigercn Intervallen, als dies den thatstichlichen Verhlltnissen zukommt. Auch die Ricl~tung der 
Windfahne wurde autographirt. 

Eisverhaltnisse. 

Im vorhinein sei bemerkt, dass die Eisabfuhr wiihrend des Frlihjahres und Sommers 1882 in der Jan 
Mayen-(regend eine betr&chtlichere war und sich weit slidlicher ausbreitete, als in dern darauffolgendcn Jahre; 
auch der Schneefall musste id Winter 1881/82 reichlicher gewesen sein, oder es mussten doch glinstigere Ver- 
haltnisse gehel-rscht haben, urn die Schneedecke Iiinger zu erhalten. 

Ende Mai 1882 fanden wir die Treibeisgrenze etwa 120 Seemeilen slidostwarts der Insel; das im Juli 1882 
im Umkreise der Insel angetroffene Eis reichte durchschnittlich 1 bis 2Meter liber Wasser, war jedoch selten 
von dickeren als meterstarken Bruchsttickcn zusammengesetxt und zeigte spaterhin einen sehr verrotteten 
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Am 13. J u n i  liistc sich das letzte Eis von der Kiistc ab; am 17. passirte ein Robbenschlager nnter Dampf 
und Segel etwa auf 9 his 10 Meilen Entfernung die Nordseitc der Insel; am 20. Juni umschiffte das Wring- 
Boot die Siidspitze der Insel und wurde iiber den Damm in die Siidlagune getragen, urn an der Stidseite zu 
Schleppnetzziigen und Lothungsarbeiterl zu dienen. 

Wie im Vorjahre wurden auch hener im Juni und Juli G~.iinland\rale gesichtet. 
Der Umschwnng, vvelcher sich binnen der wenigea Wochen vollzicht, wahrend welcher sic11 die Eisgrenze 

n6rdlich der Inscl verlegt und der Sonneneinfluss sich kraftigt, wird am Besten durch einige Daten aus dem 
diesbeziiglichen Beobachtungs-Journale illustrirt. 

Betreffs dieser Wasserproben habe ich zu bemerken, dass getrachtet wurdc, diese stets derselben 
~rtlichkeit zu entnehmen, und zwar in einem Abstande von zwei bis drei Seemeilen Nordnordwest yon dem 
Flaggenstocke der Station; in den nieisten FUlen verloren wir jedoch nach den ersten Ruderschlagen in Folge 
des Nebels die Kiistc ganz ausser Sicht; da sich auch wahrend der Lothungsoperation die Stromversetzung aller 
exacten Beurtheilung entzieht, so liegcn die Sondirungsstellen auch seitlich der genannten Richtungslinie 
verstreut. 

J 

Polarlichter und magnetische Beobachtungen. 

Die Haufigkeit, der Pormenreichthum und wohl auch die Intensitat der Polarlichtcrscheinungen war im 
Laufe des Winters 1882/83 eine sehr bedeutende. 

Die erste Erscheinung wllrde am 5. S e p t e m b e r  1882, die letzte am 19. April 1883 beobachtet. 
Wegen der h8;ufigen und totalenRedeckung des Himmels, des reichlichen Schneefalles undhochaufgewirbelten 

Schneetreibens entzogen sich jedocli vielc Erscheinungen unserer Wahrnehmung, so dass die Notirungen nur 
133 Nachte urnfaasen, worunter einige mit Sichtbarkeit von nur minutenlanger Dauer. 

Die anhaltende Sichtbarkeit zur Zeit der wolkenfreicren Nlchte und die Regelmiissigkeit im Auftreten des 
Phiinomens ilberhaupt berechtigen jedoch zu dem Scblusse, dass dasselbe in den Monaten October 1882 bia 
einschliesslich MBrz 1883 allnlchtlich zur Entwicklung gelangte. Im December 1882 dauerten die Er~lcheinungen 
wahrend einer Nacht mehr als 17 Stunden an; wahrend zweier NBchte tiber je 16 Stunden; hingegen wurde die 
Sichtbarkeit wahrend eieben andererNIchte durch totaleBew6lkung ganz vereitelt. InFolge der haufigenwolken- 
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bedeckung wurden daher nnr wshrcnd 561 Stunden Polarlichter beobachtet ; mehrere ~ t c h t e  participiren nur 
mit einer Minute an  dieser Summe. 

Wie ich spaterhin erfuhr, hatte am 17. N o v e m b e r  1882 ein Nordlicht grosse Verbreitung liber Europa und 
Amerika; auch wir beobachteten grosse magnetische Storungen, zumal am Mittag und 1 Uhr Gijttinger 
Ortszeit. 

In der Nacht vom 14. auf den 15. dauerten die Polar1ichterscheinung;eu von 7 Uhr 31 Minuten Abends 
bis 7 Uhr 4 1  Minuten Morgens; vom 15. bis 17. Abends Verhinderung der Sichtbarkeit durch Wolken; von 
9 Uhr 5 4  Minuten Abends an bis 4 Uhr 16 Minuten am Morgen des 18. November wurden einige Erscheinungen 
notirt, mit Unterbrechungen in Folge von Wolkenbedeckung ; es fiillt ausserhalb des Rahmens, den ich diesem 
Berichte stecken muss, des Weiteren auf diesen Gegenstand einzugehen. 

Iu der Regel kllndigte sich der Eintritt der Lichterscheinungen grijsserer Intensitat durch unruhiges Ver- 
halten der Variationsnadeln an;  tourweise hielten sechs Matrosen den Auslug; ftir die Zeit der Sichtbarkeit 
befand sich zum mindestcn einer der sechs wissenschaftlichen Beobachter im Freien, um den Verlauf des 
Phanomens zu beobachten und zu notiren. 

An Termintagen, an welchen die Ablesung der Variationsapparate von 5 zu 5 Minuten (wthrend der 
Terminstunden von 20 zu 20 Secunden) erfolgte, hielten wir zu zweien und zu dreien gleichzeitig die Wache, 
um alle sttindlichen und fortlaufenden Aufschreibungen bewaltigen zu konnen. 

Die Polarlichter wurden nach Zeit, Form und Richtung notirt, desgleichen die Messresultate sowie etwaige 
auffallige Veranderungen an den Variationsapparaten; tags darauf wurden diese Vormerkangen rnit Detail- 
lirung der etwa vorgenommenen Abktirzungen und corlventionellen Zeichen ins Polarlichtjournal tlbertragen. 

Es  gebrach an Zeit, die tabellarischen Zusammenstellungen sofort in Angriff zu nehmen; die Haufigkeit 
und die Perioden des Phiinomens lassen sich iiberhaupt erst an der Hand der magnetischen Variations- 
beobachtungen beurtheilen; das Ieingehende Studium kann erst Aufschluss geben iiber den etwa bestehenden 
naheren Zusarnmenhang der Lichterscheinungen, ihrer Orts- und Formanderungen mit den Ausschlagweiten 
und Richtungen der an den Nadeln beobachteten Abweichungen. 

Intensive Nordlichtkronen, aus Strahlen zusammengesetzte Bandel; Drapciien, Strahlenwtlrfe, zumal wenn 
die drei letztgenannten Formen sowohl am Nordfirmamente als auch im Siiden auftraten, ferner jene 
Erscheinungen, welche wie vom Winde beeinflusst sich (tarstellten oder wegen der raschen Ortsveranderung 
und wallenden Bewegung den subjectiven Eindruclc geringer Hohe machten, waren stets von magnetischen 
Stijrungen begleitet, welche Ausschlage oft mehrere Hunderte von Thcilstrichen betrugen. 

Da die einzelnen Jahre, was die Haufigkeit der Polarlicllter anbetrifft, so verschieden sind, da  sich 
ferner auf einer meteorologischen Station mit festem Wohnsitze die Beobachtungen bequemer durchftihren 
lassen als auf Expeditionsschiffen, an deren Personal ungleich hartere anderweitige Dienstleistungeu heran- 
treten, so sind in Bezug der Haufigkeit unscre Beobachtungen wohl nur mit jenen vergleichbar, welche im 
Laufe des Jahres 1882 bis 1883 unausgesetzt gesarumelt wurden. 

Im Allgemeinen zeigen jedoch die auf Jan  Mayen gemachten Wahrnehmungen eine sehr gute Uberein- 
stimmung mit den Voraussetzungen, welche Professor F r i t z  in seiner vortrefflichen Arbeit ,,Das Polarlicht" 
sowohl in Bezug auf die Haufigkeit, als auch in Betreg der Richtung der Sichtbarkeit niedergelegt hat. 

Auf der von Professor F r i t z  construirten Karte dcr Isochasmen verlluft die Linie der neutralen Sicht- 
barkeit stldlich der Insel Jan Mayen in einer auf die rnagnetischen Meridiane senkrechten Richtung, etwa der 
Eisgrenze entlang. 

Die auf Jan Mayen beobachteten Erscheinungen erstreckten sich in einer hiezu parallelen Richtung, das 
ist in der Linie magnetisch Oat bis West. Das sclieinbare Vortlberwandern aller Bander und Bogen erfolgte 
entwcder nach der Richtung magnetisch Nortl oder magnetisch Stld. C 

In  der Perspective gesehen, bildeten die nie ganz auf dem Horizonte aufruhenden Ost- und Westenden 
der Lichtstreifen gewissermassen die Drehungspunkte, wabrend die Mitte wie der Scheitel eines Bogens von 
Sliden o d ~ r  Nordcn irn magnetischen Meridian aufzusteigen oder hinabzusinken schien. 



Der Concentrirungspunkt aller selbstandig auftretenden Strahlen sowie jener, welche in ihrer Bruppirung 
zu andern mit dem Namen strahlenformige Bander, Strahlenwtirfe, Kronen etc. bezeichnet werden, lag im 
magnetischen Zenith oder in dessen Niihe, d. h. von der Perspective abgesehen, hatte jedes Element eine znr 
Inclinationsnadel parallele Richtung. 

Am liaufigsten waren, von Dunstformen und isolirten Strahlen abgesehen, die nus Strahlen bestehenden 
Bander zu beobachten; Strahle~iwtirfe, spirale Aufwicklungen, scheinbar divergirende Strahlengarnirung der 
Wolkenrander kamen zu Zeite~i vor; auch die Kroneuerscheinung und Farbung stellte sich haufig dar; seltener 
liess sich das ruliige Verharren des Nordlichtbogens, in den wenigsterl Fallen ein dunlcles Segment erkennen. 

Die Farbung nalim zumeist mit der Intensitat der Licl~terscheinung zu, stand jedoch, wie auch diese, in 
einem gewissen Abhiingigkeitsverhaltnisse zu den atmospharivchen Zustanden; bei Bandern wurde in der 
Regel die grtine Farbung am Oberrande gesehen, die intensivere rotl~e am Unterrande und ail jener Seite, 
nach welcher sich dern Auge das Fortschreiten der wallenden Bewegung darstellte. 

Die Beobachtungen des Nordlichtspectrums umfassten die wicderholte Wahrnehmung von fiinf Linien; der 
photospectrischen Auf~~ahmen, wozu ein von H i l g e r s  nach Angabe des Capitan A b e n e y  construirter Apparat 
und sehr lichtcmpfindliche Gelatineplatten in Verwendung kamen, ergabeu kein Resultat, weil die Licht- 
erschcinungen stets im Ortswechseln begriffen waren, und in Folge dessen die erforderliche Expositionsdauer nie 
zustande kam. 

Diese Ortsveranderlichkeit sowie die wenig scharf umschriebenen Contouren vereitelten auch die Parallaxe- 
bestimmungen von Polarlichtern, deren Vornahme bei der geringen Inselausdchnung nach der Richtung des 
magnetischen Meridians von vorneherein wenig Aussicht auf Erfolg versprach. 

In noch weiterem Umfange als die meteorologischen und Polarlichtbeobachtungen beanspruchten die 
V a r i a t i o n s b e o b a c h t u n g e n  die Zeit cier Beobachter. 

Um keine Verztigerung eintreten zu lassen, wurdc der zweite Instrumentensatz: Bifilar, Declinatorium und 
Lloyd'sche Wage fertig aufgestellt und mit 27. A u g u s t  1882 die sttindlichen Ablesungen begonncn; neben 
dieser Beobachtungsreihe, welche unausgesetzt bis zuu  3. A u g u s t  1883 fortlauft, wurde init 15. S e p  t em b e r 
1882 am Lamont'scben Satxe cine zweite Beobachtungsreihe begonnen, und zwar jede vierte Stunde von einem 
zweiten Beobachter gleichzeitig mit den Ablesungen am Normalsatze; diese Beobachtungsreihe endigt mit 
sttindlichen Beobachtungen am 4. A u g u s t ,  dern Tage des Eintreffens des Schiffes. 

Behufs genauer Bestimmung des Verhiiltnisses zwischcn den gleichzeiligen inderungen der Horizontal- 
und der Verticalintensitat wurden taglich um 1 Uhr Nachmittags, Gottinger Zeit, dreizehn glciclizeitigc 
Ablesungen an allen scchs Variationsapparaten vorgenommen. Die drei magnetischen Observatorien, welche 
einen grMseren Fllchenraum eiunehmen als sammtliche Wohn- und A~abeitsriiume, zeigten sich von ganz vor- 
ztiglicher Construction; da  dieselben sowohl untereinander als mit dein Wolinliause durch gedeckte Gange in 
Verbindung stehen, so konnten die daselbst aufgestellten Iustrumente genCigend vor dern Einflusse der Fenchtig- 
keit und Kalte geschiitzt werden; das Trockenerhalten der Coconfgden wurde durch Einsetzen von Chlorcalciurn- 
schalchen erreicht; nach ~berwindung der ersten Installirungsschwierigkeiten, welche durch die anf%nglich 
schwer zn beseitigendeFenchtigkeit veranlasst wurden, erfolgte weder ein Abreissen, nocl~ ein Dehnen derFlden. 

Um den Einfluss der Ktirperwlrme der Beobachter abzuschwiichen und das Triiban der Spiegelgliiser und 
Reflectoren zu beseitigen, mussten die Lampen stets brennei~d erhalten werdea, so dass der Gesammtverbrauch 
an Petroleum thatsachlich die priiliminirte H6he von 1500 Liter per Jahr erreichte. 

Wegen der geringen und nur allmahlich vor sich gehenden Temperaturschwankungen in den magnetischen 
Observatorien wurde der Raum b such znr Aufstellung der Barometer bentitzt. 

Da die Eisverhiiltnisse auf See sich sehr veriinderlich zeigten und die Eisclecke sich somit zur Vornahme 
von magnetischen Controlbeobachtungen nicht geeignet erwies, so wurden auf dern Eise der Nordlagune zwei 
Pfeiler 36 Mcter tiber dern Grunde und in grosserer Eutfernung von den Lavahangen angebracht und daaelbst 
eowie auc11 an  anderen Stellen irn Umkreise der Station die magnetischen Constanten gemessen. 
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Far die ijrtlichkeit der Station wurden aus den stfindlichen Variationsbeobachtungen die nachfolgenden 
Mittelwerthe abgeleitet : 

. . . . . . . . . . .  Declination 29" 53' W. 
Inclination . . . . . . . . . . .  79" 2' N. 
Horizontal-Intensitat . . . . . . .  0.09745 C. G. S. 
Vertical-Intensitat . . . . . . . .  0.50294 ,, 
Ganze Intensitat . . . . . . . . .  0 -  51229 ,, 

Die Position des dem Hause fiir die absoluten Messnngen naheliegenden Sternwartepfcilers ist: 
Lange = 8" 28' 7'66 West von Greenwich, 
Breite = 70" 59' 48?06 Nord. 

Die Oberfl#che der Steinplatte, welche das Passage-Instrument trug, liegt 10.94 Meter tiber den1 mittlereil 
Meeresspiegel. 

Diese Daten wurden mittels Meissels auf einer an dem Sternwartepfeiler angebrachten Kupferplatte 
ersichtlich getnacht. 

Die Seehiihe der Cisternen der Quecksilberbarometer und die dcr Aneroide betragt 10.7 Meter; die in 
der Tabelle Seite 61 angefiihrten Barometerangaben wurden nicht auf das ~nittlere Meeresniveau redueirt. 

Aufnahmsarbeiten. 

Von der Insel ,,Jan Mayen" wurde eine Specialkartc im Ma~sstabe 1 : 100.000 und eine Umgebungskarte 
der Station im Massstabe 1 : 25.OC0, welch' letztere den ganzen Mitteltlieil cler Insel umfassf, angefertiget. Dcr 
diesbeegtigliche Theil der wissenschaftlichen Publikation enthiilt auch e;ne delaillirtc Inselbeschreibung. Diese 
sol1 nicht allein zur besseren Orientirung iiber den vulkanischen Anfbau d e ~  Insel und die nachweisbaren 
Veranderungen dienen, sondern auch etwaigen Besuchern der 111sel die Miigliel~lrcit bieten, sich in daa 
Labyrinth von Kratern wagen zu dtirfen. 

Angesichts der tiiuschenden ~hnlichkeit  der Icrater und der eigenthtimlichen, aber hSu6g vorkominendei~ 
Lavagebilde kann nicht ernst genug ermallnt werden, bei solch' fluchtigen Excursionen lreinen Orientirunge- 
behelf ausser Acht zu lassen, um bei pliitzlicli einfallendem Nebel das Auffinden des Landungsplatzes zu sichern. 

Ein Vergleich der Vermessungsresultate mit den nach gewissen Richtungen hin sehr ansftihrlichen Ufer- 
beschreibungen, welch' letztere in alten Segelhandbtichern und Aufzeichnung.cn enthalten sind, ~ o w i e  sichtbarc 
Merlrmale weisen darauf hin, dass stellenweise cine Bodenerhcbnng stattgefi~nden und durchwegs in li'olge dcs 
durch den Erosionsprocess gelieferten Materisllcs cine Verbreiterung des flachen Strandes, ein Ausfllllen von 
Buchten und Verlanden von Klippen eingetreten ist. Im Laufe der letztverflossenen Jahre liaben flich auch nam- 
hafte Umgestaltungeli durch vulkanische Thatigkeit vollzogen, wie aus den1 ungleichen Bortschrittsstadium der 
Erosion an verschiedenen Kratcrn, welche aus gleichartigem Materiale aufgebaut sind, soruit aus illrem Alters- 
unterschiede, ferner auli der Abdammung eines frtiheren Qletscherbettes geschlossen werden darf. 

Unsere Kenntnis von der Existenz der Insel reicht nicht in das 16. Jahrhundert zurtick; am haufigstcn 
wird 1611 als Entdeckungsjahr angegeben. Im Museum zu Bergen fand ieh jedoch eine hollandische Original- 
karte aus dem Jahre 1610, auf welclier Jan Mayen schon verzeichnet ist, wenngleich in gauz abweichender 
Gliederung ; diese Karte enthalt die Angabe, dass sie von Cornelius D o e t s s corrigirt und verbessert und bei 
Dirck P e t e r s  in Amsterdam gedruckt worden sei. 

In der Utrecht'schen Bibliothek hatte ich Gelegenheit, das hollandische Werk: ,,Eerste Book der Nieuve 
Lichtendu Zee-Colomne oft Zee-Spiegel" (16501) unrl in Hamburg die ziemlich gleichlautende Segelanweisung 
,,De Nieuve groote Lichtende Zee-Faukel 1782"inzusehen und die auf Jan Mayen bezugnehmenden Stellen 
abschriftlich zu erhalten. 

Da der Walfischfang wahrend der ersten Halfte des 17. Jahrhunderls in diesem Theile des Griinland- 
Meeres von zahlreichen Schiffen betrieben und das Thransieden auf Jan Mayen vorgenommen wurde, so 



enthalten diese Schifferanweisungen det~illirtc Beschreibungen der Strandbesclinffenheit, Angaben tiber die 
AbstLnde hervorragender Landmarken iintereinande~*, Lange der Steilkiisten, Ausdel~iiung jener Uferstreclren, 
welche sic11 zum Aufholen der Fangboote i~nd zur Vornahrne der auf die Thrangewinnung bezugnehmenden 
Manipulationen eignen. 

Wahrend viele dieser Angaben heute nocll eine grosse ijbereinstimmnng mit dcm Localbefiinde zeigen 
und liiedurch die Verlasslichkeit aller Dnten verbtirgen, ergeben sich an mehreren ~rtlichkeiten Untel*scliiede, 
welche sich aus spater erfolgten Bodenerliebungen, sedimentiiren Ablagerungen und Vulcanausbriiclien 
erlcliiren lassen dtirften. 

So die Richtungsiinderung des in der liollandischen Rarte als H e y  n s t e Y s b e r g  verzeichneten Glctschers, 
dcssen verlassenes Bett und Seitenmoranen heute nocli erhalten sind; in der Nahe dieser friilieren Abflusstelle 
reichen heute drei gegen Nordcn gerichtete Gletsclier in die See, welche von der norwegisclien Nordmeer 
Expedition die Benennung Weyprecht-, Kjerulf- und Sven-Foyn-(Xletscher crhiclten. 

Von den in der norwegischen Karte eingezeichneten ftinf Gletschern, welche sich zwischen dcm Nordost- 
11nd Stidostcap befinden, kannten die Hollailder nur drei; ebenso fehlt in den liollandischen ICarten, jn, selbst 
noch in der von S core  s b y entworfenen, der Stidgletscher, wiewohl S core  s b  y in dessen Nahe gelandet hat 
und den Eslr-Krater bestieg. 

Der Stidgletscher reicht mit seinem Fusse bis an die See; er ist da 800'" breit; in der Zwischenzeit vom 
29. October 1882 bis Ende Juni 1883 licssen zwci Steinpyramiden, welche ctwa 400" nufwarts vom Gletsclier- 
fussc erriclitet und einvisirt wurdcn, lceiiie Verrtickung erkennen; der Fuss des Weyprecht-Gletschers hingegel1 
bewegte sicli mit einer im Frtiltjalire zunelimenden Geschwindigkeit, die vom 8. auf den 9. Juli biiinen 23 
Stunden 2.84'" betrug. 

An authentischen Nachrichten iiber beobachtete vulcallische Tliltigkeit liege11 drei vor; die des Schiffcrs 
Jalcob L a a b  llber einen 24 Stunden dauernden Ausbruch ans einem Nebenkratrr des Beerenberges am 17. M d  
1732; ferner die Angaben aus dem Jahre 1818 vom englischen Capitiin Gi l y  o t t  des Schiffes ,,Richard of Hull" 
und von Scoresby,  welch' letzterer von seinem Schiffe ,,Famecf Rauclisiiulen nus einem Icrater in der Nlihe 
(1er ,, Jameson-Bncht", vielleicht, wie S co r e  s by meint, aus den1 von ihm im Vorjahre bestiegenen Esk-Krater 
aufstcigen sah. 

Die sieben hollandischen Seeleute, welche 1633 auf 1634 den ersten Versuch machten, auf der Insel zu 
tiberwintern, geben in ihrem Tagebuche an, dass sie am 8. September 1633 durch ein Gcriiusch erschreckt 
wurdcn, als ob etwas Schweres zu Boden gefallen ware. 

Nebst zahlreichen kleinen Erschiitterungen und Detonationen, welche haufig durch zu Thal gehende Berg- 
sttirze und Schneelawinen verursacht wurden, nahmen wir im Laufe unseres Aufentlialtes d~*eimal sehr fiililbare 
Erdbebenstbsse wahr, und zwar am 14. Oc tober  1882, am 28. F e b r u n r  1883 ulld am 20. Apr i l  1883. Jc zwei 
Stbsse, von welchen der nachfolgende weniger heftig war, folgten rascli in der Fortpflanzungsrichtung von Stid- 
west gegen Nordost, somit in der Heclalinie. 

Diese Richtung liess sich aus den Schwingungen der Hangela~npen und netten mit Sicherheit oonstatiren; 
die Erdbebenmesser gaben keine Anzeigen, da insolange die Temperatur unter Null blieb, aus Ursache der 
Luftfeuchtigkeit und der Niederschlage deren Empfindlichkeit abgeschwiicllt wurde. Diese Instrumente wurden 
auf' einem soliden Pfeiler im Munitionsdepot (Anemometerhaus F )  instnllirt; urn sie vor andern Erschllttcrungen 
zu bewabren, war die Aufstellung in heizbaren Ranrnen niclit ausftihrbar. 

Die 183 Meter hohe Eierinsel, welcher hsufig Exhalationen von Wasserdampfen entstriimten, zeigte knrz 
nach den versptirten Stbssen keine Merkmale besonderer Thatigkeit; die Bodenwiirme der aus Tuff und Asche 
bestehenden Kuppe blieb stets eine bedeutende, so dass selbst wintersiiber der in den Furchen sicli ansam- 
melnde Schnee alsbald abschmolz und die GlasrGhre eines Thermometers, wenige Centimeter tief eingesenkt, 
in Stticke gieng. 

Wie die nnmittelbare Ntihe des Beerenberges, so zeigte auch die Inselmittte Merkmale jiingstvergangener 
vufcanischer Thlitigkeit. 

6eterrelchlsaho Expedltlon auf Jan Mayen. 9 



Die Nordlagu~ie (mit wenig 13crerhtigung aiicll als Mrestlagune bezeicl~nct) bildct hcutzutage ein oblonges 
Becken von 1720 Meter Lange und 950 Meter Breite; die griisste Tiefe betragt 36 Meter. Die SeitenwLlde 
fallen rasch zn der ebenen Bodenflaclle ab, welcl~e einen sanften Abfall gegen den Beerenberg hat. 

Bei niedrigenl Wasserstande, anfangs Winter 1882 und Juli 1883, lag der Lagunenspiegel 0.5 Meter iiber 
der Meeresfllichc; der zwischen dem Meere und der See liegende Damm hat eine durchsehnittliche Erltebung 
von 6.0 Meter uber der Aleeresflache, eine Breite von 200 Meter und eine LSinge yon 1042 Meter. 

Gleich jenem der Stidlagune ist das Wasser atmosphlrischen Ursprunges; keine Alge, kein Muschel- 
fragment, nichts, was nuf Thierleben schliessen llisst, lionnte Init dern Scllarrnetze zutage gefiirdert werden. 

Die hollanclische Chronik erwahnt der Nord-Lagnne nicht, sondern nur ,,cines Siimpfchens, wo es siisses 
Wasser gibt, wo Inan wohl Fische fangt; man hat da  einen flacllen Vorstrand, iiber welchen man eine Chaloupe 
Ilolen kannj urn in ohiges Sumpfellen zu gelangenu. 

Die in. dcr Niihe befindliche Mary-Muss-Bay hat sich im Laufe der Zeit betriiclitlich abgeflacht, wallr- 
scheinlich durcll clie nlarinen Sedimente des dern Vogelbergkrater vorliegenden, in See gestiirzten Nordrandes. 

Unter dem Sande, der hies sommersuber alles begrlbt und im Winter festfriert, ist alle Nacllforscl~ung in 
(lie Tiefe ungemein erschwert; es fanden sich auf Metcrtiefe vide Treibhiilzel., sowie die 13acksteinplslttforln 
11nd Walfiscllknochen der ehemaligen Tlrransiedereien. 

Von der Entstehung einer Lagune an der Siidseite haben wir zuerst dnrcll PI-ofessor Karl Vogt, der 1861 
die Insel besucllte, Kenntnis erhalten; die hollandische Schifferanweisung beschreibt diese Inselstreeke 
folgendermassen : 

,,Dieser Strand wird die grosse Holzbucht genannt, wcil man da vie1 altes, verfaultes Holz vorfindet; nalre- 
bei liegen versclriedene flache Berge aus schwarzer Erde und wenig Gestein; dies ist der sehmalste Theil des 
Landes, von diesen Bergen kijnnte man den Leuten an beiden Seiten der Insel zurufen." 

, Die Basis der geuannten flacllen Berge, welche einen schmalen Inselriicken bilden, misst 900 Meter; an 
den gegen Siiden liegenden Brucllrand sclrliesst sich eine Lavaterrasse, welcher heutzutage das Lagunenbecken 
vorliegt, das in einer Ausdehnung von seclls Meilen durch einen 6-8 Meter hohen Damm von dcr See ab- 
getrennt ist. Boote, welchen man vom I-liihenrUcken zurufen wollte, konuen sic11 heutzutage nur auf einen 

- gegenseitigen Abstand ron 2870 Meter nahern. 
Diese Verbreiterung der Inselmitte Ilisst sich nicht lediglich auf lnarine Sedimente und Ablagerungcu von 

Schmelzwasser zurtickfiihren, sondern ist in erster Linie dnrch cine Bodenelhebung vernnlasst worden. 
Die erwahnte TJavaterrasse liegt iiberall 2-3 Metel; stellenweise 10 Meter uber dem Meeresspiegel und 

weist vielziihlige, rrrit derri Bruclirsnde cles Hiil~enzuges parallel I aufende Spalten auf. 
Loser Sand fiillt zum Tlleile (lie tieferen Trichter und Klaffungen aus und stellt eine bogenformigc Ver- 

bindung zwiscllen der nunmehrigen Halbinsel ,,EierinselLL und dern Cap Trail1 he]; welcbe zugleich den Innen- 
rand der Siidlagune bildet. Der Lagunendamm wurde allrrrabliclr an einer Stelle aufgewolfen, an welchcr die 
hollandischen Icarten Ankerplatze fiir ScLiffe verzeichnen. 

Allwinterliclr werden an dieser Stelle durch die haufigen Stidostwinde, dnrch die Rollbrandung und Eis- 
pressungen sandfiihrende Grundeisschollen aufgethiirmt; diese setzen clem I'lugsande, den die Nordwinde ins 
Meer wehen wiirden, cine BarriBre entgegen; tritt nun Thauwetter ein, so schmilzt zwar allmllilich das auf 
dem Damme aufgestappelte Eis, aber der Sand wird von dern rostwerkartig angesehwemmten Treibllolze 
zmuckgehalten, das auf diese Weise im Laufe der Jahre zum Aufbaue und zur Festigung des Dammes bei- 
getragen hat. 

Im Jahre 1817 sah S e o r e s b y  clie Eierinsel nocli vom Lande abgetrennt; er benannte die ihr gegeniiber- 
liegencle Spitze ,,Cap BrodriekLL uncl zeichnete zwei nntersecische Bodenwellen in die Karte, welche sich 
land\v%rt~ dehen und als die Anfange der splterhin inimer rascher fortschreitenden Isthmus- und Lagunen- 
bildung zu betrachten sind. 

Indem ieh diese Versnderungen erwahue, verweise ich beztiglich der Gliederung und Hohenverhlltniss e 
sowie der J ~ a g e  und gegenseitigen Anordnung der zahlreichen Icrater und Auswurfkegel auf die Icarte; auch die 



vielen photographischen Aufnahmen liefern einen wertlzvollen Beitrag ftir das Studium der Details. Zwei Photo- 
grapliien zeigen die Kessclbffnung des Beerenbergliraters. 

Die westliche Wand des ICraters prasentirt sich, yon einer gewissen Stelle aus betrachtet, tliatslclllicli 
als hornfbrmige Spitze, \vie Lord Duf fe r in  den Beerenberg slcizzirtc, (lessen iibriger lCraterraiid, durch Nebel 
vcrhlillt, unsichtbar geblieben. 

Ein ahnliches Bild bot sich uns dar, als wir am 6. August 1883 mit Seiner Majcstat Dampfer ,,Polnl( die 
Insel verliessen. 

Naturwissonschaftlicl~c Sammlungen. 

Beztiglich der n a t n r  w i s s  e n  s c h a f t l i  c h c n  S a m ~ n l  u n g e  n hsbe icli zu bcrichten, dass von dcn wenigen 
auf der Insel vorkommenden Gestein- nnd Lavaarten Handstlicke gesammelt wnrden. 

In1 Allgemeinen ist die Vegetation auf Jan Mayen eine ungemein diirftige, dnher war die bo ta11isc11e 
Ausbeute eine sehr geringe. 

Nur an den vor dem Windanpralle, der Seegischt nnd dem treibenden Sande mehr geschtitzten Inselstcllon, 
zumal in die gegen Stiden getiffneten Schluchtcn und Hange, insofern diesc nicht die Rin~lsde  f i r  Schmelz- 
wasser bilden, drangt sich tippiger Pflanzenwuclis,zusammen. 

Die Ihrgheit  dcr Hnmusschichte, der geringe Verbreitungsbezirl der Pflanzen, das auf wcnige Arten 
beschrtinkte T h i e  r l  e be n sind ein Beleg dafiir, dass sich die klimatischen Verhiiltnisse alljahrlich in gleich 
ungtinstiger Weise gestalten. 

Der Mannigfaltigkeit der Arten steht auch die grosse Entfernung der Insel voin Festlnndc feindselig 
cntgegen; ungiinstig ist auch die einfdrmige Gliederung der Insel und der absolute Mange1 an gcscliiitztcn 
Buclitcn oder Fjorden, so dass selbst dic Zugvogel nur kurz in der NBhe vcrweilen. 

In der angelegten Sarn~nlung ist die ganze Landfaunn Jan Mayens vertreten; von den hier nistenden 
Viigeln wurden nach Thunliclilteit auch Eiel; Nestkleidel; Btilge junger Thiere, Sommer- und Wintert,rachtcn 
gesammelt. 

Die S e  e f a u n a  diirfte bis zu Tiefen von 250-300 Meter vollsttindig sein, insoweit sic sic11 mit den1 
Schleppnetze und dem pelagischen Nctze beschaffen lasst. 

An lebenden Exemplaren zBhlte die Sammlung flinf Polarfltcllse, darnntcr ein junges Thier, das cinzig 
weissgefiirbte aus einem Wurfe von fiinf Jungen, ferner drei junge Btirgermeistermiiven. 

Holligkoitsgrad derpolar l ich ter  und derYolarniichte; Darni~lcrungserscheinungell; Hitter~lachtssonno. 

Die Liclitst&rke der Polarlicllterscheil1i11ige1i wurde nacli don Abstufungen 0 bis 4, wio sic von 
W e  y p r c c 11 t in Vorschlag gebracht wurden, abgeschatzt und im l'olndiclitjournale vorgemerlct. 

Auf der dritten Conferene zu St. Petersburg (1881) hatte ich vor Abgang der Expeditionen den Antrag 
gestellt, als Masstab fiir die Schatzung der Lichtstarke Leseproben rnit den Jager'schcn Scliriftscnlen vorzu- 
nehmen. 

Infolge dessen wnrde in das Beobachtungsprogramm die nachfolgende Bcstimmnng aufgenommen. 
,,Wenn die allgemeine Erleuclitung durcli das Polarlicht geniigt, um gedrnclrte Bnchstaben eu leseq, so 

ist ihre Starke auf diesem Wege zu schltzen, nach dor bci Augenpriifungen Ubliclien hfethoclc (z. 13. nach der 
Scala yon J ti g e r in Wien.)" 

Auf meine Veranlassung hat Herr Professor JKge  r in Wicn giitigst folgende kurzc Auleitnug fiir die 
Schatzung der Stlrlie der allgemeinen Erleuchtung durch das Nordlicht nacli seiner Schriftscala entworfen: 

,,Sollte die Bestimmung der Lichtstarke des Nordlichtes mit Hilfe meincr Lichtscalen vorgenominen 
werden, so wlren meines Erachtens insbesondere folgende Momente zu berlicksichtigen. 

1. Sollten alle jene, welche die betreffenden Leseproben vornehmen, womiiglich normal gcbaute 
(em mentropische), sowie scharfsichtige Augen besitzen. 

9+ 
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Stark kurzsiclitige (niyopische) Augen und stark iibersichtige (hypermetropische) eignen sich nicht gut 
ftir diese Aufgabe. 

Massig Kurzsichtige oder Uebersiehtige, welche an das Tragen von Brillen gewohnt sind, hatten rnit 
dieser die Leseproben vorzunehmen. 

2. Von den Schriftscalen in den verschiedenen Sprachen waren jene als gemeinsamer Massstab zu 
wahlen, welche von Allen, welche die Leseproben vorzunehmel~ haben, ~ n i t  moglichst gleicher Sicherheit und 
gleicliem Verstandnis gelesen werden kann. 

IJnter tibrigens gleiclien Verhaltnissen ware die Schriftscala in englischer oder franzbsischel; wegen dcr 
grijsseren Gleichformigkeit der lateinischen Lettern, der Schriftscala in deutscller Sprache vorzuziehen. 

3. Die Leseproben zur Bestirnmung der Liclitstarke sollten von jedem einzelnen Beobachter stets in dem 
fur seine Augen gegebenen g r  o s s t  en, der Schrift Nr. 1 cntsprechenden A b s t a  11 d e der Schriftscala gelcsen 
werden. 

Um diesen g roe s t  c n A b s t  all d festzustellen, muss jeder cinzelne Bcobachter bei vollem Tagesliclite die 
moglichst grosstc Entfernnng der Scliriftscalen von seinen Augen aufsuchen und bemessen, in welcller er 
nocl~ rnit vollster Sicherheit und ohne allzu rasche Ermiidung die Schrift Nr. 1 zu lesen vermag. 

Ergibt sich hiebei z. B., dass dieser grSsstc Abstand bei A 45 Centimeter, bei B 50 Centimeter, bei C 
55 Centimeter etc. betriigt, so sind die Leseproben zur Bestimmung der Lichtstarke des Nordlichtes bci A 
stets 45 Centimeter, bei B i n  50 Centimetel; bei C in 55 Centimeter Abstand etc. vorzunehmen. 

4. Bei den einzelnen Lesepl*oben ware stets die k l e i n s  t e Schrift zu bezeichnen, welche man noch rnit 
Sicherheit zu lesen vermochte, wenn nuch hiebei einzelne Buchstaben nicht mit voller Restimmtheit erkannt 
wurden. 

5. Aus den Ergebnissen der Leseproben slimmtlicher Beobachter ware sodann rnit Hilfe des Normal- 
liehtes (Normalkerze) die absolute Lichtstiirke des Nordlichtes, sowie eine beliebige graduelle Unterscheidung 
hiebei festzustellen." 

Bei der praktisehen Durchf~hrung ergaben sich jedoch folgende Hindernisse, die mich in Anbetracht des 
Umstandes, dass rnit den librigen Stationen keine exacte Vereinbarung betreffs des Vorganges getroffen 
worden, bestimmten, von den Leseproben bei Polarliohterscheinungen ganz abzustehen, und zwar: 

1. Erfolgten die Erscheinungen auf Jan Mayen, was die ~ b e r g a n g e  an Helliglceit betrifft, zumeist in 
rapiden Wechsel, so dass ein Adaptiren des Auges unthunlich war. 

2. Erforderten die Notir~lngen der Gestalt, Farbe, Bewegung und des Helligkeitsgrades die Bentikzung 
eines Lampenlichtes und stellten derartige Anforderungen an die Thatigkeit des Beobachters, dass sich ein 
Adaptiren des Auges ftir die Scalenlesung nicht ausftihren liess, ohne andere gleiehzeitige wichtigere Beob. 
achtungen zu beeintrachtigen, beziehungsweise zu vernachlassigen. 

Wohl hatte das niedere Personale, von welohem tag- und nachtsiiber ein Matrose der Reihe nach im 
Freien Wache hielt, rnit dem Scalenlesenbeauftragt werden kijnnen. 

Aber nicht Allen konnte jene Getibtheit im Lesen und jene Objectivitat zngesproehen werden, auf 
welche derartige Beobachtungsreihen basirt werden intissen, sollen sie uberhaupt ftir die Wisseuschaft von 
Werth sein. 

Beeinflussendes Mondlicht, Wolkenbedcckung, individaell wechselnde Disposition, etc. sind weitcre 
Schwierigkeiten, die sich der Gewinnung exacter Daten entgegenstellen. 

Um jedoch Helligkeitsbestimmungen anzubahnen und Anlialtspunkte bezugs des Scalenlesens eu 
gewinnen, habc ieh mich der Ntihe unterzogen, den Zeitraum hindurch, wahrend welchem auf Jan  Maycn 
keine Sonnenaufgange stattfanden, zu jeder Mittagsstunilc Leseproben rnit zwei verschiedenen Buchstaben- 
grEissen vorzunehmen. - 

ZU diesem Behufe begab ich lnich ungefahr 10 Minuten vor Mittag ins Freie, urn meine Augen an die 
Tageshelle zn adaptiren und nahm sodann die Leseproben in der Weise vor, dass ich den Abstand des fran- 
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10. December 1882, Nr. 4, 69"" Nr. 11 138" BewiSlkung 6 sehr klares Wetter. 

11* 17 17 17 54 17 I3O 17 10  triibe. 

12. 11 97 11 7 2 17 147 77 0 ganz klar, ohne Wolken. 
13. 17 17 77 43 17 104 17 10 Schneetreiben. 
14. 17 11 n 60 17 147 17 0 klal; wolkenfrei. 
15. 17 17 17 47 17 117 17 10  leichter Schneefall. 
16. ,7 11 n 53 . 17 123 17 8 n n 

17- 17 11 n 45 115 11 lo 97 n 

18. 17 n 17 39 17 98 n 10 Schneefall. 
l9. 77 11 17 45 112 77 10 Schneewolken. 

20. 27 n n 46 116 n 10 11 

21. , 17 n 34 17 8 7 11 10 Schneefall. 
22. ,7 71 17 - 17 17 10 Schneetreiben, Lesung unausfiihrbar. - 
23. ,, - - n 17 17 17 10 17 17 17 

24. 17 97 17 44 105 71 10 etwas Schneetreiben. 
25. 17 n ~7 55 17 122 17 0 klares Wetter. 
26. 17 77 n 55 124 1: 0 sehr klares Wetter. 
27. 17 n n 56 125 17 17 17 17 

28. 17 97 47 17 96 n 7 mistig. 
29- 17 17 P 47 17 92 17 10 Schneefall, leichter Nebel. 
30. 17 17 17 53 17 17 0 klares Wetter. 
31. 17 77 17 50 17 93 17 10  windig, bewolkt. 
I. Janner 1883, ,, 43 17 9 7 17 10 dicht bewolkt, besondcrs im Stiden. 
2. 77 n 17 57 17 113 17 4 klar. 
3. 17 17 n 58 17 125 17 0 sehr klar. 
4. 17 11 17 54 113 17 10  klal; doch bewiilkt. 
5. 7, 17 17 50 77 105 17 10 mit Schneewolken bedeckt. 
6- 77 17 17 59 17 127 17 10  ziemlich klar. 
7. n 17 17 53 17 118 17 9 Regenwetter. 
8. 17 ~7 17 61  ,, 124 17 3 leichte Wolken. 
9. 17 77 77 49 77 110 17 10 Stratuswolken. 

10. magnetische Beobachtungen gemacht. 77 10 77 

11. Janner 1883, Nr. 4 51 Nr. 11 111 17 10  17 

12- 17 n 17 ' 51 17 111 1) 10 Sohneewolken, etwas Schneetreiben. 
I30 17 n 17 51 113 17 10  Hohennebel. 

1 4 .  ,, 77 17 5 3  17 115 11 10 etwas Schneefall. 

15' 17 
- 

17 17 27 - 17 10  Regenwetter, Lesung unausftihrbar. 
16. , ~i 

17 54 77 113 17 10 Schneewolken. 
17. 17 n 77 46 109 17 10  77 

18. 17 n 17 6 1 17 132 77 10 klares Wetter. 
l9. 97 n n -  n 17 10 starkes Schneetreiben. - 
20. $1 n n 74 11 140 77 10 klar. 
21. 17 17 17 - n - 17 10 starkes Schnectreiben. 
22* 17 n 17 57 17 120 17 10 Stratuswolken. 
239 11 n n 49 117 n 10 Schneefall. 
24. ,1 n 17 54 ,, 120 n 10 etwas Regen. 
25. 17 11 n 71 17 164 99 4 sehr klar. 



Die angeftihrten Daten sind die uiiveriindcrten Aufsclireibungeii, wie sie yon Tag zn Tag notirt wnrden. 
Wie die aus den an klaren Tagen gemacliten Lesutigen construirten Curven zeigten, sind die Unregel- 

mlssigkeiten der tibrigen Tage lediglicli aus Bewdlkungs- und Niederscblagseinfltissell veranlasst. 
~ b e r  nlein Ersuclien hat Herr Professor Dr. Sigmund E x n  e r ,  Assistent ,711 der Lehrlraiizel ftir l'hysio- 

logie in Wien die Gtite gehabt, auf Basis angestellter vergleichender Bestia~mungen, die Helligkeitsgrade auf 
das Mass von Normalkerzen umzurechnen; nachfolgend die erliiuternden Bemerkungen und im Anhange die 
construirte Tafel 111. Dr. E x n  e r  theiltc mir mit: 

,,Entsprechend Ihrer Aufforderung, die von Ihnen im Laufe der Polarnacht zn jeder Mittagsstnnde ans- 
gefiillrten Leseproben zur Feststellung der 1,ichintensitaten in dieser Zeityeriode und der ~nde rungen  derselbeu 
irn Laufe der Rochen zu verwerthen, llabe irh die Ehrc, lllnen Folgendes mifzutheilen. 

Die tfglicllen Notizen tiber die Distanz, in welclier Nr. 4 der Jiiger'schen Scbriftproben einerseits, 
Nr. 11 anderseits eben noch gelesen werden konnten, ferner die mir van Ihnen miindlicli gegebene Aus- 
Irunft tiber die Ausdehnnng jenes Antheils des Himtnelsgewblbes, der als beleucl~tende Flaclre zu betraehten 
ist, entlialten alle Daten, die voraussicl~tlich nothwendig sind, urn die gewiinsclite Bestimmung der T-Telligkeit 
aufizufiihren. 

Der Plan dieser Ausftihrung ist einfach nnd nalieliegend: es wurde experimentell eine Curve crniittelt, 
welcl~e die Zunallrne der Helligkeit ausdriiokt, die bendthigt wird, nm bei zunehmender Entfernung der 
Scl~riftp~obe eben noch lesen zn kdnnen. Und zwar wurden dieselben Schriftproben benlitzt wie auf Jan 
Mayen, und Sie hatten die Gtite, die Leseproben selbst auszuftihren, so dass die Verbaltnisse denen anf der 
Insel so ahnlich als mbglicli hergestellt waren. Als Beleuchtuugsquelle diente im sonst vollkommen verdun- 
kelten, durchaus scllwarz gemalten Zimmer cine englische Normalkerze, so dass die jeweilige Beleuchtnugdes 
I3uches im Helligkeitsmasse einer Meterkerze (d. i. die Beleuchtung, welehe eiue Normalkel.ze in einenl Meter 
Entfernung erzeugt) an~gedriickt werden kann. In dieser Weise wurden an zwei verschiedenen Tagen (zu 
viele Proben an einem Tag zu machen, ist zu anstrengend) die Ablesungen an je einer der beniitzteu. zwei 
Scliriftproben ausgeftilirt und hieraus die genannten Hilfscurven construirt. 

Auf Grnnd derselben wurde zunachst f i r  die Schriftprobe Nr. Il  die suf Tafel I11 wiedergegebene 
definitive Curve dadurch erhalten, dass fur jede im Protoliolle angegebene Entfernnng des Augee von dcr 
Sclirift, aus der Hilfscurve die dazugelitirige Helligkeit eingesetzt wurde. Auf der Abscissenaxe sind die 
einzelnen Tage des in Betracht kommenden Zcitabschnittes angegeben und die Ordinaten der Curve bedeuten 
die IIelligkeit der in1 Freien hefindlichen, vom Ilimmclsgewblbe beleuchteten Schriftprobe, ausgedriickt in 
Mcterlrerzen. Es ist das die ausgezogene, an ihren Enden mit Nr. 11 bezeichnete Curve. 

Die bedeutenden Pcl~wankungen der Curve vo11 Tag zu Tag finden ihre Erkliiruug in dem protokollarisch 
verzeiclineten Wechsel der fievblkerung sowohl, wie des auf der Insel liegenden Nebels. Beide mlissen selbst- 
verstiindlich von sehr bedcutendem Einfluss auf die Helligkeit sein. Im Grossen und Ganxen ist jedocll eine 
stetige Abnahme bis zur zweiten Hlfte des Decembers, und eine darauffolgende stetige Zunahme der Hellig- 
keit in dem ganzen Verlaufe der Curve nicht zu verkennen. 

Auffallend war es mir, dass eine zweite Curve, die ich genau in derselben Weise auf Grund der 
Ablesungen ron Nr. 4 der Schriftproben construirte, zwar in ihrem Verlaufe rnit der ersten bedeutende ~l in l ich-  
keit zeigte, aber was die absoluten Maasse der Helligkeit anbelangt, grossentheils nicht unbetrlchtlicl? von 
derselben abweicht. 8ie ist auf der genannten Tafel punktirt, und an ihren Endeu rnit Nr. 4 bezeiohnet. 

Da die letztgenannte Schriftprobe eine so kleine ist, dass sie viele Menschen mit freiem Auge itberhaupt 
nicht lesen kbnnen, so halte ioh die a r~ f  Nr. 11 basirten Ermittlungen f i r  verlasslicher. 

Nichtsdestoweniger muss man sich fragen, woher diese auffallende Differenz wolil kommen mag. Ein 
Nick auf die beiden Curven zeigt, dass die Abweichungen am stlrksten dann sind, wenn der Tag ein 
besonders heller war. In diesen Fiillen werden die Schriftproben auf sehr grosse Distanz gelesen; ~ i n d  da  mag 
wohl folgender Umstand in Betracht kommen. 



Die Grenze in der Kleinheit von Gegcnstiinden, die unscr Auge der Fornl nach unterscheiden lzann, ist in 
erster Linie gegeben durch die Grosse der einzelnen Netzhautelemente, die in nlosaikartiger Zusammensetzung 
clie lichtempfindliche Schicllte des Augenhintergrundes bilden. 1st z. B. das Netzhautbild eines Buchstaben im 
Vergleiche zu diesen Mosailcelementcn hinlanglich klein, dann kann der Buchstabe nicht mehr erkannt 
werdeu. Und zwar wird er nicht mchr erkannt, e s  m a g  d i e  H e l l i g k e i t  d e r  Be leuch tung  welclle 
immer sein.  

Abgesehen von dieser durch den anatomisclien Bau gegebenen Grenze der Wahmehmuag, gibt cs nnch 
eine zweite, die in einer physiologischen Eigcnschaft der Netzhaut beruht. Sie besteht darin, dass wenn such 
das Netzhautbild des Buchstaben diejenigc Griisse hat, welche zur Wahrnehmung ausreicht, letztere deshalb 
unmiiglich wird, mreil das Netzhautbild zu geringe Helliglreit hat. Die Schiirfe, mit welcher wir die Erregungen 
xweier Netzhautelemente unterscheiden, ist eben abhangig von der Helligkeit. Auf der letzteren physiologischen 
Eigenschaft der Netzhailt beruht nun a 11 e i n die eingeschlagene Methode der Helligkeitsbestimmung durch 
Schriftproben. 

Es scheint mir nun sehr wahrscheinlich, dass die Differenz zwischen den beiden Curveu darauf beruht, 
dass man sich bei Beniitzung der kleinen Schriftprobe (Nr. 4) und griisseren I-Ielligkeiten an der Grcnze 
bewegte, jenseits welcher der anatomische Bau der Netzhant eine Erkennung der Schriftproben nnmiiglich 
macht. 

In der That war, wie sich aus den Angaben des Protokolles und der Grosse der beniitzten Buchstaben 
berechnen lasst, am hellsten Tage das Netzhautbild z. B. eines n nor von 0.013 mm Breite.I 

Anf den ersten Blick sollte man meinen, dass der angeftihrte Umstand hier deshalb nicht von Belang 
st, weil sich die gleichen Umstande betreffs der Griisse der Netzhautbilder auch bei der Construction der Hilfs- 

curven geltend machen mussten. Es ist aber noch zu bedenken, dass sich das Auge auf Jan Mayen unter 
abno1.men Verhfltnissen bcfand. Wir wissen, dass unter gewohnlicheu Vorhaltnissen das menschliche Auge cine 
weisse F'lache von gegebener Intensitat am Abcnd ungefahr in der halben Helligkeit sieht, wie am Morgen. Es 
riillrt dies von der im Lauf'e des Tages eingetretenen Errnudung her. Es kann kaum eincm Zweifel unter- 
worfen sein, dass dieses Verhalten der Netzhaut mit in Betracllt kommt, wenn wir die wahrend der Monate 
dauerilden Polarnacht erhaltenen Resultate auf Grund von den hier gewonnenen Hilfscurven umrechnen, und 
es ist kein Grund fur (lie Annahme, dass der I~icdurch eingeflihrte unvermeidliche Fehler sic11 in gleichem 
Maasse bei den Resultaten der grossen und der kleinen Schriftproben geltend macht. Haben wir doc11 gesehen, 
dass bei beiden wesentlich verschiedene Factorcn in Betracht kommen cllirften. 

Dies sind die Griinde, aus welchen ich die auf Nr. 11 bcziigliche Curve fiir die massgebendere lialte. 
Sucht man dieselbe von den taglichen Helligkeitsschwankungen, welche durch Wolken und Nebel ver- 

ursacht sind, zn befreien, so erhlilt man die nlit D C beeeichnete Curve, welchc den Verlauf der durch- 
8chnittlichen Helligkeit wahrend der Polarnacht, bezogen auf die Mittagszeitcn und ausgcdriiekt in englischen 
Meterkerzen, mit jener Genauigkcit ansdruckt, welche mir nach den vorliegenden Daten crreichbar scheint. 

Als Quelle dieser Hclligkcit diente dabei die fiiidliche Halfte des Himmelsgew6lbes, mit Ausnahme eines 
'7-8" breiten, zunachst am Horizont gelegenen Streifen." 

1 Die Grenze, bci wclcher zwei helle Striohe noch von einander unterschieden werden, liegt bei einer Entfernnng ihrer 
Netzhautbilder (von Witto znr Mitte dersclben gcrcchnct) von 0.006mm (Vergl. 13clmhol ts, Physiologisclie Optik, pag. 216). 

2 Vergl. C. F. Mii Iler, Vcrsuche iiber den Verlauf dcr Netzl~n~~teruiiidung. Inaugdst. Ziidch 1866. 
8 Man hiitte erwarten sollen, dass die grijssere Schriftprobe bei den tiiglichcri Bcstimmungeu iinmer sowcit vonl Augc cnt- 

fornt werde, dnss die Netzhautbilder die gleiche GrSsve haben wie die der ebcn lescrlichen kleinen Schriftprobe. Auffallender- 
w@iW i s t  das nicbt der Fall. Die I-16he dor Quchstaben beider Proben verhaltcn sich wie 0.9: 2.1. Ein Blick in die Ablosoproto- 
kolle zeigt, dess die Netzha~ltbilder der Probe Nr. 11 nennenswerth grfisser zu sein yflegten, als dic von Nr, 4, weljn die Grenzo 
der Les&lichkcit crreicht sein sollte. Dttd~~rch ward die getrenuto Beharidhu~g beider Ablesungen niithig und rcchtfe~~tigen sich 
die obigen Bctracht~~ngcn iiber der Einfluss dar lclcincren Netzhnutbildor auf den Yerlnuf der cruil-tcn Curvc. 



Was die anderweitigen Dtlmmerungserscl~einungcll anbetrifft, zti deren Beobaklitung Herr Professor 
v. Be zo 1 d eine Anlcitnng publicirte, so lronnten in Folge der ungllhstigen Witterungsvcrlialtnisse, wegen des 
Mangels an klaren Tageu und der hlufigen Nebelbildungen lreine nennenswerthen Walirnehmungen gemaclit 
werden. 

Mit Bezug arif die eigenthtimlichen Lichterscl~einungen i ~ n d  Farbeneffecte der Mitterrinchtssonne, von denen 
Touristen zumeist in den tibcrschwenglichstcn Ausdrticken zn berichten wissen, muss icll belrennen, werier 
derartiges, Sonnenringe ausgenommcn, wahrgenommen, noch auf besondere Ersc?Iibi~iungen aufmerlrsan~ 
gemacht worden zu sein, wiewolll wir im Jahre 1882 Gelegebheit hatten, einige Zeit hindurch die Mitternachts- 
sonnd ih Tromsoe zu beobachten und auch in Jan Mayen 1883 an mehreren Tagen, mit nnd ohne Eisbedeckung 
der See, die Sonnc an dem der Nachtzeit entsprechenden Bogen siclitbar blieb. 

Da (lie 13iiliendifferenz zwischen Mittag und Mittcrnacllt ohnedies Beine bedeutende ist bnd die Soniic 
rlen Nachtbogerl rhit nur all~niili~bii HE)heii%nderungen durchwandelt, 80 entfallkb ih Folge der geringen nnd 
nur langsanl sich vollziehcnden Te~n~,B~.atursschwanIrungefl, Restrahlungseinfllisse, ~erdunstnngsvel;hlltnisse, 
etc., geraileiu die Vorbedingungen zu solclicn Farbenspiclen uud Contrasten, Einftirlnigkeil und stabilere 
Verlilltnisse 11cn.scIien vor im Vergleichc zti jcnen Orten, wo die Solme, wie in den Tropen, bei rasch 
iindenlcler Hiihc gegeu den 130rizont absteigt odcr sich tiber denselben erhebt. 

V. Erfahrungoa und Berhorlcungen botreffs dor wiclltigeron Ausriistu~~gs-Matorialien, 
Miscollen. 

Wohn- und ~ e o b a c h t u n ~ s h & u s e r .  

Die auf Jan Mayen cwiclitcten Wohn- und Beobachtungshauser bolcn 80 wosentliclie VorzUgo, dass ich 
sie als Muster ciner Polarbehausung bezeiclinen darf. 

Die Construction liat das Princip cler Tblet'sohen Bsrabe zum A~sgangspunkte; die Plane wurden von 
den bsterreichischen Ingcnienren Vij lkn e r  und G r u  be r ,  den Constructeuren der bosnischen Baraken, bereit- 
willigst ansgearbeitet. 

Es musste da  den complicirtesten Bedingungen dbtspi.oc1ien werden, als: geringes Gewicht; leidite 
Verpackung der einkelnen Bestandtheile; rasche Zusamniensetiibarlreit deiselb'en; congrlxente Atjmessungcn 
der Restandtheile des Wohnhauses mit jenen der magnetisclien Observatorien, urn ethraige sich ergebehde 
Materislverluste ausgleichen, nothigenfall$ das cine auf Rosten des andeien ver121ngern zu lrbnnen; Verineidung 
jedcr Dachstuhlcoilstruction; miiglichst grosse Widerstandsfiihigkeit gegeii Windanprall unti etkbige SkBnee- 
iiberlagerungen. 

Die magnetischen Instrumente waren in zwei getrennten Observatorien abseits des Wohnhadses dntbr- 
zubringen, urn sie der Beeinflussung durch die in den Wohn- und Arbeitslobalen untb~~gbbrachten Eisen- 
gegenstiinde zu entziehen. 

Ein Verbindungsgang musstc hergestellt werden, urn das Schneeschaufeln zu ersparen bnd die Ein- 
schleppung von Feuchtigkeit in die ObservationsrSlume hintanzuhalten. 

Dioser Verbindungsgang von 20 Meter Lhinge mUndete seiner Richtung nacli nuf eine im Hau~innern 
aufgestellte Mire fur absolute Declinationsbestin~mungen. Bei Nacht und Nebel musste niiii~lich die kiinstlicl~ 
beleuchtete Spalte der rnagnetischbll Mire als Ausgangspunkt f i r  die Ermittlung der Winkelstolhng dsr 
Magnetnadol dienen, so oft absolute Bestimmungen vorgenommeh wurden. 

Die HLuser belramen in Folge der Redingung eine eigpntliche Dnchconstrdction zu vei.meiden, eine Spitz- 
bogenform, sb dass sie uingestllrzten Schib'en glichen, die am Vorder- und ~in ter ihe i i  gerade ibgesehnitten 
waren. 

6eter~slch1acho Mxpedltlol~ aut Jan Mayon. 10 



Das Skelet bestand aus Rippen, welche aus drei Lagen einziilliger Uretterstiicke zusalv~~engenagelt 
waren und 10 Centimeter Mallbreite hatten, innen und aussen wurde iiber das Gerippc eine Bretterverschalung 
genagelt. 

Der Zwischenraum zwilichen diesen Aussen- und Innenplanken wnrdc mit Fichteufaser (lange ITobelspiine, 
welche wahrend der Hinreise als Verpackungsmaterial dienten) ausgefiillt. 

Die Aussenfllche der Hauser wurde mit einer Lage dichter Dachpappe bekleidet, die Innenwiinde der 
Wohnraume mit Korktapete (Linoleum) tapezirt. 

Den Unterbau der Hauswande bildete ein Holzrahmen, in dessen Einschnitte vo11 Meter zu Meter die 
spitzbogenformigen Rippen aufgesetzt wurden. Der Fussboden wurde in den Wolinraumen aus zwci Lagen 
I3ohlen gebildet, zwischen welche eine starkere Gattung Dachpappe (Isolirungsplatten) durcl~ Asphaltkitt 
wasserdiclit zusammengeftigt gelegt wurde. 

Die HBhe des Dachfirstes betragt 4.7 Meter tiber dem Unterlagsrahmen, die Zimmerhohe 2 . 3  Meter; 
dartiber befindet sich der Bodenraum zur Aufbewahrung von Materialien. 

Die Bettatellen waren zur besseren Raumausniitzung und Erleichterung der Sauberung unterhalb dcr 
Zimmerdecke aafgehangt, die 0fen in der Mitte der Wohnrlume aufgestellt. 

Die naheren Details sind aus dem Plane ersichtlioh. 
Alle Baulichkeiten wurden probeweise im k. k. See-Arsenale aufgestellt; sodann jede Wand nlit einer 

vcrsehiedenen Farbe auseen und innen bemalt, und die einzelnen Bretter ihrer Reihenfolge nach numrnerirt, 
so dass beim Landen auf Jan Mayen, nachdem der Grundriss der Gebaude ausgeliteckt war, jedes Paynet 
Bretter selbst von den letzten rneiner Matrosen an den richtigen Abladeort dirigirt werden konnte. 

Beim Festnageln der Bestandtheile dier magnetischen Hauser wurden auf Jan Mayen nur Messingstifte 
und Mesaingschrauben verwendet, um jede Induction durch den Erdmagnetismus und veranderliche Beein- 
flussung der Nadeln auszuschliessen; aueh die Chamotte- und Steinpfeiler fur die Instrumente, sowie die Ziegel 
fiir deren Einmauerung wurden auf Eisenfreiheit geprtift. 

Bekleidungsartikel und Schlafsacke. 

Bei Anschaffung der Bckleidung wurden die Erfahrungen JuliusP ay  e r 's, der W e  y p r e  c h t'schen Expedition 
mit ,,TegetthoffiL und jene anderer Polarexpeditionen verwertet. 

Ftir die Pelzkleider eignet sich nach den Erfahrungen K l u t  s c h a  k's am beaten ein doppelter Anzug voil 
Rennthierfell, womit man selbst den arktischen Winter in Schneehlitten bestellen kann. 

Der innere Anzug ist in diesem Falle aus den Fellen junger Thiere verfertigt, die man mit der EIaarseite 
am blossen Kiirper tragt. 

Als Oberkleider eignen sioh am beaten die Winterfelle der Renntbiere, welche selbst bei grosser Kalte 
geschmeidig bleiben. 

Wahrend der Bsterreichischen Expedition kamen nur Oberkleider aus Rennthierfell in Verwendung, die 
Felle wurden auf dem Pelzmarkte in Bossekop directe von den Lappen eingehandelt, desgleichcn die l<enn- 
thiersehnen und sodann nach Angabe K l u  t s c h  ak ' s  zugeschnitten und genaht. 

Ftir 15 Pelzanzlige, bestehend aus je einem kurzen Oberkleide mit Kapuze, Beinkleidern bis zur halbcn 
llohe des Unterschenkels, 1 Paar Sohuhe und 1 Paar Faustlingc, alles nacli Esliimoschnitt; ferners 3 Schlaf- 
sacken wurden 70 ganze Stiick Felle beniithigt. In Bergen wurden noch weitere 2  Stlick lJelzsacke 
angefertigt, so dass die 14 Mitglieder tiber 5 Schlafsacke, und zwar 3  Stiick fiir je 4 Personen, 1 Stlick fiir 
2 l'ersonen und 1 Sack ftir eine einzelne Person verftigten. 

Die Rander der Schlafsacke gleich wie jene der Pelzkleider waren mit dtinnen hcrabhiingcnden Pclz- 
fransen benlht, um ein besseres Ansohliessen, beziehungsweise den Luftabschluss zu ermiigliehen. 

Die Pelzkleider kamen auf Jan Mayen nur wahrend der kaltesten Nachtwachen in Verwendung. 



Die Schlafsacke wurden dagegen bei allen Excursionen und wahrend des anfanglichen Campirens viel- 
fach beniitzt. 

Alle Mitglieder der Expedition waren in Bezug auf die Kleidung gleichftirmig ausgeriistet. Ftir die Auf- 
bewahrung dieser Effecten dienten rnit getheerter Leinwand iiberxogene Kisten; bei Aufnahmsexcursionen 
ftir die Reservekleider ein gemeinsanier getheerter Leinwandsack. 

Ptir jedes Mitglied waren ftir die zweijahrige Campagne vorhanden: 
1 Pclzanzug, 1 Lodenanzug sa~nmt  Icappe und Nackenschutz nnch Art der Walrossjagertracl~t geschnitten, 

1 Lodenanzug rnit Icappe aus getheerter Leinwand llnd Scehundsfellbesatz nach Art der Wllalermatroscn; 
1 Matroscn-Wollhemd, 2 Jerseyhemden, 6 starlze Unterleibchen, 6 Flanellliemden niit anscllliessenden Steh- 
kragen an der Seite zuzuknopfen, 3 starlre Flanellbeinkleider, 3 solche nus Schafwolle dicht genetzt, 3 Paar 
Flanellfusslappcn, 12 Paar Strtimpfe in drei verschiedenen Griissen, so dass je drei libereinanderpassten, 
2 Paar Regenstiefel, 1 Paar Schuhe, 2 Paar Filzstiefel; die Sohlen der letzteren waren ans etwa 20 Lagen 
Tuch rnit Messingdraht genaht. Perners je eine Gesichtsmaske aus Schafwolle gestrickt, eine Schnecbrille, 
6 Paar Wollhandschul~e, 1 Paar Tuchf%ustlinge, 1 Shawl, 1 Paar JBgerstutzstriimpfe, 1 Flanellbauchbindc, 
2 Pulswarmer, 1 Paar Segelleinwandgamaschen, 1 Paar Steigeisen, 1 NBhzeug, 1 Seehundsmesser, 1 Signal- 
pfeifchen. 

An Weisswlische wurden nur Handtiicher und Sacktiicher mitgenommen; an Bettzeug je eine' Matraze 
in der Grbsse der Holzfederbettunterlage, 1 Kopfpolster und 2 Wolldecken per Icopf. 

Abgesehen von den1 eigenen Reiseanzuge durfte jedes Mitglied der Expedition noch so viel an Habselig- 
keiten mitnehmen, als es der freie Raum in der rnit der ersteu Ausriistung gcfiillten liiste (die Pelzkleider und 
der zweite Lodenanzug abgerechnet) gestattete. 

Die ICleider warcn sgmmtlich an den Leib gepasst; an den LodenrFckcn vertical geschlitzte Brustseitcn- 
tasclien und Brustlatze zum Anknbpfen angebracht. Die Rniipfe aus amerilzanischer Steinnuss in aufgebogener 
Form, nm das ijberkniipfen zu erleichtern. Zu Futterstoffen und zu den Taschen wtlrtle ausschliesslich Schaf- 
wollstoff verwendet ; jedes I<leidungsstiick trug die Rangsnummer des Eigenthilmers. 

Die mitgenommene Ausriistung an Bekleidungsartikeln liatte auf zwei Jahre ausgereicht, da spsterhin 
viele der schwercn Arbeiten und Excursionen entfallen konnten. Im Laufe des ersten Jahres schon wurde ein 
Icalbfell Air Oberlederreparaturen und ein Ochsenfell zu Sohleaausbesserungcn aufgebraucht. 

Die Verwendbarkeit selbst weiter Juchtenstiefel, die man durch dreifache Socken an den Fuss passt, 
findet bei 10-15" Icalte ihre Grenze, weil von da ab das Leder zu steif und such durcli die Eiskanten zu 
stark in Anspruch genommen wird. Dagegen schiitzen weiche Filzstiefel rnit Halinafuttel; welchc man an den 
Oberschenkeln zuschnallt oder an den Unterschenkel durch kreuzweises Schntircn befestigt, absolut gegen 
jede Kalteempfindung, selbst bei stehenden Beschlftigungen im Freien. 

Da diese Fussbelcleid~~ng die Ausdlinstung ermiiglicht, welche bei kaltem Wetter an der Aussenscite als 
lteifbildung zu Tage tritt, so ist sic vom sanitaren Standpunkt weitaus vorzuziehen. 

Das Fiillen der Filzschuhe rnit Sennegras hat sich anch als vorztigliches Mittcl zum Warmerhalten der 
Fiisse bewi-ihrt. 

Das Tragen von Filzschuhen bei nassem Wetter kommt dem ,,Einpackungsverfahren rnit feuchter WBrxneu 
gleich; es ist ein Zustand, an den man sich bald\ge\viillnt und der keine schadlichcn Einflilsse fiir die Gesundheit 
nach sich au ziehen scheint, weun man die MFglichkeit hat, diese Belrleidung im Wohnhause wieder mit einer 
trockenen zu vertauschen. Bei fortgesetzter Beniitzung von Filzschuhen entwbhnt man sic11 jedoch zu stark 
der festen Lederbeschuhung, (tie in der besseren Jahreszeit allein marschfahig macht. 

Die Wahl der Fussbelzleidung f i r  eine Expedition hangt tibrigens von den Mitteln ab, liber die illan behufs 
ihrer Ausbesserung verftigt und hauptsiichlich davon, ob die Unterkunftsriiume oder Trockenvorrichtungen 
es ermdglichen das Material hraucbbar zu erhalten. Die Conscrvinlug der Pelzlcleider in einem so feucliten 
Klima wie auf Jan Mayen erfordert eine fortgesetzte Mtthewaltung; ja  das Trockenerllalten der Schlaf'sleltc 
ist die erste Existenzbeding.ung.ingung fiir Expeditionsmitglieder, die in einem Zelte zu campiren Ilaben. 

lo* 



E. v. Wohlgemuth, 

Die Wahl der Gewehre hangt zwar von der Gattung des Wildes ab, das in den Polarregioncn sehr 
verschiedenartige Verbreitungszonen hat, so dass jedcr ~r t l ichkei t  andcre VerhBtnisse zukommen. 

Es sollte jedoch im allgemeinen bezliglich der Ausrtistung mit Waffen als Grundsatz irn Auge behnlten 
werden, dass dem Schrotschusse weniger Wichtigkcit Leizalegen ist, weil dasvogelwild, wo es apftritt, in grosscn 
Masscn und zur Brutzeit erscheint, cine grosse Ausbeute somit leichter gesichcrt werden kann. 

Ebensowenig wbrde die Robbenjagd besondere Anforderungen an die Vorztiglichkeit des Gewehres stellcn. 
Massgebend ist aber die qothwendigkeit eine krlftige Feucrwirkung auf Riiren erzielen zu kEinnen. 
Hiefir eignen sich am besten Express-Rifle grosseren Calibers mit sogenannten Explosionsgeschossen, 

welche zwar keinen eigentlichen Sprengstoff enthalten,aber bei welchen die in der Geschossspitze-Aushbhlung 
zusammengepresste Luft beim Auftreffen eine expandirende Wirkung hervorruft. 

Centralztindung ist der Einriohtung mit Ztiqdstiften wie bei Lefaucheux schon wegen des rascheren 
Abgehens des Schusses unbedingt vorzuziehen. 

Rei den niedrigen Temperaturen, unter qelchen die Gewehre zur Verwendung kommen, eignen sich die 
verschiedenen Systeme in dem Masse, als im Mechanismus die Spiralfedern in geringer Zahl vertreten s,ind und 
die Ausfertigung in solideren Dimensionen, alq es sonst bei Jagdgewehren ei.forderlich ware, durchgeftihrt ist. 

In dieser Beziehung haben sowohl das Kropatschek-Repetirgewehr, wie auch der Werndl-Karabiner voll- 
kommen entsprochen. Mit ganz eisincrustirten Werndl-Karabinern bei 20 und 25 Grad unter Null wurden baufig 
Versuclissch~sse abgegeben und wurde in Folge der Erwarmung des Verschlusssttiekes es nach dem Schusse 
stets ermiiglicht, d m  0ffnen und Laden des Gewehres wieder vorzunehmen. 

Dieser Verschlussmechanismus enthalt bekanntlich nur eine Spiralfeder, die beim Niedergehen tlcs 
Hammers zusammengepresst wird. 

Die verwendeten Geschosse hatten an ihrer Spitze keine Aushiihlung, welche beim Auftreffen cine 
explosive Wirkung ermijglicht hatte. 

Das Blei war mit 10 O l 0  Antimon versetzt, urp das Geschossmaterial hlrter zu gestalten und so den Kraft- 
verlusten infolge von Deformationen beim Purchgange durch Muskelpartien vorzubeugen. 

Die Gewehre und Geschosse sollen bei tiefen Temperaturen nicht eingefettet bleiben, ebensowcnig 
empfehlen sich Fettspiegel im Inneren der Patronen oder jene Pulver~o~ten,  welche vie1 Rtickstand erzeugen, 
d a  hiedurch theils die Geschossbewegung ixq Laufe, theils das anstandslose Fuctioqiren des Verschluss- 
mechanismus beeintrlchtiget wird. 

Um dns Verbleien der Ziige im Rohre zu bebeben, wird der Lauf mit eoncentrirtem Kaliseifenwasser 
2-3 Stunden gefllllt und sodann reingemgaht; als Einfettungsmittel empfiehlt sich am besten Vaselin und in 
geringem Grade auch Petroleurp. 

Die Expedition verftigte auch Uber einen Karabiner und swei Heyolver aus Uchatius-Branze, welche als 
Bewaffnung ftir ambulante, magneti~lche Qbservatorien zu dienqn bestinlmt wareri, Dq bei diesen Waffen nur 
die unumganglichsten Stangenfedern und Schrauben des Schlossnlechanismus aus Stahl erzeugt waren, so 
konnten dieselben in geringem Abstande bereit gglegt werden, ohne eine Beeinflussung der Magnetnadeln 
beftirchteq zn mtissen. 

Vergoldete oder plattinirte Absehen, derartigc a~ifstellbare Nachtviaire, sowie Ausnehmungen an dei 
inqeren Ytindu~gsfliiche, welch' 1et:tere das freie Abgehen des Gescboases sichern, s,elbpt is dem Falle, 
81s durch Beschldigung, Einbicgungen des, Miindnngsraqdes entstandeq wlreq: sin4 empfehlenswerthp 
Verbesserung~n in der Ausstattung; . . desgleichen (lie Metallpatronenhtilsen. 

Bei der Ungelenkiglfeit der Finger sind Stecher ganz zu widersatben. Bei tiefcn Temparaturen i~lt cs am 
zweckmlssigstcp, dtinne Seiden- odor Wollhandschuhe anzulegen und die HBnde in Flustlingen zu yerwahpcn, 
die derart gesohlitzt sind, dass durcb eine tib,erlapptc S.palto der Zeigefingcr herauegcstreakt qcrclcn kann, urn 
im Abfeuerllngrjmomente an das Ztingel gelegt xu werden. 



In Folge der geringen Wahrscheinlichkeit Baren mittelst eines Kugelschusses hinzu~trecken, sind bei den 
norwegischen Wallrossjiigern scharfe Lanzen nach Art der Saufedern auf etwa drei Meter langen starken Holz- 
schaften im Gebrauche. Der ehemalige Fuhrer des ,,Isbjbrnl* Kapitan I( j e 1s e n, bekannt durch seine Uqschiffung 
Spitzbergens, versicherte mich, dass die norwegischen FTallrossjagcr vorziehen, sich dem Angriffe eines Raren 
mit auf dem Bodcn und ans Knic gestemmter Lanw entgegen zu stellen. 

An diesor Stelle will ich noch anfiigen, dass ftir das Hgrpuniren von Robbell die in Norwegep. gebraucli- 
liche Form der Harpunenspitzen die einen Widerhaken bildcn, allen ilbrig~n Modellen vorzuziehen ist, weil sic 
am besten geeignet sind, im Kiirper des harpunirten Thieres festzuhalten. Die Kraftausserungen eincr 
verwundeten Robbe sind so mlchtige, dass sie bei schneller AnnHlierung ein Umwerfeu des Bootes oder das 
Zertrlimmern der Planken verursachen kbnnen, es ist daher in dieser Beziehung besondere Umsicht 
anzuempfelilen. 

Zelte. 

Die bsterreichische Expedition verf'tigte tiber zwei Zelte. 
Ein wesentlicher Constructionsunterscl~ied zwischen unseren Zelten, welchc nach P a y e  r -W e y p  r e  ch  t- 

schem Muster aus Bramsegclleinwand angefertigt wurden und den tiblichen Lagerzelten, besteht darin, dass die 
vier aufrechtstehenden Zeltwande die directe Fortsetzung des Bodentheiles bilden. Nur an einer der Stirnseiten 
dieses dreiseitigen Prismas ist ein entsprechender tibergreifender Lappen angebracht, der die Thtirbffnung 
bildet, um in das Zeltinnere s~x gelangen. 

An diesem Eingange besteht ein 30 Centimeter hoher Ansatz, der mit einer erhbhten Thtirschwelle ver- 
gleichbar ist, welche das Zustrbmen der Luft verhindert. ~ b e r  dem Bodentl~eil des Leinwandzeltes wird eine 
Kautschuckdecke ansgebreitet, um das Fortpflanzen der Nasse hintanzuhalten. 

Das kleine Zelt war 2'" lang, jede der Prismeriseiten mass 1.Srn, so dass die Firathbhe 1.75" betrug. Durch 
Einseteen von je zwei gekreuzten Bergstbcken, die den Stirnseiten als Umrahmung dienten, und durch Straff- 
setzen zweier in der Verliingerung des Firstes an Pflbcken in der Erde befestigten dltnnen Tauenden konnte 
das Zelt daehfiirmig aufgestellt und gespannt werden. 

Das kleine Zelt wog 15kg; es diente 3-4 Personen als Behausung, zuweilen auf Wocben. Das 
grosse Zelt wog 36kg, war 3" breit, 2" hoch und 4'" lang; es konnte 8-10 Personen zur notlidtirftigen 
Unterkunft dienen. 

Anfdnglich wohnten wir in denselben bis die Hguser unter Dach kamen, spater wurde dieses Zelt d s  
inagnetisches Observatorium hentitzt, urn an verschiedenen Punkten der Insel absolute magnetische Messungen 
vorzunehmen; indem man es mit der Hinterwand dem wehenden Winde entgegen anfstellte, gewtlhrte es 
immerhin einigen Sohutz gegen die Beeinflussung durch Luftstrfime und ermbglichte rasche Temperatur- 
schwankungen hintanzuhalten. Nattirlicherweise mussten die Instrumente einige Zcit vor der Beobachtung der 
Zeltternperatur exponirt werden. Statt der Stangen mit Eisenspitzcn kamen dann eisenfreie Ruder, filr 
Beleuchtungszwecke Messinglaternen oder Holzleuchter in Verwendung. 

Handschlitten und Riiderkarren. 

Der Handschlitten diente liauptsiichlicl~ zum Trppspoyte des IkIateriales einer qul: Terrqiqapfnaluq~ qyf' 4er 
Insel detachirten Abtheilung. 

Die Zugkraft bestand in der Regel aus drei, seltencr aus vier Personen ; als TragGihigkeit wurde 200 Kilo- 
gjqrnm veransphlagt, jedoch liess sich auch eipe Maxima1,lbelafitung von 709,IQlogr;lmw fortschaffgn. 

Dieser Handsclrlitten bestand aye zxei Kufpntheilen, Itbq welclie vier Querleisten gefqlqt, und mit starkem 
Merling geb,indselt wRren. Der Schleiftheil der Kufen war ejsanbeschlagen, der gerade Theil 4atte eine ]Clange 
von, zvyei Metgr; von desson Enqpunbten ab sctztes sich dip Untertheile kreisbogenf6rmig nach aufwaxts fort uud 
endigten an den 2-60Meter langen Obertlieilen des Kufen~a4meps iq, ]Fq]~.qn ; 4rei Qqeyriege) per Scite yerstpiften 
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die 30 Centimeter hohen Kufen. Die etwas schief nach aussen gestellten Knfentheile standen an den ausseren 
Schleiftheilen 0.6 Meter von einander ab. Die Rufen waren aus Escheiiholzstiicken von vier Centimeter 
Quadratseite angefertigt. 

An dem Hinterende des Handschlittens wurden zwei aufrechtstehende Handspaken befestiget und diren 
Oberenden durch einen hiilzernen Querstock mittelst Bindsel verbunden, ein nach rtickwarts geneigtes Gerliste, 
welches zum Theile das Abrutschen der Schlittenladung verhindert, hauptsaclilich aber zum Schieben 
und Lenken des Schlittens dient, indem der Steuermann dasselbe nach Art der Handhaben am Pfluge hedient. 

Zwci an den Querleisten angebrachte Klotze mit Einschnitten fiir die Aufnahme des Kieles eimiiglichten 
eine solide Lagernng des Bootes ,Jan Mayen", fiir dessen Transport zu Lande cler I-Iandschlitten haufig ver- 
wendet wurde. 

Das ganze System konnte ausserdem auf Raderkarren (Durchmesser 1-75 Meter) gesetzt werden, um den 
Transport durch den Lavasand zu ermiiglichen. 

Handschlitten und Raderkarren leisteten bei der Landung und Wietlereinschiffung des Matcriales, sowie 
bei der taglichen Wasserversorgung aus der Lagune ganz vorziigliche Dienste; sie sincl fiir die Ausrtistung 
einer Polarstation geradezu unentbehrlich. 

Bootsschlitten. 

Je  ein Bootsschlitten war flir die zwei grossen Boote vorhanden. 
Diese Schlitten waren, was ihre Dimensionirung betrifft, starker construirt, weil sie fiir den Transport 

der Boote und des Materiales wabrend einer langeren Excursionsdauer, eventuell f i r  den Riiclizug der Mit- 
glieder iiber das die Insel umschliessende Eis bestimmt waren. 

Diese Bootsschlitten sind ein Mittelding zwischen Sclilitten und jenen Bootssclileifen, wie sie von Wal- 
fischfangern mit Erfolg angewendet werden. 

Die Bootsschleife der Whaler ist in ihrer primitivsten Gestalt eine Holzbohle, die an ihrer obercn Seite 
der Lange nach eine canalartige Kerbe tragt, in die der Kiel des Bootes eingesetzt wird; somit eine Art Schlitt- 
schuh, der an das Boot festgesorrt wird, urn dem 1S;iele beim Schieben iiber das Eis eine grossere Auflagefl5,che 
zu geben und denselben vor Beschadigung zu bewahren. 

TJnsere Bootsschleifen bestanden aus zwei massiven Kufen-Langtheilen und aus vier Querholzern, die in 
ahnlicher Weise wie beim Handschlitten eingezapft und mittelst kreuzweisem Bindsel ilber die Querllolzenden 
und durch die Liicher in den Kufen gesorrt wurden. 

Die Anwendung von Bindsel ist nicht etwa als seemiinnisches Vorurtheil aufzufassen, sondern gibt dem 
Systeme einen gewissen Grad von Elasticitiit und Verschiebbarkeit, was erprobtermassen allen starren Ver- 
bindungsweisen (Bolzen oder Schrauben), welche die Holztheile schwachen und nur an einer Stelle in Anspruch 
nehmen, vorzuziehen ist. 

Die haup tsiichlichsten Abmessungen sind folgende : 
Spurenweite 8Wm, massive Kufen 3.5 Meter lang, 0.2 Meter hoch, 0,045 bis 0.05 Meter dick; beider~eitige~ 

Aufbug 0.3 Meter, kobei Halbmesser 0.42 Meter; vier Sttick Querhiilzer 6: 1OC1" stark, je 0.9 Meter lang; in 
dieselben sind die Kufen 2" t,ief eingelassen; ausserdem mehrere Querbrettchen zur besseren Lagerung des 
Materiales, falls solches transportirt wird, Fur das Anhacken der Ziehleine war an den Innenseiten jedes 
Kufenendes uo hoch als moglich ein Ringbolzen angebracht. 

Kielschienen. 
Auch die Bootskufen hatten eisenbeschlagene Schleifflachen; dasselbe ist fiir die Boote nothwendig und 

zwar sol1 diese Kielschiene womijglich a l ~ s  einem einzigen Stilcke gesehmiedet scin. 
Die Kielschiene erleiclitert wesentlich den Transport der Bootc iiber die Eisfelder in allen Fallen, in denen 

man nicht iiber Schleifen verfiigt oder solche wegen der Kiirze cler Distang arxf welcher man das Boot iiber 
die Eisfelder zu schieben hat, nicht anznwenden gedenkt. 



So haben wir in fiinf Personen das Boot ,,Weyprechtl' (30Oks Gewiclit, 1 0 O k g  Zul:~duiig) an1 2. Juni 1883 
eine Distanz von drei Kilometer in weniger als zwei Stunden iiber Eisfelder gcsclioben, uiri der Aufnalims- 
station in Itudsen Proviztnt zu bringen. Beim Schiebe~i des Bootes ist die giinstigste Vertheilung je zwei Mann 
per Seite, ein Mann am Hintertheile des Bootes. 

Die seitlich Befindlichen erfassen das Boot an den Endeli der mittleren RuderbSnlre und 'schreiten, das 
13oot senkrecht am Kiel erhaltend, vorwiirts. Der rilckwlrts sich Anstemmende hat den Curs einzuhalten und 
durcli Hebell und Senken des Bootsendes das he rwinden  von kleineren Eisunebenheiten zu erleichtern. Bei 
grossen Steigungen, sowie beinl Abschieben des Bootes von einer Scholle und zum Aufholen des Bootes am 
jenseitigen Ufer eines zu iibersetzenden Wassercanales kommeii llolzcylinder (15-20"'" im Durchmesser 
etwa 80-100"'" lang) in Verwenduug, die man qaer unter den Kiel legt und als Laufrollen beniitzt. 

Boote und Bootsoxpoditionon. 

Ftir die Ausrlistung der bsterreicl~isclien Polarexpedition hatte ich drei Boote filrgewahlt. a) Den ,,Jan 
MayenLC, ein norwegisches Fischerboot; es wurde zu Bergen auf Bestellung mit einem Aufwande von 
102 norwegischen Kronen angefertigt. Dieses Boot geliort seinen Dimensionen nach der Gattung der 
Fering-Boote (vierrudrig) an, wie sie von den Fischern Norwegens beniitzt werden. Da  dieses Boot voraus- 
sichtlicli vie1 zu leisten hatte, so liess icll liings des Dollbordes cine schmale Plailke als Verstiirkuiig 
anbringen, zwei Spanten mehr einsetzen, die Stenerfliiche vergriissern und eine Spriettakelage mit Segel ans 
13aumwollstoff anfertigen. 

Das Boot war aus tadellosen Planken der nordischen Fichte gezimmert, die Spanten nus Birkenkrnmm- 
holzern, die Verlrlinkungsbolzen und Vorlagscheiben aus verzinkten Eisen. Es wurde nicht mit 0lfarbe 
gestrichen, was fiir kleine Boote im arktischen Iclima nicht glinstig ist, sondern mit Leintil getrankt, spater 
niit Pech und Theermischung wasserdiclit erhalten. 

In Folge seines geringen Gewichtes (Bootslrol~per 100 Icilogramm) und verhaltiiissmLsig grossen 
Fassungsraumes entsprnch es vorziiglich den Anforderungen des Stationsdienstes. 

Mit diesem Boote wurden die meisten Ziige mit dem Sclilcppnetze, Vogeljagden, ja selbst eine 
Urnscl~iffung der 52 Kilometer langen Insel vorgenommen; gelegentlicli wurde es von der Siidseite der Insel 
zur Station iiber den 6G Meter hohen Bergriicken von 8 Mann auf den Schultern getragen. 

Auf kurze Distanzen, wie oftmals iiber die Lagunendlnlme, konnte das Boot auch von 2 Maiin getragen 
werden. 

b) Das Fangboot ,,WeyprechtU hntte den glorreichen Rllckzug des gleichi~amigen Seemannes undGelehrten 
aua Franz Josef-Land mitgemacht. 

Es misst 27 Fuss Lange, hat an  den Steven hiilzerne Kasten, welche hermetisoh abgeschlossen werden 
kiinnen; ist mit 4, selbst rnit 8 Riame11 zu rudern, welclie an Rojniigel befestigt sind. 

Das Boot ,,Weyprecht" wurde in Tromsoe angefertigt und kanii als das Muster der Tauglichkeit f i r  ark- 
tische Schifffahrt bezeichnet werden. Es  wiegt im leeren Zustande 303 Kilogramm. Solclie Bootc eignen sich 
in Folge dcs geringen Gewiclites nicllt allein fiir deli Gebrancli im Eise, sondern aucll fiir das Anlaufen flacher 
Iclisten, gegen welche hohe See brandet. 

Da,s Boot muss dann mittelst eines Riemens, nicht mit dern Steuer gesteuert werden und darf voriie picht 
belastet sein. Bei rechtzeitigem Hcrausspringen aus dem Bootc und an Land liolcn, liisst sic11 &as Landen noch 
urtter Verhiiltnissen ausftillren, welche ailderen 13ooten und ihren Mannschaften verderblicli wUrden. 

In Folge des gering.cn Gewichtes des Bootskbrpers liegt der Schwerpunkt eines etwa mit 5 Personen 
bemannten Fangbootes sehr lioch, was solcho Boote unter Segel sehr rank macht. 

Es erforderte die Navigation an den Steilkilsten Jan Mayens umso grbssere Vorsicht, als von 
diesen plbtdich heftige B6en herabsttirzen, so dass das Segel jeden -4ugenbliok zum Horabholen bereit 
bleiben musste. 



c) Das dritte Boot, ,,Wilczekll genannt, cin 28 Fuss ltlnges Wlialbout, liess icll in Bergen bauen, demselben 
liattc das wunderbare Wikingerschiff zu Model1 gestanden. Das Eigengewicht des Bootskorpers betrug 
409 I(i1ogramm. 

An den Bordwlnden wurden innenbords bis zu den Banken hinan Holz~erschlZige angebracht, welche tnit 
I(ork gefiillt wurden, um das Boot, falls es mit Wdsser vollaufen sollte, schwimmfiibig zu crhalten. 

In diese Verschalungen hatte ich fur den Bedarfsfhll Blechkisten als Trinkwassen.eservoirs setzen lassen, 
falls dieses Boot die Travcrsade von Jan Mayen nach Norwegen (450 Seemeilen) hatte antreten mtissen. 

Wenn man diese Ttaversade auszuflihren hiitte, so wtirde man sclion vor Ablauf der ersten Half'te der 
zurtickgelegten Distanz die Houten der Jagd- und Handelsschiffe kreuzen, welche n:~ch dem Norden segeln; es 
wiirde, abgeseheu von der Schiffsfrequenz sich schon wegen der mildereii Temperatur des Golfstronig'ebietes 
diese Traversade besser empfehlen, als die um ein Viertel lctirzere nach Island. 

Bei Beginn der Expedition wusste man weder davon, dtss Jan Mayen im I-Ierbst eisfrei wird, noch dnss 
es gelingen werde, sich derartig auf der Insel zu etabliren, urn nothigenfalls zwei ~berwinterun~en iiber sic11 
ergehen zu lassen. 

Insulange die Eventualitat eines Etickzuges mit Booten noch nicht ernst ins Auge zu faasen ist, gibt der 
Besitz zweier Fangboote dem einfaehen Matrosen ein gr6sseres Gef'tihl der Freirttigigkeit und eine l~iihere 
Meinung von der Vielseitigkeit der Hilfsmittel, moralische Factoren, die im gegebenen Falle rnit 300 Kronen 
nicht zu theuer begahlt wurden. 

Ausriistung einer Bootssxpedition. 

Will matl jedoch ein Fangboot, wie das Boot ,Weyprechtl' von 303kWewicht, fUr eine Expedition rnit 
vier Mann und etwa auf die Dauer eines Monates ausrtisten, so wird man mit 1000 Kilogramm Zuladung zu 
rechnen haben. 

Die Aufgabe vereinfacht sic11 und die Zahl der Theilnehmer lasst sich auf flinf erhijhen, in dem Masse als 
man auf jagdbares Wild und ErgHnzung des Trinkwasservarrathes rechnen darf. Dem speciellen Zwecke der 
Mission mlissen dann alle Gegenstande der Ausrtistung, ihre Verpacknng, Dimensionirung und Menge auf' 
das Sorgfaltigste angepasst sein. Zu vermeiden Bind jene Gegeustande, die sich im Nothbedarf zu Allem Bigncn 
sollen, in Wirklichkeit aber nach keiner Riehtung hin gentigen. Die Ausrlistung muss zwar in Bezug auf' die 
Zahl der . Artikel moglichst beschriinkt werden, wo es aber angeht sie durch Nachsehlibe zu erglnzen, oder 
falls cs freigestellt werden kann, ~ b e r ~ e ~ ~ c l c  zu deponiren oder bei zunetlrnendem Seegange tiber Bord zu 
werfen, da soll mit Ausrilstungsartikeln nicht gespart werden. 

Im Eise oder bei einer Reihe von Landungen, wie bei den Aufnahmsarbeiten auf der Insel, edeichtern 
Verpackungsverschlage das rasche Aus- und Einladen, kurz die Ordnung beim Manipuliren und im Boote. 

Die Kiste ist heute Lebensmitteldepot, morgen Sessel, libermorgen Schutzwand gegen Schneetreiben; ihre 
Theile werden der Reihe nach zum Bretterboden, zu Wegweise1.n und Triangulirungszeichen, zu Brennmsterial. 

Die Blechblichse der Fleischconserve ist heute Essschale, morgen Wasserreservair, Ubermorgeri dient sie 
vielleicht als Behalter ftir das Petroleum und Pech, das als Fernsignal angeztindet werden soll; nach allen 
Richtungen durchbohrt, wird die Blichse rnit dem Cadaver cine8 Vogels ins Wasser gesenkt, den die Iqrebschen 
zu benagen haben, um das Skelet der Sammlung einverleiben zu kilnnen. 

,Die Gewichte, welche das Fangboot ftir eine derartige Expedition aufzunehmen hat, beziffern sich im 
Detail wie folgt: 

Mast sammt Zutakelung, Spriet, Sprietsegel und Kltiver, 6 Ruder, wovon eines ftir das Steuer, 
1 Bootshaken, 1 Harpune mit 8 Fuss ]anger Stange und Leine, 1 Steuerruder sammt Holz- 
pinne, 1 Holzstlick als Zeltstbinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Kg. 

1 Bootsanker, 1 Ankertau (30")) 2 Fangleinen ( A  5m), 1 Leinwand-Wellenschutz in 2 Stticken, 
24 Holznllgel als StLnder hiefilr, 8 Rojnlgel samtnt Stropps, 1 hblgernes 0sfass (Schopfe'r), 
1 Kautschuckdecke fur das Zelt (SOm) . . . , . . . . . . . . . . . . . . . , . 30 ,, 
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1 Bootszelt dachfirmig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 Kg. 
1 kleines Landzelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.8 ,, 
2 Schlafsiicke (1 ii 3 und 1 b 2 Personen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.2 ,, 
2 Jagdgewehre sammt Munition . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  10 ,, 
1 Handbeil, 1 Sage, 1 Meissel, 1 Hammel; 1 Masstab, Nagel und Schrauben, 1 Bergstock; Werg,' 

Holzbrettchen und Bleiplatten, Unsclllitt zum Verstopfen der Lecke . . . . . . . . .  15 ,, 
1 Petroleumofen Init 4 Einsatzblech,gescl~irre~~~ 1 P:~pin'scher Kochtopf, 5 Essgeschirre, 6 blecherne 

Essschalen, 5 Stnhlbecher, 1 I<ochschtissel, Dochte . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 ,, 
1 Chronometel; 1 ktinstlicher Horizont, 1 Reflexionskreis, 1 Compass, 1 Fernrohl; 1 Barometer 

(Aneroid), Buch, Papiel; 1 Ephemeride, 1 Nautische Tafel, Verbandzeug, gelatinirte Medilia- 
mente, Nahzeug, Fischzeug, eingelothete ZiindhEilzchon, Tabak, Vaselin, Seife, Reserveschuhe 

und Striimpf'e, Regenkleider, Stiefelschmiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  ,, 

Summe obiger Ausrtistungsgegenstande . . 230 Kg. 

5 Mann in Wintertracht ohne Pelze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420 ,, 
2 Kannen Petroleum (50 englische Pfund) in Holzkiste . . . . . . . . . . . . . . . .  38 ,, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 Rationen Lebensmittel 8 2kg sammt Verpackung 330 ,, 
Spiritus, Kaffee-Essenz, Wein und Cognac . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  32 ,, 

1050 K ~ .  
l'rinkwasser . . 150 ,, 

Summe . . 1200 Kg. 

Zum Rereiten der Speisen wird Seewasser verwendet. 
Es sind die angefiihrten Gewicl~te das Maximum der mbglichen Belastung eines solchen Bootes. 
Das Boot kann natiirlich nur in vollstandig entleertem Zustande durch 4 bis 5 Mann ans Land geholt 

werden. 
Dic Schwierigkeit des Aufholens wiichst iiberhaupt mit der Grbsse des Bootskbrpers ungleich rascher, 

als die Handkraft, welche man durch die nur unbedeutend erhbhte Bemannungszahl gewinnt. 

Eine Aufnahmsexcursion in Jan Mayen. 

Nach mehrstiindigem Rudern waren wir bei dem gewahlten Landungsplatze ange1:lng.t. - Was nun? frlgt 
der erste in der Runde scl~weifendq Blick, nachdem die kleine aus drei Personen bestehenden Schaar zwischen 
Eisschollen und Feldern hindurch mit dem kleinen Boote ,,Jan Mayenu den Strand erreicht hat. 

Eine kleine Umscliatl ergibt, dass eine schmale Stelle zwischen den hohen Uferwanden sic11 ganz vor- 
ztiglich zum Campiren eignct, denn die scharfen 4-5 Meter llohen Lavarippen n ~ i t  den bizarren Auseackungen 
und Hbhlungen gewahren gentigenden Schutz vor Sturm und Schneetreiben. Als Erstes wird daher das Boot 
rasch ausgcladen ; Zelt, Proviant, Blnke, Riemen, kurz alles Bewegliclie daraus entfernt und der Bootskbrper so 
hoch als mbglich auf den Strand und zwischen die Felsen getragen, wo er mittelst Tauen und tibergelagcrten 
Treibholzstlicken befestigt wird. Diese Vorsicht ist nbthig, denn das leichte Boot konnte sonst von den oft 
plotzlich einhersausende~i Windstbssen entflihrt werden. 

Sodann wird das Campirungsmaterial Stiick f i r  St,iick aus dem Bereiclie der Strandeisschollen und der 
Wellen getragen. Lebensmittelkiste, Pctroleumgefass etc. koinmen unter das Boot; SchlafsHoke, Zelt, Declren, 
Gewehre, Instrumcnte zu dem mittlcrweile zwischen dcn Felsen abgezirlrolten Zeltplatz. Daselbst muss erst der 
Bodon von Schnee, Eis und Steinen thunlichst befreit und cine Flache von 6-7 Quadratmeter eben gemacht 
werden. 

~starroichisohe Expedition auf Jan Mnyon. 11 
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S a m  a n i  c h, der ein Meister in der Auswahl und Ausstaffirung einer behaglichen Campirungsstelle ist, 
ruft auch bald die beim Boote arbeitenden Genossen zum Aufstellen des Zeltes herbei. Die vier mitgenommenen 
Bergsttieke werden durch die Tauringe an den Zeltnathen gesteclrt und oben mittelst einer Leine verbunden, 
deren langes Ende zugleich zum Strecken, der Langsrichtnng nach, dient. Sind die Fiisse der Stocke soweit es 
die Grijsse des Zeltbodens erlaubt auseinander gespreizt, so werden die Leinen gleichzeitig am vorderen und 
hinteren Zelttheile gestreckt und an einem vorragenden Felsstiick, Treibholz oder herbeigeholten schweren 
Stein befestigt. 

Die ganze Aufstellung des Zeltes hat keine zehn Minuten erfordert, und es wird nun an die Umwandlung 
in ein comfortables Schlafgemach geschritten. Zu diescm Behnfe schltipft der Trockenste der Gesellscllaft 
durch die niedere Lucl~e  in das Innere und glattet die allenfallsigen Falten am Boden, danlit die darljber zu 
breitende Kautschukdegke glatt aufliege. War Moos zur Verfiigung und der Zeltplatz damit gepolstert worden, 
so drticlct er die hervorstehenden Theile etwas nieder, um eine gleiohmLssig ebene Lsgerung zu erzielen. Die 
hineingereichten Schlztfsacke werden der Quere nach ausgebreitet, und zwar der kleinere ftir den Ftihrcr der 
Partie im Hintergrunde, der grossere ftir 2-3 Mann im Vordergrunde. 

Der gegen die Thtire hin ertibrigte Ranm dient dann als Depotrauni ftir die gemeinschaftlichen Habselig- 
keiten, fiir die Instrumeute, die Munition, das allenfalls erlegte Wild und die abgelegten I<leidungsstticke. Das 
personliche Eigenthum: Tabak, Reservewasche, Handschuhe und dergleichen wird unter dem Ropfende der 
Schlsfsacke versorgt. 

Vor dem Eingange des Zeltes werden dann noch einige Treibholzstiicke oder in Ermanglung dieser einige 
Flurhtjlzer des Bootes als Schwelle gelegt, damit beim Hineinkriechen nicht Schnee und Sand in das Zeltinnere 
eingeschleppt werden. 

1st dergestalt das Unentbehrlichste besorgt, so wird nach Thunlichkeit auch etwas filr die Bequemlichkeit 
der Campirung gethan. Da das Kochen im Zeltraume vie1 Unangenehmes und Unbequemes nach sich zieht, 
zudem wo es angeht Treibholz als Brennmaterial verwendet werden soll, ist es vor allem wllnschenswerth, eine 
windgeschlitzte Feuerstelle herzurichten. Die ist denn auch in unmittelbarer Nahe des Zeltes bald gefunden 
und einige Steine werden kunstgerecht zu einem Herd iibereinander gelegt, der ringsum durch eine Schnee- 
mauer geschtitzt wird. ~ b e r  diese werden dann Ruder, Mast 'eventuell Treibholzstiicke als Dachstuhl und 
schliesslich wird der ltleine Bau mit den Bootssegeln gedeckt. An manchen Platzen, wo man Auswahl an Treib- 
holz hat, wird die ,,Eiicheu wohl auch solider aus diesem erbaut, indem man nach Art der Blockhauswande 
Treibholzstlicke libereinander legt und diese mit Querstiicken tiberdeckt; die innerhalb auf Steinen gelagerten 
Bootsbanke bilden die Sitze um das Eiichenfeuer. 

Unterdess ist es schon ziemlich spat geworden und der seit dem Aufbruch von der letzten Station unbefrie- 
digte Magen verlangt knurrend seine Rechte, ist j a  auch der Herd zu erproben, ob er wirklich den in ihn 
gesetzten Erwartungen entspricht. 

G io r  dana ,  der es sich zum Berufe gemacht hat zu beweisen, dass man bei entsprechendenl Talente selbst 
als Nomade unter den schwierigsten Verh3iltnissen etwas Geniessbares zu Stande bringen konne, sucht such 
schon den grossen Blechtopf aus der herbeigeholten Riste heraus und Alles begibt sich anf die Suche nach 
Trinkwasser, das man entweder in den zahlreichen Aushohlungen des Gesteines unter einer Eisdecke findet, 
oder aus Gletschereis gewinnen muss. Nachdem der Koch noch die weitere11 Weisungen betreff des Umfanges 
des Mahles eingeholt, entztindet er die Petroleumbrenner und richtet die Ingredienzien zum Mahle her. 

Die Anderen suchen indess in der Umgebung nach Treibholz und tragen die passenden Stticke nach 
dem Lagerplatz, wo sie zerkleinert alifgestappelt werden; denn nicht blos filr die Speisebereitung ist das 

offene Feuer erwiinscht, sondern auch ftir das Trocknen der Wasche und zur Erwlrmung des Ktjrpers. Zur 
Sommerszeit werden die Kenner der Botanik aufgeboten, um nach Sauerampfer, Luffelkraut oder dem herben 
Kraut des Ltjwenzahns zu fahnden und die Gesellschaft durch die Beigabe eines Salates zu erfreuen. 

Eine halbe Stunde spater vereinigt G i o  r d a n  a's Ruf alle urn den Herd. 
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Jetler nimmt seine Rleclischale zur Hand, llsst sich dieselbe init der brtihheisson Erbsensuppe fiillen, die 
so einladend duftet und an der man sich noch iiberdiess die Hiinde erwal.men kann. 

Doch lange darf man nicbt ztigern, sie muss heiss genossen werden, sol1 sie dem Icbrper Warme zuftihren 
und der Rest in der Schale sich nicht zu Erbsengelde umwandeln. 

Schnell wird der Zwieback nach Matrosenmanier liber dem Knie zersclilagen, die Stlicke davon in die Suppe 
gebrockt und der volle Ltiffel mit I-Iast xum Munde geflihrt, wenn aucl~ ein verbrannter Mund und Gallmen die 
unausbleiblichen Folgen davon sind. ICaum wird man dessen gewahr! Wind und Ralte llaben ohnediess den 
Mund ausgetrocknet und schwer fallt es dem Gaumen, zwiscllen Seehundspeclr und feinster Tafelbutter einen 
Unterschied zu finden. 

Erfrischend wirlrt hierauf das in der Regel lialt in Esqig und oh1 genossene Corned Beef, zu~nal wenn etwas 
grline Bohnen, Zeller oder gar (im Juni oder Juli) selbst gezogene Rresse den Wohlgescl~mack erhlihen. Der 
in den1 gemeinschaftlichen Becller bereitete Runstwein gelit dann von Hand zu Hancl, nnd ein Stiickcl~en Rase 
mit dcm von der Stittion mitgenomluenen frisch gebaclrenen Brod genossen, bildet den Schluss des opulenten 
Diners, auf das der Rauch der Pfeifen und Cigaretten mit wahrem Wohlbehagen eingesogen wird. 

Selten ist es aber gegiinnt sich solch ungeschmalerten Genusses zu erfiaeuen, denn der Sturm treibt 
zumeist Schnee, Sand und Asche in die kleine nicht eben windgeschlitxte Behausung, ftillt Becher und Ess- 
scliale trotz aller Abwehrversuche, verursacht Raltegeftilil an der ausseren Icorperseite, w%hyend die andere 
am Treibholzfeuer rostet, dessen Ralich gllihendheiss der lrleinen Gesellschaft ins Gesicht schlagt. 

Man inacht die verzweifeltesten Anstrengungen, dem Storefried den Rlicken zu kel~ren, humorvolle Ver- 
wiinschungen nnd schadenfrohee Gelachter begleiten jeden Unheil anrichtenden Windstoss. 

Sobald nun das Roch- und Essgeschirr mit Asche und Scllnee rein gemacht und nebst dun unberlihrten 
Lebensmitteln in die Kiste gelegt sind, ergreift Inan die Gewehre, um noch vor dem Schlafengehen eine kurze 
Recognoscirung ftir den nachsten Arbeitstag vorzunehmen. Znriickgekehrt, wird dann nochmals das Feuer ill 
der ,,Klicheu zurecht gemacht, man marnit sic11 am angefachten Holzfeuer, troclinet die nassen Klcidungstticlre 
und bentitzt die Zeit, welche bis zum Brodeln des Thees verstreicht, urn einc Pfeife zu rauchen oder Vor- 
keltrungen flir die Nachtzeit zu treffen. 

Die Matrosen sind dabei stets geschaftig und ihr leichtes Blut Iasst sic keinen Moment rlthig sitzen. 
Samai l i ch  hackt Holz oder bringt an dem Hansc cinige Verbesserungen an ;  G i o r d a n a  putzt die Gewehre 
odeis reparirt die I<leidungsstlicke. Gesprlche liber die Heimath, Sonnenwarme, tropische Vegetation, Erzlh- 
lungen von Episoden aus dem Leben des Einen oder des Anderen ktirzen die Zeit, kein Dunkelwerden mahnt 
das gesponnene Garn abzuschneiden, es muss trotz Tageshclle endlich zum Schlafengellen gemahnt werden, 
das eine nur gemeinsam durchfiihrbare Operation ist; die nachsten Morgenstunden sollen die kleine l'arthie 
schon friihzeitig an der ~rbe i f f inden.  

L)as Einnehmen der Schlafstellung erfordert einige ijbung und Gewandtheit, denn das niedcre, kleiile 
Zelt erlaubt nicht melireren Personen sic11 gleichzeitig darin zu bewegea. Es  kriecht vorerst der Insasse des 
lrleinen Sclilafsaclres in das Zelt, setzt sic11 am Eingailge nieder, entfernt die Stiefel, um selbe nach aussen 
vom anllaftenden Schnee zu reinigen. Sodanil entledigt er sich der Oberkleider und schiebt dieselben als Kopf- 
kissen in den Schlafsack, kriecht in diesen hinein, um nun die librigen Hiillen abzustreifen und damit das 
Kopflrissen zu verstilrken. 

Das Ablegen der Kleider ist unerlLslich, weil sie in Folge der Transpiration durchfeuchtet wiirden und das 
Trockneii derselben, sowie des Schlafsaclres tagsdarauf in den seltensten Fiillen vorgenoin~nen werden kann. 
Auf den Ruf des Ersten folgt dann ein Anderer nach, bis sich scbliesslich Alle in den Saclren eingepuppt 
haben. Der ICoch liegt ais Letzter der Thiire zun%chst, sorgt far den zweiten Verschluss der Eingangsspalte, 
indem er das Schwellenbrett von Aussen und eili passendes Stlick oder ein Flurholz von Innen an die Zelt- 
wand anlegt. Schliesslich hat er noch das geladene Gewelir in der Nahe der Thiire zurechtzulegen und dafiir 
zu sorgen, dass in den Feldflaschen Trinkwasser sich bcfinde, welclles durch die Ktirperwiirme vor dem Ein- 
frieren geschlib~t werden muss. 

1 I* 
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Ein ,,buona n ~ t t e , ~ ~  die Icbpfe verschwinden in den Sacken und es toilen nur mehr die kriiftigen, meist 
sehr gerauschvollen Athemztige der Schlafer durcll das Zelt. Selten wird die Nachtruhe gestbrt; nur hie und 
da erwacht ein Schlafer, wenn ein Fuchs am Zelte gar zu zudringlich scharrt oder lebhaft triiumende Nachbarn 
ihm einige unsanfte Rippenstosse versetzen. Nach dem ersten, ununterbrochenen Schlaf greift der Fiihrer in 
Zwischenpausen nach der Uhr, da  die durchscheinende immerwahrende Tageshelle lseinen Anhaltspunkt 
fiir den Beginn der Tagesarbeit bietet. 

Um 5 oder 5'/, Uhr wird durch Zuruf oder Nachhilfe der Kocll geweckt, der als erster sich ankleidet und 
hinaus begibt, um Feuer anzumachen uud das Friihstiick zu bereiten. Meist wird es auch notwendig die 
Stiefel mitzunehmen, um sie am Feuer geschmeidiger zu machen. Wenn sie auch im Schlafsacke uitter- 
gebracl~t wurden, sind ~ i e  doch meist bretthart gefrorep und spotten jedem Versuch sie formgerecht zu machen. 
Der sorgsame Koch hat aucli die Aufmerksamkeit eine Essschale voll Waschwasser herzuriehten, uild da 
beeilt man sich davon Gebrauch zu machen und so gut es geht, mit Zul~ilfenahme von Schnee der liorper- 
reinigung nachzuhelfen. 1st man so gliicklich in der Nahe eines Tiirnpels zu wohnen, so dient derselbe nach 
Entfernung der Eisdecke als Waschbecken. 

Taglich im Sommer wie im Winter tiber hatte Jeder von uns Waschungen des Oberkiirpers vorgenommen 
und sic11 dadurch gegen Temperaturseinfliisse widerstandsfghig gemacht; wie sehr der Appetit durch diese 
Procedur aiigeregt wird, lehrt die Erfahrung auch in weit niedrigern geograpbischen Breitengradeu. Die Choco- 
lade mit den1 eingebrockten Zwieback wird nun als Frtihstiick rasch verzehrt und dnnn zurn Aufbruch geltistet. 
Wahrend der Koch die Kiiche zum Wiedergebrauche in Stand setzt und den mitzunehmenden Mnndvorrath ver- 
packt, besorgt der zweite Matrose die Verwahrung und den Verschluss des Zeltes; der Fiillrer stellt die 
nijtlligen Instrumente zusammen, wahlt die Munition und die Gegenstande fiir die Packung des kleinen 
Tornisters. 

1st Alles bereit und das Zelt, Iciiche, Boot und Sehlitteil mit Steinen, Treibhtilzern und Tauen vor Angriffen 
der Fiichse und des Windes geschtitzt, so beladet einer den anderen mit den mitzunehmenden Sachen und der 
Marscl~ wird mit dem Bergstocke in der Hand und der Biichse auf dem Riicken angetreten. Abwechselnd 
geht einer voran, tritt die L6cher im weichen Schnee aus und wahlt dcn Weg zwischen den Lavafelsen; die 
Anderen folgen, in seine Fusstapfen tretend. 1st der Arbeitsplatz erreicht, so vertheilt sich die Gesellschaft 
der zukommenden Arbeit entsprecltend, welclte bis gegen die Mittagstunde fortgesetzt nnd dann an einem 
passenden Ruhepunkt unterbrochen wird, urn ein zweites Frlihstiick einzunehmen. Etwas lGse, Speck und 
Schinken, ein Schluclr Cognac aus der Feldflasche erfrisehen den liijrper, dem noch eine kurze Ruhepause 
gegtinnnt wurde. 

Nach einer halben bis dreiviertel Stunden geht es wieder an die Arbeit, die bis gegen Abend wiihl-t 
und an einer Stelle abgcbrochen wird, von der aus man etwa um 7 Uhr den Zeltplatz erreicllen kann. Nacli 
einern meist einsilbigen Marsche langt man ermiidet daselbst an, entledigt sich der nicht absolut notwendigen 
Kleidungsstiicke, die zum l1rocklien an dem rasch vom Koche angemachten Feuer ausgebreitet werden. 

Eine Visitirung des Lagerplatzes und des Mateiiales wird vorgenommen, um nachzusuhen, ob nicht Baren 
oder Ftichse ihren Besuch abgestattet haben, oder am Ende gar Jemand aus dem Wilczek-Thale da  war und 
irgend eine Botschaft zariickgelassen hat. Natiirlich ist bei den allenSalls vorzunehmendeu Arbeiten der Koc11 
ausgenommen, desseil erste Sorge die Ftirderung eines erwarmenden und kraftigen Mal~les zu sein hat. Hltte 
man ftir den nachstcn Tag einen zu grossen Marsch nach dem Arbeitsplatz zu machen, so wird unverxiiglich 
noch am selben Abend zum Aufbruch und der Verlegung des Lagers geriistet. Die Lebensmittel, Geschirre etc. 
kommen in eine Iciste, ilas Zelt wird ssmmt den darin befindlichen Schlafulcken und Decken aufge~.ollt und 
zusammengeschntirt, und alles an einem zur Eirischiffung giinstigen Platx hinabgetragen, falls namlicl~ die 
Eisverhtiltnisse eine Bootsfahrt gestatten. 

Muss der Schlitten be~ltitzt werden, so bleibt natiirlich das Boot an Ort und Stelle zuriick, urn bei 
gilnstigerer Gelegenheit abgeholt odes bentitzt werden zu konnen. 1st cler Abend ruhig auf dem alten Lagerplatz 
zu verbringen, so wird wohl noch in lldclister Umgebung uach Wild gesuoht, die unterwegs erlegten Stiicke aus- 
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geweidet, eventuell die Alken, ICrabbentaucher, Eiderenten oder Strandlaufcr zu cincm Ragout flir den 
nachsten Tag hergerichtet. 

So vergehen die Tage zwischen Arbeit und Erholung, bis der abnehmende Proviant oder die Bcendigung 
d'er Arbeitsaufgabe zur Rlickkelir nach der Station mahnt. 

Schneebrillen, Feldflasche, Steigeisen, Bergstiicke, Eispiekel und Schnoeschuhe. 

Es sind dies Gegenstande aus der Garderobe einer arktischen Expedition, denen ic11 ein gewisses Miss- 
trauen entgegenbrachte, weil ich sie zu gnteo~ Theile fur decorafiven Aufputz hielt; heute bin ich von ihrer Unent- 
behrlichkeit unter gewissen Verhaltnissen liberzeugt, und werde diese Ausrilstui~gsgegenstLnde sowie ihrever- 
wendungsweise naher beschreiben, indem ich hiebei alles Tl~atsachliche erwahne, was als Fingerzeig flir 
die den Zwecken solcher Expeditionen entsprechende Coilstructionsweise der einzelnen Gegenstlinde dienen 
kann. 

Die Schneebrillen sind dunkelfarbige Augenglasel; ein Schuhmittel, dessen die in Folge der Polarnacht 
gegen Lichtreiz empfindlich gewordenen Augen nicht entrathen konnen. 

Die Officiere, welche sich an der ersten tjsterreichisch-ung.arisc11en Polar-Expedition betl~eiligten, rietlien 
mir sogenan~ite ,;liauclibrillen" in zweierlei Farbnuancen zu verwenden. Die Glaser waren schdcnformig 
gewolht, urn das Anfrieren der Wimpern hintanzuhalten, 

t- 

Die Fassungen und Seitenstaugen wurden aus Stahl angefertigt und dtiune I<autschuckriihrchen darllber 
gezogen. Die Seitenstangen aus dlinnem Stahl in eiiiem Stticlie sind, da  man denselben jede erforderliche 
Krtilnmung geben kann, jcnen illit Cl~arnieren vorzuziehcil. 

Da aber das Erfrieren der Ohrmuscheln leicht eintritt und dieselben gegen jeden Druclr eines starren 
Korpers sehr empfindlicl~ siud, so mtissen such Brillen zum Binden, deren Planglaser in muschelfiirmiges 
Eisengeflecht gefasst sind, vorriithig sein. 

Die Bleclifutterale der Brillen wurden bei den Excursionen auf Franz Josefs Land am K6rpeig getragen und 
als 1k.inkwasse~~Reservoir bcnlitzt. 

Bei den AusflHgen auf der Insel Jan Mayen kamen Feldflaschen aus ICautschuck oder Glas, rnit Filz 
iiberzogen, in Verwendung. Wcnn man sie mit ciner Ldsung alkoholisirten Cafbextrats oder verdliunten 
Cognacs f'tillte und unter dcn Oberkleidern versorgte, so trat das Einfrieren der Flilssigkeit in den scltensten 
Fallen ein. 

Der Iuhalt blieb Gemeiugut und eine Halbliter-Flasche reichte fur den Bedarf von drei bis vier Personen. 
lnsokngc man sich niclit durch anstrengende Arbeit oder zu warme Kleidung in Transpiration versetzt, 

kanii man bei Temperaturen von 10-20 Graden unter Null 15-20 Stunden itu Freien sich bewegen, ohne 
ein wirkliches BedUrfnis xu empfinden, Fllissigkeit zu sic11 zu nehmen. 

Auf Jan Mayen hatlen wir die Wohuhauser oder das Caml~irungszelt stets als Binterhalt; da hiedurch der 
Iclirper beetiindig in guter Condition erllalten blieb, so war es mdglich, sich auf ganz nainhaf'te Marschleistungen 
zu trainiren. 

In Uezug auf die Weinration wurde das Auslangen n~ i t  Liter per Tag uud Kopf gefunden, die tagliche 
Rhumration von I/,, Liter per Kopf wurde von deli Officieren kaum zur Halfte in Anspruch genommen. 

Auch auf Mkschen zog man die tonischen Wirkungen des llhees oder verdiinnten alkoholisirten Caf6- 
Extractes jenen der Alkoholien vor, bei deren Genuss nach der ersten belebenden Wirlrnng das Gefihl von 
Abspannung und Kalte eintritt. 

Ein Matrose gewijhute sich daran, den Durst durch Genuss von EisstUcken zu stillen; liiezu hatten ihn 
die in Fallen eingefangenen Polarftichse angeregt, welchc es selbst zur Winterszeit vorzogen, Eis mit den 
Zahnen zu zermalmen, anstatt aus selbst gawr, geruchfkaien Schalen Wasser zu trinken. 

Es gab auf Jan Xayen Tage, j a  Wochen, wahrend welchen mall ohne Steigeisen und Bergstock keinen 
Schritt vor die Thliro setzen konnte. 



Die wahre Beimat dieser Utcnsilien sind die Bsterreichischen Alpen und es gelten d s  die besten jene 
aus Vulpmes im Stubai-Thal (Tirol). 

Der Schweizer Wildheuer bewehrt seine Sohle auch mit einem rohen, vierlcralligen Eisen, wenn er im 
Geschrofe seine magerc Ernte einheimst; doch Ftihrer und ,,MessieursLL bedienen sic11 bei Scliweizertoi~ren der 
Steigeisen fast niemals. 

Es liegt im Interesse der Ftihrer, durch ,Stnfea hanen" in Eishangen ihren Lohn zu erhiihen. 
Zu Steigeisen ist das beste Schmiedeisen zu verwenden; starbe Riemen dienen zur Befestigung, einer 

tiber den Vorderfuss, zwei andere tiber Rist und Ferse geschnallt. 
Die am meisten zu empfehlende Zalll der Zacken ist seclis; und weil die Sohle selbst eines Bergschuhes 

biegsam ist, muss der Korper des Steigeisens mit einem Gelenke versehen sein, um sioh ersterem stets 
anschmiegen zu kiinnen. 

Dieses Instrument erleichtert die Besteigung steiler Gras-, Lavageroll- uild Eis-Abhange ungemein und 
wird aucli rnit grossem Vortheil in Felswandeil gebraucht. Es muss ganx genau angeschnallt sein, nicht lose, 
denn eine Versehiebung Bann zum Absturz fullsen, nicht zu enge, den11 sonst wird der Blutumlauf in den Ftissen 
behindert. Diese selbst diirfen einander nicht dieht genahert werden, damit die Zaclcen des einen Eisens sich 
niclit etwa ill die Rieinen des anderen verwiclreln und so einen Sturz veranlassen. 

Wasseriger Schnee ballt sich leicht zwischen den Zaclien zu einem IZlumpen und vereitelt dann die ganze 
Wirkung der Eisen, welche in einem solchen Falle sofort abzuschnallen sind. 

Ein Stock, welcher die Lange des llannes erreicht oder etwas tiberragt, am unteren Ende versehen mit 
einem eisernen Dorn, der niittelst einer Zwinge von gleichem Metal1 befestigt ist, das ist der Berg- oder 
Alpenstock. 

Jedes zahe nnd nicht zu schwere Holz eignet sich zu seiner Anfertigung, am besten gespaltene Esche oder 
ein Haselnussstammchen. 

Da die ganze Last, welche der Stoclr zu trageu hat, auf seiner eisernen Spitze ruht, und diese nach seit- 
warts und auswarts zu drticken streht, empfiehlt es sich statt des in das Holz eingetriebenen Stachels die 
nachfolgende Verbindungsweise zu wahlen. Das Holz bleibt intact; an dessen Untereade wird cine Gabel 
aus bestem Stahl, mit welcher der Stachel zu einem Stuck geschweisst ist, aufgetrieben. Zwei darliber heiss 
aufgezogene Stahlreifen dienei~ zur vollstandigen Befestigung. 

Der Bergstock muss immer init beiden Handen gefiillrt und seine Spitze stets gegen die Berglehne, nicht 
aber gegen den Abgrund gerichtet werden. In dieser Haltung muss man ihii auch danii tragen, wenn man ihn 
nicht g.era.de beniitzt, denn beim geriugstcn falschen Tritt findet sodann cine natiirliclie Bremsung statt. 
Querstangen oder Arme an1 oberen Ende, beweglicli oder fest, zu welch' letzteren die steierisclien sogenannten 
Griesbeile gehiiren, sind k a u n ~  zu empfehlen. 

Zuin ,,AbfahrenK oder Abwartsgleiten auf steilen Schneellalden setzt man die beiden AbsKtee fest neben- 
einander ein, Knic und Korper in einer geraden Linie, der Bergstock wird mit beiden Handen fest ergriffen, 
an eine Htifte gut angeclruckt, der Stachel in den Schnee getrieben und soclann beginnt das Gleiten. Will man 
die Fahrt hemmen, so wird der Stachel entsprechend in den Schnee getrieben; will man sie besclileunigen, 
so wird er etwas gelloben. 

Andere Arten des Abfahrens, z. B. das sogenallnte Abreitcn, wobei der Stoclr zwischen den Ftissen einge- 
klemint wird, sind unbeclingt zu verwerfen. 

Eiii unentbehrliches Ansrtistungssttick ist der Bergstoclr auch beim Begehen von dtinn tiberfrornen Walren 
oder schneetiberwehten Spriingen, welche die Eisfelder durchsetzen; man benlitzt ihn als Sonde und tragt iltn 
sodann in horizontaler Lage, um beim etwaigen Durchbrechen im Eise ~noglichst gtinstige Auflagepunkte xu 
tiberspannen und sich so aus den1 Loche herausxuarbeiten; besser eignet sich fiir diese Falle ein Bootsruder. 

Das Eispickel gleicht einem kurzen diclren Alpenstock von nicht tiber 125"" Hohe, an dessen oberem 
Ende eine miissige zweiarmige Eishaue aus bestem Stahl angebracht ist, das eine Ende keilftirmig, das andere 
mit einer Schiieide versehen. 
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Englander, Schweizer, ~ranzosen  und Italiener bedienen sich rnit Vorliebe des Eispickels, welcher beim 
Begehen steiler Eishiinge die besondere Sicherheit darbietet, dass man sich mit einem Hieb des Pickels sofort 
vel.1asslich veranlrern lrann. Auch ist es unerltisslich, wo Stufen im Eis oder Firnschnee geschlagen werden 
miissen und Steigeisen nicht verwendet werden. 

In den Ostalpen verlssst man sich lieber auf letztere; doc11 ist auch liier die Erkcnntnis allgemein gewor-' 
den, dass zu Gletsclier- und ernsten Hoclitouren ausseltliesslich der Eispickel verwendet werden muss. 

Derselbe kann ebenfalls zum ,,AbfahrenLi (sielie oben) verwendet werden, steht aber dem Bergstocke 
wegen seiner geringen Larige in dieser Beziehung nach. 

Englische und franziisische, auch scl~weizerische Eispiclrel werden beniitzt und es findet jede Form und 
Provenienz derselben ihre besonderen Liebhaber und Vertheidiger. 

Die besten norwegiscl~en Schneeschuhe (Langski) erhielt ich von Christ. C. Ka l i r s  & Comp. in Bergen, 
der sie vom Lande bezieht. Sic kosten sammt Stange G Kronen 20 Oere; die Bedingung fiir ihre Tauglicltkeit 
sind grosse LSnge, sanft aufgebogene Spitzen, keine Knoten im Holze (Birke), die untere Flaclie muss eine der 
Mitte entlang laufende Hohlkehle besitzen; behalten die Spitzen nicht ihre aufgebogene Form, so muss man sie 
auf einen entsprechenden Leisten festbinden und zurechtbiegen. 

Die Hohlkehle vermindert nicht nur das Abweichen der Stellung der Fiisse aus der Parallelrichtung, 
sondern ist fiir das Bergansteigen und Abwkirtsfahren eine wesentliclie Bedingung. 

Aufwarts watet man rnit breitspn~igem Schritte; auf horizontaler Bahn gleitet mall wic rnit Rollschuhen; 
iiber Abhange gleitet man rnit unbeweglichen im Knie leicht eingebogenen FUssen, manchmal in1 Hock- 
sitz hinab. 

Der Stoclc wird rnit dem konischen Ansatze an der linlren Seite nach rilckwiirts gehalten, und wenn man 
bremsen will, entsprechend in den Schnee gestossen. Man springt wohl auch wenn es den EIang zu rasch hinab 
gelit von den Schuhen ab uud wirft sich seitlich in den Schnee. 

Znr Befestignng am Fusse dienen am besten drei Binsenschleifen, von welchen dic ruckwartige tiber die 
Ferse, die zwei vordere~~ fiber den Rist gelegt werden; unterhalb der Sohlenhijhlung kann ein Stiick Tuch oder 
Seehundsfell angebracht werden. 

Zu stark aufgebogene Spitzen sind unzweckmlssig, weil sie zu vie1 Schnee vor sich herschicben. 
Anfanger gebrauchen wolll auch zwei an den Spitzen befestigte Leinen, um sich daran zu lialten, man 

wird jedoch dabei nicht flllgge und selbststlindig. 

Eissiigen und Offenhalten cines Loches in dor Eisdccke. 

Wenn die Eisdecke noch nicht llber cinen Meter stark ist, so ist es verhiiltnissm#ssig leicht, dieselbe rnit 
Hilfe von Haclren und Brecheisen zu zertriimmern nnd so eine <jffnung zum Wasserschijpfen frei zu machen. 
Dabei muss man in der Weise vorgehen, dass man vorerst die Griisse des zu schlagenden Loches markirt, etwa 
einen Quadratmeter, und dann das Eis an dieser Stelle langs der vier Seiten ausschlagt, ohne hiebei die ganze 
Eisdecke bis an die TJnterflache zu zertrllmmern, da sonst das heraufsprudclnde Wasser die Arbeit bedcutend 
erschweren wtlrde. Hat man nun das Eis auf der ganzen Ansdelrnung des marlrirten Loches bis auf eine dtinne 
Schichte herausgearbeitet, so ist es ein Leichtes, letztere mit Eisenstangen d~lrcllzustossen und die kleineren 
Eisstiicke zu entfernen. 

Das sich nun tiiglicli neu bildende Eis wird ebenfalls mittelst Haoken ~ind  Eisenstangen zertrtimmert und 
dann leicht beseitigt. Wenn jedoch die Dicke des Eises bedeutend zunimmt, muss man urn, ein Wasserlocli xu 
machen, zur Sage greifen. Dies wird in der Regel bei an Tiefe zunehmendcn Temperaturen nothwendig, da sich 
das Loch beim Anwachsen des Eises gegen unten zu. trichterformig scliliesst, und die Manipnlation init der 
Hacke erschwert. 

Die Sagen, welche ftir die Bearbeitung des Eises dienen, bestellen aus einem vier Metor laugen und circa 
30"" breiten Stahlblatte, an dessen oberen Ende eine senkrecht a11f die breite F1B;che des letzteren stehende 





Die Leute mit den Ziehgurten laufen nun seitwlrts dem Schlitteu voran, um niclit gelegentlich cines 
Windstosses libcrfahren zu werden. 

So saust es den Haug hinauf; ein heftigerer Windstoss erfolgt, die Zugmanner werden gesclileift und 
lassen die Zuggurten scliliipfen um nicht den Schlitten zu Kernmen, der Mntrose an den Tauen will das Segel 
streiclien, der Schlitten besitzt aber bereits eine solche Gesch\viudiglzeit, dass sich die Taue der Hand entreiesen 
nnd der Steuermann mitgeschleift wird. Keinen Halt finden die Ftisse, urn dent Schlitten noch eine letzte 
Drehung geben zu kbnnen, er rennt an einen Felsblock an and kippt um! Da rollen die FRsser den Abhang 
I~inab, die Spunde sind herausgestossen, Allcs eilt um die Fasser noch aufxurichten und so vie1 nls nibglicli von 
dem kostharen Nass zn reiten; mit Schnee und Wasser als Mortel sind die Spnndlbclier rasch verkleistert. IIaclcc, 
Brechstange und Eimer wurden auoh verstreut uiid mlissen zusammengesucht welden. 

Der Mast ist zum so und sovielten Male gebrochen; auch der Wassereimer ist zerquetscht, wird zureclit- 
gericlitet und geltithet werden mlissen. 

Neue Arbeit flir den Mechaniker, der eben ein subtiles Instrument anfzustellen hiitte. Der Zimmermnnn 
wird wohl bis rnorgen einige neue Spunde verfertigen. 

Plbtzlich wird es helle nnd hellel; die Sonne tritt hervor, der Wind legt sich, tler Schnee reflectirt 
blcndend das Licht. 

Aus Dunst und Schneetreiben tritt das Bild des Vogelberges hervor, Flattern und scliallendes Geschrei 
der Moven in den Lliften; oben stelit ein Fuchs und beschleiclit einen Schwarm Schneezeisige die von uuserer 
Station hieher geflogen; ganz nahe sitzt auch die Schneeeule, auf die wir schon oft mit den allerkleinsten 
Schroten und auf die unglaublichsten Entfernungen goschossen haben, urn das Exemplar mit wohlbelialtenem 
Gefieder fiir das Museum zu gewinnen. 

Bei einem solchen Anlasse machten wir einmal die 13ekanntschaft oilier Fehe, die in eilier HBlile der 
Siidbucht hauste, Mutter von einem weissen und drei blauen Flichslein. 

Ans Mange1 an ICBfigen konnten wir nur das weisse Ju11g.e in Gewahrsam bringcn; es lebte splter im 
schbnen Garten von Schonbrunn, seine dunlrleii 13rlider aber wurden in Spiritus der Nachwelt erhalten. 

Die Mama (von grauer Farbe) kam tlglich auf Besuch und stat11 die besten Stticke ans der Rliche; am 
Abschiedstage wolltcn wir sie schiessen um das Fell direete zur Conservirung nach Hause zu bringen; ztber sie 
hielt das letzte Rendezvous leider niclit ein, 

Den Fuchsgemal salien wir niemals; erfahrungsgcmBss ist es seine Art niclit en famille zu leben. 
Da scliwirrt es in den Liiften; ein nahezu weisser islRiidischer Sallre hat auf die Sclincezeisige gestossen 

und tragt einen derselben vor der Nasc des Fuehses in die Liifte! - Lolo! Er ist sclion wieder tiber alle Berge 
hinter dem Fuchse her, man kann ruhig seine Mittagsration aufheben. - Heute Abendvorstellung! Lolo betritt 
das Forum vor dem Atrium unseres Hauses mit einem Armenslindergesicht; wiewohl er, den Doctor ans- 
genommen, keinen rechten Herrn kennt und sich unabhtingig zu stellen gewusst hat, wirft er heute Abends 
Jedem von uns einen zlrtlichen Blick zu, wischt sich die Schnauze an allen Beinkleidern und lasst mit Resig- 
nation gute Lehren und die unausblciblichen Piiffe tiber sich ergehen. 

Um die Gesellschaft mild zu stimmen wird er auch zum Heucliler; wiewohl er erst gestern an seinem 
leidenden Behange iirztlich behandelt wurde, reiclit er es nochmals dar, liisst es reinigen, wedelt dankbarst 
und erschleicht sich bald vomDoctor dio Absolution f i r  alle Schandthaten! Er hat uns durch Bralciren den ganzen 
puchsbestand meilenweit um die Ansiedlung vernichtet; kommt man zu Wasser an eine entlegene Inselstclle, 
wa Lolo's Fussspuren nicht zu sehen sind, da  siiid die FUchse entgegenkommend, liaririlos obne zu ahnen, 
dass nunmelir Feinde auf ihrer Welt existiren, die sie bisher allein beherrschten. 

Und nun sol1 ich nocli des Rettungsseiles aus Manila-Hanf Erwiihnung thun, oline welches die Versuche 
die (Xletscher des Beerenberges zu erklimnlen nicht zn beginnen sind? Ich kbnnte erziililen voli waghalsigen 
Unternehmungen an den durcliwitterten HLngen des Vogelberges, an welehen 100 Meter in die Tiefe ein 
Menschenleben hinabgelassen wird, das sich kaum den Steinlavinen zu clitxiehen vermag,um die Eiersammlung 
im verborgensten Winkel eines Museums zu vermehren. 
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E. ,u. Wohlgemuth, 

Vogelberge. 

V o g e l b  e rg !  Nach einem so dornenvollen Abschnitte sei es mir gegonlrt zu sagen, was der Vogelberg 
uns sonst noch war. 

,,Vogelbergeu werden im Iiohen Norden alle jene mehr oder weniger senkrecht abstlirzendcn Steilklisten 
genannt, welche der polaren Vogelwelt zu Wohn- und Brutplatzcn dienen. 

111 Folge der horizontalen Lagerung der Schichten oder in Folge theilweiser Erosion bieten diese Felswande 
zahlreiche treppenartige Absatze und Schlupfwinkel. 

Sobald die Insolation ihre Wirkung beginnt sind diese Absatze an den dunklcn WBnden frei von dem 
ctwa durch den Wind dahingewehten Schnee und damit auch zur Anfnahme der Eier bereit; nur wenige 
Movenarten, so die dreizehige Miive bauen Nester aus Moos, Lehm, Pflanzenresten, von Gnano durchtrankt; 
die Nehrzahl der Wasserviigel Jan Mayens biatet auf dem uackten Gestein. 

Aus den Vogelbergen ertiint betaubendes Larmen, von Ferne dem Tosen eines machtigen Wnsserfalles 
ghnelnd, in der Nahe so machtig, dass es uns anfanglich trotz aller Mildigkeit am Einschlafen hinderte. Am 
heisersten, aber kraftigsten ist das Geschrei der Biirgermeistermiiven; diese sitzen zumeist auf den Zinken der 
Lava-Conglomerate oder schreiten gravitatisch am Strande einher, jeden guten Fang den AIkcn und Eissturm- 
viigeln abjagend. 

In das Geqnack und Gezanke der Eissturmmoven und Alken, in das Girren der dreizehigen Miiven 
rnischt sich der schrille Ton der Krabbentaucher und der Pfiff des Str:~ndlaufers. 

Andere Naturlaute tonen dazwitschen: Der gellende Ruf des P~la~fuchaes,  der heisere Schrei der lang- 
bescliwingten Seeschwalbe; das Sausen der Flligel der Sturmmtiven, wenn sie sjch von der Hohe herabstiirzen, 
ein Ton der dem Gerausche ahnelt, wie es durch Glattstreichen einer Glanzleinwand verursacht wird; Sclimelz- 
wasser kommt an deln Oberrande der Felswand zum Durchbrnche und stilrzt in milchtigen Cascaden, von oft 
e i~~ igen  Metern Rreite die Felswand hinab, Alles mit sich fortreissend. Der Anstoas ist gegeben, die untcr- 
waschene Schnee- und Gletscherwachte bricht zusammen, lrlirrend stlirzen die Scherben zur Tiefe, SteinblFcIre, 
Alken, Junge, Eier mit sirb in die Tiefe reissend. 

Entsctzt stiebt cine Vogelwolke aus dem Chaos, kreischcnd kehren die Mutterthiere zu den im Wasser 
zappelnden Jnngen zurlick, laden sie auf den Rlielren und fliegen davon. 

Blirgermeistermiiven und Ftichse, die schon lange auf &herem Standpunkte einer niedergclienden Lavine 
entgegenharren, stlirzen sich an den Strand und fllichten rnit der Beute. 

Aus der Ferne eilen zwei Schmarotzermiiven hinzu, stossen auf clen Fuchs, der sich zur Wehre setzt und 
den guten Bissen entschllipfen Iasst. 

Die innersten und bestgelegenen Platze werden von den Eissturmvogeln (Procella~ici glacialis) eingcnommen. 
Diese Miiven liberwintern auf Jan Mayen, und nur wahrend langandauernder harter IiaIte, die alle Waken 
schliesst und das Nahrungsuchen vereitelt, retten sie sich nach Stiden an die Eisgrenze. 

Diese Eissturmviigel tragen an  der Vorderseite weisses, an der Rlickenseite graues Gefieder, die jungen 
Thiere sind auch an der Brustseite grau; unter den Millionen dieser Art, welche wir auf Jan Mayen antrafen, 
.wurde nur ein einziges ganz weisses Exemplar gesehen und erlegt. Werden sie von einem winterlichen Nord- 
sturme pliitzlich Uberrascht, so kommt es wohl vor, dass sie erfrieren und hunderttausende ihrer Leichcn die 
Insel bedecken. 

Diese Vogelcaclaver bilden im schlimmsten Fall die Winternahrung der Polat-flichse der Insel. 
An den Schnabell~chern und an der Sohle der Schwimmfiisse befinden sich dann Eislrnollen bis zur Griisse 

einer Flintenkugel. Bei plijkzlich einfallendem Froste geschieht es wohl auch, dass Sinterwasser auf Flilgel 
und Stossfedern abtropft und sie mit einer Eiskruste liberzieht, so dass die V8gel nicht mehr entfliehen 
k8nnen. 



Zur Sommerszeit, wenn die ruliige See mit Milliarden von Krebsthierchen bedcckt ist und besoilders langs 
den damit tiberspiihlten Sandkiisten kann man Millionen dieser Mbven, bis zu 50 auf den Quadratmeter, 
versammelt selien. 

Papageitaucher und Krabbentaucher ziellen als Wohnsitze zerkltiftete Felsschrofen vor. Die Alken mit 
schwarzbraunem Kopfe, sclrwarzen Flligeldecl~en und Rticken wohilen am dichtesten beisammen; sie stehen 
slundenlang gravit5tisclr auf den Felsstufen nebeneinander, militLriscli in Reih und Glie(1 ausgericlitet, so dass 
man VOII denselben mit einem einzigen Schrotschusse wohl bis zu 30 erlegen kann. 

Jeder ihrer Rastplatze ist so gewahlt, dass er zum mindesten zwei Meter iibcr den ebenen Stellen liegt 
und keinen Zugang vom Lande aus besitzt. 

Die Eier der Allcen sind lichtgrlin, schware gesprenkelt, jene der Sturmmbve weiss. 
Die Eier der Krabbentaucher, Btirgerrneistermoven und dreizehigen Mbvcn sind chamoisfarben, der Reihe 

nach in zunehmend dunkle~aer Farbung, die letzteren an der stumpfen Seite starker braun gefleckt. 
Die lichtbraunen Eier der Eiderenten, welche auf flachem Boden nisten, fallen auf Jan Mayen zi~meist den 

Fiichsen zum Opfer. 
Die tibrigen Wasservbgel, darunter die Teiste, welche ziemlich zahlreich angetrofferr werden, suchen ihre 

Nalirung nie ganz dicht an der Ktiste u i ~ d  zeigen sich nicht in Schwarmen, sondern stets paarweise. 
Die Eier der Alken unct Krabbentaucher sind sehr wohlschmeckend; liartgesotten sieht das Eiweiss 

gelatinartig durcl~sclieinend aus, der Dotter lrat eine ins Rosenrothe Ubel0geliende Farbung. Die weissen Eier 
der Eissturmvijgel haben den tiblen thranig ranzigen Geschmack, wie das Fleisch dieser Thiere sclbst. 

Wiewohl Ftichse und Hunde gerade diese Tiriere, frisch erlegt, gern verzelirten, konnten wir uns selbst 
an ihren Geschmack nie~nals gewblinen. 

Arme Belvohner der Nordkliste von Island, zumal auf Grimsey, sollen wiuterstiber davon leben. 
1Jnter den norwegiscl~en Fischern geht die Sage, dass die Eissturmvogel, wenil sic zu sehr von Insecten 

geplagt werden, sic11 so lange mit den Fltigeln sclilagen, bis sic bluteild wund werden. 
Das Schlagen rnit den Flligeln und eine stellenweise ziegelrothe Ftirbung des Geficders bemcrkten auch 

wir sehr hiinfig, bald aber fand dieser Process darin seine Erklaruug, dass durch die velteniente Bewcgung, 
welclie diese Vbgel auf dem Wasser sitzend ausftihren, der Mageninhalt heraufgewllrgt wird; er ist iilig und 
mag auch zur Undurchdringlicl~lceit des Gefieders beitragen; dasselbe erhiilt durch das Secret einc sclrmutzig- 
weisse Farbung, wahrend jenes der Elfenbeinmbve uild Biirgermeisterniifve von blendender Weisse ist. 

Die haul~tsaclrlichste Wirkung dieser Action ist aber wohl dem Gebrnuclie der Pfaueilfedern bei den 
Scliwelgcrn der romischen Kaiserzeit gleieh zu halten, denn die Eissturmm6ven fiillen sofort ihren Magen rnit 
frischer Nalirung. 

Das Auswerfen des Mageniuhaltes geht so leicht vor sich, dass diese Thiere beim plijtzlichen Anffliegen, 
bei Vorwundungen und in1 Todesknmpfe ihn sogleicll von sic11 geben und nus scliwer ein uilbefleclctes museum- 
wiirdiges Exemplar zn erlangen ist. 

Die Vogelwande gegen Wast hin sind zum Revier der Hunde geworden; durch abstiirzeilde Trtiinmer 
ulld angesptihlten Sand hat sich liings der Abstiirze, die bis ganz unten von Mbven bevolkert sind, ein sandiger 
Strand gebildet; Freja und Lolo haben ftir sich ein eigenes Jagdverfahren ausgcbildet. 

&.lit lautem Gebell eilt die Hlinilin voran ilicht den Vogelwanden entlang, zehn Schritte hinter ihr der 
Leonberger. Die von den niedel.cn Felspartien aufgesclireckten Mbven stossen vom Fclsen ab, urn sich in die 
Luf't zu schwingen; zu Anfang ihres Fluges streichen sic aber so nalte dem Erdboden, dass Lolo sic 110~11 zn 
erhaachen vermag und sie erwtirgt; weiter geht die wilde Jagd, so lange die durch den scharfkantigen Sand 
abgeschliffenen Ballcn und wunden Lil;ufe es nur zulassen; zn gutem Ende wird Mahlzeit gehalten. 

Am Strnnde der Mary-Mnss-Bueht. 

Der Inaelstrand bot uns je uach der Tages- ulitl Jahreszeit ein stets weohselndes Bild; ziellt es doc11 fielbst 
den alten Secmann, der von der Jahro Last gebeugt, seine letzten Tage auf dem Lande bcscllliesst, unwidcr- 

12* 



stehlicll an die ltiiste des Meeres, an welche alle seine Erlebnisse und Erinnerungen sjch kniipfen, an sein 
Element, das er in dem Masse liebt, als er sich selbst den Beweis der eigenen Ttichtigkeit und Unerschrockenheit 
in Gefahren zu erbring.cn vermocht. Anch unseren Matrosen war der Strand stets ein erwifnschter Tummelplatz, 
da libte man sich wintersiiber in1 Schiessen mit dem Gewehre, man beobachtete das Treiben der Vbgel, der 
Seehunde, der Wale ; stiindlich kam der Wachthabende, mass die Temperatur des Seewassers, die Bohe der 
Fluth ; das Zurufen eines ausserordentlichen Ergebnisses konnte dieselbe Sensation veranlassen, wie etwa 
plotzliche Cursschwankungen an der Bbrse. 

Nen angeschwemmte Treibholzstiicke wurden untersucht, nacb Glaskugeln gefahndet, die sich von 
norwegischeli Fischernetzen losgerissen, vielleicht auf dem Wege tiber Novaja Semlja und Spitzbergen in dem 
Eise eingekapselt blieben, um an der Kiiste Jan Mayens zu stranden. 

Die meisten dieser Kugeln trugen die Marke Aasnaeg einnelne waren mit Nv bezeichnet. 
Sie langten vollkornmen glatt polirt an der Insel an;  sobald sie aber einige Wochen dem Flugeande aus- 

gesetzt blieben, wurde ihre Oberflache rauh und das Glas undurchsichtig. Auch zwei Fassdauben trafen wir 
an der Stidlagune, die eine mit Eliza,  die andere mit Cons tan t ine  bezeichnet. 

Einen zugehauenen geraden Balken, 34"" im Gevierte, 764"" lang, fanden wir unter den Vogelbergen, er 
trug die Nummer 994480 eingekerbt; eine mit I<reuzkerbe versehene Marke war 359"" von dem einen Ralken- 
ende angebracht, daneben standen (lie Ziffern 12. .11, was so ziemlich 12' 11" russischeni Langenmasse, 
Balkenlange 25' entspricht. 

Dieser Balken dlirfte daher gleich dem Treibholze aus den sibilischen Flussmllndungen seinen Weg hieher 
genommen haben. 

Er wurde in Stticke gesagt, die als Bodenrahmen zu dent Vorbaue (I l )  benutzt wurden, den icll als Entree 
des Wohngebaudes zimmern liess. 

Der Mudder, den die nie ruhende See sommeraiiber an den Strand wirft, ist eine Fundgrube fiir Beschgf- 
tigung, Unterhaltung und Belehrung. 

Millionen von Krebsthierer~, von Schnecken und Quallen bedecken den Ufersaum; in der westlichen Ein- 
buchtung der Eiwinsel thiirmt sich der Seetang oft zu meterhohen Htigeln auf. 

In demselben fanden wir auch eine neue Muschelart (l'hracia crassaj, dann Suxicava pholadis L (Felsen- 
bohrer), ebenfalls eine Muschel. Von Schnecken die Napfschnecke (Tecturn rubolla), die Spindelschnecke 
(Neptuneu ylu6raj uod die Wallfischschnecke (Clio borealis); von Krebsen: ~iohkrebse (Garnorus locustaj. 

Bei hEiherem Seegange: den Korlcschwamm (Suberitis Liitkenii); zwischen den Wurzeln von Tang einen 
kleinen Seestern mit 3-7 Armen (Stichaster albulus); bei sehr hoher See: eine weitverbreitete Seewalze 
(Cucumaria f rondosa). 

Ausserdem fanden wir fiinf Arten von Moosthieren, die ein pflanzenartiges Aussehen haben; zwei Arten 
Bidroidpolypen, den Seestern Medusenhaupt im Dyrchmesser bis zu 76 Centimeter etc. 

Hygienische Massregeln, Ventilation, Beheizung, Nahrungsmittel. 

ES mag der Leiter einer arktischeil Expedition mit noch so reichen Mitteln ausgestattet werden, urn fiir das 
leibliche Wohl seiner ZJntergebenen zu sorgen, er wird nie den hygienischen AnforderungenGeniige thun kiinnen. 

Je  entfernter der Stationsort licgt, je schwieriger die Erreichung desselben und das Landen ist, je strenger 
die klimatischen Verh~ltnisse sic11 der ~berwinterung eqtgegenstellen, urn so hiirtere Entsagungen treten an 
die Mitglieder heran, um so rnehr miissell die als Habe auszuwahlenden Gegenstande restringirt und Einschran- 
kungen b e t r e l  Mass und Gewicht auf'erlegt werden. 

I n  jedem Falle aber sincl die Grenzen so enge gezogen, dass man schon beim Verfassen des ersten Vor- 
anschlages flir die AusrListung sich wohl vor Augen halten muss, wie vie1 man zu entbehren haben wird. 

ICann man aber in Hezug auf dic Vielseitigkeit desInstrumentenparkes, die Bequemlichkeit des Beobachtens, 
clen Comfort und die Genussmittel ein ~ b l - i ~ e s  tbuen, so reilre man dann immerbin der geringen IIabe des 



Allernnthigsten den schworen Ballast des Wlinschenswerthen an. Man rechne nicht auf diese zweite Gruppe 
als wirklichen Besitz, bevor man nicht an Ort und Stelle ist, und selbst apf der Station angekommen, sollen in 
Bezug anf Emahrnngs- und Gcnussmittel, sowie in Allem, was das Wohlbehagen anbetrifft, die Verhaltnisse 
derart angelegt werden, dass sich spaterhin einc Steigerung und Abwechslung ermtiglichen lasst. 

Im ersten Anlaufe, beim Installiren des neuen Wohnsitees beachtet man nebensachliche Djnge nicht ; sie . 
crscheinen alltaglich, wahrend sie spateshin durch den Reiz der Neuheit erfreuen. 

Die vorher genosselien Annehmlichkeiten und gewohnten Bedtirfniese sind ja der Massstab mit dem man 
zu messen pflegt. Junge, kraftige und durch Strapazen gestahlte Naturen sind daher allein beighiget, sich den 
bei arktischen Expeditionen herantretenden Entbehrungen und Mtihseligkeiten anzupassen; ee muss schon 
desshalb nnter den Theilnehmern die grSssere ~ b e r z a h l  aus solchem Holze zusammengesetzt sein, um den1 
weniger Abgeharteten zur Anschauung zu bringen, wo die Grenze der menschlichen Leistungs- und Accomoda- 
tionsfahigkeit zu suchen sei, 

In solcher Zeit fortwahrender Bedrohung zeigt sich Ge rauhe Vorschule des Seemannlebens erst in ihrem 
vollen Werthe. 

Der Matrose ist ja gewohnt tropische Hitze und bittere Raltegrade im engsten Unterkunftsrau~e zu 
bestehen, sein ~ a g e w e r k  ohne jedes Schutzdach, in leieliten Arbeitskleibrn, bis auf die Haut durchnasst zu 
leisten. Er bedarf keines wohlgedeckten Tisches um Nahrung zu sich zu nehrnen, noch eines Bettes urn Rulie 
zu finden. Unverdrossen bewaltigt er Arbeit um Arbeit, und anstatt den Unannehmlichkeiten ans dem Wege zu 
gehen oder nach besonderen Schutzmitteln zu suchen, bescheidet er sich dazu, sie auf leidliche Weiss tiber sic11 
ergehen zu lassen. Von dieser Anschauungsweise durchdrungen, verftigten wir auf Jan Mayen sogar Uber einen 
gewissen Krafttiberschuss; wir konnten jeder Eventualitiit ins Auge sehen uad besassen die Macht der ~ b e r -  
zeugung, dass bei gemeinsamem Angreifen aller Hande keine Unternehmung missgliiclren kSnne. 

Wohl waren die Stationshauser derartig, dass dieselben, Orkantage etwn ausgenommen, eine trockene 
und ziemlich behagliche Unterkunft boten. 

Das Constructionsprincip der spitzbogenf6rmigen Baraken feierte zum erstenmale in den arlttischen Gegenden 
seine Triumphe. 

Ich hatte die Vorztige dieser Baulichkeiten sogar unterschatzt und die Heizfihigkeit der FtillSfen zu gross 
gewahlt; dieselbe war ftir den d~ppelten Rauminhalt berech~et, nnd zwar nach dell Erfahrungen, die man in 
lralten Gegenden Mittel-Europas ftir Zimmerraume gesammelt hat. 

Um der Erstickungsgefahr durch Kohlenoxydgas vorzubeugen, wurde nur Treibholz zum Heizen verwendet ; 
das Mittelsttick der 0fen liess ich daher bijher construiren, als dasselbe fur Steinkohlenbeiztulg 
gehalten wird. 

Treibholz hat an und fur sich eine geringe Heizkraft; dennoch entwickelton die auf das Minimum des 
Zuges regulirtea &en eiue clerartige Ritze, dass es nicht anging, sie continuirlich zu beschiclren. 

In Folge (lessen wurde der Ofen im Officiersraume nus zweimal taglich geheizt und wenn die Hitze Uber 15" 
stieg, durch 0ffnen eines Fensters Abhilfe geschaffen. Da hiebei die 6fen niclit regelmassig als Ventilatoren 
functioniren konnten, mussten aus den mitgenommenen Reserve- OfenrShren Vorrichtungen construirt werden, 
die den Luftwechsel in den Zimmern unterstiitzten, indcm sie als Exhaustoren wirkten. Wiihrend windstillem 
Wetter zeigte sich die Temperaturdifferenz zwischen Wobnraum und Ausseqluft zu schwach, urn ftir sich allein 
eine energische Action einzuleiten, es musste daher durch Gffnen einer Thtire odor eines Fensterspaltes nach- 
geholfeq werden. Bei sttirmischem Wetter veranlasste das Durcl~streichen der Luft im Ventilationsrohre ein 
nnangenehm driihnendes Gerausch. Im Allgemeinen lasst sich sagen, dass diese Veotilationsmetbode ent- 
spriclit, wenn das Rohr unter Anwendung eines einzigen lcnies direct nach dem Dach aufwarts geftihrt i4t. 

Der Dachbodenraum wurde durch den Luftschacht der Kliclie, der bis unter Dach ~eichte, ventilirt und 
tenqprirt. 

Das Heizen der Wohnraume wnrde in der Weise geregelt, da,ss ip HerlqsC und FrUhjalire nur Abends die 
6fen angewlrmt wurden; nach den Mahlzeiten wurden bellufs rascl~eren Luftwechsels auch die Fenster geuffnet. 
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Im Winter wurde das Mannschaf'tszimmer, das einen kleineren Ofen besass, massig geheizt; tagsiiber 
wahrend der Arbeitsstunden, die die Leute anderswo beschaftigten, blieb ein Fenster dieses Raumes soweit 
gooffnet, utn den Luftwechsel noch energischer zu machen. Der Ofen im Arbeitszimmer der Officiere wurde 
such Nachts tiber geheizt; stieg die Hitze zu bedeutend, so konnte man f i r  die Zeit, als man in den Observa- 
tionshutten thiitig war, durch 0ffnen einer Fensterspalte die Temperaturabilahme im Arbeitszimmer bewirken. 

Im Schlafzimmer wnrde vor dem Aufstehen geheizt, wahrend des Frtihsttickes und der Morgenbeschiifti- 
gnng im Arbeitszimmer das Schlafzimmer geliiftet, und die Temperatur mtiglichst nahe + 15" C. gebraclit. 
Nach dem Mittagsessen, das im Schlafzimmer eingenommen wnrde, wurde dasselbc wieder geliiftet, ebenso 
nach den, Abendessen; Nachts ilber wurde das Sclilafzirnmer nicht geheizt, konnte aber durch 0ffnen der 'l'htirc 
des Arbeitszimmers temperirt werden. 

Es zeigte sich nun bei diesem Vorgange, dass die stllndlichen Ablesungen am Schlafzimmerthermomctcr 
eine Durchschnittstemperatur von + 8" im Jahre ergaben. In  kalten Nachten sank die Temperatur am Fuss- 
boden auch bis zu 6", auf Betthohe 1-2" unter Null. 

Es wurde im Allgemeinen an dem Principe festgehalten, durch entsprecllende Kleidung die eigene Korper- 
warme zu erhalten und die Zirnmertemperatur 15" Warme ~ i i e  iiberschreiten zn lassen. 

Unsere Kleidung bestand im Wohnhause aus den wollenen Unterkleidern, einem Beinlrleide au; Lodcn- 
stoff und einem Jersey-Matrosenhenide, dann Lederschuhen oder Stiefeln; we1111 wir im Winter aus dem Hatxsc 
traten, vervollstandigten wir unseren Anzug durch Anlegen eines Lodenrocl~es, evcntuell auch einer Weste 
und der Filzstiefel; nur fiir langere Excursionen war die Kleidung eine noch sorgfaltigere. 

Indem wir uns bei diesem Vorgehen nie an hohe Zimmertemperatur gewohnten uiid tagsiiber viel im 
Freien arbeiteten, war es mdglich, wahrend der Excursionen ohne viel Unbehagen wochenlang mit dem Zelt 
und den Schlafsacken als einzigen Schutz gegen Kalte bis zu 20" das Anslangen zu finden. 

Ganz eigcnthltmlich ist es auch, dass keines von den 14 19itgliedern im Laufe der Expedition an 
Schnupfen oder Husten litt. Frostbculen gelinden Grades stellten sic11 erst im Monate Mai ein. 

Von Krankheiten blieben wir verschont, bei Allen inachte sich aber ein fieberhafter Drang geltend, durcli 
physische oder geistige Arbeit sich zu beschaftigen. 

Da jeder der Matrosen eines speciellen Handwcrlres kundig war, so gab es an Zirnmcrmanns-, Instand- 
haltungs- und Reinignngsarbeiten vollauf zu thun; ein Blick auf den Situationsplan gibt hiefiir geniigende 
Anhaltspunkte. 

Das Herbeischaffen des nBthigen Trink- und Waschwassers, dann f i r  die zum mindesten monatlich einmal 
stattfindenden Wannenbader, das Waschen der Leibeswasche, das Ltiften des Bet,tzcugcs, der Kleider, Pelze 
und Rescrvekleider etc. sind Miihewaltungen, die in der Zwisclienzeit die ThUtigkeit einer so lrleincn Gemeinile 
in Anspruch nehmen. In den engen Verhaltnissen, in denen ntan lebt, bcdarf es einer pedant,ischcn Regelung dcs 
Dienstbetriebes, sol1 man stets in der Verfassung sein, zu jedem At~genblicke, der sich durch den pl6talic.hen 
Wetterumschwung als gtinstig herausstellt, eine Rootsexpedition znm Arbeiten mit dem Dredgenetze, zn Tief- 
sonden, zu photographischen oder T~.iangulirungs-Aufnahmen oder erdmagnetischen Messungen abgehen 
Iassen zn konnen, deren jede andersgeartefc Bedtirfnisse und Combinationen erheischt. 

Auch die Conservirung der LebensmittelvorrLthe und das Gebahren mit den schon in Gebraucli 
Genommenen erfordcrt viel Umsicht und Fllrsorge. 

Der Urnstand, dass durch die Wey p r  ec h t'sche Expedition srhon ausgezeichnete Bc1zugsquellen zur Ver- 
ftigung standen und dass bei der Verpackung die frillier gewonnenen Erfahrungen den speciellen Verhaltnissen 
Jan Maycns angepasst wurden, erleicbterte wesentlich die Scliwierigkeiten der Ausriistung unserer Polar- 
expedition. 

Ich habe als sechzehnjahriger Seecadet wiederholt mehrere Woehen hindurch nur von Conserven, haupt- 
sIchlich Pockelfleisch, gelebt; die Conserven aus jener Zeit sind gar nicht zu verglciclien mit den Lcbens- 
mitteln, welche man hentzntage Polarexpeditions-Mitgliedern bieten kann. 



Aber eben deshalb, weil die Nalirungsmittel auf den Schiffcn sic11 im Laufe dcr letzten Deceiinien im 
Allgemeil~en gebessert habcn, ist man an Abwechslung derart gewtihnt, dass man des frischen Fleisches kaum 
mehr entrathen kann. 

Ohne 0s sich gegenseitig gestehen zu wollen, war nach dcm ersten Halbjallr eine Aversion gegen die 
Fleischnahrung eingetreten, was am besten dadurch ersichtlich ist, dass etwa um I/, Flcisch weniger con- 
sumirt wurde, als anfangs. 

Am unvergndertsten erhielt die Conserve den Geschmack des frischen Fleisches in der Form des von 
E i s l e r  in Wien gelieferten RindsgulySs und im probeweise von Dr. Aleyncrt gelieferten Fleischpulver; hier- 
iiach war zu Ende der Campagile am meisten begehrt: Schinlren, das von Ri c h e r s  gelieferte Rauchfleisch, 
wcnn man es lralt oder in Essig und 01 genoss, und das anch voii R i c h e r s  gelieferte amerikanische Corncd- 
beef, gleichfalls in Essig und 01 genossen, dann Mutton; liieran reillen sich in absteigender Folge: Boiledbeef, 
von welchem zwei etwas von einander verschiedene Qualitaten vorhanden warm, warmes gcpockeltes Schweinc- 
fleisch (Ei sler), Cornctlbeef und 1Eauchfleisch warm, schliesslicl~ eingesalzenes Rindfleisch (anierilranisch, durch 
R i c h  c r s bezogen). 

Rartoffeln haben wir bis Ende des Jalires, Sauerkraut bis zum Frtihjahrc frisch erhalten. 
An getrockneten Gemtisen waren Sclinittbohncn und BHlsenfrlichte am gcsuchtcsten; getroclrneter ICohl, 

so schon cr auch dem Ansehen nach erhalten blieb, faiid wenig Anlrlang; er ist schwer xu verdauen und der 
scllarfe Geruch JBsst sich selbst durch Abbrtihen wenig herabminderu. 

Auch mit getrockneten Suppenkrautern, mit Gewtirzosseiixen, -Frlichten und Gemtisen in Essig, so~vie 
andercn Zuthaten waren wir reichlich versehen. 

Unser Lieferant R i  c l ie rs  in Hamburg hat es nicht fehlen lassen, den zwei Hauptpunkten, die bei der 
lJroviant,irung in Betracht kommen, zu entsprechen. Es sind dies: 

1. Haltbarkeit der Lebensmittel, so dass lrein Ausfall ilurch Verilerben eintrat, und 
2. entsprecl~ende Verpackung, die die Rationirung erleichtert. 
Auch die von E i s l e r  gelieferten Suppen sowie der Zwieback (der Abweclislung halber in dreierlei 

Mischungen) liessen nichts zu wlinschen Iibrig. 
Ein guter Stern l~at te  mich geleitet, den ganzen Vorrath an Zwieback, Mais, Zuclrel., Hltlsenfrtichten und 

das Backmehl einlothen z n  lasscn, was aoch bei nlleii Kisten, cine einzige ausgenommen, correct ausgeftihrt 
wurde. Vorsicht ist auch beim Freimachen der im Magazine eingefrorcnen Kisten zu bcacliten; Schnee und 
Nebel dringen durch alle Fugen und setzcn sich als Eis in den Zwisehcnraumeri zwischen den unteren Icistenlage 
fcst. Die Kisten sind nach wenigen Wochcn rnit Eis umgeben und bilden ein vereistes Conglomerat, so dass 
auf die Reihenfolge, nach tier die Artilrel zu Bcdarf kommen, schon beim Verstanen Rlicksicht genommen 
werden muss. 

Im Gegenfalle ware man genothigt, beim Ausgelien cines Lebensmittelartilrels eine Iciste aus den uutersten 
Schichten lierausmeisseln zu miissen. Wird diese Operation niclit sehr vorsichtig ausgeflihrt und springt eine 
Lothung, so wtirde der Kisteninhalt in Folge des monatlich znm mindcsten einmal wiederkehrendcn Thauwetters 
in Faulnis tibergehen. 

Der ICostenpreis des Zwiebackes erhbhte sich in Folge der Zinkhtilleu und Holzverschlage um 10 Kreuzer 
per Kilograrnm. 

Eingelbthete Lebensmittel erfordern lreinc besoadere Wartung; es koiintc daher leicht verderblicheren 
Lebensmitteln, wie Dunstobst, den in Essig eingelegten Gemtisen, den Flasclienweinen, dem Sauerkraut, 
Schinken, IcBse eto., sowie den zur Band befindlichen schon geoffneten Leberismittelkisten mehr Aufmerk- 
samlreit zugewendet uncl ein Platz im Daclibodenraume angewiesen werden, \ro eine h6here Temperatur und 
mehr Trockenheit herrschte. 

Indem ich nun noch die Speisetabelle anftihre und im Ubrigen auch das Lebensmiftel-Verzeichniss vor- 
weise, ergibt sich wohl aus der fltichtigen Durclisicht schon, dass fur eine grosse Abwechslung in den Lebens- 
mitteln vorgesdrgt wurde, 
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In der That gab es der Stoffe genug, welclie fiir die Ernahrnng des Organismus erforderlich sind, ja selbst, 
urn' scheinbar grosse Abwechslung in den Nahrungsmitteln zu bieten. 

Es gibt auch der Kochbiicher zur Genitge, welche die Dosirung der Gewiirzconserven angeben, ich kann 
aber trotzdem nicht dringend genug Jedem, der die Inscenirung einer Polarexpedition in Angriff zu nehmeu. 
berufen ist, empfehlen, den Koch vor Antritt seines Amtes sich in schmackhafter und abwechslungsreiclier 
Zubereitung der Conserven vorerst einiiben zu lassen, urn in jene Geheimnisse der Kochkunst naher cinzu- 
dringen, die darin gipfeln, Nal~rstoffe und Genussmittel so vielseitig zu combiniren, dass der Geschmackssinn 
immer neu und angenehm liberrascht werde. 

Durch die Anstelligkeit und Mtihewaltung des Koches der Expedition Iran11 weit mehr Wol~lbel~agen 
geschaffen werden, als es sich sonst durch anderweitiges Raffinement ausdenken lasst. 

Algesehen von der richtigen Wahl und Bemessung der Lebensmittel, sowie ihrer Garmachung, tritt da 
eine Reihe von Sorgen an den Chef der Expedition heran, welche die Conservirung der Vorrathe zum Aus- 
gangspunkt haben, zumal auf Jan Mayen, das beziiglich des Wildstandes gar keine Ressourcen zum Lcbens- 
unterhalte wintersuber bietet, wolil aber in Folge des allmonatlich plotzlich eintretenden Wechsels von Gefrier- 
und Thauprocessen die Schwierigkeiten besonders erhtiht. 

Montag, Mittwoch, 
Frcitag 

0.200 

- 

0.025 

0.025 

--- 

- 

0.045 

0.025 

0.050 

0.370 

-- -- 

G e g c n s t a n d  

Brot (odcr Zwieback) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kg. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Butter. ,, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zucker 

Kaffcc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 

a) Chocoladc, b) Cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 

Condcnsirtc Milch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kiisc ,, 

Summc . . 

Son~ntag, Dicnstag, 
Donnerstag, Samstag 

0.200 

0 025 

0.025 

0.040 

- 

0.025 

0 050 

0.365 



F'orbericht. 

Mittagmahl-Tabelle. 

Abendmahl-Tabelle. 

Z w a i t e  W o c h a  
- -- -- - - - 

15inbronnsuppc rnit Brot. 
Uos:llxcncs Schweincfleisch mit S:iucrkr:~ut. 
Gob:~ckcnc Mscc:~roni mit %wctschken. 

Itrisbouillon rnit 1'ar:tclcis. 
l+anchflrisch rnit Linscn. 

El-bsc~~suppc. 
ll(.cfstc:~k odcr Cornoil-Bref mit ltcis und Pickles. 

ltcisbor~illo~~ mit Kohl. 
Gobr;~tc.nc Hiihncr odcr Boiled-Beof mit Bohnen. 

C;orsterlgraupc.u-Bouillo~l. 
C:trbon:cdc odcr 1i:~uchflcisch mit S:cucrkr:~ut. 

ltcisbo~~illor~ lnit ITnhn odur  nit Erbscn. 
Schweinsbrltten niit Kltrtoffch~. 

Englischc Krnntsuppc. 
Nouton mit Gurkcn. 
Rostbccf mit Gurkrn und Scnf. 
Gricsscli~nanl  nit Rosinen und Zwetschkcn. 

0.3 Liter Wein per lCopf taglich. 

\ 

E r s t u  W o c h c  

13utter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Montsg, IIZitt\\r~~li, B'rcitag 1 0 . 0 2 5 ,  

-- - 

IIIont:1g 

--- - -- 

Dicnstag 

'littwoch 

Donnerst'tg 
- 

Freitsg 

- 

Samst:tg 

SOnrlt:% 

G c g c i ~ s  t : t n d  rl' :t g 1 ~ c r  ~ o p f  
-~ .... .. 

- - -- -- 

ltcisbouillon ~ni t  Erbscn. 
Ituuchflciscll mit S:~uorkrttut. 

Erbscnsupl~c. 
Corncd-Beef rnit Icohl. 
Nudcln rnit 1CBsc und Pttratlvis. 

lteisbo~~illon mit Icohl. 
Boiled-Bcof mit Erbscn. 

Griesbonillo~~. 
Boouf I la mode odor lteuchflciscli mit Stcucrkrt~ut. 

Rcisbouillon rnit Hulin odor xnit EF~SOI I .  
l f o ~ ~ t o n  rnit Gurkcn. 
Abgcsch~~~slzcr~c  Nuctrln. 

Nudclbouillon. 
I(a1bsbr:~ten odcr Conled-Bccf lnit ltcis untl Cornpot. 

lioisbouillor~ mit Kartoffcln. 
G111yds mit 1i:~rtoffcln. 
llchlspcisc. 

Ausscrdcm 300-500 Ctrltmln frischcs Brot und 

... 

I Rrot (oder Zwicbttck) . . . . . . . . . . . . . .  2 jcdan 

- 

0.200 Kg. 

Speck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zuckcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Schinkel~ I Dionstltg, Sonntng 1 0 . 1 0 0 ,  

Rum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Polc~ltu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-- 
Boiled-Bccf . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corned-Ucof . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Zunge oclcr Wurst . . . . . . . . . . . . . .  I Donnerstag 1 0.100 , 

Sonnt:kg, Dionstag, Don~icrst:~g, Samstag 

jcden 

d u r c h s c h n i t t l i c h  

0.050 , 
0.034 , 

j u d c ~ ~  

j o d c ~ ~  

Sltmstag, Donrlcrstag 

Mont:~g, Frcit:~g 

llittwoch, Sanlstag 

0 400 Kg. u. 
0.018 Liter 

0.018 Liter 
---- 

0.0046 Kg. 

0.100 ,, 
-- 

0.100 

0.100 , 



VI. I~iventar der ijsterreichischen arldischen Beobachtungsstation auf Jail Mayen 
1882 bis 1883. 

Da sich im Nachlasse W e y p  recht ' s  kein Inventar fur die ins Werk zn setzende Expedition vorfand und 
tiberhaupt erst im August 1881 die Insel J a n  May e n  definitiv als Fsterreichische Station festgesetzt wurde, trat 
an den Nachfolger We y p r e c h t 's die Aufgabe heran, die Erfordernissc der Expedition den speciellen Verhal t- 
nissen einer Reise zu Schiffe bis an den Bestimmungsort und der ~berwinterung auf einer aller Hilfsmittel 
baren Insel anzupassen. 

Nach dem eingehenden Studium der ftir eine solche Expedition nothwendigen Bedtirfnisse und der 
zu wahlendeu Bezugsquellen der Artikel musste an die Fertigstellung des Inventars gegangen werden, 
und gleichzeitig waren auch die Bestellnngen in Angriff zu nehmen. Der Modus, wie Schiffe im  Allgemeinen 
ausgertistet werden, gibt in dieser Beziehnng immerhin einige leitende Anlialtspunlrte; es wurde daher das 
Inventar in bestimmte Absclinitte (I-XIV) getheilt, von welclien jeder eine Gruppe von Gegenstanden um- 
fasst, die fachlicli miteinauder im Zusammenhange stehen oder spaterhin eiriem oder dem anderen Theilnehmer 
der Expedition zur Verwendung, beziehungsweise Verwaltung, zugewiesen werden. 

Die Nnmmernbezeichnung wurde derart durchgefiihrt, dass jeder Materialgruppe 100-300 Nummern 
reservist wurden, so dass, als die Bestellungen (selbstverstaudlich ohne bestimmte Reihenfolge) erf'olgten, den 
Lieferanten gleich bestimmte Einlieferungsnummern gegeben werden lionnten, unter welchen die Gegenstande 
an  die Leitung der Expedition abzusenilen waren. Diese Einlieferungsnunimern blieben auch die Nummern 
des Inventars. Begreiflicherweise ergaben sich spater Abstriche und Zusatze gegentiber dem nrsprtinglichen 
Inventarsentwurfe; dies der Grund, warum in jeder einzelnen Gruppe weder alle Nummern fortlaufend ver- 
treten sind, noch eine ganz systematische Anreihung der Gegenstande durchgefiihrt erscheint. 

Alle jene Artikel, die in entsprechender Form und Giite im Inlande auf~ufinden waren, wurden auch 
im Inlande bestellt. Aus dem Auslande wnrden nur einzelne Instrumente beschafft, f'iir welche ihrer ein- 
heitlichen Form und Herstellungsweise wegen die Bezugsqnellen international festgesetzt worden waren; ferner 
jene Gattungen conservirter Lebensmittel, die sich sclion bei friiheren Expeditionen bewahrt hatten. Eine 
solohe Garantie war unbedingt nothwendig, urn sicher za sein, dass die Lebensmittel unter den ungiinstigen 
Witternngsverhaltnissen Jan Mayens geniessbar bleiben werden. 

In  Folge der Frachtfipesenbefreiung, welche die Directionen der k. lc. Westbahn, der Stidbalin und Ver- 
bindungsbahn gewahrten, sowie der Zuvorkommenheit der Organe dieser Eisenbalin-Gesellscl~aften, wurde der 
Verbindungsbahnhof in Wien zur ersten Etappe fur das Sammeln dcs Materiales. 

Das k. k. Reichakriegsministerium, beziehungsweise die k. k. Marine-Section, tiberliess der Expedition 
nieht nur einen grossen Tl~eil  der Waffen, Munition, wissenschaftlichen Apparate und chirurgischen Instru- 
mente leihweise zur Bentitzung, sondern gestattete auch, dass die Stationshauser gegen Ersatz der Kosten im 
k. k. Seearsenale zu Pola angefertigt und probeweise anfgestellt werden durften, wodurch das Seearsenal 
gewissermassen zum Lagerplatze des Materiales wurde. 

Nur die Unterstiitznng und Zuvorkommenheit des k. li. Seearsenal-Commandos, der Arsenals-Directoren, 
.des hydrographischen Amtes, ja  aller jener Marine-AngehFrigen, deren Hilfeleistung oder Rath in irgend 
einer Weise in Anfipruch genommen wurde, machten es mtlglich, die Expedition binnen einer sehr kurzen Zeit 
vollstiindig auszurtisten, so dass dieselbe rechtzeitig in Jan Mayen anlangen konnte. 



E g l  G e g e n s t a n d  

I 1 . I u s t r u n ~ e n t e  uud 
Zugohtiriges . 

. 
Zahl 
... 

1 
2 
3 
4 
5 
G 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17. 

19 

20 
21 
23 
24 
25 

26 

27 
28 
29 
30 
32 

33 
34 
35 

3G 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 

divers 

1 
1 

Passage-Instrumoiit . . .  
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116 Eolipifbreuner fiir Spiritus 1 
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Eisen . . . . . . . .  4 
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. . . . . .  120 Bootscompass 1 
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V:~ri:~tious-Instru~ucntc: . 2 

1 Leiue fiirTicfseelotl~ sam~ut  
ltollc . . . . . . .  111 1500 

128 Coconfiidoll ZIIIII Ntignet- . . .  ; ~ ~ l f l ~ i i ~ ~ g c u  Spulcn G 
129 Reismehl fiir Erdbcbcn- . . .  messer Scl~acl~tel 1 
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. . . .  zieher mit Griff 
Centrumbollror . . . . .  
1)ruhbohrer. hiilzerner. fiinf 

. . . . . .  Eiusiitee 
Kleinc B s n ~ n s l g c ~  2 13liitter 

. . . .  Gosimsllobel. 2cln 

Werkzeugstielc . . . . .  
Fucl~sacllwanzsiigc . . . .  
Tischlcrsiige mit 2 Reserve- 

. . . . . . .  bliittern 
Nolznicsscr fiir Urchbank . 

. . . . . . . .  Oelstoin 

V . l ' roviant~ueister nnd 
Koch . 

. .  Fleiscl~tollor aus Ilolz 
Fliissigkoitsm:iss ZII 1. lbLl 

. . . . . .  I t 4 .  ] Ig  Liter 

. . . . . .  Kiic11~:mnesser 
. . .  Fasspippon. hSlzernc 
. . .  Floiscl~liaucr~ncss~:~ 

. . . . . . . .  Trichter 
Hand-Schnel1w:~ge mit Uc- 

. . . . . . .  wichton 
. . .  Iiocllkcssol f ~ i r  Hcrd 

. . . . . .  13mtpfa1n~c.n. 
Casurrole. gross u~lcl klein 

. . .  I<ochtlil)fe (Damp f.) 
. . . .  Bratrost mit Gittc~* 

. . . . . . .  Srutspiosv 
l<.~ffccmascl~i~ieu . . . . .  
Cl~ocoli~dekocllcr . . . .  
Hulten z ~ u n  1~leiscl1:~uf- 

hiirlgetl . . . . . . . .  
MOrser sanl~ut Stiissttl xns 

I3ro11zc . . . . . . . .  
. . . . . . . .  lteiboisen 

. . . . . .  Sol1:t1iml6ffel 

~2 Fr 

339 
340 
341 
342 

343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 

401 

403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 

418 

419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 

Zahl 

2 
2 
2 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
. c o l n ~ l  

1 

2 

1 
1 

l5 
3 
1 
1 

1 
2 
1 

4 

40 
100 

i840 
20 
10 
4 

440 
720 
440 
20O 
120 
280 
120 
120 
120 

4 
2200 

200 

4 
i 

Z Z  
. 

522 
523 
524 
525 
526 
627 
528 

529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 

537 
536 

539 
540 
541 
542 

543 
644 

601 
602 
606 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
628 
629 
630 
631 

1 O e g e n s t a n d  

IAederjuclcenl flanullgefuttert 
Uauchbinden sus Flancll . 
Gamaschen. gewirkte ]':tar 
Schlittschnhe zum An- 

schnallcn . . . . . . .  .. Steigeisen . . . . .  
Schlafsiiclre . . . . . . .  
l<autschuk.Dcckcu . . . .  
Privat-Effecten . . .  k g  
Schusterrequisitcn. complet 

. Scl~neiderreqrrisitu~l~ cornpl 
Loden in Stiiclzeu . . . .  
Bergsttieke . . . . . .  
Soil und Gnrt . . . . . .  

. Toruivtcr (Scge1lcinw:ind) 
1~cldfl:~schen . . . . . .  
~ ~ ~ a n c l l l ~ e m d c n  . . . . .  
Tncl~sohlcu . . . .  P:A:W 
K:tutscl~ukbeutel(Eisbe~itel) 
ICn6l)fe aus Steinnuss Dtzd . 
Puls!viirmer . . . . .  1':~:lr 
Trnggurten . . . . . . .  

. . . .  Fla~lell in Stucken 
Gerbermessor . . . . .  

IV . Zi~nmcr,nanns.l)etnil . 
Ventilationsrohre fiir Beob- 

achtungshiitten . . . .  
. . . .  Hohrer von ]Ig-- 211 

Deisvel . . . . . . . . .  
Hacken. 2 kleiue. 2 grosse . Holzhaclten. gcwiihnlicho 
Diamant zlnn Glasscl~neiden 
Drehbohrcr . . . . . . .  . Einsatzspitzen dazn Sat& 
Fcileu. assortirt . . . . .  
Sctlht~rnmcr . . . . . . .  

. .  H a ~ ~ ~ ~ n e l ' : ~ ~ ~ u G ~ ~ u s t : i l ~ l  
Tischlerllamn~or . . . . .  
Hobclb:lnk . . . . . . .  

. .  Sp:tlt- untl 'l'reiblzeilc 
Mocker . . . . . . . . .  
Scl~licl~tllobcl s : ~ ~ n m t  Ein- 

siitzc11 . . . . . . . .  
Sc11ropl)lrobel s:l~nlnt ]':in- 

. . . . . . . .  sltseu 
I. eimpfa~ruo . . . . . . .  
Meivijel . . . . . . . . .  
Reisskreu;r, . . . . . . .  
Schnitsmesscr . . . . . .  
Zangon . . . . . . . . .  
Stelnnleise~l . . . . . . .  
Spuudbohrer 111it zwei Ein- 

siitzen . . . . . . . .  

I 
G e g e n s t a n d  

Suppcnsiebe . . . . . .  
Fleischgubeln . . . . . .  

. . .  Schlipfer. blccherner 
. . . . . .  l'uddingform 
. . . . . .  Ri~ffeemiihlc 

PfeiTcr- u.S.llzbuchse(H~l~) 
Meuser zum 6ffur!n iler (=on- 

servrbiichscu . . . . .  
Feurrsch:iufel . . . . . .  

. Feuerzsngen ~ n l d  Hakg11 
. . . .  Herd-Einsstzriuge 

. . . . . .  Rosteinsats 
. . . . . . .  Schntzplsttc 

. . . . .  Alkoholonlcter 
C;~l~~~ll~ischlaucl~fiir Wasser- 

reservoir . . . . . . .  
. . . . . . .  Thr.inkcsse1 

Schlluchc: B 0.5Cl" rind A lC1ll 

Wcite . . . . .  Meter 
Tiipfcrgescllirrc . . . . .  

. . . . . . . .  Hsckbrrtt 
Hackstock . . . . . . .  
Witidling.e1naill.Eise1lbl~c11. 

10 Liter . . . . . . .  
Schiipfliiffel . . . . . . .  

. . .  Iiehlsicb. Ilblzernos 

V I  . Nnhrungs- nnd Cfoilnss- 
mittel . 

~ ~ ~ f ( ! l .  gctrocknct . . k g  
in 10 GIiise~11 . . 

. . . .  13;tckpnlvrr Dostau 
. . .  13ol111en. br:~unc kg 

. . . .  . delltsche 

. .. Scllnitt- I)OSCII 
. . . . . . .  Butter k g  

l~rot(Gesii~r~~ntwforderu.)~ 
. . . . .  Birncn Gliiscr .. getrocknet . . lrg . Rickbeerenin 1OGlllscr11 

. . . . . .  Beef. corned .. . . . . . .  boiled .. . . . .  :~ustr:~l 
. . . . . . .  Bierfl:~scl~en 

12rateu inDosc:~~: I<:tlbs- k g  
. . . . .  Schwei~re- 
. . . .  C:ubonado 1. 

Iieefvtealr . . . . . .  
. . . . . . .  ltoastbeef 

C.~pern. 1 Flsscl~en . ,, 
Cigtirren . . . . . . . .  
Cig:~re t tc~~  (siehe 'l'.~bltk) . 
Cigurette~~pupicr. 

Biicher B 600 Blatt 



. 'i $ 1 G e g e n s t : t n d  

632 Cacao . . . . . . .  k g  
. . . . . . . .  633 Citronen 

634 Curry, 1OGllser . . .  kg  
635 Chocoladc in 'l'afeln . . 
636 ,, rot1 zu genicssen 
637 Cukes . . . . . . .  
638 Cracks (SehiRszwieb.) Dos . 
639 Corirrthen . . . . . .  k g  
640 Champignon. getrocknet . 

. . . .  642 coknac Plaschen 
643 Cardamon . . . . .  k g  
646 Engl.Kriiutersr~ppr. Iiatiou . 
647 Einbrennsuppc . . .  
648 Erbsensuppe . . . .  

. . . . . .  650 Eier. Hiihner- 
651 . in Pulverform . k g  
653 Erbsrn. gelbe . . . .  
655 griine . . . .  

' 656 getrocknete . 
657 Essig. Weiir- . . .  Liter 
658 Himbeer- . .  
659 Erhal t~ngspulver~ Opper- 

mann . . . . . . .  k g  
661 Fleischpulver . . .  
662 Fenchel-Brotgewiirz . .  
663 Mehlspeise fur Slippen .. 
661 Fleisclrextract . . . . .  
666 Fruchte. getrockuet(auc1i 

specialisirt aufgefuhrt) .. 
667 Fruchte- Conserven (wit 

. . . . .  friiher) Gllser 
668 Fleischgewiirz I leg . . .  
669 . . . .  n 11 
670 Fische; Ancliovis . 1)osen 

. . . .  671 Hlringe .. 
672 Sardcllen . . .  Stiick 
673 Stockfische . . .. 
674 Sardinen . gnnze Dose11 
675 Pruchtextract f . Bowlon k g  
677 Gurken.Sa1 z. . . . .  
678 Essig . . .  
680 Cfewiirznelkeu . . . . .  
681 GulyBs in Dosen . . . .  
68% Gries . . . . . . . .  .. 
683 Gerstengrauperi . . .  
684 Gemuse. frisclres . . . . .  
685 Gewiirzconserv . .Zwiel)el k g  
686 lafcRer . . . . . .  
687 Miijor:ln . . . . . . .  
688 Ku~nmel . . . . .  
689 Lorbuerbliitter . . .  .. 692 C2ulyksgewiirz . . . .  
693 Hausenblase-(felatine 
694 Hummer . . . . .  Dose11 
695 Huhner. gebraten. inRODos . 

5 500g . . . . . .  k g  

Zahl 

880 
513 

5 
50 

280 
550 
20 
40 
30 

200 
280 
20 
20 

( l ive i  se 

50 
200 
30 
3O 

1500 

1000 
100 

100 

70 

1 
10 

600 
70 
10 
6 

2500 
2G0 

2500 
z 
2 

10 
20 
1 

18 
18 
18 
2 
2 

2 

. 
& 

770 
774 
776 
778 
779 
781 
785 
786 
789 
791 
792 
793 
794 
796 

796 
800 
802 
803 
815 
816 
817 

818 
820 

822 
823 
814 
825 
82G 
827 
828 
834 
835 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
1145 
846 
847 

901 
!lo2 
903 
904 
!JOG 
907 

IZahl 

110 
d i v e i a ~  

3 
81 
26 
50 
8 

10 
5 

50 
0.15 

700 
700 

4 0  
1000 

10 
60 
33 
40 
98 
10 

5 
50 
3 

80 
22 

250 

90 
1.8 
1.4 

50 
50 

2000 
20 
50 

0.2 
40 

100 
0.25 
280 

75 
42 

. l i v e . .  . 
1.4 

2 
0.5 
0.8 
0.4 

1 
0.5 

10 

1 Z ah1 

90 
0.5 

560 
10 
20 

440 
100 

6 
74 

150 
700 

10 
20 
4 

divelse 

35UO 
1 

100 
200 

diverse 

440 
1400 
300 

1700 
280 
75 

100 
50 
5 
1 

300 
200 
'LO 
1 

loo!) 
50 
10 
48 
4 

280 
10 
4 

140 
0.2 
20 

7 
0.5 
700 
300 
20 

1 G e g e n s t a u d  

Iiauchfleisch, Hamburger k g  
S:tuerkmut . . .  
Senfmehl . . . . . . .  
Speck. gertiucliert . . 
Schinken (Westphaler) . 
Salz(Ges.~mmterfordern.). 
Senf. e~~glischer  . . Dosen 

. .  franzosischer 
Saucen. pikante . . Glaser 
Sclrweineschmalz . . .  k g  
Schweinefleisch. gesalzen .. 
Spargel . . . . .  Glsser 
Sellerie . . . . . . . .  
Schwefelp&~arate zum 

. . . . . .  Desinfici~en 
Sauciscl~en . . . . .  k g  
Tabak . . . . . . .  

. . . .  Tllee.Cajiitei 1. 
I. Nr . 2 . . . . .  n 

Wein. kiiustl.. weiss Liter . rot11 i . natiirlicher. weiss. 
Lissa . . . .  Liter . Sherry . .  F1:lschen .. 50 Flasche11 Port.. 
50 Bordeaux. zns:un 

Wiirste. Salami- .. Zungen- i .. Lebcr- assort . k g  .. Fleiscll- .. Mett- 
~ ; ~ ~ h h ~ l d ~ ~  a + . . .  k g  

i 
Wildpret.GewiirzsalzNr.2. 
Zucker . . . . . . . . . .  
%ungen.Ochse~~..geriiuoh .. 
Zwicbel . . . . .  Gliiuer 

rohe . . .  SPckc 
Z\\ iebuclc. ordiniir . . leg 
Zwetschlcen . .  : . . . .  
Zwiebnclc. fein . . . . .  
Ssmen. Petersilic . .  .7 .. Sellerie . . .  

,. Rr~~n~~enlcrcysc . 
Zwiebel. getrocknet . . .  
Zimmt . . . . . . . . .  

VZI . E i ~ i r i c l ~ t ~ ~ l ~ g s g ~ g ~ r i -  
fctlinclc . 
. . . . . . . .  Bestecke 

. . . . . .  Lijflcl. lcleine 
. . . . .  .. ; L I ~ S  HoIz 

Milclrk:n~nel~ . . . . . .  
ICaEccck;n~~~cr~ . . . . . .  
T h e e k : ~ l ~ r ~ c l ~  fiir Pctrolor~m- 

ofcn . . . . . . . . .  

. 

696 

697 
699 

700 
701 
702 
704 
705 
707 
708 
709 
710 

711 
712 
713 
714 
715 
717 
718 
719 
720 
726 
727 
728 
729 

730 

731 

734 
735 
736 
737 
738 
739 
741 
742 
748 
740 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
766 
767 

I 

G e g e n s t x n d  
. 

Hiihner, gebraten, ill 
50Dosen it 18006 . k g  

Ingwergewurz . . . . . .  
Campirungs .Proviant. 

G Kiaten . . .  ltationen 
Iiiise. P:rrmesan- . . .  k g  

Bolllnder Kugel- .. 
E~nmenthaler- . 

Kartoffeln in Dosen . . 
,, fiische . Siicke 

KaEee. gebrannt u.gem. k g  
ungebrannt . .  

Kohl. Gemiiseportionen .. 
in Tafeln. 100 Stuck 

. . . . . .  ti 1006 k g  
Kirschen . . . . .  Gliiser 
Kiimmelgewiirz . . .  k g  
Knoblanch . . . . . . .  
Krenn . . . . . . . .  
Korkstljpsel . . . . . . .  
L ~ r b ~ e r b l i i t t e r  . . .  k g  
Linsen . . . . . . . .  
Limon juice. Flaschen Liter 
IJqueuressenzen . . . . .  
Mouton . . . . . . .  k g  
Mehl. Roggen- . . . . .  

Weizen.. feines . .. nnr ziim 
Baclcen . . . .  .. 
Mais . . . . . .  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( ~ ~ g ~ ~ ~ ) ( ~ ~ i ~ ~ ~  : 
. . .  Mixed Pikles Cblgser 

Mandeln . . . . . .  k g  
Malzextract . . . .  Kiste 
Milch. condennirt . . .  Icg 
Moltebeeren . . .  l)osen 
Meerrettig . . . . .  k g  
Majoran . . . . . .  .. 
lI1aismelrl . . . . . . .  
Oliven-Speisciil . Flascller~ 
Oliven . . . . . .  GIPser 
Phloxessenz . .  Flaschelr 
Paprika . . . . . .  leg 
Paprik.~spc.ck. . . . . .  
Pflaumen . . . . .  Gliiser 
Pignolen . . . . . .  kg  
Paradeis. cil~gcsotten 
Pressgerm . . . . . . .  .. Preisselbeere~l . . . .  
I'etc~rsilie. getrocknet . 

. . . . . . . . .  l'fcffer 
IJiment . . . . . . . . .  
Itcis . . . . . . . . . .  
ltum . . . . . . .  Liter 
Rosinen . . . . . .  k g  



Vorbericht. 103 

, 

.. 

C 

Ztd11 I 
4 
4 
2 

18 
18 
16 
2 
1 
2 
1 

1 
1 
8 
3 

18 
16 
:I(; 
24 

9 
4 
q 
2 
1 
4 
2 
1 

2 
1 

2 
2 

2 
1 

15 
1 
1 
6 

20 
24 
36 
48 

100 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

@ 
908 
905 
910 
911 

I 912 
913 
914 
915 
917 
918 
920 

921 
922 
923 
!)24 
925 
926 
927 
928 

929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 

937 
938 

939 
940 

942 
948 
944 
945 
946 
947 
!I48 
940 
950 
5 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
960 
961 
963 

$4 

3 

1023 
1024 

1025 

1026 
1027 
1028 
1029 

1030 

1031 

1032 

1033 

103.1 
1035 

1036 
1037 
1038 
10tl.0 

1041 
1042 
1043 
l O l  i 
1045 
1046 

1047 

1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 

1107 
1108 
1109 

1 G o g e n s t a n d  

Lcuchter . . , . . . . . 
Korkzicher . . . . . . . 
Suppenloffcl . . . . . . . 
Gliiser . . . . . . . . . 
Becher, blcchcrnc . . . . 
H o l z t e l l ~ i ~ . ,  . . . . . .  
St~lzgefjlsse . . . . . . 
Tmnohirbestcck. . . . . 
'I'heebretter, ltollhrctlrr . 
Surtout . . . . . . . . . 
Petrolcumofe~ mit ti Ein- 

satzerl . . . . . . . . 
Rlesserst:~hl . . . . . . . 
Schiisseln :tus Rlcch . . . 
Supp~nschi isscl~~ . . . . . 
Suppcnteller, Steingnt . . 
Blechteller . . . . . . . 
Flache Tellcr, Stcingut . . 
Scln~apsgliiser o l~ne  Stiel . 
Iiojcn mit Ho1zfederm:i- 

tratxen . . . . . . . .  
Wasserlrrugc :%us Blccli . . 
Blcchwaschbcclten . . . . 
N:ichttopfe nus Blcch . . . 
Chronometerkaston . . . 
Tisclie, grossc . . . . . . 
Aufscli1:~gctische . . . . 
Iilapptiech fiir Wohnlra~~s . 
W:~scllgestcll fur 2 Wssch- 

beckcn . . . . . . . . 
Siicl~orgcstell rind Iiiste . 
1i:~stcn :&Is Spoisc- 111id Ge- 

scliirrschranlr . . . . . 
Spiogcl . . . . . . . . . 
6fcii7 Mcidinger, m. It6lircn 

(A 13  u. 16clll) und ltttuch- 
f:mg . . . . . . . . 

Herd s. Wasscrreservoir . 
Thecschden . . . . . . 
Badewanno . . . . . . . 
Schlcifstoin . . . . . . . 
Tisohtiicher . . . . . . . 
Bescn . . . . . . . . . 
Servictten . . . . . . . 
H:~ndtiicher, fcinc . . . . 

7t grobc . . . . 
Abwischfctxcn . . . . . 
Kohlcnschaufcl fiir Ofcn . 
Kohlenschussel , ,, . 
Schurhakcn . . . . . . . 
Verkorkungsrnavcliino . . 
weingcistlampe . . . . . 
Kochmascbinen, Petrolenm- 
Signalhorn . . . . . . . 
Abortoirncr . . . . . . . 
Geldcaesettc . . . . . . 

Z:tlil I 
1 
4 
! 

6 
2 
6 
4 
2 

14 
1 

,li,.,,.,, 

30 
1 
6 

2 
15 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

6 
1 

44 
3 
1 

20 
2 

1 

1 :! g x  \ 2 s  

1 

g 
964 
966 
967 
968 

969 
971 
972 
974 
!I75 
976 
978 
979 

980 
981 
982 
983 

984 

1000 
lo01 

1002 

100:) 
1004 

1005 

l0OG 
1007 
1008 

1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 

1016 

1017 

1018 
1019 
1020 

G e y e ~ i s t s n d  

H:lndwage s. Gewichtcn . . 
HLngole~~cliter , . . . . . 
Lnrnp~n~l'ctroler~m-,Tisch- 

,, fiir 13eob:~cl1t1lngcn, 
lliingc- . . . . . 

,, Irlcine. . .  . .  
,, H:~ntl- nnd Wt~llrl- 
,, I~oob:~cht~ings- . . 

filc~ldl:~ternen, astronom. . 
Stiilllo . . . . . . . . . 
Biigeleist,~~ rnit Uutersatx . 
oberziigc fllr I~lstrumcntc 
l~e~lc rze l~ge ,  Stall1 untl 

Schwamni . . . . . . 
Speiscschalcu . . . . . . 
D:in~pf\v:cschkcsscl, Ic~rpf. 
I,:t\~oir :lusP;~ppc . . . . 
]<ohlc~ioxycl - Alarmsigii:~l- 

:~pp:~mt .  . . . . . . . 
Effcctcnkisten . . . . . . 

VIII. Uibliothek and  
Unter l inl t r~l~g.  

Weyprc~clit's P~~blic:~tionori. 
Ephomeriden 1882, 1F83, 

1884 j o  . . . . . . . . 
N:~utic:~l- Alm:ni:~c 1892, 

1883, 1884 je . . . . . 
~,c~~chtfeuer-Vcrzt.icl111is . 
Scgelhandbuch dcs nortl- 

:~tl:~ntische~i 0cc:~ns . . 
Scokarten des nord:~tlanti- 

schcr~ 0cc:~ns . . . S:~tz 
Wind- u. Stromk:~rtcii, ,, 
Signalbucli, international . 
Schiffst:~gcbiicher, mon:itl. 

fiir See . . . . . . . . 
Leierlrastcn . . . . . . . 
Spiellrarten,Wist-u. Tarok- 
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VII. Ei~i Tagcbuch gofiihrt van sieben Seeleuteu, 

welche auf der lnsel St, Maurice (Jan Mayen) bei Gronland in den Jahren 1633 bis 1634 Uberwinterten 
und siimmtlich auf dieser lnsel starben. 

Einleitende Worte des holl&ndisohen Originales. 
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An den Leser. 

F 

Gott, dem Schijpfer und Erlialter des Weltalls, (lurch dessen uilerforschlicllen Willen die Gedanken dcr 
Menschen regiert werden, liat es gefallcn, das Co1nit6 tler C~*iinlandcompagnic zu dem Entschlusse zu 
bestimmen, dass es die genauesten Untersucllungeil iiber die waliren Verhgltnisse Griiu1:~nds wahrenci der 
Winterzeit anstellen Iasse: so iiber die dortigen NIchte und andere eigentl~ilrnliche Erscheinungen, tiber 
welclie die Astronomen niclit einig sind. - Es wurde daher beschlosscn, sieben der kiilinsten und tauglichsten 
Seeleute der Flotte auszuwahlen, welche zu diesem Behufe den ganzen Winter dort zubringen sollten. Als 
dieser Beschluss verijffentliclit wurde, trugen sic11 die folgenden Siebcn zu diesenl Dienst :in und wurden 
~instimmig angenommen, niinllicli: Outgert J a c o b s o n  aus Crotenbroolc als Command:uit; Adrian Martin 
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C a r m a n  nus Schiedam, Schrciber; Thauniss T h  aun i  s s e n  aus Shermerhem als Koch; Dick P e t e r s o n  ans 
Veenhuyse; Peter P e t e r s  on aus Harlem; Sebastian G y s e  aus Delfts-Haven und Gerad Be a11 t i n  ans Rruges. 

Nach Zuriicklassung ilieser Sieben auf des Insel St. Maurice, welche sie selbst gewahlt hatten, setztc die 
niederlandisclie Flotte am 26. August unter Segel, nnci die zurlickgelassenen Seeleute hinterliessen uns die 
nachfolgende Schilderung. 

Tagebuch. 

Am 26. A u g u s t  1633 ging unsere Flotte bei steifer Nordostlrtil~lte und Ilohlgehender See, die Nacllts iiber 
andauerten, nach Holland unter Segel. - Am 27. bestiegen wir hei fbrtwMllrende~n No~~dostwinde vier- oder 
filnfmal eincn nahe gelegenen Hiigcl, konnten jedoch nicht die gcringsfe Dl~nlrellieit wiihrend der ganzen Naclit 
beobachten. - Am 28. began11 es bei gleichem Winde sehr stark zu schneiem; wir theilten darnals ein hall~es 
Pfund Tabak (das unsere wochentliche Ration bildetc) unter einander; gegen Abend gingen wir zusalnmen 
umher in der Absicht, irgend etwas der 13eobaclitung Wtirdiges z11 entdecken, fandon jedoch nichts. - Am 
29., einem sonnigen und klaren Tage, bestiegen wir allc zusammen Nachmittags den vorgenannten Huge1 
und konnten (wie versehiedenemale spater bei klarem Wetter) den BL.etiberg deutlich sehen. - Am 30. 
drehte der Wind nsc l~  Nordwest, wit leichtem Scllneefall am Nachmittage. Nacltts bewiillrt und Nordostwind. 
- Am 31., welcher ein Irlarer, sonniger Tag war, gellossen wir einen vollstlndigen Anblick des Barenberges 
und hatten bei steifer Norilostkiihlte eine sclione, sternhelle Nacht. 

Der 1. S e p  t em b c r  zeigte sich als eiii schiiner Tag mit Nordwestwind, etwas Schnee am Abcnde und 
frischem Nordost bei Nacht. Mrir gingen drei- oder viermal auf clen Hugel, sahen jedoch nichts. - Am 2. wahrtc 
derselbe Wind; etwas Sclinee fie1 und die Nacht war bewiilkt. - Der 3. war ein schiiner Tag n ~ i t  lciclitem 
Schneefall. Wind wie tagscorher, blieb auch am 4. uad 5. der gleiche. Auch an den letztgenannten Tagen 
leicl~ter Schneefall. Die Niichte schiin und sternhell. - Iler 6. war bei gleicllem Winde Vormittags schon, 
Nachts regnerisch. - Deu 7. kvahrte Tags tiber bei schFnem Wetter derselbe Wind, Nachts drehte er jedocll 
gegen Siidost zu Siid und brachte reclit vie1 Regen. - I>er Morgen des 8. war bei Siidostwind regnerisch, der 
Nachmittag sclton, die Nacht sternhell. Rei Beginn derselben wurden wir durch ein Geriiusch erscllreckt, als 
ob etwas sehr Schweres :luf den Boden gefallen wa1.e) sallen aber nichfs. Der Wind wehte l~och aus Slidost. 
- Der 9. war bei gleichem Winde ein sonniger Tag und so warm, dass wir unsere Bordhemden auszogen und 
an der Hligellehne in der Sorine herumhetzlen; auch sichteten wir den 13ateenberg. Die Nacht war regnerisch; 
Stidostwind. - Am 10. hatten wir einen sehr stlirmischen Tag, eine regnerische Nacht und den gleichen Wind. 
- Der 11. \liar ncbelig und regnerisch. Der Wintl, Vormittags Slidost zu Sud, drehte Nachmittags gegen Slid- 
west. Nachts wehte Nordost bei triibem Wetter. Wir machten einen Versuch, etwas Grlinxeug zu finden, da 
wir uns nach einer Abwechslung in unserei. Kost sehnten. - Am 12. bei klarem Wetter steifer Nordost. Die 
Nacht schneeig, Wind der gleiche. - Der 13. war ein schiincl; sonniger Tag. Der Wind wehte zuerst aus Siid- 
ost und brachte clanri, nach Nordost zu Nord drehend, Schneef'akl. Die Nacht war still und bedeolrt; der Wind 
aus Nordwest. -. Am 14. schiines Wetter, Westwind und wenig Schnee. Wir bestiegell den Hiigel, sahen aber 
nichfs, was besonders beachtenswerth gewesen ware, nur beobachteten wir zur Nachtzeit den Sonnenunter- 
gang. Abendb: hatte Nordwest zu West, walircnd der klaren Nacht Slidwest geweht. - Am 15. blies es sehr 
steif, so dass die See schaumte; wir beobachteten die Sonne von Siiden bis Stidwesten, um welche Zeit es 
sich bewolkte. Die Nacht jedoch war sternhell, der Wind aus West. Der 16. war bei SUdwestwind ein sch6ner 
sonniger Tag, welcher uns zurn tIcrurristreifen einlud ; wir sammeltei~ einige Icrauter zu Salat. Die Nacht war 
sclir mond- und sternhell ; eine Menge Seemijven waren zu sehen. - Am 17. wehte sehr steifer Slidwest, 
welcher die See schgumen machte; iler Tag jedoch war klar, die Nacht ruhig bei gleichem Winde. - All1 18. 

1 S c o r  cab y scllrcibt tliesos (icrlilluch ciucr v1llk:nlisclicn Erschcinung zu, wcnn cs niclit ctwn ein Glctscltsrst~lrz w : ~ .  (Anm. 
d. ~ b c r x e t ~ e r s . )  





wir machten wie gewohnlich eine Rundschau vom I-Itigel, entdeckten aber nichts, ausser dass wir die Sonne 
sehr klar zwischen Siid und West untergehen sahen. Der Wind kam aus Nord; die Nacht war anfangs sternhell, 
gegen Morgen aber sttirmisch mit Schnee. - Am 14. waren Wind und Wetter dieselben uncl wir beobnchteten 
den Sonnenuntergang in Siidwest zu West. Die Nacht war theilweise sternhell. - Am Morgen des 15. fanden 
wir nahe dem ,Alten Amsterdamer Ofenu zwei an die Kiiste getriebene Walfische. Wir machten uns rnit nnseren 
Barpunen, Lanzen und Waidmessern an sie heran, aber trotz unserer Bemtihungen wurden wir ihrcr nicht 
habhaft, da sie rnit Hilfc der Fluth entkamen. Das Wetter war leidlich gut, der Wind wie Tags vorher; wir 
gingen auf den Hiigel, aber ohne etwas xu sehen. - Am 16. dauerte das sehr kalte Wetter rnit Schneefi~ll 
und demselben Winde an, was unser Wolllbefindcn in nicht geringem Masse nachtheilig beeinflusste. Wir thaten 
einen Rundblick vom Htigel, ohne aber irgend etwas zu bemerken. - Am 17. war noch immer frostiges 
Wetter rnit bewolktem Himmel und es blies sehr steif aus Nord. Der Abend war sternhell, unser Weg nacli 
den1 Hiigel wieder resnltatlos. - Am 18. dauerte der Frost an; der Wind karn aus Nord. Wir beobachteten 
den Sonnenuntcrgang in Siidwest zn West oder fast Sfidwest. Es folgte eine sehr mondhelle Nacht. - Am 19. 
hielt der Wind aus Nord an; vom Hiigel aus sahen a i r  den Barenberg und beilaufig eine Meile nordwarts der 
Kiiste einiges Eis. Wir hatten einen sonnigen Tag, aber die Sonne erhob sich niclit hoch genug, um mit ihren 
Strahlen fiber den Nligel in unsere Hiitten an der Bucht zu dringen. Die Nacht war klar und mondhell. Am 20., 
einerrl schirnen Tage rnit Nordostwind, erblickten wir einen Baren. Es war dies tier erste, welchen wir sahen, 
doch konnten wir ihn nicht erlegen. Ein gutes Stlick seewarts von der Iciisle nahmen wir grosse Eisschollen 
wahr; die Nacht war sehr kalt rnit Ostwind. - Am 21. schneite es sehr stark ~ ind  blies heftig aus Nordost, 
welches Wetter auch Nachts tiber anhielt. - Am 22. fie1 den ganzen Tag hindurch Schnee; die Nacht blieb 
bewolkt, der Wind der gleiche. - Der 23. war bewolkt, Wind aus Nordost; wir thaten einen Rundblick vo~n 
Hiigel, sahen aber nichts; die Nacht war sehr schon. - Am 24. waren Wind und Wetter dieselben rnit etwas 
Frost. Wir bestiegen den ,,Rothen Htigelu, sahen dort aber nichts als die Spuren eiuiger Thiere, woraus wir 
schlossen, dass diesclben gegen die Kiiste herabgestiegen waren. Die Nacht war klar und frostig. - Am 25. 
hatten wir einen ausserordentlich kalten, wenngleich sonnigen Tag; der Wind kam aus Stidwest. Die Sonnen- 
strablen erreiehten jedoch des Bligels wegen unsere Hiitten nicht. Die Nacht war sternhell. Ein BL kam in Sicht 
unserer Htitten, wir konnten ihn aber nicht erlegen. Der Wind war derselbe wie Tags vorher. - Am 26. blies 
der Wind aus derselben Richtung; wir gingen auf den Hiigel, sahen aber nur Eis. Die Nacht war sehr klar, 
der Wind aus West - Am 27. gab es schones Wetter; der Wind wie gestern, die Nacht sehr klar und stern- 
hell. - Am 28. blies der Wind bei klarem Frostwetter Tag und Nacht aus der gleichen Richtung; wir bestiegen 
den Htigel, sahen aber nichts. - Der 29. war bei Nordwind ein ausserordentlich kalter Tag; nicht allein die 
Bucht, sondern auch die See war, soweit wir sehen konnten, voll von Eis; Nachts schneite es sehr stark, der 
Wind blieb derselbe. - Den 30. dauerte der strenge Frost bei gleicl~em Winde an und die See war so voll 
von Eis, dass gar kein eisfreier Platx xu sehen war; die Nacht war sehr stiirmisch. - Am 31. verursachte der 
Nordwind einen so ausserordentlichen Frost und Schneefall, dass nirgends auch nur ein Tropfen Wasser zu 
sehen war, wohin imrner man schauen mochte. Einige unserer Gefasse trieb der Frost in Stiicke; wir rettetcn 
unser Bier und die anderen geistigen Getranke dadurch, dass wir sie im Speisenkeller verwahrten. 

Am 1. November  erhohte ein Nordostwind rapid die KHlte derart, dass von dem Htigel aus auf der Nord- 
seite nichts ale Eis zu sehen war; wir hatten aber doch noch zehn Stunden Tag, obgleich wir selten die 
Sonnenstrahlen sahen, da dieselben nus die Stidseite beschienen, nach welcher wir Schnee und Eises halber 
nicht gelangen konnten. Gegen Abend bekamen wir einen Biiren zu sehen, welcher sic11 jedoch, sobald er 
unsere Annlherung bemerkte, auch schon auf das Eis der See in Sicherheit brachte, da diese Thiere hier sehr 
scheu sind. Um diese Zeit nahm die Kalte so grimmig zu, dass wil; urn unser Bier und die iibrigen geistigen 
Getrlnke zu erhalten, uns bemlissigt sahen, im Speisenkeller Feuer anzumachen. Wahrend der NachC erschienen 
die Baren in solcher Anzahl rings urn unsere Hiittsn, dass wir uns kaum aus denselben herauswagen durften; 
der Wind war der gleiche wie zuvor. - Am 2. (wir hatten sehr starken Frost) entdeckten wir fiinf oder sechs 
Bliren auf dem Eise der Bucllt; einen derselben todteten wir, der Rest rettete sich jedoch iiber clas Eis. - 



Der 3. brachte uns ertrlglich gutes Wetter mit Wind aus Nordost. Von vier Baren, die wir sahen, erlegten wir 
einen durch einen Gewehrscl~uss und holtcn i11n von dem Eise der Bucht rnit I-Iilfe einiger Taue, die wir rnit 
nns hatten, ans Ufer. Die Nacht war sternhell, der Wind wie friiher. - Am 4. fror es bei Nordostwind sehr 
stark, obgleich der Himmel sehr bewolkt war. Wir sahen drei Baren, konntcn aber lreinen von ihnen erlegen, 
da  sie unverziiglich auf das Eis in See fllichteten. Der Wind ltam aus West. -- Am 5. brachte Slidwind so 
heftigen Schncefall, dass wir uns aus den Hiitten nicht herauswagen durften. Wir hatten in jiingster Zeit keine 
Seemoven mehr geselien. Die ganze Nacht dauerte der Siidwind, ebenso auch am 6. mit etwas stiirmischem 
Wetter. Nachts wechselte der Wind nach Ost. - Der 7. war ruhig, Wind aus Nordost. Wir gingen auf den 
lliigel, entdeckten aber nichts. Nnchts drehte der Wind gegen Nord und fiillte die Bocht rnit grossen Eis- 
schollen. - Am 8. hielt der Nordwind bei ausserordentlich ltaltem Wetter an;  aus Mange1 an Wasser waren 
wir gezwungen, unseren Wasserbedarf aus Schnee zu gewinnen. - Am 9. liess der Nordwind nach und wir 
rnachten einen Ausflug nacl~ clem siidlichen Ufel; wo wir kein Eis sahen, jedoch die Sonne in ihrem vollen 
Glanze erblickten. Es war seit 21 oder 22 Tagen das erste Ma:, dass wir sie wieder sahen; sie blieb beilaufig 
eine lialbe Stunde liber dem Horizonte. Der Wind blies die ganze Nacht so wie auch am folgenden Tage, am 10. 
aus Nord; wir sahen viele Baren. - Am 11. frischte der Nordwind auf und der I-limmel war dicht bewijllrt; 
Nachts drehte der Wind nach Nordost und hielt aus dieser Richtung auch am 12. rnit gleichzeitigem, sehr 
dichtenl Nebel an. Wir bestiegen den Hiigel, konnten jedoch ausser Eis und einigen Seemaven nichts sehen; 
die Nacht war sehr mondhell, der Wind aus Ost. Bei gleichem Winde fror es am 13. sehr empfindlich und 
am 14. sprang der Wind nach Wcst um. Das kalte Wetter dauerte an und brachte gewaltige Eismassen in die 
13ucht; wir hatten eine helle Mondnacht, sahen jedoch an jenem Tage keine Baren. - Am 15. sahen wir zwar 
drei oder vier derselben, hatten aber wirklich auch bloss das Vergntigen, sie zu sehen ,  denn sie kamen nicht in 
den Bereicl~ unserer Schusswaffen. - Am 16. blies der Wind Tag und Nacht aus der friiheren Richtung. Wir 
schossen nach einem Baren, der in Sicht kam, fehlten ihn jedoch und er fltichtete auf das Eis der Bucht. - 
Am 17. drehte der Wind nach Nord bei triibem Schneewetter, doch war die Kalte nicht so furchtbar als friiher. 
Am 18. nahm der Frost bei Nordostwind wieder zu, erwies sich indessen bisller nocli recht leidlich. Den 
grossten Theil unserer Zeit verbrachten wir rnit gegenseitigem Erzahlen der Abenteuer, welche wir zu Wasser 
und zu Lande erlebt hatten; die Nacht war sehr schon und sternhell. - Am 10. wechselte der Wind wieder 
nach Nord; wir iiberstiegen den Hiigel an der Slidseite, jedoch nicht ohne arosse Schwieriglteiten, da  wir oft 
knietief im Schnee waten mussten. Hieranf salieii wir den Barenberg in seiner ganzen Grosse vor uns und die 
Sonne gerade iiber der Meeresoberflache. Wir l~atteri damals eben noch genug Tageslicht, um im Frcien 
sehreiben und lesen zu lconnen, nicl~t aber in unseren Hiitten, was uns sehr trlibsinnig machte. Der Wind blies 
auch alri 20. aus Nord mit triibem Schneewetter; Naclits wechselte er nach West und blieb auch so am 21. 
Wir bestiegen den Hiigel nnd bliclrten nach der Nordseite, konnten aber ausser Eis nichts selien. - Am 22. 
hielt Westwind mit sehr kaltcm Wetter an. - Am 23. sprang der Wind nach Nordwest zu West um, und da der 
Tag schljn war, iiberstiegen wir den kleinei~ Hligel gegen den ,,Rothen Hitgel" zu, konnten jedocll ausser Eis 
nichts sehen, wohin auch immer wir uilser Auge wendeten; zwei oder drei Baren kame11 in Sicht, aber nicht 
in Schussweite. Der Beginn der Nacht war sehr klar und ruhig; wir entdeckten einen Baren, auf welchen wir 
unverztiglich unsere stets geladenen Gewehre abfeuerten und den wil; nach den Blutspuren in der Niihe der 
Ictiste zu urtheilen, sehr verwundet hatten. Er  entkarn jedoch auf das Eis, denn es war nichts Seltenes, dass 
ein Schuss durch den Rorper dieser Thicre ging, ohne dass sie dabei vie1 Sclladen nahmen. - Der 24. war 
ein bewdlkter, triiber Tag;  der Siidostwincl trieb den grossten Theil des Eises der Bucht seewarts, jedoch nicht 
ganz ausser Sicht; Nachts drehte der Wind nach West und dic Bucht ftillte sich wieder rnit Eis. Das Wetter 
war sehr frostig; wir sahen eine grosse Menge Seemoven, die sic11 jedocll nur zwischen den Bergen hielten. 
Der Wind war derselbe. - Am 25. hatten wir Westwind rnit Frostwetter und sahen eine grosse Anzahl von 
Seemaven, welche jedoch bei Anbruch der Nacht nach den Bergen zurllclrkehrten; der Wind war derselbe. - 
Am 26. wechselte der Wind nac11 Stid, wir hatten einen ertrtiglicl~ milden Tag uild der grosste Theil des Eises 
wurde aus der Bucht naeh See getragen; der Wind blieb derselbe. - Am 27. war schones Wetter rnit Siidwest- 



wind, der Nachts nach Ost wechselte. - Der 28. brachte Siidostwind rnit schonem Wetter. Wir sahen abermals 
cinen Baren, den wir iiber den Hligel verfolgten, der jedoch, da  er zu flink fur uns war, entwisclrtc. Das Wetter 
war die letzten funf oder sechs Tage hindurch zu unserer grossen ijberraschung so milde gewesen, dass wir 
die Kalte hier nicht ftir intensiver hielten als in Holland. Der Wind war wie zuvor. - Am 29. danerte dcr 
gleiche Wind an. Wir begaben uns abermals iiber den Hiigel nach der Siidseite der Insel, wo wir alles rnit Eis 
bedeckt fanden, obgleich zur selben Zeit eine halbe Meile seewarts von der Nordkuste fast kein Eis zu sehen 
war. Die Nacht war sternhell. - Am 30. blies der Wind aus derselben Riclitung, und da  wir einigc BBren 
sahen, machten wir uns so schnell als miiglich hinter sie her, jedoch vergebens, da wir sie nicht einliolen 
Boiinten; der Wind blieb auch spater der gleiche rnit starker] Regengiissen. 

Am 1. D e c e m b e r  brachte stidlicher Wind etwas Regen, sprang jedoch Nachts nach Siidosten um. - Am 
2. hielt Slidost mit Regenwetter an und trieb das Eis nordwarts nach See; nachtsliber gab es mildes Thauwetter. 
- Am 3. Slidwind rnit Regenwetter, Nachts steifer Wind. - Am 4. blieb Tag und Nacht derselbe Wind bei 
bewolktem Wetter. Wir horten einige Baren iu der Nahe unserer Hutten und verfolgten zwei oder drei der- 
selben, konnten aber keinen erlegen. - Am 5. hatten wir bei andauerndem Slidwinde mildes, rulriges 
Wetter, so dass es, soweit wir beurtheilcn konnten, in Holland um diese Jahreszeit kaum besser sein Bonnte. 
Wir verwundeten einen Hihen, wie uns die Blutspuren zeigten; derselbe hatte jedoch noch immer hii~reiclieiid 
Kraft, sich (fur uns unerreichbar) auf das Eis zu begeben. - Am 6. blies der Wind aus Siidost; der Himmcl 
war bewolkt, das Wetter mild, die Nacht sternhell bei gleichem Winde. - Am 7. herrschte bei mistigem 
Wetter der gleiche Wind. Nachts wechselte er gegen Slid und brachte Schnee nnd abermals Frost. - Am 8. 
hatten wir Nordostwind und einen dusteren, frostigen Tag; Naclits welite Westwind, der aucli am 9. bci sehr 
klarem und kaltem Wetter anhielt. So weit der Blick reichte, war nur Eis zu sehen. Die Nacht war frostig unci 
sternhell. - Der 10. war ein herrlicher Tag rnit anhaltendem Wcstwinde; wir sahen uns auf allen Seiten von 
Eis umgeben. Die Nacht war mondhell uncl wir entdeckten drei oder vier Baren; einen derselben verwundetcn 
wir zweimal, jedoch entfloh er auf das Eis. Wir bestiegen den Hiigel, von welchem aus wir nichts als Eis wahr- 
nehmen konnten. Dic ganze Nacht wahrte Westwind, ebenso auch am 11. bci schijnem Wetter. Wir konntcn 
an diesem Tage keine Baren ausfindig machen, denn alle, welche die Wirkung unserer Feuerwaffen einmal 
geliiirt oder gefiihlt hatten, waren sehr scheu. Die Nacht war recht frostig. - Am Morgen des 12. hatten wir 
das besondere Gllick, cinen Baren in den Kopf zu trcffen, so dass er allsogleich fiel; wir brieten sofort eine 
Keule, welohe nns, da das Thier jung war, ausserordentlich mundete, umeomehr, als wir seit betrlchtlicher Zeit 
nichts als Salzfleisch genossen hatten. Der Wind kuln noch immer aus West; sehr lraltes Wetter und ruhige 
Mondnacht. - Der 13. war ein bewijlkter, dlisterer Tag; Wind aus Slidwest. Wir begaben uns uber den 
kleinen Hiigel zum ,,Rothen Hugel", sahen jedoch nichts, ausser ungeheure Eishaufen nordwarts in See. 
Nachts drehte der Wind nach Siidost rnit Schneefall. - Der 14. zeigte sich als klarer, frostiger Tag mit Slid- 
wind und heller Mondnacht. Wir fanden das Eis von der Kiiste ein grosses Stuck seewarts getrieben. - Am 
15. gab es bei gleichem Winde einen trliben Tag;  das Eis wurde in die Bucht zuriickgedrangt. Wllirend der 
ausserordentlich dunklen Nacht wechselte der Wind nacli Siidwest. - Am 16. dauerte derselbc Wind an; wir 
bestiegen den Hugel, sahen aber nichts. Es war eine mon(2helle Nacht. - Der 17. zcigte sic11 als ein sehr 
bewillkter, diisterer Tag;  der Wind lram noch immer nus Siid. Wir bestiegexi wieder den Hiigel, sahcn aber 
nichts. Nachts schneite und thaute es sehr stark bei anhaltendem Siidwinde, welcher unH, wie es hiiufig 
geschah, eine Menge Seemijven an clcn Strand brachte. Diese machten hier das gleiche GcrBusch, wie in 
Holland im Monat Mai, zielien sich aber Nachts nach dem Gebirge, ihrem gewohnlicl~en Aufenthaltsortc, 
zuruck. - Der 18. war ein dusterer Regentag; Wind stets aus Siid. - Am 19. wechselte der Wind nach Ost, 
brachte starken Frost und eine ruhige, bewijlkte Nacht. Dersclbe Wind dauerte aucll aln 20. bei ruhigem 
Wetter und dunkler Nacht an. - Am 21. hielt bei dtisterem Schneewetter dcr gleiche Wind an. Der Schncc 
lag so hoch, dass wir ohne Wasserstiefel nicht ausgehen konnten; es fror und schneite sehr stark, und der 
Wind ]lam aus Nard. - Am Morgen des 22. fanden wir die Bucht rnit Eis angefiillt; die Ktilte war so streng, 
dass dies der lrnlteste Tag war, welchen wir bisher erlcbt hattcn. Wir hatten noch immer vier Stnnden Tages- 





- Am 15. blies ein steifer Ostwind rnit Schneefall; wir pahen das Eis beilaufig eine Meile von der Biiete eht; 
fernt. Die Naeht war mondhell. Der Wind Nordost. - Am 16. brachte Stidwind ertragliches, gutes Wetter; 
wir machten wabrend unseres Hierseins die Beobacbtung, dass bei Slidwind das Wetter nicht so kalt war als 
sonst. Nachts ging der Wind gegen Ost herum; wir hatten eine dunkle aber frostige Nacl~t. - Am 17, derselbe 
Wind mit kaltem Nebelwetter. Nachts wechselte der Wind gegen Nord uud es fror so heftig, dass die ganze 
Bucht von Eis bedeckt und am nlchsten Morgen gar kein offcnes Wasser mehr xu sehen war. - Der 18. war 
ein kalter Nebeltag. Naehmittags drelite der Wind gegen Wcst und Naelits begann es bei gleichem Winde zu 
schneien. - Der Westwind l~ielt  auch am 19. mit so starltem Sehneefall an, dass wir nieht ins Freie gehen 
konnten. - Am 20. dauerte das Schneewetter rnit Westwind an, nnd der Schnee lag so hoch, dass wir kaum 
aus unseren Hlitten herausgucken konnten, obgleich es den Rest des Tages iiber nicht so kalt war, als einige 
Tage vorher. Naehts brachte uns ein ostlicher Wind noch inellr Schnee. - Am 21. blies derselbe Wind sehr 
stark bei lieftigem Schneefall; Naehts wechselte er gegell West. -- Am 22. hielten Schneefall und Westwind 
rnit grosser Heftigkeit an, worauf Naehts sehr starker Frost folgte. - Am 23. gab es einen klaren, frostigen 
Morgen, welcher uns zn einem Isleinen, wenngleich einigermassen beschwerliehen Ausflug aus unseren Hlitten 
nach der Slidseite der Insel cinlud, wo wir die 13olie der Sonne beobachtcn wollten. Da es sich jedoch kurz 
nachher bewblkte, konnten wir keine genaue Beobachtung anstellen; auch sal~en wir rings in der Bucht Eis 
und Schnee mindestens 6 Fuss hoch. Nachts wellte Ostwind und wir koaatei~ manchmal die Sterne sehen; daa 
Wetter blieb wie vorher. - Am 24. liatte Westwind das Eis cine bedeutende Strecke seewlrts getrieben. 
Zuerst hatten wir klares Wetter, dann war es schneeig, bei Beginn der Naellt endlich sternhell; am Morgen 
jedoch brachte Siidwind bewolkten Himmel. - Am 25. hielten der steife Siidwind und die Bewolkung an; die 
Nacht war sehr lralt. - -4m 26. sehneite es stark; der'Wind kanl aus Wesi ; am Abende bedeckte das Eis 
wieder die ganze Bucht. Wahrend der bewolkten Nacht drel~te der Wind nach Siid. - Am 27. bei Westwind 
hatten wir einen milden, l~ewiilkten Tag und es wurde melir Eis in die I3ucht getrieben. Die Nacl~t war dunkel 
und scbneeig rnit Ostwind. - Am 28. wehte zuerst Westwind, der nach Slidost umspringend Schneefall 
brachte; wahrend der Nacht wurde das Eis wieder eine gute Strecke seewarts getrieben. - Am 29. drehte 
der Wind nach Slidwest, Nachts gegen West mit starkem Regen; Morgens war die Bucht wieder voll Eis; 
Wind und Wetter wie vorher. - Der 30. war ein ruliigel; klarer und frostiger Tag. Wir gingen, wenngleich 
nicht ohne Bescliwerliclikeit, auf den Hiigel und beobaehteten, nacli Siiden bliekend, die Sonne unserer 
Sehatzung nach ein und eine halbe Stunde liber dem Horizont, Naehts wechselte der Wind nach Ost bei 
schSnem Wetter, zeitweilig erschienen die Sterne; Wind und Wetter blieben v i e  vorher. - Am 31. brachte 
Westwind reichlichen Scltneefall; Nachts drehte der Wind nach Nord, dabei sternhelles Frostwelter. 

An1 1. F e b r u a r  blieb der Wiud wie Tags vorher ; das Wetter war hell und rul~ig. Wir bestiegen den 
Htigel und sahen die Sonnenscheibe sehr klar. An der Nordseite der Insel erblicken wir, wohin wir uns auch 
wendeten, bloss Eis. Die Nacht war sehr rnhig und sternhell. - Am 2. braclite Nordost zwar ltlares, doeh 
sehr kaltea Wettcr rnit zu unserer niclrt geringen Genugthuung n~ondheller Nacht. Wir fanden, dass die 
Baren sehr selieu geworclen waren, denn wir d e n  selteii einen. Wind und Wetter wie vorher. - An1 3. hatten 
wir Ostwind, das Wetter war dasselbe, die Nacht aber etwas bewolkt rnit Slidost; es war niclit so kalt ala 
friiher. - Am 4. Vormittags blieb der Wind wie Tags vorlier; clas Eis wurde seewarts getrieben. Naeh- 
nliltags drehte der Wind gegen Sllden; Schncewettel; jedocli wenjger kalt als vorher; die Nacht war sternhell. 
- Der 5. war ein trliber Tag. Der Wind wehte aus Slidost, Nael~ts aus Ost mit leichtem Scl~neefall; die Icalte 
llatte aber etwas nacl~gelassen. - Am 6. blies der gleiclie Wind, das Wetter war ruhig und bewtilkt; der 
Wind wechselte nach Slidwest und brachte eine sehr klare Mondi~acht. - Am 7. blies es steif aus Ost, das 
Wetter war trlibe. - Am 8, hatten wir einen sehr 1.u11igen Tag mit Wind nus Stid. Das Eis war ausser Sieht- 
weite seewlrts getrieben; es folgte eine klare Mondnaclit. - Am 9. schneite es bei Nordwind so heftig, dass 
wir nieht ins Freie gehen konnten; so ciauerte es die ganze Naeht. Der Wind ging nach Slid. - Der 10. war 
ein schbnel; milder Tag, obgleich der Wind aus Nord kam. Wlhrend cler Nacht, die clunkel uud stiirmiscli 
wal., drehte der Wind i~ach  Siidwest. - Am 11. war der Hin~mel bewolkt, der Wind welite aus Stid und 



wechsclte Nachts nach Ost rnit ertrlglich gutem Wetter. - Am 12. hatteu wir den~elben Wind mit leichtem 
Schneefall; die Nacllt war dunkel, jedoch in Anbotracht des Klirnas nnd der Jahreszeit nicht ungewtihnlich kalt. 
- Am 13. kam der Wind bei sclllleeigcnl aber ruhigein \\Totter ans dersclben Richtung. Die Nacht war mond- 
hell. - Am 14. hatten wir den gleiclien Wind nnd einen klareu Tag;  Naclits aber tbantc es und wurde sellr 
stiirmisch. Am 15. blics es nocli iinmer aus Ost, und der Bclince lag so hoch, dass wir, wcno wir die Illitten 
verliessen, bis an die Htiften einsankcn. - Dersclbe Wind lrielt anch am 16. an;  das Wetter war recht mild, 
aber trlibe. An diesem Tagc siclttcten wir zwei Stuck Federwild, welclie uns ilircr Griisse nacli WildgSinse 
xu sein schienen, doch waren sie so schen, dass wir sie nie in Scl~ussbereich bekainei~ ; auch cine11 Falken salien 
wir, konnten ihm jedoch ebenfalls nicht nahc genug kommen, nm ihn za schiessen. - Am 17. blies der Wind 
noch immer aus Ost und brachte vie1 Sclinee. Des Naclits lionnte lllali zeitweise die Sternc sclien. - Am 18. 
hielt sich der gleiche Wind bei bewblktem aber milden Wctter. - Am 19. hatten wir noch itnmcr Ostwind. 
Da ein schiiner Tag war, stiegen wir tiber den lrleineii Nligel zurn ,,Rothen Illigclu, salien jedocli nichts, was 
der Beobachtung wertli gewesen ware, bloss einiges Eis. Das Wetter war wie vorher. - Am 20. dauerten 
M7ind nnd Wetter rnit geringer Veranderung an, und es war leidlich mild. - Am 21. ging der Wind nacli Nord- 
ost rnit sehr klaretn Wetter, was uns veranlasste, abermals, wenngleich nicht ohne MUhe, den Htigel zu el*- 
steigen; doch salien wir nichts Bemerkenswerthee. Dic Nacht war schba und rubig, spater aber frostig rnit 
etwas Schneefall. - Am 22. herrschte Nordost mit starlrem Schneefall, die Nacllt war dunkel uud frostig. 
- Am 23. blies derselbe Wind, das Wetter war selir kalt und braclite eine Menge Eis in die Bucht; die See 
jedoch war, so weit als wir sehcn konnten, offen. Es folgte eine dnnkle, frostige Nacbt. -- Am 24. verursachte 
ein Ostwind sehr heftigen Frost; der Tag war bewblkt, dic Nacht klar rnit Nordwind, welcher anch am 25. 
bei bewblktem Himmel anhielt. Als es Naclimittags in1 Westen rein wurde, sahen wir die Soniie wieder das 
erstemal von unseren Htitten aus und fanden, dass sie in Stidwest xu West unterging. Die Nacht war sehr 
dunkel. - Ain 27. war selir windstilles und mildes Wettel; Nachts hatten wir Slidwind, welcher nns Thau- 
wetter brachte. - Am 28. hielten Stidwind und klares Wetter an; das Eis war aus der Bucl~t in die See, 
jedoch niclit ausser Sicht getrieben worclen. Die Nacht war sehr finster, cler Wind kain aus Slidwest. 

Am 1. M#rz  blieben Wind und Wetter clieselben, rnit etwas Sonnenschein an1 Vormittage; spLter jedoch 
wurde es regnerisch. Die Sonilenstralilen sahen wir im Slidwest von unseren Htitten. Die Nacllt war sehr 
finster rnit Slidwestwind. - Am 2. blies starker West, das Wetter war lclar und kalt, wtihrend der Nacht 
jedoch finster und frostig, mit sehr steifem Wind aus Nordost. - Atn 3. liielten Wind und Wetter rnit 
geringer Abwechslung an. Ein heftiger Nord tricb das Eis jedoch in kleinen Stticken in die Bucht. - Am 4. 
drehte der Wind nach Nordost; bewblktcs aber ruliiges Wetter; die Kalte war ertrtiglich. - Der 5. war bewblkt, 
dcr Wind aus Nordost; Nacllts dasselbe. - Am 6. blieben Wind und Wetter wie Tag's vorlier. Die Nacht 
war sehr ruliig und angenehm, doch konnten wir wegen des Schnees nicht aus unseren Hlitten. - Der 7. war 
bewblkt, jedocli ruhig; die Nacllt stlirmiscli ans Nordost. - Am 8. wehte es weiter aus Nordost bei dunklem 
und tritbem Wetter; die Naeht war jedoch sternbell, - Am 9. wehte es noch immer aus derselben Richtuug; 
sowohl wilhrend des Tages als auch wlhrend der Nacbt war es bewblkt bei starkem Froste. - Am 
10. fror es sehr stark, der Wind kam aus Nordost bei ausserordentlich kaltem Wetter. Die Nacht war sehr 
klar und frostig. - Am 11. wechselte das Wetter plbtzlich, und es gab einen ruhigen, angenelimen, sonnigen 
Tag. Des Nachts brachte uns der Slidwind so liebliches Wetter, dass wir uns ausserodentlicli daran erfreuten. - Am 12. herrschte derselbe YTind und das Eis wurdc, aus der Bucht seewarts ausser Sicht getrieben. Die 
Nacht war dunkel, doc11 nicht selir kalt, dcr Wind ails Stidost. - Der 13. war ein bewblkter Tag;  Naclits 
blieben Wind und Wetter wie frtilier; es war sehr finstel; aber massig kalt, der Wind blies aus Nordost. - 
Am 14. wehte es Tag und Nacht sehr kalt aus Nordost. - Am 15. drehte der Wind nacli SUd und braolite 
milderes Wetter. Wir bemei-kten (was schon lange nicht gescl~ehen war) einen BLren in der NBhe tinserer 
Istitten und schossen so erfolgreich auf ihn, dass er auf dem Flecke liegen blieb. Da wir schon langere Zeit 
bloss von Salzfleisch gelebt hatten, waren v i e  selir erfreut, hiemit cinen Vorratli an frischem Fleisch gewonnen 
ZU haben, zogen ihm daher sogleich die Haet ab, welclie wir an die Luft xum Trockncn hlingten, und macl~teii 
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uns uber einen Theil des Fleisches her; den Rest salzte~l wir ein, jedoch nur wenig, da wir bereits ausser- 
ordentlich mit Scorbut behaftet waren, Die Naclitl war dunkel, der Wind ans Siidwest. - Am 16, hielt der- 
selbe Wind an, das Wetter jedocll war sehr kalt. IYir stellten einjge Fuchsfallen aus. Nachts drehte der Wind 
nach Nord, welcher auch am 17. bei bewtilktem Wetter anhielt und die Bucbt mit Eis fiillte. Nachts welltc 
derselbe Wihd und hielt auch am 18. an, einem bewblkten und frostigen Tage, clem cine sternhelle Nacl~t! 
folgte. - Der 20. war ein ruhigcr, sonniger Tag. Wir bcstiegen den Hiigel, erblickten jedoch soweit wk seheill 
lronnten niclits als 1l:is. Die Nacl~t war bewolkt, der Wiud ans Siid, dcr auch am 21. rnit dtisterem It'sgen- 
wetter anhielt. Alles Eis war wieder scewiirts getrieben, die Nacht bewijlkt, der Wind noch immer nus ~iid:--- 
Am 22, drehte der Wind nach Siidost und brachte dichte Wolken. Der Mange1 an Erfrischungen mach€eC 
nns seltr muthlos, da wir in solcilem Grade von Scorbnt geplagt waren, dass uns die Beine lraum tragen 
konnten. Die Nacht war bewalkt, der Wind wie friilier. - Der 24. war ein recht augenehmer, sonniger Tag. 
Nachmittags drehte der Wind nach Siidost und brachte einige Schneewolken; die Nacht war sehr finster. - 
Der 25. war vom Morgen bis znm Abend ein sonniger, ruhigcr Tag. Abends brachte Siidwind einige Wolken; 
die Nacht aber war wiedcr klar und ruhig. - Am 26. wurde das Eis durch die See wieder in die Bucht 
gedrgngt. Dei Tag war sehr hell, der Wind aus Siidvst zu Slid, die Nacht sehr klar. - Am 27. liielt derselbe 
Wind bei schonem und klarem Wetter Tag und Nacht an. - Der 28. war ein bewolkter Tag, der Wind aus 
Siidost. Das Eis war so weit seewarts get~ieben, dass wir es lraum sehen konnten. Am selben Tage erblicIrEern 
wir einen WalfisOh, cin ungeheures Thier, in der Rt~cht, konnten i h n ~  aber nicht beikommen. An diesem Tag@ 
gingen wir liber den kleinen Hlfgel zum ,,Rothen Hilgell' nnd erspallten von dort ftinf Walfische naha deml 
Ufer nnd gegen Abend noch weitere vier in der Bucht, so dass wir im ganzen zehn an diesem Tage gesehn.1 
hatten. Wlren wir unser genug und mit den dazu ntitfiigen Gerlthen versehen gewescn, so hatten wir davonl 
so vie1 fangen kGnnen, um eine betrachtliche Flotte damit zu laden, ohne dass dieselbe es nbthig gohabt hiitte, 
nach ihrer Anknnft, wie dies gewohnlich geschehen muss, auf Ladung zu warten. Nachts Wind und Wetter 
wie frllher. - Der 29. brachte stidlichen Wind und bewbllrten, aber selir mildenqTag. UnzLhlige Wale 
erschienen in der NLhe der Ktiste, so dass wenn mehr Arbeitskrafte und Werkzeuge zur Verfiigung gewesen 
Wiiren, wir einen recht ausgiebigen Fang hatten thun ktinnen: Unter den gegebenen Verhaltnissen und da  wir 
nnr sieben von Scorbut geschwachte Lente waren, konnten wir dieses jedoch nicht versnchen. Wahrend der 
Nacht waren Wind und Wetter wie ?orher, desgleichen auch am 30. An diesem sowie fast an jedem folgenden 
Tage sahen wir eine Mengc Fische. Die Nacl~t wald sehr finstel; der Wind wie frliher, - Am 31. blies frischer 
fNol.dost ]nit leichtem Schneefall. Wir sahen wieder vier oder filnf Walfisclre, welche clem Ufer so nahe kamerr, 
dass es aussah, als ob sic anf dem Sande gestrandet wliren, wenn dies aber auch dcl. Fall gewescn ware, sop 
hiitten hrir doch nicht die Kraft gehabt, sic eu fangen. Wir sahen auch eine Barin mit drei Jungen von der 
GrUsse kleiner Scl~afe und thaten unser mbglichstes, urn sie zu erlegen. Leider traf unser Schuss nicht, infolge 
&lessen sic zn nnserem Leidwesen flrtchteten. Es war ein ergbtzlicher Anblick, die Kleinen zu sehen, w i a ; s i ~  
der Alten folgten. Nachts waren Wind und Wetter wie vorher. 

Der 1. A p r i l  war ein bewijlkter Tag, der Wind aus Ost. Wir sahen wieder vier oder fiinf Wale an der  Ein- 
f8hrt der Bucht, hatten jedoch bloss das Vergniigen, ihnen nachzusehen. Die Nacht war sternbell, der winds 

Stid. -- Am 2. hatfen wir Schnee mit Wind ails Slidost, jedoch keine besondere Kalte. Die Nacht*war 
dunkel, der Wind wie zuvor. - Am 3. dreMe der Wind nac11 Weat, und wir batten einen bewalkten Tag. Um 
dieso Zeit waren yon nns nur mehr zwei gesund, (lie andern waren sehr lrrank und durch Scorbut hinGl1ig. 
wir tsdteten' auf ihre Bitte die beiden leteten H~hnel; welche uns tibrig geblieben waren, in derlHoffnung, 
dadurch ihre'verfallenen KrIfte wieder zu heben. Die Mdhlzeit that ihnen sehr wohl und wir waron rechtr 
betrubt, nicht noch eifi Dutzend Hlihner far sic zor Verfiignng an haben. V ind  u l d  Wetter blieben bei Tag una 
Nacht unverzndert. - Der 4. war bei westlieher Brise ein sonniger Tag. - Am 5. sahen wir zwei sehr grosse 
\?'nlfisch in  der Bucht; did Nacllt war dunkel, der Wind aus S ~ d o s t .  - Am 6. hatten wir klaree Wetter, aber 
cine dunkle Nacht. Wind aus Nordost. Will sahen weitere vier oder f ~ n f  Wale in der Hucbt; %Nachte ibl ieb~n,  
v i l l d  . und , We tter wie zuvol; hielten auch am 8. bei kaltrm, sonnigem-Vettar an:.Wir sahee 8opoll) i~ Sele alf 



in der Bucht unzahbg vie1 Walfische. Nachts Wind und Wetter gleich nnd so nuch am 9.) an welchem Tage 
wir wieder eine Menge Wale erblickten; die Naoht war ltalt nnd frostig, dder Wind aus Nord. - Am 10. der 
gleiche Wind mit sehr lrlarem Wetter; die Bncht war voll Eis und wir sahen einigc 13'ale. Nachts Wind und 
Wetter wie frliher. - Am 11. waren weder Fischc noch Baren z11 sellen. Von den letzteren bekamen wir 
sellon einige Tage l~indurch keine zu Gesioht. Sehr lraltes Wetter dauerte an; Nachts Wind wie vorher. - 
Am 12. drehte der Wind nach Nordost und brachte einen sehr klaren, frostigen Tag. Nachts blieben Wind 
~ ~ n d  Wetter wie frtihel; ebenso :mch am 13. Die Bucl~t war voll Eis, die Naclit sehr lralt und dunlrel. - An1 14. 
der gleiche Wind and Sonnenschein; Nachts drelite der Wind nach ~ t i h  und frieb das Eis ein gutes Sttick 
seewiirts aus der Bucht. - Uer 15. war ein stillel; milder Tag; wir sallen vier Mralfische in der Bucht, obgleicll 
wir nicht so htiufig als frtiher ausgehen, seit uuser Sclireiber sehr erl~ranlrt ist. Den griissten Theil der Nacht 
wehte die Brise aus West. - Am 16, den1 Ostertag, starb unser Scl~rcibcr; der Herr erbarnte 8ich seiner 
Seele und unser aller, d a  wir sellr lrrank sind. Der Wind kam ans West; der Tag war lrlar, die Nacht 
dunkel. - Am 17. l~atten wir die gleiche Brise wie Tags vorher, aber es war sehr bewiilkt und die Bncht 
wieder voll Eis. Den griissten Theil der Nacht blieben Wind 11nd Wetter wie zuvor. - A m  19. Wind und 
Wetter wie Tags vorher. Da wir nun nicht die geringsten Erfrischungen mchr tibrig haben, so wird es mit uns 
von Tag zu Tag schlimmer, und dies oline jede Hoffuung auf Genesnng, s o ~ ~ ~ o h l  weil es uns a11 dem Noth- 
wendigsten mangelt, als auch wegcn der furchtbaren Kalte. Da wir uns, so lange wir gesnnd waren, durch 
LeibesUbungen kaum leidlich warm erhalten konnten, so bleibt uns jetzt, wo wir dies nicht mehr thnn lriinnen, 
weil wir lrrank und ausser Stande sind, nnsere Kqjen zu verlassen, nur wenig Hoffn~ulg. Alles hsingt von 
Gottes Erbarmen ab. Wind und Wetter wie vorher. - Der 20. war ein bewbllzter Tag, Wind ans Siicl. Wir 
sahen das Eis eine grosse Strecke nordwlirts nach See getrieben. Die Naclit war schneeig rnit bstlichem 
Winde. - Der 21. war ein lieller, ruhiger, sonnigcr Tag, doc11 konnten wir nur oberflacl~liclie l3eobaclllungen 
machen, da  wir wegen des Scorbuts, der von Tag zu Tag zunahm, unscre HUtten nicllt lllellr vcrlassen konnten. 
Die Nacht war bewijlkt, der Wind aus Nordost, welcher auch am 22. anhielt. Das Eis war so nahe an den 
Strand gedrgngt, dass wir kaum Wasser sehen lzonnten. Nachts trug der Sudwind das Eis wieder ganz ausser 
Siclit. - Am 23. blies derselbe Wind rnit leichtem Regen. Wir waren um diese Zeit zu einem bejammerns- 
werthen Zustande herabgekornmen, da ausser mir lreiner von uns allen sich selbst, geschweige denn einem 
andern helfen konnte, so dass die ganze Barde auf meinen Schultern lag; ich erfiille meine Pflicht, so gut ich 
kann und so lange es Gott gefallt, mir Kraft zu vedeihen. Ich gehe jetzt, unseren Commandanten auf seine 
Bitte aus der Koje zu helfen, weil er, &en rnit dem Tode ringend, durch diesen Wechsel seine Pein zn 
erleichtern hofi. Die Nacht war dunkel und der Wind wie zuvor. - Am 24. waren Tag und Nacllt bewiillrt, 
der Wind aus SUd, der auch am 25. rnit etwas Sonnenschein anhielt, An der Nordseite erstreclite sich das Eis 

'18 ZU vom Strande beililnfig eine halbe Meile seewlirts, an der Siidseite derselben Bucht war jedoch kein C' 
sehen. Wir sahen wieder vide Walfische. Die Nacht war dunkel mit steifem Nordwest. Das Eis dringte naher 
zum Ufer, doch blieb noch immer ein guter Streifen Wasser zwischen Land und Eis. Wind und Wetter wie 
znvoc - Der 26. war cin ruhiger aber bewblkter Tag, die Naclit schtin, der Wind aus West. - Am 27. war 
Thauwetter; an  diesem Tage todteten wir unseren Hund aus Mange1 an frischen Lebensmitteln. Die Nacbt war 
bewSlkt, doch ohne Regen, der Wind aus Ost, der aucli am 28. rnit bewblktem Wetter anhielt. Das Eis wurde 
wlhrend dieses Tages nach See ausser Sicht getragen; die Nacllt war bewblkt rnit steifeni Nordwinde. - 
Am 29. Wind und Wetter wie zuvor, doch setzte der Wind Nachts steif aus Nordost ein. - Der 30. war ein 
klarer, sonniger Tag rnit demselben Winde. (Sterbe.) 

Hemerlrung. Diosea Wort ,Sterbeu war dss letxto, wclcl~es or zwoifclsol~uc ~~ioderscl~rieb, als or viclleicl~t wie gewohnlich 
die Nachtboobachtung beizufiigc~l die Absicht 11;itte. Diesor Mimn hatte n:~cll A11ss:tg-e snderer von den iibrigon Sechs schreibon 
gelernt. Er schrieb so langc or konnte, d. i. bis Letzten des April, sls or, viclloicht iibermx~nnt vo11 eincm Anfall von Scllwachc 
gezwttngcn wurdo, sich in seine K o j ~  zuriickzuziehen, wo cr suinu Seole ilem Sclilipfer iiberantwortetc. 



118 E. v. Wohlgemuth,  

Schlussworte des hollandischen Originales. 

Van allen Schiffen, welchc im Jahre 1634 von Holland nach Griinland gesendet wurden, warcn jene aus 
Seeland die ersten, welche in die Nahe der Insel St. Maurice kamen. Einige Matrosen, begierig zu erfaliren, 
was aus ihren Kameraden geworden sei, gingen init h e m  Boote an Land nnd wetteiferten, wer znerst die 
IIiitten der uberwinternden eweichen werde, obwohl sie nichts Gutes ahnten, weil letztere nicht am Ufcr 
erschienen waren. Die Matrosen hatten liaum die Hiitte betreten, als sie auch ihre trtiben Vermuthungen sehon 
bestatigt fanden; jeder der armen Teufel, welche im verflossenen Jahre zurtickgelassen worden waren, lag 
todt in seiner Tcoje. Diese Nachricht wnrde dem Comma~~danten sogleich iiberbracht. 

Der erste der sieben Ungliicklichen, welchcr an1 16. April 1634 starb, war von scinen Genossen in einen 
Sarg gethan nnd in ciner der Hiitten aufbewahrt worden. Die iibrigen sechs starben Anfangs Mai, was ans dem 
Ende des Tagebuches zu schliessen ist. 

Die oben genannten Schiffe ans Seeland ankcrten in der Bucht der Insel St. Maurice am 4. J u n i  1634 
und fanden, wie gesagt, die todten Korper. Neben einem derselben stand Brot und I<tise, von denen er sich 
vielleicht bis knrz vor seinem Tode genahrt hatte; neben der Koje eiues atideren stand eiue Biichse  nit Salbe, 
mit welch' letzterer er sic11 Zahne nnd Gelcnke gerieben habe11 mochte, da sein Arm noch immer gegen den 
Mr~ ld  gebogen war; auch ein Gebetbuch lag neben ihm, aus welchem er gelesen hatte. Die iibrigen wurden 
jeder in seiner Koje gefunden. 

Erwagen wir die Lage dieser Ungliicklichen, so finden wir, dass dieselbe sehr elend gewesen sein muss, 
besonders nachdem alle krank geworden waren und keiner den andern zu unterstiitzen vermochte. Haupt- 
sachlicli denjenigen, welcher alle iiberlebte, von den anderen schreiben gelernt hatte und seiner Aussage 
nach scl~liesslich alle pflegte, traf es recht hart. Seine Aufzeichnungen endeten wohl, wie wir vermuthen, einige 
Tage vor seinem Tode. Es ist wahrscheinlich, dass einige frtiher, einige spater infolge der ausserordentlichei~ 
Kalte erstarrten, je nachdem sic mehr oder weniger nattirliche Warme hatten; sicher ist aber, dass die 
eigentliche Ursache ihres Verfalls der durch die salzige Nahrung ohne jede andere Erfrischnng erzeugte 
Scorbut war. Die Folge desselben, der Krampf in den Gliedern, verhinderte sie Rewegung zu machen und so 
wurden sie rasch steif und von der Kalte iibermannt. Ohne den Scorbut hatten sic die Kiilte, die ja  nicht so 
ausserordentlich wal; sicher nicht zu  fiirchten gehabt, denn jeden dritten oder vierten Tag wliren sie im Stande 
gewesen, in's Freie zu gehen, sobald der gefallene Schnee etwas fest geworden war. 

Unser Commodore gab sogleich, nachdem er die grassliclle Nachricht durch die Seeleute, die an Land 
gewesen waren, erhalten l~atte, den Befehl, die sechs Leichen in Sarge xu legen und sammt dem siebenten 
Sarge so lange unter den Schnee xu vergraben, bis der Boden weich genug war, um ein Grab herzustellen. 
Spatel; namlich am Tage St. Johannes, wurden sie mit allen Ehren unter dem Geschiitzfeuer der ganzen Flotte 
begraben. 
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Zeichenerklarung 

zu den Situati~nspliineu der nsterreichiseheu ~eobachtun~sstaliou in, Wilorek-Thule auf Jan Mayen. 

Tafel I. 

A. Wohnhaus. 
a) Arbeitszimmer der Officiere. 
b) Schlafzimmer der Officiere. 
cj Kliche. 
d)  Vorraum, mechsnische Werkstltte. 
e) Bad und photographische bunkelkammer. 
fi Mannschaftsraum. 
g) Gang. 
h) Depotraum fur naturhistorische Sammlungen. 
i) Hunde- und Hiihnerstsll. 

B. Gedeckter Gang. 
g) Zugange zu den magnetischen Ob~erva tor i~n .  
k) Vorhaus. 

C. Magnetisches 0bservatol.ium fiir Variationsinstrurnente. 
a) Erster Instrumentensatz. 

1. Vertikalintensime ter. 
2. Declinatarium. 
3. Horizontalintensimeter. 

b) Zweiter Instrumentensate. 
4. Lloyd'sche Wage. 
5. Declinatorium. 
6. Bifilare. 
7. Observationsbaromcter. 
8. Erdstrommesser un(1 Luftelektroskop, 

C) Trockenkammer, Handmunition. 
D. Magnetisches Observatorinm fiir absolrcte Me~snngen. 

1. Nagnetischer Theodolit. 
2. ~nclinatorium. 

E. Sternwarte mit Passage-Instrument. 
F. Anemometerh~us. 

I. Windmesser. 
2. Windfahne. 
3. Erdbebenmesser. 
4. Pulver- und Munitionsvorriithe. 

G. Bootsl~aus. , . 

11. Zimmerlnannswerkstltte. 
u) Lebensmittelraum und Depot. 
b) Tischler- und Schmiedearbeitsraum. 

I. Strohdepot, Puchsstall, Abort. 
K. Thcrmometerhaus. 

I. Innerer Messingkastcn. 
2. Insolationsthermometer. 
3. Zugangsbracke. 

L, L. Steinkohlenvorrath. 
M. Petroleum- und Spiritusmngazin. 
N. Lebensmitte1m:lgz~in. 
0. Treibholxpyramiden. 
PP, PP. Ablaufgrsben fiir Sehmelzwasser. 

Q, Q, Q. Erdbodentlier~nometer , Schrieemesser , Eadiations- 
thermometer. 

R. Flaggenstock. 

R. Pf:'ihle und Leitleinen zur Orientirung bei Naclct. 

Tnfel 11. 

A. 6. Verticalschnitte diircli d:ts Sclilafzimmer der Officierc. 
C. b. n ,, clas magnetische Observatol.i~un b. 
B. n den Vrfi)indungsgang. 

E. Sternwarto. 
F. Anc~~~~otnetcrlr:t~rs. 
fc, K. Ansichten vom Thermomctorl~auu. 
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I. THEIL. 

A S T R O N O M I E .  
BEARBEITET VON 

LINIENSCHIFFS-LIEUTENANT RICHARD F l r ~ l n ~ ~ r n ~  BASSO voiv G~~DEL-LANNoY. 

(m 3 2txq&n&m.) 

D i e  astronomischen Beobachtungen hatten nebst der genauen geograpl~ischen Positionsbestin~~nung des 
Beobachtungsortes und Azimuthmessungen priicise Zeitbestimmungen zrim Zwecke, um mit Hilfe derselben den 
von Seite der internationalen Polar-Conferenz (Petersburg 1881) gestellten Anforderungen in Bctreff der auf 
allen Stationen g l e i c h z e i t i g  auszuftihrenden Beobachtungea'nachkommen zu kgnnen. 

In diesem Sinne wurde auch die Zusammenstellung der Ausrtistung durcligeftihrt und es verfligte die 
Expedition iiber naohfolgende Instrumente: 

1. Ein Yendel Danisehewsky Nr. 16. 
2. Ein Btichsenctironometer Ekegrkn Nr. 6. 

3. n 92 Fischer Nr. 44. 
4- 97 n Dent Nr. 1535. 
5- 17 n Fischer Nr. 39, 
6 7, n Vorauer Nr. 50. 
7. Ein Taschenohronometer Arway Nr. 16. 

8. n n Vorauer. 
9. Ein Passageinstrument von Pistor & Martins. 

10. Ein Thcodolit von Starke & Kammerer. 
11. Ein Merz'sches Fernrohr; ferner tiber einen Prismenkreis, zwei Sextanten, zwei ktlnstliche Hori- 

zonte und ein Meteoroskop. 
Die sub 1, 2 und 8 genannten Instrumente warcn Eigentllum des Herr11 Hofrathes Professor Dr. 0 p p o 1 z e r 

und waren vori selbcm der Expetlition leihweise iiberlassen worden, wallrend all' die tibrigell Instrumente mit 
Ansnahme des Passageinstrumentes, in iihnlicl~er Weise vom 11ydrog1~aphisohen Amte der k. k. Kriegsmarine 
in Pola zur Verftigung gestellt wurden. Das letzterwiihnte, der Gradmessungscommission geh61.ige Instrument 
War gleicbfalls vom H e m  Hofratlie Professor Dr. 0 p p p  1 z e r  beigestellt worden. 

Das Pendel Danischewsky war im Wolinzimmcr des Stabes untergebracht. Bchufs passc~ider Aufhiingung 
desselben wurde ein h6lzerner Pfosten von beiliiufig 3m range, 01?40 Breite und 01!118 Dicke derart 3/4m tief in 
den Erdboden eingemanert, dass derselbe nacli allen Richtungen frei und etwa Of" 15 von der Zimmerwand zu 
stellen kam. 

dsterroic hischo Expedition nuf J n ~ i  Mayon. 1 
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Sowohl zum Schutze gegen den durch das jedesmalige 0ffnen oder Schliessen der Zimmerthiir ent- 
stehenden Luftzug, sowie auch behufs Vermeidung jeder in Folge Anstossens von Seite Voriibergehender 
Prrvorgerufenen, wie immer gearteten Erschiitterung, war ein Schirm aus Segelleinwand an der Wand dernrt 
angebracht, dass derselbe den Pfeiler ganz deckte, ohne ihn zu berilhren. 

Das Pendel, welches eine elektrische Contactvorriclitung besass, war urspriil:glich mit einer im magne- 
tischen Observatoriun~ aufgestellten elektrischcn Uhr in Verbindung gebracht worden. Diese wurde jedoch bald 
wieder in Folge angestellter Versuche ausgekuppelt, da die polarisirten Eisenkernc einen nicht uribedeutendcn 
Einfluss anf die magnetischen Variationsapparate iibten. 

Obwohl der Gang des Pendels ein zufriedenstellender war, so wurde dieses Instrument doch nur zur 
Controle beniitzt, zumal sich dasselbe gegen Temperaturveranderungen sehr empfindlich zejgte und anderen 
lussereii Einfltissen mehr ausgesetzt war, als die Chronometer. 

Das Pendel war nach mittlerer Giittinger Zeit regulirt, nach welch letzterer mit Rilcksicht auf den 
unbetrachtlichen Unterschied gegen Ortszeit, s8mmtliche Beobachtungstermine und der gesammte Dienstbetrieb 
auf der Station geregelt wurden, wodurch die Unbequemlichkeit einer dopyelten Zeitrechnung, welche zu Irr- 
thiimern hatte Anlass geben kiinnen, ganz entfiel. 

Die BUchsenchronometer, deren eines nach Sternzeit, die anderen vier jedoch sowie die Taschenchrono- 
meter nach mittlerer Zeit regulirt waren, befanden sic11 in einem eigenen Kasten untergebracht, weIcher im 
Officiersraume neben dem Pendelpfeiler, ebenfalls frei von der Wand aufgcstellt und mit starken eisernen 
Schraubell dul-ch den Zimmerboden hindurch an die Grundbalken des Wohnhauses befestigt war. Derselbe besass 
gegen vorne eine vertikale Doppelflligelthiir, die obere Eindeckung l~ingegen war in Cliarnieren beweglich 
zum 0ffnen eingerichtet. Eine horizontale und zwei vertikale Scheidewande theilten den I~nenraurn in secbs 
gleich grosse Facher, welche zur Aufnahme je eineschronometers dienten, deren Fixirung mittel~t entsprechender 
kleiner RosshaarpWster, wie selbe allgemein zu diesem Zwecke iiblich sind, bewerkstelligt werden kdnnte. 

In der oberen Etage befanden sich drei nach mittlerer Zeit regulirte Chronometer; das gleichfalls nach 
mittlerer Zeit gehende Chronometer Vorauer Nr. 60 stand im magnetischen Observatol-ium in Verwendung, 
wahrend in der unteren Etage des Eastens die beiden Taschenchronometer untergebracht waren. 

Diese Anordnung in Bezug allf die Unterbringung der Chronometer ermoglichte die drei nach mittlerer 
Zeit gehendcn Chronometer sowoh1 unter einandel; als mit dem Pendel leicht zu vergleicben, eine Operation 
welche wie selbstverstandlich, sehr oft durchgefiihrt werden musste. 

Obgleich der in Rede stehende Kasten im Wohnzimmer untergebracht war, so zeigte das in dem- 
selben angebracbte Thermometer bedeutende Temperatursuntcrschiede. Die daselbst beobachteten Extreme 
betrugen, wie dies nus der spater folgenden Zeitbestim&ungstabelle zu ersel~en ist, -1-2094 C., resp. - l ? G  C. 
Es ist jedoch mehr als wahrscheinlich, dass die zwischen Piilstern verwahrten Chronometer gar nioht die an 
dem im Kasten frei hangenden Thermometer beobachteten Extreme angenommen hatten. Nichtsdestoweniger 
ist aber den Beobachtungen zu entnehmen, dass die Temperatur der Chronometer immerhin starken Schwan- 
kungen unterworfen gewesen sein miisse, die zweifelsohue gentigten, um so complicirte und empfindliche 
Instl-umente wie Chronometer, zu beeinflussen. 

Ungeachtet dieser ungtinstigen Temperatursverhlltnisse wiesen aber dic Chronometer ganz zufrieden- 
stellende Gange auf, welche jedoch gegen die an Bord S. M. Schiff ,,Polall beobachteten ziemlich abweichend 
ausfielen. Einige Zeit nach der am 15. August 1882 erfolgten Ausschiffung der Chronometer in Jan Mayen 
machte sich namlich eine bedeutende ~ n d e r u n ~  des Ganges, und zwar in retardirendem Sinne bemerkbar, 
welche bei Chronometer Ekegren Nr. 16 0.3, bei Fischer Nr. 44 0.5 und bei Dent Nr. 1535 sogar 0.6 his 
0.7 Secunden betrug. 

Da es nun ausgeschlossen erscheint, dass die Uh'ren beim Transporte vom Dampfer an das Land irgend- 
wie nachtheilig beeidusat worden waren, und selbst im Falle des Zugestehens einer solchen nacbtheiligeo 
Einwirkung auch nicht anzunehmen ist, dass bei allen Instrumenten aus diesem Grunde eine hds rung  dee 
Ganges im gleichen Sinne hiitte erfolgen kijnnen, so muss diese Erscheinung lediglich mit der Aufstellung am 



Lande in Znsammsnliang gebracht werden. Nachdem nun bei der Installirung mit der griissten Vorsicht vor- 
gegangen wurde und die Chronometer stets derart behandelt wurden wie es ihr zarter Bau erheischt, so scheint 
es, als ob die obenerwahnte Wirkung nur dem magnetischen Einflusse des sehr eisenhtiltigen Gesteines der 
Insel zugeschrieben werden lcljnne. Man muss diese Ansicht umsomehr festhalten, als sich diese ~ n d e r u n g  schon 
in den ersten 4-5 Wochen vollzog, worauf die Gange sehr gleichmiissig blieben und die Chronometer ganz 
befriedigende Resultate zeigten. Diesem Umstande Rechnung tragend, wurde auoh sorgf&ltig vermieden, die 
aufgestellten Chronometer aus ihrer Lage zu bringen. Iliervon musste jedoch beztiglich des Sternzeitchrono- 
meters, welches zu allen Beobachtungen im Freien verwendet wurde, cine Ausnahme gemaclit werden. 

Am besten von allen Uhren bewahrte sich das Chronometer ElregrBn Nr. 6, welches, wie den nach- 
folgenden Zeitbestimmungstabellen zu entnehmen ist, ganz vorzligliche Gtinge hatte und deshalb auch J s  
Regelchronometer in Verwendung stand. 

Die Resultate, welche dieses Chronometer lieferte, erwiesen sich als so glinstig, dass nie cine 'ijber- 
schreitung des von der internationalen Polarconferenz als Maximum angenommellen Zeitfehlers von &3'0 
constatirt wurde. Man befand sicb mithin stets in der Lage, die ftir die Beobachtung der n~agnetischen Elemente 
festgesetzten Zeittermine auf das genaueste einzuhalten. 

Zur Controle wurde dieses Chronometer tiiglich, sow0111 mit dem Pendel als mit dem Chronometer Fischer 
Nr. 44 verglichen, dessen Verhalten auch ein ganz gutes genannt zu werden verdieat. 

Am schlechtesten bewiihrte sich das Chronometer Dent 1535, welclles in Folge dessen auch von jeder 
Controle ausgeschlossen wurde, sich jedoch imlner noch als genligcnd verltisslich erwies um als Reobachtungs- 
uhr bentitzt werden za lronnen; als solche kam es auch, als Ende April 1883 das Taschenchronometer 
Arway Nr. 16 stehen blieb, bei den ibsoluten magnetischen uild astronomischen Beobachtungen in Ver- 
wendung. 

Das ChronometerVorauer Nr. 50 war zu Uhrvergleichen, iihnlich einem Taschenchronometer mitgenommen 
worden. Zu diesem Zwecke war die Aufliangcvorricht~ing desselben entfernt, und das mit einer dtinnen Filz- 
schichte umgebene Behtiuse in einem eigens zu diesem Zwecke ans Zinlr angefertigten Blechlcasten eingesetzt 
worden, welch' letzterer in das urspl.lingliohe Chronometcrlcistchen sehr genm passte. Der genannte Blech- 
kasten, welcher mit einer gut verschraubbaren Seitenoffnung versehen war, hatte die Bestimmung, mit warmem 
Wasser oder Sand gefUllt zu werden, um nlit Hilfe dieses sel~lecl~tcn Warmcleiters das Chronometer bei Beob- 
achtungen im Freien, ftir welchen Zweck dasselbe in erster Linie in Betracht gezogen wurde, in ejner gleich- 
massigen Temperatur zn erhalten. 

Da man jedoch, wie bereits erwahnt, von der Verwendung cines elelctrischen Uhr im magnetischen 
Observatorium abstehen musste, so wurde das in Rede stehende Chronometer statt derselben dort derart auf- 
gestellt, dass der Beobachter dasselbe immer beqnem sehen konnte. Der Stand dieser Uhr wurde ttiglich 
wenigstens dreimal nach dem Regelcl~ronometer bestimmt, worauf die Standesbestimmung und gleiclizeitig 
auch die Uhrzeiten, zu welchen die Beobachtungen ausznftihren waren, auf einem entsprecl~enden Tafelchen 
angemerkt wurden. 

Um zum Zwecke dieser Vergleiche weder die Beobachtungsuhr hin- und hertragen zu mtissen, noch die 
Zeit mittelst cines Taschenchronometers zu tibertragen, wlirde eine teleplionische Verbindung zwischen dem 
Wohnzimmer und dem magnetischen Observatorium hergestellt. Rei Bentfk~ung dieser wurde stets die Vorsicht 
gebraucht, das im magnetischen Observatorium in Verwendung gestnndene Telephon sofort nac l~  Durchftihrung 
des Ul~rvergleiches abzunehmen und ins Wohnzimmcr zu tibertrag.cn, um Beeinflussungen der Variations- 
apparate hintanzuhalten. Die Vergleiche wurden in der Weise ausgeflihrt, dass an der Normaluhr 30 Secunden, 
und zwar von der halben bis zur vollen Minute laut geziihlt wurden, welche von dem Beobachter im magnetischen 
Observatorium mittelst des Telephons abgenomtnen wurden. Ein solcher 30 Secunden wlllirender Vergleich 
schloss jede Irrnng aus, da man sich in der Lage befand innorhalb des genannten Zeitintervallee mehrere Ver- 
gleiche zu notiren, 

l* 



Das Chronometer Fischer Nr. 39 war nach Sternzeit regulirt, und wurde zu allen rnit fix aufgestellten 
Instrumenten vorgenommenen astronomischen Beobacl~tungen direct verwendet. Wenn man die in der folgenden 
Zeitbestimniungstabelle angefiihrten Stlnde derselben niit einander vergleicht, so ergibt sich, dnss dessen 
Gang kein besonders gleichmassiger war. Die zn Tage trotenden Unregelmassigkeiten sind auf die bedeuteuden 
Temperaturunterschiede, welchen dieses Chronometer ausgesetzt war, zuriickzuftihren. Es ist selbstverstlndlicli, 
dass derartige Sprlinge im Gange eintreten mussten, wenn man bedenkt, dass dieses Chronometer beispiels- 
weise bei einer Temperatur von + 13" C. aus dem Kasten entfernt wurde und nun durch eine oder nlelirere 
Stunden in einer Temperatur von -20" bis - 25" C. eur Verwendung kam. Diesen vorausgesehenen ~ b e l -  
standen suchte man in der Weise zu begegncn, dass man diese Uhr flir sehr tiefe Temperaturen regnliren l i e s~ ,  
was jedoch wie dies aus den angeflihrten Resultaten ersichtlich ist, niclit zum gewtinschten Ziele ftihrte. Als 
man dieses Misserfolges gewahr wurde, trachtete man die sich durch die bedeutenden Temperaturdiflerenzen 
ergebendcn Unregelmassigkeiten dadnrch einzuengen, dass man das genannte Chronometer ftir die Dauer der 
Beobachtung in einem Warmekasten unterbrachte. Letzterer, einen Wtirfel von etwa 0 9 0  Seitenlange vor- 
stellend, dessen Innenraum rnit einem schlechten Warmeleiter ausgefiittert war, besass einen in Charnieren 
beweglichen Deckel, der selir gut passte. Dieser Kasten wurde im Wohnzimmer aufbewahrt nnd nahm mitlrin 
die Temperatur dieses Locales an, welche sich auch im Falle der Verwendung desselben im Freien ziemlicll 
lange erhielt. Obwohl eine Abnahme der Temperatur bei langer dauerndem Gebrauche des Chronometers im 
Freien unvermeidlich war, so vermittelte der Kasten wcnigstens einen succcssiven Ubergang von positiven zu 
negativen Temperaturen, was dem Chronometer zweifelsohne nur zum Vortheile gereicht haben lcann. Trotz 
dieser in Anwendung gebrachten Vorsichtsmassregeln lconnte man betriichtliche ~nder i ingen des Ganges 
wahreud der Beobachtnngsdauer uicht ganz hintanhalten, weshnlb man diesem ~ b e l s t a n d e  wcnigstens theil- 
weise dadureh zu begegnen trachtete, dass man nicht nur vor und iach, sondern auch wahrend der Beob- 
achtung so oft als miiglich, Vergleiche rnit dem Regelchronometer vornahm. 

Von den zwei Taschenchronometern war Arway Nr. 16 dns bessere, wesllalb dieses auch zu allen absolutcn 
magnetischen Bestimmungen beniitzt wurde, da  es sic11 liiezrl auch in Folge eirlcs gutcn und klarcn Halb- 
secundenschlages besonders eignete. Nach einer am 4. Janner 1883 im Observatorium bei einer Temperatur 
von -18" C. vorgenommenen Intensitatsbestimmung blieb dicse Uhr ohne besondere Ursache aus unerlrliir- 
lichen Grtinden stehen, und zeigte wieder in Gang gesetzt ein recht gutcs Vcrhalten, bis sie Ende April neuer- 
dings stehen blieb. Von dieser Zeit an wurde, wie schon erwlhnt, statt dieses Tasclienchronometers das 
Btichsenchronometer Dent Nr. 1535 zu allen absoluten magnetischen und zu jene~i  astronomisehen Beobacli- 
tungen verwendet, welche man rnit Reflexionsinstrumenten vornal~rn. Das genannte Tasc.benehronometer kam 

' auch wahrend der Reise zu den Zeitbestimmungen ]nit Hilfe correspondirender Sonnenhohen, solvie liberhaupt 
zu allen Beobachtungen rnit Reflexionsinstrumenten auf offener See in Bcntitzung. 

Das zweite Taschenchronometer bot zum Zwecke astronomischer Beobachtungen keine genligende Ver- 
lasslichkeit und wurde deslialb nur eu den Gezeitenbeobachtungen verwendet. Dieses Instrument stand schon 
bei mehreren Expeditionen nnd wissenscl~af'tliehen Reisen in Verwendung, und zwar: 

Porto Rosa 1867 . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  (Oppolzer) 
Aden 1868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Oppolzer) 
Griinland 1869-1870 . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  (Deutsche Polarexpedition) 
Prevesa 1870 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Oppolzer) 
I. 0sters. Polarexpedition 1871 . . . . . . . . . . . . . . . .  (Weyprecht) 
11. 0sterr. Polarexpedition auf Franz Josefs-Land 1872-1874 . . .  (Weyprccht) 
Karien 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Benndorf) 

allwo es sich immer, rnit Ansnahme der Expedition 1872-1874, vollstlndig bewahrte. 
Indem nun auf die anderen in Verwendung gestandenen Instrumente iibergegangen wird, muss in crster 

Linie das Passageinstrument von Pistor & Rlartins erwL11nt werden, welchcs zn den Zeit- und Langenbestim- 
mungcn bentitxt wnrde, 
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Dasselbe entsprach allen Anforderungen vollstlndig. Als besoiiders erwtihnenswertlie Eigenschaften sind 
die grosse Stabilitat und einfache Construction desselben anzufiihren, Eigenschaften, welche liervorgehoben zu 
werden verdienen, da  sie zur Erleichterung der Beobachtungen wesentlich beitrugen und es hauptsaclilicli mit 
Hilfe dieser gelang, die viclen kleinen Unzlikdininliclilreiten lind llindernisse, welche bei 13eobachtungen in 
lliiheren Rreiten zu Tage treten leicht und erfolgreich zu iiberwinden, resp. zu beseitigen. 

Das Instrument besitzt, wie aus nebcnstehender Figur 1 ersicl~tlich ist, ein gebrochenes F'ernrohr; so 
zwar, dass das Ocular in jeder Lage des Instrymenfes die gleiche Stellung behalt. Andere Vorziige bestehen 

Fig. 1. 

noch darin, dass die Libelle stets eingehlngt bleiben lrann, daher man in jedem Augenbliclce in der Lage ist, 
sich durch einen Rlick auf dieselbe von der unveranderten Stellung der Axe zu ilherzeugen, ferner dass dns 
Umlegen sich durch eine einfache Drehung des Hebelarmes um 180" bewcrkstelligen llsst. 

Die Anwendung leichter Instrnmente, oder solchel; welche nicht fix aufgestellt sind, kann flir Beobach- 
tilngen im hohen Norden nicht empfolllen werden, da ein Verrticlren des Instrumentes in Anbetracht der 
schweren Kleidung des Beobacliters, durch welche ein gewisser Grad von Unbeliolfenheit hervorgernfen wird, 
sowie niit Rticksicht auf die bei tiefen Temperaturen erscliwerte Manipulation sehr leicht mdglicli ist, wllhrend 
ein oftmaliges Orient,iren aber bedeutende Schwieriglceiten bereiten wtirde. 

Alle metallblanken Theile des in Rede stehenden Instrumentes waren mit feinem Rehleder iiber- 
zogen, um dieselben sowohl vor Rost und dem Ansetzen von Eislrrystallen zu schiitzen, als auch um jede 
BerEihrung des kalten Metalles von Seite des Beobaclitcrs bei der Handhabung des Instrumentes unmdglich 
zu machen. 

Zum Schutze des Auges war am Ocular eine lrreisrunde durchlocllte Sclieibe aus liartem Holze derart 
angeschraubt, dass man durch dieselbe bequem beobacliten konnte und jede unwillk~rliche Bestillrung des 
Auges mit dem kalten Metalle hintangehalten wnrde. .. 

Die Zalil der Beobachtungsfiiden betrug neun. Da die RIBglichkeit, dass selbe in Folge von Feuchtigkeit 
leicht schlaff werden kdnnten, ins Auge gefasst worden war, wurde eine der Fadenzalil durch Ritze ent- 
sprechend getl~eilte Glasplatte ~iitgenommcn. Lcidcr koniite die Anbringung dieser erst ia den leteten Tagen 
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vor Abgang der Expedition erfolgen, weshalb diese Arbeit nicht mit geniigender Prlcision ausgeftihrt werden 
konnte, da keine Zeit mehr zu Gebote stand um ~ n d e r u n ~ e n  vorwnehmen. 

Um das Objectiv von den sich sehr rasch ansetzenden Eiskrystallen zu reinigen, wmden kleine holzerne 
Spaahteln von verschiedener Form mit gutem Erfolge verwendet, wZlhrend das durch die AnnZlherung des Auges 
hervorgerufene Anlaufen des Oculars dailurch verhindert wurde, dass man selbes einige Zeit vor der Beob- 
achtung behufs Erwarmung in die Tasche steckte. 

Die Axen des Instrumentes, welche stets blank erlialten wurden, waren zum Schutze gegen das Rosten 
mit Vaselin eiageschmiert. Dieses Schmiermaterial fror selbst bei einer Temperatur von - 30'6 C., der tiefsten, 
welche liberhaupt beobachtet wurde, nicht, und liess sich vor jeder Beobachtung durch einfaches Abwischen 
mit einem Leinwandlappen leieht entfernen. 

Das fix aufgestellte Instrument, dessen Fussplatten am Beobachtungspfeiler aufgegypst waren, wurde 
gegen tiussere Einfliisse durch eine leielite Baumwrolldecke geschlitzt, iiber welche noch eine Wachsleinwand 
gelegt wurde. Ausserdem befestigte man eine starke, getl~eerte Segelleinwand (Persenning) derart mittelst vier 
Leinen an der Decke der Hlitte, dass sie sowohl das Instrument als auch einen Theil des Pfeilers glockenartig 
deckte, ohne mit selbem in BerUhrung zu kommen. 

Der von Starke & Kammerer erzeugte Theodolit wurde zu Breiten- und Azimuthbestimmungen, sowie zu 
geodatischen Winkelmessungen beniitzt. Auch dieser besass ein gebrochenes Fernrohr von 3?"5 Offnung. Die 
Ablesungen auf der Kreiseintheilung liessen sich mittelst Luppe auf 10 Secunden genau ausfilhren. 

Zum Zwecke astronomischer Breitenbestimmungen wurde dieses Instrument auf dem Pfeiler des Passage- 
instrumentes neben demselben derart aufgcstellt, dass es leiclit nach der Mire dieses letzteren orientirt werden 
konnte, ohne dass die Manipulation mit diesem Instrumente irgendwie behindert gewesen ware. Ftir geodatische 
Winkelmessungen beniitzte man behufs geeigneter Aufstellung des Theodoliten das Stativ des photographischen 
Apparatcs, das aus diesem Grunde iiusserst stark und solid angefertigt worden war. 

Die Vortheile dieses Instrumentes bestanden in einer einfachen Construction und einem sehr geringen 
Gewichte, Eigenschaften, welche die Verwendung desselben ausserhalb der Station im hohen Grade erleich- 
terten, wenn nicht iiberhaupt ermoglichten. Obwohl solchc Vortheile nicht zu unterschatzen sind, und trotz der 
mittelst des Theodoliten erreichten recht gtinstigen Resultate, inochte man aber ein derartiges Instrument bei 
zukiinftigen ahnlichen Expeditionen denn doch nicht empfehlen, da dessen geringe StabilitZlt exaete Messungen 
ungemein erschwerte. Oft mussten ganze Reihen von Beobachtungen wiederholt werden, weil aus irgend einem 
Anlasse, z. B. einem ganz schwachen Windstosse das Instrument verriickt wurde. 

Wenn das Instrument nicht im Gebrauche stand, so wurde es in seinem Kasten gut verschlossen und im 
Wohneimmer des Stabes untergebraeht. 

Das Merz'sche Fernrohr, welches eine Offnung von 3 ~ 7 3  besass, wurde zur Beobachtung einiger Jupiter- 
trabanten-Verfinsterungen benlitzt, deren Resultate jedoch nicht weiter zur Verwendung gelangten, da die 
Atmosphare meist intensiv bewegt und die h f t  mit feinen Eiskrystallen erfiillt war, so dass die Genauigkeit 
der Beobachtung kaum als eine angenaherte beeeichnet werden darf. 

Ausser den angeflihrten Instrumenten verftlgte man noch, wie bereits anfangs erwlhnt, tiber einen zehn- 
ztSlligen Reflexionskreis von Pistor & Martins, zwei Sextanten, ein Meteoroskop und zwei ktinstliche Horizonte. 

Der Reflexionskreis Barn zu den Chronometerstandbestimmungen mittelst correspondirender Sonnenhohen 
wahrend der Reise S. M. Schiffes ,,Polau vom Abfahrtsorte Pola Uber Bergen und Trams# naeh Jan Mayen, 
sowie auf der Insel selbst zum selben Zwecke vor Aufstellung der fix installirten Instrumente, endlich nebst 
den Sextanten zur Liingen- und Breitenbestinimung auf offener See in Verwendung. Die genannten Reflexions- 
instrumente befanden sich in bester Ordnung,und entsprachen allen Anforderungen, die man an solche zu 
stellen berechtigt ist, 

Das Meteoroskop, der Wiener Sternwarte entlehnt, wurdc ausscl~liesslioh zur Bestimmung der Hohe and 
des Azimuths von Polarlichtersoheinu~~gen gebraucht, 



Die kilnstlichen Horizonte hatten die allgemein iibliche Form und Einrichtung. 
Bevor nun znr Besprechung der ausgefilhrten Beobachtungen geschritten wird, erlibrigt noch einiges liber 

die, zum Zwecko astronomischer Beobachtungen ~rrichtete HUtte (Sternwarte) zu erwlhnen. 
Dieselbe war am Abhange des Vogelberges i n  einer Seehohe von 101!'9 erbaut und bestand aus einfachen 

Brettern und einer Balkenconstruction, deren Basis die Form eines Nechteckes von 3m0 Lllnge und l ? 8  Breite 
besass. Die beiden Langseitwtlnde waren von unten gegen oben einfallend. Dieser Bau war mittelst eines 
Spitzdaches gedeckt, dessen Hbhe an den Wanden der Langseite lm80 und in der Mitte 21'25 betrug. 

Die Llngenrichtung der Hiltte war 0-W; dem entsprechend befand sich in dem Dache und Seiten- 
wBnden der Meridianspalt in einer Breite von 01:25 eingeschnitten. Senkrecht darauf war ein gleich breiter 
Spalt flir den ersten Vertical angebracht, der jedoch nie zur Beniltzung gelangte, da  dic Durchftihrung der- 
artiger Beobachtungen sich als sehr schwierig erwies. Die beiden genannten Spalte liessen sich mittelst Deckel 
verschliessen, die von aussen aufgesetzt und dann durch mehrere an der Innenseite angebrachte Holzriegel 
befestigt werden konnten. Die Deckel bestanden aus mehreren Sttlcken, so dass jedes einzelne sehr leicht 
gehandhabt werden konnte. Das Eindringen vo~i Schnee und Sand wurde zum Theile dadurch verhindert, dass 
die einzelnen Theilstlicke des Deckels rnit ~ b e r l a ~ ~ u n ~ e n  versehen waren. 

Der Meridianspalt war derart gelegen, dass gegen Silden Sterne big zu einer Declination von -11" noch 
bequem beobachtet werden konnten, wahrend das Beobachtungsfeld gegen Norden ganz frei war. 

In die Hiltte gelangte man durch eine an der Ostseite angebrachte Thilr. Diese bestand der Hbhe nach 
aus zwei Theilen, welche von Innen nach Aussen sowohl einzeln, als auch gemeinscl~aftlich gebffnet werden 
konnten. Diese Einrichtung, welche hauptslchlich aus dem Grunde getroffen wurde, um selbst bei starken 
Schneeanhlufungen vor der Hlitte leichter in das Innere derselben gelangen zu konnen, bewahrte sich vorzilg- 
lich, da ohne diese Zweitheilung in der Mohrzahl der Falle da~i Betretell der Hiltte nur mit grossen 
Schwierigkeiten verbunden gewesen ware. Die Einrichtung einer von Aussen nach Innen sich bffnenden Thiir 
war wegen Platzmangel undurchftihrbar. 

In der Mitte der Hiitte war ein Pfeiler aus Chamotteziegeln am Grundfelsen aufgemauert, welcher eine 
Steinplatte von 0930 im Gevierte trug. Auf dieser ~ u r d e n ,  wie schon friiher erwahnt, die Fussplatten des 
Passageinstrumentes eingegypst und dieses hierauf fix aufgestellt. Die Platte wurde aus dem Grunde so gross 
gewahlt, um die Aufstellung des Theodoliten neben dem Passageinstrumcnte zu ermoglichen, ohne dieses 
letztere entfernen zu milssen, welcher Zweck auch vollstandig erreicht wurde. 

Um das Dach der Htitte schneefrei zu erhalten und zu verhindern, dass beim 0ffnen des Meridianspaltes 
Schnee in dieselbe gelange, wurds Uber den ganxon Bau cine Persenning gelegt, welche entsprechend mit 
Leinen befestigt wurde. 

Die Entfernung der Sternwarte vow Wobnhausc betrug beillufig 80  Schritte. Es lag l~ierin ein Vortheil, 
der nicht unterschatzt werden kann und welcher im Vereine mit der schon frliher beschriebenen praktischen 
Einrichtuug der BeabacbtungabPtte es ermoglichte, dass in Flllen, wo das Firmamcnt sich pl6tzlich und nur 
auf kurze Zeit aufklarte, innerhalb weniger Minuten alle zur Ausfbhrung einer Beobachtung nothwendigen 
Vorbereitungen getroffen wertlen konpten. 

Wer die unglinstigen atmosphlrischen Verhaltnisse der Gegend von Jan,Mayen kennt, wird diese Einzeln- 
heiten wohl zu wilrdigen wissen, ohne deren Vorhandensein der Beobachter gezwungen gewesen wjire, oft 
stundenlang in der HUtte bereit zu sein, um dann eventuell unverrichteter Dinge in das Wohnhaus zuriick- 
kehren zu miissen. 

Die Aufstellung der Hiitte erfolgte am 15. Juli 1882, jene des Instrumentes am 2. August 1882. 
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Azimuthbestimmungen. 

Nachdem am 8. August der Beobachtungspfeiler des ftir die absoluten magnetisohen lfessungen 
bestimmten Hauschens aufgestellt wordell war, wurde noch vor Beendigung der WBnde desselben eine Mir 
aufgestellt und das beilaufige Azimuth derselben dadurch bestimmt, dass der Theodolit auf diesem Pfeiler mit 
Hilfe der Sonne im Meridian orientirt, und dann der Winkel zwischcn Meridianstellung und Mire gemessen 
wurde. 

Die Lesungen betrugen : 

Bei der Meridianstellung Nonius I . . . . . .  229'34 '30' 
. . . . . .  11 ~t n I1 4 9 2 3 1 0  

an der Mire I . . . . .  . 2 2 6 3 2 3 0  
. . . . . .  n n ~9 11 4 6 3 1 4 0 .  

Es ergibt sich demnach als Azimuth dieser Mire: 

u = S 2°511451' E. 

Nach Feitigstellung des frtiher erwabnten Hauschens wurde man gewahr, dass die bereits znr Anf- 
stellung gelangte Mire durch das Fenster nicht gut sichtbar sei, weshalb man eine neue Mire errichtete, deren 
Azimuth abgeleitet mit Hilfe des ftir die erst aufgestellte Mire bestimmten, nur als ein angenahert richtiges zu 
betrachten ist. 

Die Lesungen am Theodoliten erreichten bei verschiedener Stellung des Verticalkreises folgende GrSssen : 

I 226'43'50" 

Kreis rechts 
I 250 38 0 
I1 70 37 40 

links I> I 250 38 50 
I1 70 38 10. 

Die Mittel und der Unterschied der Lesungen bci ,,Kreis rechtsu ergeben den Winkel zwischen der alten 
nnd neuen Mire = 23'54'15'' und jene bei ,,Kreis linksU = 23'55'30''. 

Als Mittel der angeftihrten beiden Winkel erl~alt man 23'54'5211, woraus, da die neuc Mire westlich der 
alten lag und das Azimuth dieser letzteren 2'51'45" E betrug, das Azimuth= 21'3'7" W gefunden wird. 

Die genannten Miren bestanden aus Pfeilern von feuerfestem Thon. Letztere waren beillufig einen Meter 
hoch, von rundem Qnerschnitte, hohl, und hatten einen Durchmesser von 35"'". Am unteren Ende besassen sie 
einen plattenfiilpmigen Ansatz von beiliiufig Om5 Seitenlange, welcher zu moglichst solider Befestigung der 
eingegrabeneo Pfeiler diente, wobki selbe 0 ~ 3 5  in den Erdboden versenkt wurden, wiihrend der innere hohle 
Raum gleichzeitig mit Sand und Steinen ausgeftillt wurde. Zum Zwecke der Visuren war an der den Beob- 
achtungshausern zugekehrten Seite ein schwarzer Strich von 2Cm Breite vom oberen Rande des Pfeilers bis zum 
Erdboden angebracht worden. 

Eine genaue Azimuthbestimmung der in Rede atehenden Miren konnte erst am 26. September, nach- 
dem die astronomische Mire aufgestellt worden wal; durchgeftihrt werden. 



Letztere war der Bequenilic1)lreit halber genau im Me~idian el.riclitet, woxn die %citbcstimn~i~i~g a111 
26. September beniitzt wurdc. 

Ds  die Entfernung dieser Mire vom Observatorium verl~altnissmlssig gering war, so gentigte die 
Markirung des Meridians mittelst eines Striches, iiliiilich wie diess bei den magnetisclien Mireii ansgefilirt 
wurde, nicht, sondern man schlug einen Weg ein, der eine hedeutenci griissere Genauigkeit iuit sic11 fihrte. 
Es  wurile niimlicli in cier Mitte einer Steinplatte eiii etwa 5" 11oher 
111id 4"" dicker Messingstift senkrecht befestigt, worauf diese Platte auf Fig. 2. 

dem Mirenpfeiler aufgesetzt und in passender Weise mit demselben fix N 
verbunden wurde. Der genaiinte Stiit lronnte von aIlerl Seiten leicht 
uild deutlich gesehen und mit jedem Instrument8 eingestellt werden. 

Diesc Eiiirichtung gestattete aber auch llber dem Stifte, irgend 
welclics I~istrument zuin Zweclrc von Winkelnlessungeii aufzustellen, 
wie dies auch thatsiiclilich spater genlaclit wurde. 

Die erste derartige 13eobachtung wurde einige Tage naeh Auf- 
stellung der astronomischen Mire vorgei~ommen, um das Azimuth der 
nlagnetischcn Mire endgiltig xu bestimmen. Der dabei beobaclitete 
Vorgang war folgender: Stelle auf nebenstehender Bigur 2, S die Stern- 
warte und 0 die Meridianmire vor, so erlialt man durch Verbindung der 
beiden Punlrte die Meridianlinie; sei nun M cler Pfeilcr, auf welchenl 
die absolnten magnetisclien Beobac1itung.cn ausgefiihl-t w~u.dcti, und MN 
iler durcli denselben hindurchgehende Meridian, so erscheint, wenn durch 
P die magnetische Mire, dercn Azimuth zu bestinlmeii ist, dargestellt 
wird, letzteres durch den Winkel w nusgedrticlrt. Der Winltel w. ist 
aber gleicli dem Winltel a I- p, wobei P durcli directe Messung von M S 

aus bestimmt wurde, nnd der 4 a, welcher gleich dem Q u' ist, durel~ 
Aufstellung des Instrnmentes bei 0 und Anvisiren der Mitte des Pfeilers 
M gefunden wurde. 

Uii1 diese letztgenaiinte Reobaclitnng genau ausfllhren zu konnen, wurde sowohl die Mitte der l'latte 
der Stcrnwarte, als jene des Pfeilers ftir die absoluteil rnagnetisclien Bestirnmui~gen durcli clcutlich sichtbare 
weisse Streifen markirt, die an den, auf den be.zliglichen Pfeileril aul'gestclltcil Instrumeliten angebraclit 
waren. 

Die Beobaehtuilgen waren folgende : 

I. Auf s t e l l ung  d e s  T h e o d o l i t e n  a111 M i r e n p f e i l e r  d e s  P a s s a g e i n s t r u m e n t e s .  

Megnetil~cher Thoodolit - 
I 272'19' 0" 

I1 92 19 0 
I 272 19 10 . 

I1 92 18 55 
I 272 19 0 

I1 92 19 0 
I 272 19 0 

I1 92 10 0 
I 272 10 0 

II 92 19 0 

C)~tarroichiacho Expodition auf J i ~ n  illayon. 

ZCreis reciits Mittel = 4"28 ' 3 '5 

2 



X1:~gnetischer Theodolit 
, 

I 92'21'20" 
I1 272 21 30 
I 92 21 20 

I1 272 21 20 
I 92 21 30 

I1 272 21 40 
I 92 21 20 

I1 272 21 20 
I 92 21 20 

I1 272 21 20 

Q u = a' = 4'87'50" 
~ 4 2 8  0 
= 4 27 50 
= 4  27 40 
= 4 28 10 
= 4 28 20 
= 4  27 50 
= 4  27 50 
= 4 27 50 
= 4 27 50 

Kreis links Mittel = 4'27 '55'0 
Kreis rechts Mittel = 4'28' 3'5 

IT. A u f s t e l l u n g  d e s  Theodoli te11 a m  P f e i l e r  f t i r  a b s o l u t e  m a g n e t i s c h e  B e s t i m m u n g c n .  

Meridianmile 
Mire fiir magnetische 

13eobnclitungen 
'-/..-* 

I 70'26'30" 
11 250 27 0 
I 70 26 30 

I1 250 27 0 
I 70 26 50 

I1 250 27 10 

Kreis recl~ts Mittel = .16'43' 15'' 

, I 233'44' 0" 1 250°27'30" Q /3 = 1G043'30" 
II 53 43 40 I1 70 27 0 16 43 20 

A I 233 43 50 I 250 27 10 16 43 20 
I1 53 43 10 I1 70 26 50 16 43 40 
I 233 43 60 I 250 27 20 16 43 30 

I1 53 43 10 I1 70 26 30 
-- 

16 43 20 

I<reis linlrs Mittel = 16O43 ' 26'66 
Kreis rechts Mittel = 16'43 ' 15' 

QP -r: 16"43'20%83 
Q u wie oben = 4'27'59'25 

Auch die Mire des Passageinstrumentes ltam cinige Male bei luagnetischcn Beobaclitungen in Vcrwendung. 
Das Azimuth derselben bezogen nuf den Pfciler Stir absolute magnetische Bestim~nungen betrug, wie dies ans 
den vorangefuhrten Winkelmessungen ersichtlicll ist, S 4'27'59 ?25 'W. 

Bei trtibem Wetter war es mitunter rein unmoglich eine der besprochenen Miren auszunehmen, weshalb, 
um wahrend der Vinferszeit, wo die Lichtverhaltnisse sic11 noch ungtinstiger gestalten, ungchindert die 
Declinationsbestimmungen vornehmen zu konnen, daran gcilaclit werden musstc, eino Mire auhustellen, welcl~e 
die Vornahme von Visuren jederzkit erm8glichte. Zu diesem Zweekc wurde am Ende des Ganges, welcher das 
VTohnllails  nit dem ma.gnctischen Obscrvatoriuln verband, knnpp an cler Wund des Wol~nzimraers dcs Stabes, 



jedoch frei von derselben und vom Fussboden ein Pfosten in das Erdreich eingemancr.t. Die H F ~ C  desselben 
betrug etwa 1 I/,". Sehufs Herstellung einer zum Anvisiren mittelst des magnetischeil Tl~eodoliten dienenden 
Marlce wurden zwei Metallplatten derart am oberen Ende des Pfostens angebracht, dass zwischen den sich 
zunachst liegenden, scha1.f abgeschliffenen Kanteil nur so vie1 Zwischenraum blieb, u n ~  den Schein eines ruck- 
warts dieser Spalte aufgestellten Lichtes deutlicli sehen zu kijnnen. Diese Einrichtung bewahrte sich in der 
Praxis vollkommen, da die Visuren leicht und sicher eingestellt werden konnten. 

Das Azimuth dieser Mire wurde mittelst Winkelmessung zwischen derselben uad der Mire des Passage- 
iiistrumentes bestimmt. 

Die diesbezilglichen Lesungen warell folgende : 

Mire im G:mgc 
,.-,,- 
148' 7'30" 
148 7 10 
148 7 30 
148 7 10 
148 7 20 
148 7 10 
148' 7 30 
148 7 10 
148 7 20 
148 7 10 

Mittcl = 148' 7 ' 18" 

Meridian~nirc 
<-, 

233'21' 0" 
233 20 30 
233 21 0 
233 20 20 
233 21 0 
233 20 30 
233 21 10 
233 20 30 
233 21 10 
233 20 20 

Mittel = 233'20'45'' 
148" 7'18" 

4 zwiscllen den beiden Miren = 85" 13'27" 
Azimntl~ der Mire des Passagcinstramentes = 4'27'59 "7 

Azimuth der Mire im Gange = 80'45'27 '3 I{. 

Am 3. Mtirz wurden behufs Vornahme magneti- 
seller Beobachtungen zwei Pfeiler auf der gefrorenen 
Lagune aufgestellt, von welchen aus die schon vor- 
handenen Miren nicht gesehen werden konnten; man 
behalf sich daher, indem n ~ a n  zu diesem Zwecke die 
am Blyttberg befindliche Windfahne anvisirte. Bei 
Bestimmung des Azimuths dieser letzteren wurde in 
ahnlicher Weise wie frtiher vorgegangen. 

Stelle auf nebenstehesder Figur 3 wieder S die 
Sternwarte, 0 die Meridianmire, B die Windfahne 
am Blyttberg, also die Mire fllr die zwei Beobach- 
tungspfeiler M' und MI1 vor, und seien S 0, a b und 
c d die beziiglichen Meridianlinien, so sind die 
Winkel o und w' zu bestimmen. Aus den zwei Drei- 
ecken 0 B N und 0 B L ergibt sich : 

w = 180'-(a -+ y) und w'= 180' -(P t y). 

Pig. 3. 

Behufs Bestimmung dieser Winkel wurdeil 1 
folgende Messungen vorgenommen : 
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I. A u f s t e l l u n g  d e s  T h e o d o l i t e n  a m  B l y t t b e r g e .  

M' H" o Q a  Q B  
I 259O19' 0" I 261°13'10" I 308 ' 30 ' 30" 49'11 '30" 47"17'20" 

I1 79 19 0 a 
h 

I1 81 13 10 I1 128 30 30 40 11 30 47 17 20 
rn .- I 259 19 40 I 261 13 40 I 308 31 0 49 11 20 47 17 20 1 IT 7 9 1 9 4 0  'cr: \ I1 81 13 30 I1 128 31 0 49 11 20 47 17 20 

Mittel bei Kreis rechts = 49'11 '25" 47'17 '20" 

Mittel bei Kreis links = 49'11'25" 47"17'30" 
,, ,, ,, rechts = 49'11 '25" 47°17'20" 

Mittel Q u = 49°11'25"Q~=47017'25" 

11. A u f s t e l l u n g  d e s  T l l eodo l i t en  a u f  d e r  M e r i d i a n m i r e .  

Passageinstrument Winrlfahne Hlyttberg 7 
'om' 

Mittel bei Kreis rechts = 80°29'32!'5 

I 33'32'30'' I 313" 3'30" 80 " 29 ' 0" 
11. 213 32 50 I1 133 3 10 80 29 40 
I 33 32 30 I 313 3 20 80 29 10 

I 1 2 1 3 3 2 5 0  I1 133 3 40 80 29 10 

Mittel bei Kreis links = 80°29'15" 
, ,, ,, rechts = 80'29 '32% 

- 
Mittel Q y = 80'29'24'' 

- Wie schon frtiher angeftihrl wurde, kam auch die astronomische Mire einige Male bei magnetischen 
Beobachtungen in Verwendung, und zwar aus dem Grunde, weil das Azimuth derselben durch nur eine 
Winkelmessung schnell und leicht controlirt werden konnte. 

Diese Mire lag bedeutend hijher als der Pfeiler des absoluten magnetischen Hauses, welcher Umstand 
die Einstellung des magnetischen Theodoliten bedeutend erschwerte. Um diesen ~ b e l s t a n d  zu beheben, 
wurde spater eine dritte Mire genau in der Verbindungslinie zwiscl~en dem rnagnetischen Beobachtungspfeiler 
und der astronomischen Mire (bei R Fig. 2) auf gleicher Hbl~e mit Ersteren aufgestellt. Das Azimuth dieser 
neuen Mire, welches gleich dem Winkel u oder a' (Fig. 2) ist, war durch die oben angeftihrto Ableitung schon 
bestimmt und betrug 4"27'59!'25. 

Ausser den angeftil~rten Beobachtungen wurden mittelst des Theodoliten noch mehrere Winkel zwischen 
einzelnen gut rnarlrirten Punkten der Insel gemessen, die zur Ableitung der Azimuthe benlitzt wurden. Die dies- 
beztiglichen Resultate erscheinen im 11. Theile: ,,A u f n a h  m e d e r  I n s  e 1 Jan M a y e nu, wohin sie der Natur 
der Sache nach gehoren, mitgetheilt. 



Zeitbestimmuugen. 

Die der Expedition iibergebenen Chronometer und Ullren wurden in Pola unit genauenl Stand und Gang 
auf Dampfer ,,PolaLi eingescliifft und in der Officiersmesse in eineni eigei~en Icasten aufgestellt. Nachdem sich 
die Uhren einige Tage an Bord befuuiden hatten, wurden lnit der Mal-ine-Sternwarte Ullrvergleiche vor- 
genommen, zu welchem Zwecke der am Hafencastell befindliche Zeitball von der Sternwarte aus auf elektri- 
schem Wege einige Male fallen gelassen wurde. 

Durch genaue und sorgfaltig durchgefiihrte Zeitbestimmungen mittelst correspondirender Sonnenhbhen in 
Gibraltar, Lissabon, Gravesend, Bergen und spater in Trams@ wurden die Gangc der verschiedenen Chronometer 
aufs Beste bestimmt. Ferner wurden zu diesem Zwccke wahrend des Aufenthaltes in Gravesend VergIeiche 
mit der Greenwicher Sternwarte vorgenommen, endlich das Chronometer Fischer Nr. 39 fiir die Dauer des 
Aufenthaltes in Bergen dem astronomisclien Obscrvatorium tibergcben, wo dessen Stand vom Director Herrn 
A a s  t r a  n d, genauestens bestimmt wurde. All' die angeflihrten Stand- und Gangbestimmungen ermbglichten 
es trotz einer langeren Reise den Bestimmungsort Jan Mayen mit einer ziemlich pracisen Zeit zu erreichen. 

Ungiinstiges Wetter und dicke Nebel machten wlhrend der ersten Tage des Aufenthaltes auf dem 
genannten Eilande die Ausftihrung einer .exacten Beobachtung unmtiglich und nur mit Schwierigkeiten und 
grosser Mtihe konnten am Tage nac l~  der Landung einige Sonnenlibhen genommen werden, w e l c h  zur 
Rechnung der 1,lng.e benlitzt wurden, nm sich von der Iiichtigkeit der Kartenangabe ~berzeugung zu ver- 
schaffen. 

Die erste genaue Zeitbestimmung auf Jan Mayen lconnte erst am 29. August mittelst correspondirender 
Sonnenhtihen gemacht werden. 8ehr ungtinstig ftir die Beobachtungen war die fast stete Bedeckung des 
Firmaments mit NebeIn oder diinnen Dunstschichten, und der fortwiilirende Tag, welcher troh der meist 
wrihrend der Nachtzeit eintretenden Abnahme der Bewtilkungsmenge es docli unmtiglich machte, rnit den zur 
VerfUgung stehenden Instrumenten Sternbeobachtungen durchzuftihren. 

Die regelmiissigen Zeitbestimmungen mit Hilfe von Sterndurchgangen am Passageinstrumente beginnen 
eigentlich erst am 14. September 1882, von welchem Zeitpunlrte an solche Beobachtungen so oft als mbglich 
wieclerholt wurden. Hierbei stellte essich als unerlasslich heraus, so viele Vergleichssterne za nehmen als es liber- 
haupt mijglich war, da die Genauigkeit der Beobachtungen in Folgc? des sehr unruhigen Zustandes der At~no- 
sphare sehr erheblich litt. W e y p r e c h t  sagt mit Recht an einerstelle der von ihtu ausgearbeiteten astronomiscl~en 
Beobachtungen wahrend der tisterreichischen Polarexpedition 1872-1874, dass die atmospliiirischen Verhiilt- 
nisse in hohen Breiten den astronomischen Beobachtungen gar nicht glinstig sind und dass es nur sehr selten 
mBglich sei, so reinc Bilder der Gestirne zu erhalten, wie in unseren Breiten. In der Tllat ersieht man auch aus 
der folgenden Zeitbestimmungstabelle, dass die Intervalle von einer Beobachtung zu einer anrleren hticl~st 
unregelmassig und manchmal auch sehr bedeutend waren; so konnte beispielsweise vom 26. September bis 
zum 24. October, also durch 28 Tage, keine Zeitbestimmung gcmaclit werden. I m  Sommer 1883 gestalteten 
sich die Verlitiltnisse etwas glinstiger und es wurden ziemlich oft Sonnenpassagen beobachtet. 

Zeitbestimmungen durch Beohachtung nur einer Sternpass:lge liatten tifter durchgeftihrt werden ktinnen, 
wenn es gelungen ware, die Mire entsprechend zu beleuchten, und durcli das Anvisiren derselben Azimuth und 
Collimation auch bei Nacht bestimmen zu kiinnen. Leider schciterten alle diesbcztiglichen Versuclle an den 
unglinstigen ntmosph2irischcn VerllLltnissen. 

Trotz der eben mitgetlreilten, den I3cobaclitungen ungiinstigen Verhllltnisse, war es mit IIilfe der guten 
G ~ n g e  der Chronometer, wie diess schon bei Resprechung der letzteren erwlhnt wurde, feriier in Anbetracht 
dessen, dass verlilltnissmassig vicle solche Instrumente xur Verfiigung standen, mtiglich gewesen, ganz genaue 
Zeitangaben zu erlangen. 

Es folgen nun die Zeitbestiinmungstal)ellen, welche liber dic Hlufigkeit der Beobnchtungcn und tiber die 
Wahl cler beobnrhteten Gestirne Aufschluss gcben und dcri Staud und Gang des Itegelcl~ronon~ete~s zur Veran- 
s c h a u l i o h u ~ ~  bringen. 



Tabe l l e  I. 
Z e i t b e s t i m m u n g e n .  

* - 

c; 
z-5 
m 

% 
u 
8 
S - * S  
i. 

;2 

; 

- 

-- 

c; 
U 

a 
Y 

d 
* m 
I 

z: 
h 
N -- 
F. ' 
$ 
a 

r. 
a 

3 
@ 
'R 

u' 

Bcob:~chtcte 
G e s t i r n e  

- 

sonnee . . . . 

6 Piscinm . . . . 
Andromcdae . . 

u Arietis . . . . 
36 Hew. Cassio- 

pejae . . . . { 
p. Ceti . . . . . 

- - 

32 Vulpeculxe . . 
I Hew. Dr:~conis 

U.C . . . . .  { 
x Pegasi . . . . 
no Cephei . . . . 
4 Pegasi . . . . 

U u Ursae maj. . . . ~ 
+Ursaemaj . .  . . 

1 0 ~ 4 9 ~ 1 3 ? 4 0  

1 0 5 5 4 9 ' 5 2  

2 1 ~ 1 8 ~ 4 ? 5 1  

2 1 3 1  7.11 

-- 

2 1 ~  21~33'38 

21 12 51.30 
21 12 51.40 

2 1 3 1  1.08 

- - - -. . . - -. - 

1 1 ~ 3 1 ~ ~ 4 1 ~ 5 4  
11 34 55-48 
1 1 3 9 2 9 . 5 4  

- 

I 391112~n37 

- 

8h4311146?59 

8 59 57'73 

6 

-- 

- 

; 

-- 

-- 

d 

I .407 

Auf den 
Mittelfaden 

reducirte 
Chronoineterzeit 

N 

i- 
0) 

$ 
% 

r; 

i. 
a 
9 
2 
8 
h 

- 

- 
6 o 
fi 
h I 

P 
E3 
0) 

g 
R 
6 

Instrumental- 
fehler 

Ulircorrection 
des Stem- 

zeitchrono- 

b=+ 0'14 
c=- 0'020 

k=--1-641 

b=+ 0 '42 
=+ 0.29 

c=- 0'020 

k=- 1.641 

'Ed O ' o l  
=+ 0.04 
=- 0.03 
=- 0.09 

c=- 0.080 
!=-0'913 
I<=-- 0'729 

b=-o.oz =+ 0.00 

c=- 0.080 
k=- 0'913 

b=- 0.11 

c=- 0.080 
0.913 

b=- 0.21 

=f 0.00 

=+ 0.06 
=+ 0.12  

=+ 0.02 
c=- 0.101 

It=- 1.351 o Leonis . . . . . g 26 35 - I3  

P A q u a r i i .  . . . 
~ P e g a s i . .  . . . 

-- 

u Equulei . . . . 
I Iiew. Drnconis 

K C . .  . . . 
~ P e g : ~ s i  . . . . .  

- - 

X ~ r s a e m a j . .  . . '  
p Leonis . . . . 
e,Ursaemaj.. . .  

7 Ursae m:~j. . . . 

u Caocri . . . . . 
3 Hydrae . . . 
I Hew. Draconis 

U.C . . . . .  

t+tl -- 2 -0h36"z5'32 

t'--t = 8 16 7 '34 

I h 4 2 a n  0?96 
1 51 8.99 
1 55 3'26 

: :: 9'45 "56 
2 33 7-12 

-- 

2 0 ~ 4 3 ~ ~ 1 7 9 8 7  
21 13 58.25 
21 13 58.12 
21 33 4'41 
21 55 11.13 
21 58 1.36 

+oh 7111~4'77 

+o" 7"'21q37 

-- 

+oh 71n2b*48 

- 

+oh 

+oh 8"'18"55 

+oh 81n20186 

Max. = 1 3 - 4  
Min. = 3 .3  
Mittel= 10.4 
-- 
Max. = 10.6 
Min. = -1'3 
Mittel= 7 .2  

-- 

Max. = 15.2 

Min. = 2.2 

Mittel= 9.0 

----- 
Max. = 14.5 
Min. = 7.2 
Mittel= 10. I 

-- 
Max. = 13'4 
Min. = 9.2 
Mittel= 11.6 
-- 

Max. = 13.2 

Min. = 5.5 

Mittol= 9.8 

- I ~  23'" 4-75 

- 

-1"22"'51?85 

- 

-1"22~43'29 

8" '1o?2~-1"21~"30?07 

- 1 ~ 2 1 ~ ~ 1 3 ' 2 3  

- I ~ z I ' "  8'91 

Tcmperatur 
im 

kastcn in 
Celsiusgraden 

+4'27 

3-4'30 

+4?26 

+4'31 

-+4?21 

- 

f-4'32 

Stand ltegcl- des 

cllronometcrs 

mittl. Ortszeit 

TIglicher 
Gaug 
l t w e l -  

chrOnOmetcrs 

correspondirende Sonnen- 
hehcn e q a b e n  Stand der 
Beobaclitungsuhr gegen 

m. 0. Zt. = 

b=- 0.13 
=- 0.12 

=- 0'01 
- -- 0.05 

c=+ 0.187 
k=-20'925 
k'=-20.701 

'=- O ' O I  

=+ o - z z  
- -+ 0'25 
=+ 0.08 
'=+ 0'029 
lc=- 
kl=- 1.672 

Max. = 13.0 

Min. = 3.9 

Mittel= 9 .2  
-- 

Max. = 2 0 . 4  

Min. = 3.0 

Mittel= 9 '  I 

-- 
Nax. = 14.6 

Min. = 4 .0  

Mittel= 10.2 

- I h  27'n 5100 

-1"25~~~55'28 

-- 

-1'25"' 4'54 

-oh 36m25 9 5  

+oh 5In49$34 

+oh 6"18'90 

+4'35 

+4'23 



Temperatur 
iin 

Chronometer- 
,Itisten in 

~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~  

hI:tx. = I I 5 

Alin. = 1 . 8  

Mittel= 6.7 

--- 

Max. = 15.0 

Min. = 2.5 

Mittel= 9 - j  

-- 

n r : ~ ~ .  = 14' 3 

Min. = 3.8 

AIittel= 8 . 3  

-- 

Max. = 10.4 

Min. = 0.6 

XIittel= 6 .  I 

-- 

A ~ x .  = 14 ' 4  

Nin. = I . O  

Rlittcl= 8 ' 3  

-- 
&lax. = 17'0 

Min. = I . o  

hIittel= 6. I 

- --- 

Max. = 16.0 

Min. = 1.2 

1littol= I x ' 2 

Tlglicher 
Gang 

dcs Itegcl- 
cllronolneters 

+4?27 

+4*30 

+4'12 

---- 

+4"04 

+4.02 

-k3?97 

+ 4 ~ 0 9  

St:~nd des 
Rcgel- 

cllronometers 
gcgeu 

mittl. Ortszcit 

- 1 l ~ 2 0 ~ ~ ~ 4 7 ~ 5 6  

- 1 ~ ~ 2 0 ~ ~ ~ 3 0 ? 3 7  

- 1 h  20~1 s n 6 5  

-11119~~37~14 

- I h  1 9 ~ ~ ~ 2 ~  333 

-111 1 8 ~ ~ 3 7 ~ 5 4  

- + o ~ ~ I I ~ ~ ~ o ~ 3 - ~ 1 1 ~ 8 ~ n 8 T 9 ~  

& 
m 

d 
a 
8 
2 
3 
13 

w' 

-- 

-- 

' 
6 

- 

6 " 
- 

W 

Ulircorrcction 
des Stcrn- 
mitclirono- 

"cters 

-koh 8"*33*03 

+oh 8 b n 5 ~ ' 0 2  

9"112?31 

+ola 9"'33-17 

+oll 91"48%7 

+oh IOn'33?03 

$ + 
a" 

$ 
P 

g 
% 
~l 

--- 

$ 
P 
0 
a, 

% 

$ 

13 
a 
e 
8 
& 
G 

- 

a 

8 u 

d " 

e 
0 
8 

$ 
- 

$ 
1 

. 
I. 

- 

00" 

3 
: 
'T 

Auf den 
Alittelfi~dcn 

reducirtc 
Chronomctcrzcit 

19'' 24'"43?92 

19 36 30.65 

:z $ 2.;: 
20 23 30.60 

-- 

1"38"'40'1o 

: E ::::: 
2 13 6'53 

-- - 

19" 35'n52?05 

I9 55 40.00 
19 55 40.97 
r o  18 24.88 

20 28 13.90 

20 33 41 '37 

I ~ " I O " I ~ " I  

1 9 1 6 ~ 6 . 8 6  

19 31 45.19 

1 9 3 5 3 1 . 5 2  
19 55 21'67 
19 55 12-69 
20 18 4 ' 5 8  

20 22 30.96 
-- 

811 58"'30e37 

9, :: ::::: 
9 25 8-06  

- - -- - 

zo" 591~26'14 

:: ::::;; 
21 27 54 37 

2 1 3 1 5 5 ' 7 8  

2oh 5Sm48" I 

zr 9 19.10 
21 9 18 98 

21 27 r k n g  

~ 1 3 1 1 7 . 6 2  

Bcobncl~tetc 
G e s t i r n e  

3 Cygni . . . . . 
u A i l  . . . . 
Rr. I 147 U. C. . { 
P Delphini . . . . 

- 

6 Pisciom . . . . 
4 Ursae min. U. C. { 
6 2  Ceti . . . . . 

-- -- - 

u Aqoi1:~c . . . . 
Br. I 147 U. C. . ( 
E Delphiui . . . . 
u Cygni . . . . . 

Cepl~oi . . . . 

GAqui lac .  . . . 
P C y g n i .  . . . . 
8Cygni . . . . . 
aAqui1:ro. . . . 
Br,1147U.C. . ( 
E Delphini . . . . 
PDclphini . . . . 

4 T l y d m ~  . . . . 
9 ~ c p l l e i  U. C. . { 
o Loonis . . . . 

u Equulci . . . . 
I Hew. Draconis 

U.C. . . . . ( 
E Peg:csi. . . . . 
xpCygni . . . 
- . 

u Equuiei . . . . 
1 HOW. ~)l.t~conis 

u.c . . . . .  { 
~ P e g n s i  . . . . . 
~ 2 C y g u i  . . . . 

1ustrr1mcnt:~l- 

felllor 

b=- 0.10 

=- 0.04 
=- 0'10 
- 
-- - -- O'  0 -23  I 3  

c=+ o 'ozo 
k=+ 0'451 

0,  053 

b=+ 0.03 
=+ 0.11 

=+ 0.03 
- -- 0.03 

c=- 0.106 
k=- 0'213 

kt=- 0.325 

b=- 0 ' 2 0  

- -- 0.14 
-- 0.16 - 
=- 0.24 
=.- o.27 
=- 0.28 

c=- 0.115 
La=- 0.080 
,+I=- o. 125 

- 

b=- 0.09 
=- 0'05 
=- 0'01 

=+ 0.02 

=+ 0.08 
- -- 0.04 
- -- 0.23 

c=--- 0.122  

X=- 0. 695 
kt=- 0.928 

b=- 0 .12  

=- 0'01 

=- 0.08 
=- o. 17 (.=+ 0.005 

k=- 0'953 
1 ' I43 

b= f 0.00 

=+ 0.07 
-- - 0.01 

=- 0.07 
C=+ 0'154 

I .  127 

X'=- 1.127 

b=+ 0 ' 0 3  
=+ 0.13 
=+ 0.11 

=+0 .03  
c=- 0.016 

o,9s6 
I,'=- 0.917 



16  Frh. v. Basso ,  





18 Frh. v. Basso ,  

Bestimmung der Breite. 

In Folge der fast wWirend des ganzenMonats August 1882 lierrschenden ausserst ungtinstigen Bewiilkungs- 
verhaltnisse, gelang es erst am 28. des genannten Monates eiiie Mericiianliohe der Sonne mittelst ktinstlichen 
Horizontes zu beobachten, aus welcher die Breite gerechnet wurde. 

Die Elemente der Beobachtnng und Reclinung sind folgende: 

Q2h = 56O51 ' 0" 
J.E. = 4-55. 

v =  -1 '49 '  

P = + 9" 
H= -1-15'53" 
3 =+9"39'38" 

Die Breite betragt mithin +70°5Q ' 30". 

Vergleicht man diese mit der vom Herrn Professor Moh n bei Gelegcnheit der rlorwegisehen Nordmeer- 
expedition auf Jan Mayen bestimmten Breite, so lasst sich eine vollkommene ~bereinstimrnung constatiren. 

Es wurde daher die oben gefundene Breite so Iange zu allen Berechnungen benlltzt, bis es endlich gegen 
die Mitte des Februar 1883 miiglicli wurde, diessbeztigliche genaue Bestimmungen vorznnehmen. 

Allerdings sehritt man schon im December 1882 an diese Aufgabe, docli waren die erhaltenen Beob- 
achtungsresultate eingetretener ungtinstiger Bewblkungsverhaltnisse oder Nebels halber nie vollstandig und 
deshalb unverwerthbar. 

Die gewonnen IEesnltate wurden aus Circummeridianhiihen Iron Sternen berechnet, da  die Beobachtungen 
im crsten Vertical viele Schwierigkeitcn rnit sich ftihren, auf cvelche man bei deren Ausftillrung in holien 
I3reiten stiisst, Uberdiess hatten auch diese Beobachtungen eine Wechslung der Stellung des Passage- 
instrumentes am Pfeiler erheischt, weshalb es vorgezogen wurde, sich der obeii angedeuteten Metliode zu 
bedienen. 

Das zu diesem Zwecke verwendete Instrument war, wie sclion erwiihnt, der Theodolit von Starke & 

Kammerer und wurde derselbe neben (an der Slidscite) dem Passageinstrumente arn Pfeilcr der Sternwarte 
aufgestellt. 

Eine kleine Unzukiimmliclikeit beim Beobachten war die, dass der Icreis und die Nonien dureli die 
Kiirperv\rarme und besonders durch das Athrnen des Beobachters sehr leiel~t anliefen, was die T<instellung sehr 
erschwerte, docli wurde dieser Ubelstarid durch einen einf'acl~en Scliirm auB Papier behoben und es korinten 
dann alle Beobachtungen ohne Anstand durchgefitlirt werden. 

Die Beobachtung der Circummeridianhiihen ftihrte man derart (lurch, dass sowolil nbrdlicli ills stidlicli 
vom Zenithe eine gleiclie Anzahl von Sternen deren Zenithdistanz auch beilaufig gleich gross war, gemessen 
wurde, wobei wieder in beiden Lagen, Ost unci West des Oculars mehrero Lesungen gernacht wurden; so zwar, 
dass die Beobachtungen systematiscli in Gruppen von zwei oder vier Sternen getheilt erscheinen. 

Die Elemente dieser Beobaclitungen sind in der nachfolgenden Tabelle I1 zusammengestellt. 
Wie nus dieser Tabelle zu ersehen ist, stimmen die Resultate der einzelnen Breitenbestimmungen 

gentigend genau tiberein, wessl~alb von jeder weiteren ahnliehen Beobachtung bei der Station abgesehen wurde. 
Als Mittel der auf diese Weise berechncten Breiten erhtilt man y = 70°59'48"06. 
Vergleicht man dieses Resultat mit den Angaben dcs Professors Mohn,  so ergtbt sich durch trigono- 

metrisehe ~be r t r agung  ein Unterschied von 3'2, welche Gfiisse noch inned~alb der von obgenanntem Herrn 
angegebenen Fehlergrenze von -I- 10" bleibt. Die Fehlergrenze bei den nachfolgenden Beobachtungen, aus 
einer gewohnlichen Fehlergleichung abgeleitet, betrtigt f = -I- 3'7. 

Ausser den hier angeftihrteii Beobachtungen hatte man noch die Absicht, gelegentlich der zum Zwecke 
gcod%tiscl~er Aufnahmcn der Insel unternommenen Schlitten- und Bootsexcursior~en an verschiedenen Orten 
astronomisclie Breitenbestimmungen vorzunelimen. Nachdem jedoch die Aufstellung des Theodoliten mit 
Schwierigkeiten verbunden gewesen ware, so wurde statt dieses Instrumentes nnr ein Sextant und ein ktinst- 
licher Horizont mitgefiilirt. 

Leider wurden aber in dicser Richtung keine Resultate erzielt, da  jede Beobachtung entweder durch dio 
Be\viilkui~g oder durch Nebel vereitelt wurde. 
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Bestimnlnng der Liinge. 

Die erste Langenbestimmung erfolgte wie aclion friiher erwiihnt, am Tage nach der Landung auf der 
Insel Jan Mayen, am 14. Juli 1882, mit Hilfe einiger Sonnenhdlien. 

Da man die Chronometer vom Dampfer ,7Polu" nicht ausschiffen wollte, elie eine Beobachtung vor- 
genommen war, um nicht durch deren Transport eventuell Grund zu einer Standes- und Gangcsanderung zn 
geben, so wurde damals behufs Notirung der Beobachtung~zeit das Taschenchronometer Arway Nr. 16 benlitzt, 
das sowohl vor als nach der Beobacht~ing mit dem liegelchronometer verglichen worden war. 

Die Daten dieser, mittelst kiinstliclieri Horizontes durchgefiihrten Beobachtung, sind folgende: 

nacli Chronometer A = 191'37m27?20 
I. Beobachtung. Mittel von 2 h D  = 50'55' 0" Greenwicher Zeit 

77 3 =: 19 37 26.68 

Index Error + 1'25"; Barometer '754- 2 ; Thermometer -093 C. 

Die hieraus gerechnete mittlere Ortszeit hetragt mithin 19" 6" 4?30, und diese nach den Angaben der 
zwci Chronometer mit Greenwicher Zeii verglichen, ergibt folgende Langen: 

I. Beobachtung. h = -01'33"54?40 U I I ~  -Oh33"53?88 
11. 77 h = - 0 3 3  53.80 ,, - 0 3 3  53.28 

Nimmt man aus diesen vier Langen, sowie aus jener, wclclic von Seite des I-Ierrn Professors Mohn 
bestimmt wurde (01'33'"51 ?00) das Mittel, so erhalt man: 

1 =: -01'33"53?27. 

Diesen Werth beniitzte man zu allen weiteren Rechnung.cn. Nachdem das Passageinstrument aufgestellt 
worden war, wurden so oft die Witterung es zuliess, Mondesculminationen zum Zweclre einer exacten Liingen- 
bestimmung beobachtet. Gewiilinlich gelangte man jedocli nur zur Beobachtung der ersten Veigleiclissterne, da  
der Mond wegen Zunahme der Bewdlkung oder eingetretenen Nebels halber nicht mehr ges&en werden 
konnte. Allel.dinps gelang es eiiiige Male den Durchgang des Mondes an zwei oder drei Faden zu beobachten, 
doch enthielt man sic11 bei der endgiltigen Langenbestimmung, die aus solchen Beobachtungen gewonnenen 
Resulate, deren Wertli denn doch einer griisseren Qenauigkrit entbehrt, mit in Rechnung zu ziehen. 

Erst Mitte Marz gelang es an drei aufeinanderfolgenden Abenden Beobachtungen durchzufliliren, von 
denen die an den ersten zwei Tagen genlacliten voll~tiindig waren, wahrend am dritten Abende die Bewbllrungs- 
verhaltnisse den Mondesdurchgang nur an fUnf Faden zu beobachten gestatteten. Nichtsdestoweniger \vurde 
aber diese Beobaclitung zur Besti~~lmung des Endresultates rnit einbezogen, da  die daraus gerechnete Lange 
mit den ewei an den vorhergehenden Tagell erhaltenen gut iibereinstimmte. 

Das fiir die Lange gefundene Endresultat ist folgendes: 

1 = -Oh 33" 52?52. 

Nachdem bis zum letaterwahnten Zeitpunkte mit der Anfangs bestimmten Lange gerechnet wurde, so ist 
bis dahin, ohne Berticksichtigung der im Gange der Chrononleter aufgetretenen Unregelmassigkeiten, bei d l en  
Beobachtungen ein Zeitfehler von + 09'77 begangcn worden. 

Schliesslich mdchte man hies, bevor eine detaillirte Darstellung der aus den Mondesculminations-Beob- 
achtungen berechneten Lange gegeben wird nocli erwahnen, dass man trotz der gleich in den ersten Monatcn 
gemachten bereits mitgetheilten Erfahrungen in Bezug aui' die Liingenbestimmung mittelst Jupitertrabanten- 
Verfinsterungen nicht abstand, diese Beobaclitungen such spator bei jeder sich ergebendon, scheinbar gtinstigen 
Gelegenhcit zu wiederholen, da man auf die Glite des zu diesem Zwecke zur Verfiigung stehenden Merz'schen 
Fernrohres bauend doch auf einen Erfolg hoffte, welcher aber der ungiinstigen atmospharischen Verhaltnisse 
halber leider nie zu verzeichnen war. 
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Tabelle 111. 

Am 17. Hirz 1883. 

k = +oe486 c = +0'032 Gang per Stlinde = +ot434 

<2 Geminorum 

b cos (p-6) - - 4-0 -025 
cos 6 

h Geminorum 

24.6 
25'0 

f Geminorum y Geminoruin 

Mittel = +oh 1410 491762 approx. A =  28' o' 
Ar = +o%1o b fiir den Mond = +o'oo6 

Stand bei der Mondculmination = +oh 14" 499972 Neigungsconstante = 0,031 

approximatives a und 6 . . . . . . . . . . . . a = 7h 24" 41 "8 6=+1f0  9' 26'1 

So 28' 508 2.70586 Bewegung in ~h Liinge = I 35 a I 2 - - - - =: 9.75162 -352'4 
'5O goo 2.95424 log 135'12 = 2'13072 log 352'4 = 2'54704 

a ob. Culm. in J. M. = 7' 25" 57'95 
$ n n n n n = + I ~ O  6 '  7.2 

y, = 71° 0' p'= 70° 52'9 log p = g.9987016 

? ) t = I  cosp+k sin yl log sin p = 9.97566 1 o g O c o s r p = 7 ~ ~ g o 8 6  . . . . . o 'oo~gg  
n = I  sin 9-k cos p n b= 7.77815 Ic sin p = 9 . 6 6 ~ 3 0  . . . . . 0.45952 

lc= 9.68664 I  sin y, = 7'75381 . , . . . 0.00567 
COS p = 9.51271 kcosp=g.1gg35 . . . . . 0-15825 

m = 4-0.46147 n=-o*15z58 
a 16./3. -bb 57- ~ O ? I I  . . . 56' 25'7 ,, 54'05 = I '73280 17./3. ob. Culm. J. M. = 7h 25" 58'0 

1'0 
- -  

a fiir J. M. = 56' 4'5 m' = m-c COB p'p sin a, n' = n-c sin y'p sin a, c' = c-[rn cotl pl+n sin 9'1 p sin n 

log p sin n sin p' = 8.186544 log p sin a COS p'= 7.726414 
log m = g m664.143 

7.390557. . .+0'002 

6.231564. . .0~00017 log p sin n sin p' = 8 I 86544 
6.691694. . .o~ooo4g log n = g. 183498, 

m = +0'46147 n =- 0' 15258 7'370042, . .-0'002 

-0'00017 -0' 00049 

I-p sin n cos (pr-6) 
F =  

(1-1) cos 6 
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cos ((gl-6) = 9.77151 
p sinx = 8.21118 

7 '98269 
= o.oog61 

Ziihler = 0.99039 

n = 9'99581 
Nenncr = 9'96375 

log F = 0~03206 

log P. Fadd. : 
1.72066. . . 
I ,62612 

1 '49789 
1 '32498 
- 

log 7c = I -78682 log tc' = 9 .  I 8489,, logcl= 8.50515 
log (1-1) cos 6 = 9-96375 -- log tg 6 = 9.48805 log scc 6 = 0.01965 

I '82307 8.67294,, 8'52480 
= 66.539 -- - 0.047 = +oao33 

Beob. Reduc. 
52.56. . . 14.90.  . . 7.46 
42'28 25-40 7.68 

31 '47 36-10 7'57 
21-13 46.30 7'43 . 

7-30  7-30  
20.48 27-80 7'32 
31.18 38-60 7'42 
41 '52 48.90 7'38 

59.10 51.76 -- 7'34 
Mittel = 7h I 1" 7Q33 

log 45.021 - r '653415 - 
log 130.340 2. I 15078 = 9'538337 = 0'345410 

zh Diff. Factor = 0.0565 X 0.51 = 0.028815 

log 8'459619 

- - 
2. I I 5078 
6' 34454 1 

= 0'00022I 

0'345410 -- 
St. Zt. im Mittag = - ~ 3 ~  38" 52Q61oo 

ah 0'" 57'5445 

Ic= f0 .431  c=-0.177 Gang per Stunde = +0?454 

f Geminoruln g Gominorum a Cancri k Cancri 
0+O1 = 26.0 25'9 24'9 25'3 

IV+ W' = 23.6 23 '8  25'9 25'7 

T =  7" 17"' 50?040 
cos (P-6) - ' cos 6 

- -0.047 

Mittel = +oh 140' 55?015 approx. 1 = 8 O  28' o' 
AT= 0?356 

Stand bei der Mondculmiuation = +oh 14" 55'371 
Ir fiir den Mond = -0-OII 

Neigungsconstanto = 0.031 
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zpproximntives ct und 13 . . . . . . . . . . . . u = Sh 17m 25'950 6 = -I-14" 25' 23!'60 
S0z8' 508 2.70586 --.=-= Bewegung in lh  Langc = 128.67 

= 9.75162 
'5O 900 2'95424 log 128.67 = 2.109477 

u ob. Culm. in J. M. = gh 18" 3S858 
8 = +qO 21' 2'43 

y = 71O 0' y'=70° 52!g log p = 9'9987016 
m = b cos p+lc sin p 
?t = b sin p-k cos p 

log sin p = 9.97566 logb  C0Sp=7'55409,L. . . . -0.00358 
,, Z, =Sao4139 ,, 7c sin = 9.61014 . . . . f-0-40751 

Ic = 9.63448 b sin p = 8'01705~, . . . . -o .o~oqo  
cosp=9'51z70 1c cos p=ge14718  . . . . +0-14034 

m = +0.40393 n=-oe15074 
a .  . . -7h 55 '  23" . . . . 55) 45.3 51*48= 1.71164 18./3. ob. Culm. J. M. = 8" 18" 38"s 
a . . . --Sh 4zm 52' . . . . 55' 11?9 n 33'4 =IS52375  ,, Grecnw. = Sh 17"* 25?95 

51" 29" . . . 33'4 9.81211 I" 12?63 
0.08296 = I . Z I O ~  

x = 55' 27'7 9.89507. . . . 0'8 
0'8 

55' 26'9 m' = m-c cos y'p sin a,  ?L' = n-c sin p'p sin x, c' = c-[nz cos ?'I-11 sin y'] p sin a 

logp  s i n a  sin p'= 8.18134 log cos y'p sin x = 7,72124 
,j p ~ c o s p ' = 7 ~ 7 2 1 2 4  log n~ = 9.60631 

log c = 9.24797% 7'32755. . ,+0 '0021 
7'42931n . . . -0.002687 log sin :q'p sin x = 8.18134 
6,96921,. . . - O ' O O O ~ ~ Z  log ?a = 9 ' I 7038,~ 

m = 40'40.393 12 = -0.15074 j"3517Z7& . . -0'0023 
Fo'oooqz + 0-00269 

I -p sin a cos (yl-8) 
P =  

(1-1) cos 8 

log COS (y'-8) = 9 '  741 53 
,, p sin a = 8.20684 

-. 

7'94837 
= 0.00888 

Zahlcr =0'99112 

log n = 9'99613 
Nenner = 9'97042 

log F =  0.02571 

log 128.67 = 2.10948 
60 =1.7781< 

log (1-?,)=9.98419 
cos 0" = 9 . 9 8 6 2 ~  

log Nenncr = g.97042 

log P. Fa(l(1. : Ucob. Rcduc. 

log h = I '78209 log 1%' = 9 ' I 704 I ,, log C' = 9 ' 24797,~ 
log (1-1) CoS 8 = 9.97042 log t g  6 = 9'40797 log Seo 8 =  0.01377 

I - 8 i . -  8'57838,, 9'26174, 



zh Diff. Factor = o 03274.X 0.46 = 0.0150604 
log = 8.177837 

2 .094475  . - 
6.083366 

= 0'000I21 

gI1 torn 46?0413 
St. Zt. im Mitt:lg = 23l' 42" 49'1600 

ah 53" 35 '20~3  

AI~I  19. adilrx 1883. 
6.= +1'215 c=+o.169  O:mg per Stundo = +o%sz  

a Cancri 1,. Cnncri o Lconis B. A. C 3336 
0 + 0 ' =  22.7 22'5 22'3 20'9 

I+'+ T V '  = 28.3 28.6 28.9 30'3 

- .  . 
cos (p-6) - 

b - +o.ogo 
cos r? 

Mittcl = t o ' '  14'" 59?036 ihpprox. A == So 28' 0" 

ono7 1 b fur den Mond = +o.o68 
Stlmd boi dcr Mondculmination = +ol' 14"' 59? 107 Ncigougsconst:~nt = 0.031 

approxirnativos a und 8 . . . . . . . . . . . . a = gh 7"' 45'03 ~ Y = + I I '  3' 16'5 

9.75162 9 '  75162 
a ob. Cul~n. in J. bf. = 9" gLn 54? 524 1'84195 2.48642 
O* ,, ,, =+xoO 58' 10?01 69.494 306'49 

p - 71' 0' p =  70" 52!9 log p = 9~9987016 
7% = b cos p+ls sin y log sin 7 = 9,97566 l o g b  c o s y = 8 ' 3 4 5 2 2 .  . . .o.o2214 

I E  = b sin cp-I; cos rp ,, 7) = 8.83251 ,, I; sin y =0'06024 . . . . 1.14879 
,, 1,. =0.08458 2, sin p = 8.80817 . . . . .0.06429 

COsp=9'gI271 I; COB p = 9 ' 5 9 7 2 9 .  . . . oa39563  
1)1= +-1.17093 > l =  -0.33134 

x . . . 8h 42"' 5 ~ ~ x 7  . . . . 55' 1 1 ? 9  49.27=1'69258 19.13. ob. C'ulm. J. N. = gh 81" 54?52 

0,06371 = 1.158 
9.79601 . . . . o y 6 3  

x = 54' 57!'80 

- 0'63 

54' 57!'17 HI '  = I I I -c  cos 'p'p sin n, 11' = 11-c sin p'p sin n, c' = C - [ I I ~  cos ?'+I& sin cp'] p sin x 

l o g p s i n n  sin rp'=8.17776 
,, p n c o s c p f = 7 . 7 ~ 7 6 6  

loge= 9.22789 
7 40505 . . . 0'00255 
0")4555 . . 0'00088 

log cos y'p sin n = 7.7 I 766 
log 9 th  = 0.06853 

7.78619. . . +o*oo611 
log sin y'p sin n = 8.17776 

log 11 =--- 9'52027,, -- 
7~69803 .~  . . -0.004gg 

c =+0.169 
-0'001 

c' = -1-0'168 

4 
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I-p sin ir cos (pl-3) F= 
(1-1.) cos f> 

log cos (?'-a) = 9.7001 z 
p sin li = 8 20240 

-- 

7 ' 90252 
0.00799 

ZIhler = 0.99201 

loti' n = 9'99652 
Neniier = 9.97688 - 

0.01964 

= 8" 53"' 54'044 

14 59'107 
63.281 

I .276 
9" 9'" 57'708 

8"' 7'470 
I"' 50'238 

(I-).) = 0.965800 
log (I -1%) = 9.98489 

C 0 3 ' 3 = 9 ~ 9 ~ 1 ~ g  - -. - 

9 ' 9 7 6 8 8  

log F. Fadd. : 
1.70824. . . 
I '61370 

1 '48547 
I '31256 
- 

I .29885 

I '48144 
I '60578 
I , 70160  

log sec = 0.00801 

8'' . . . 9'' 6'n 7 799 
-1-119'48 

9 . . .  8 7'47 -0' 19 
I O . . .  

I. 6.76 -1-119'29 -0.18 
i-119.11 

11 . . . 12 5.87 

Und es crgibt sich somit als Mittel dieser drei Bcobncl~tungen . 
west. von G r e e n w i c h .  

St. Zt. iln Mitt:~g = -23 46 45.7100 
gh 43'" 50?1567 
9h 9"' 57?7080 

A = -0" 831n 62'4487 



11. THEIL. 

AUFNAHME UND BESCI-IREIBUNG DER INSEL 
JAN MAYEN. 

BEOBACHTUNGEN UBER GLETSCI-IERBEWECUNG. 

DuRCHGEF~HRT UND BEARBEITET VON 

Einlo i tung.  

In1 Dctailprogramrn dcr iisterrcicl~ischc Polarcxpeditioll war die Ncuaufnalime, wenn nucli nnr eines 
Tl~ciles der Inscl Jan Mayen fiir den F d l  ins Auge gefnsst wordcn, nls es Zeit und vorhandenes Personalc 
gcstatten wlirden, und demgemiiss war aucli in der Ausrtistung ftir die hiczn nothwendigsten Instrumente vorge- 
sorgt worden. 

Die meisten dcrselbcn wurden mit danlienswerther Bercitwilliglreit von Seite des k. lr. hydrograpliiscl~en 
Amtcs in Pola und des lr. k. militLr-geogr:~pliischen Institutes in Wien dcr ICxpedition znr Verfiigung gcstellt. 
Es waren dies: Ein ftir astronomischc Zwcclre bestimmter Thcodolit, mchrcre Sextanten, ein Detaillir- und ein 
Recognosciruug~ap~arst (lileincr Messtiscl~ ~u i t  Zugcl~tir), ein S t  :lrn pf er'scl~es Nivellirinstrume~it (Nr. f 598) mit 
Milcromcterscl~raube zum 1)istauz- und Htil~eiimessen nebst dcu zugchorigen Scheibenlatten; 3 Nivellirlatten, 
1 Iliil~enlrrcis mit Fernrohr, 1 HGllenlcreis mit Dioptcr, 2 lileinc Azimnthalcompasse von C a  s c l l a ,  1 Spiegel- 
goniograpli (System P o t  t) und 1 Messband. 

Dicse A~lsr i i s t~~ng wurde vcsvollstandigt durch das notliige Hilfsmnteriale nls: AussteckstBbe, Stangen- 
signale, Pflocke, Stative flir die Instrumente, Zeichenmaterial etc. etc. 

Obwohl ohne hervorragcnde Bedeutung und in vercinsamter Lage im hollen Norden gclegen, ist die 
Insel Jan Mayen doc11 verhaltnissmassig oft dargestellt worden. Der Expedition waren die naclifolgendcn Icartea 
belrannt : 

Eine i ~ n  17. Jahrhundert hergestelltc, die in Z o r g  d r a g  e r  's ,,Besclireibung der grtinllindisclien Fischereiu 
wiedergegcben crschcint, ncbst ciner detaillirtcii IiUstenbeschreibung aus jener Zeit ; eine von S c o r e s  by, die 
den englischen Ad~niralitiitslrarten einverleibt wurde; eine Skizze in Dr. Carl Vog  t's Reisebesclircibung und 
endlich eine nach Angabe des Herrn Professor H. Mohn hergestellte Karte neuester Zeit (1877), welche dalier 
such von der grossten Wichtigkeit ist. Letztere wurdc als Navigationsbehelf bei der I<reuzung, in der NIhe Jan 
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Mayen's in1 Jahre 1882, nnd als Recognoscir~~ngskarte bci der Aufnalime beniitzt. Dieselbe bot ein hochst schatz- 
bares Hilfsinittel fur das Stndium des Terrains und der ICiistenconfiguration, so dass es uns, unterstlitzt durch 
eine Anzal~l von 1-Ten.n Professor M o 11 n giitigst zur Verftiglxng gestelltcn Slrizzeii, leicht iniiglich ward, gleicli 
in See eine zur Bestimmung dcr Srl~iffsposition geniigende Zal~l  gut markirter Peilungspnnlrte zu erkcnnen. 

Niclrt nur bci dieser, sondern auch bei spiiteren Gclegenheiten, namentlich wahrend der Aufnahrns- 
arbeiten, mussten wir die Reichhaltigkcit der Daten bewuadern, welche von der durch IIerrn Professor Molin 
gefiilirten norwegisclien Nordmeer-Icxpedition, wahrend iler liurzen Zeit voii drei Tagen, auf Jan Maycn cin- 
gesammelt wurden. 

Ausser der genauen astronomiscl~cn Ortsbestimmung, welche allein schon gciiiigt hatte, das entlegene 
Jan Rfajren besser bekannt zu machen, als es so manche viclbcsuchte Insel in si,idlicl~ercn Gegendcn ist, wurden 
nocli zalilreiche trigonometrische Messunge~l und Lothungen vorgenommen, die durcli die hufnahme der oster- 
reichisclieii Expedition ilire Bestatignng finden; yon einer umstgndlichen Itecognoscirnng fur die Anfrial~nie 
konnte ebenfalls in Folge der von jener Expedition gegebencn topographisclien Dctails abgesehcn werden. 

Aufnahmsmethode. Vorgang bei der Arboit. 

Die Gcstaltung und Terrainbildung der Iusel mnchten tlic Walil einer pralrtischcn Anfn:~l~mslnethode 
schwicrig. Im Durcl~scl~nitt circa ftinf Ma1 lgnger als I~rcit, aus einer l~ohen unil schsoff abf'allcnden 13ergl~ette 
bestchcnd, bietet Jan Mayen mit seine11 sandigeri Uferii und coupirtem Terrain nur wenigc Pnnkte, die z11r Ein- 
bcziehung in ein regelreclites Dreieeksnctz geei6.net wtiren. Da man ausserdem rnit der Uugunst dcr Witterung, 
mit Nebel, Wind und dem Mange1 an Personal zu rcchnen hattc, musste cine Mcthode gcwiihlt werden, (lie es 
bei rniigliel~ster Gcnauigkcit gcstattet, die Arbeit rascll zu fiirdern, Details moglichst zu beriicksiclitigen und 
schlicsslich der I<listenentwicklung (las I-Iauptaugenmerk zuzuwentlen. 

Ein weiteres Hinderniss lag darin, dass die Gipfel der I~oclistcn Ilergc, welche fast alle in ciner 
(NE - SW) Linie liegen, nleist durch Nebel verdcckt blieben, selbst wenn Irlare Luft die Arbeit in dcn 
unteren Partien el.miiglic11te; anderseits liege11 die Ufer grossentl~eils unter schroffen Felswantlen oder werden 
von solchen sclbst gebildet, was verhindert, die Contoureri der lciiste von der Iliil~e zu sehcn. 

VOII der urnstandlichen ICrrichtung fixer Signale wurde von vornherein abgeselicn, da n~nn ja  traclltcn 
musste die Aufnahme entfcrnterer Gegenden schon bei einrnaligcr Experlition dahin zu vollenden, indem das 
liiezu nijthige Personalc nicht zu oft der Station e~~ tzogen  wcrden durfte. 

Dank dem lebhaften Interesse nnd iler Fiirsorge des Hclsrn Leitcrs der Statioli, hattc man in letzterer 
I-linsicht mit keinerlci Schwicriglreiten zu kiimpfen und lronntc nntcr UrnstBndcn arbeiten, wie sie nnter 
normalen Verhiiltaissen nicht batten besscr sein ktinnen. 

Die anfdngliche Absicl~t war, die Umgebung der Station ganz mit dem Messtiscli aufzuncli~nen, rlm m6g- 
lichst bald eine braucllhare Specialkarte zur Verftignng zu liaben. Es wurcle dal~er  unter Beil~ilfe des IIerrn 
Dr. F i s c l i c r  am 5. September 1882 auf den1 fast horizontalen I3odcn des Wilczcktliales vorerst einc 13asis 
gcinessen. Zwei eiclicne Pfltickc wurden auf 202 Mctcr von cinandcr lief ill  dcn hartgcfiorcnen Boden gctricbcn 
und je ein Nagel in die l~orizontal abgeschnittenen 1CSpf'c der~ell)cn, als Zeiclien der Endpuaktc der Basis, 
ei~~geschlagen. Sodann wurde mit den Nivellirlalten des Stampfer'sclien Instrumentes dic genanc Distanz 
zwischen diesen ermittelt, wozu die Latten durcli untergelegte Rcile mit der 1,ibelle liorizontal und mit den 
Enden so aneiiiander gelegt wurden, dass die Theilstricl~e des IAattcxisel~ul~es genau libereinstiminten (par 
co'incidence). Aus scchsrnaliger Messung crgab sich im Mittcl die Distanz rnit 201.158 Meter. 

Die Hohendifferenz zwisclien diescn Punlrten betragt 1.283 Meter; illre a1)solate Hnhe ist arls dcr Tabello 
der Hiihenmessungen zu erselicn. 

Am 6. October 1882, nachclem selbst die oberstcn Schicl~tcr~ des Bodens stein11:~rt gefroren waren, wurde 
diese Basis mit dcm St a m p f  c r'schcn Distanzmesser viermal liin U I I ~  zuriick gemessen und fur dieselbe ein 
Mittelwcrth von 201.165 Meter erhalten. Da diese Streclre im Vcrlaufe der Campagne stets zur Controle des 
Distnnzmcssers henlitzt, und vor jedcm Abgang von der Station die Correctlieit tlcs Instrumentes durcli Nacb- 
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messung der Basis geprlift und auch fast stets dieaelben Werthe erlialten wurden, nahm man ein fiir allemal 
201.160 Meter als Mittelwerth der Basis an. 

Von dieser Basis aus bestimmte man mit dem kleinen Messtiscli eine Anznlll Punlitc, sowie die n~i t  fixen 
Signalen bezeichneten Kuppen dcs Blyttbcrges, Mohnberges und des Danielsse~~liraters, f'erner den Meridian, 
der duroh Linienschiffslieutenant B a s s o  ausgesteclrt worden war. 

J e  weiter man sich aber von der Hasis entfernte, und je l~bller gelegene Punkte man bentitzcn musste, 
clesto ungenauer wurde die Arbeit, und zwischen den an eitienl Tagc gezogenen Rayons und den am niicllsteii 
Tag controlirten, ergaben sich stets erhebliclie Ilifferenzen, die von der versehiedenen Ausdeliiiung des Papicrs 
durch die Feuchtigkeit herrlihrten. 

Oft trat der Nebel so rasch ein, dass mall deli Tisch nicht schnell genug versichern lronnte, und scliliess- 
licli statt des Papiers einen nassen Lappen am Brett hatte. 

Dicse Misslichlieit und dcr Umstand, dass tier bereits in 60-100 Meter Hiiho wehende frische Wind die 
Tischpltttte nie zur Rube komnlen liess, waren der Beweggrund, die Messtischarbeit aufiugeben und die 
Bestimtnung der Objecte nach der Umfangsmethode vorzunehmen. 

So dacllte nian am besten zu thun, von der Basis ausgdliemd, das Nordost- und SUdcap der Insel - indem 
inan langs der Kuste in liurzen Intervallcn Distanz- und Brecl~ungswinlrel ~n:lss - zu urngelien und dadurcll 
ein geschlossenes Polygon lierzustellen, das die Feliler auszugleiclien errnliglichte und ail den einzelnen Eck- 
pui~kten die Lletailts sufzunehtrlen gestattete. E-Iiebci konnten, bei der 13escl1affenheit des lnstrumentes, die 
einzclrlen Puiilcte aucli durch ein Nivellernent verbunden werden. 

Als Orientirungspunlite whrden die drei Signale Danielssen, Mohn, Blytt und die selir scharf markirte 
Spitze tles Vogelbergs gewlhlt und durcli Azirnutlie verbunden, welche vom Linienschiffslientena~it B a s  so  mit 
dem Theodoliten gemesseii wurclen. Als Ausgnngsscite diente der an der Stcrnwarte und :Lm Mirenpf'cilcr aus- 
gesteckte Meridian. Da diese (lurch Winkellneesungcn erltaltenen Azin~uthe  nit der Messtischaufnahnle gerlau 
libel.einstimmten, wurden die Distanzen voni Blatte abgenominen und daniit (lie Coordinatcn dieser Orientirntlgs- 
prinlcte berechnet, welche unvcrriiclit festgehalten und als das Basispolygon gebraucht nrurdcn. 

Die anderen Seiten und Winliel der langgestreckte1-1 Ztige wurden mit den1 S t  a m p  f e r 'sclien Nivellir- 
iiisfrun~ente gernessen, doc11 rnusste hie und da eine kurze Strecke mit Messband eiagelegt werdcn. 

Als erster Geliilfe bei den Arbcite* wurde stets dcr 13ootsma1i1ismuat S a m  a n  i c11 verwendet ; als zweitcr 
der Matrose Gi  o r  d a n a ,  cler nur ausnnhmsweise durch eincn andcren Man11 crsetzt wurde. Beide liatten die 
niithige Intelligenz nebst Vcrstiindniss fur die auszui'tihrende Arheit und \ilarerr nach kurzer Zeit derart ein- 
geschnlt, dass nie der mindeste Zeitverlust zu belilagen war. 

Der Vorgang bei der Arbeit selbst war ein verscliiedener, je n:ichden~ ein oder z\rei Mann zur Vcrf'tigung 
standen. Beim I3cginne der Arbeit wurde znerst das Inst~~ument von nlir ausgepaclit, gereinigt und auf das 
Stativ aufgeschr~ubt. An dem Mittelstttolc des Stativs war unterhalb cin Senkel ein fiir allemal so festgemacht, 
dass drsse i~  Verlgngerung durclr die Dreliurigsaxe dcr Alliidade des Horizontalkreises ging und dcr Mittel- 
Pullkt des Ocularcs bei horizontaler Stellung des Fernrohres 1.30 Meter vvrn Bodeti abstand, wenn die Senkel- 
spitze denselbcn beriihrtc. Die Dist:~i~zlntten wurden zusamme~~gcsteclit und die Sc11c.ibenmittelgunkte von 
lnir gewiihnlicl~ auf' die doppelte, in scltenen Fiillen, bei selir reiner Luft, :~nf die dreiljclte den Const:~~~teii 
des Instrunientes entsprechende Distanz gclinu eingestellt. Zur Erleichter ng dcs Senkrechtli~ltens der Lattc 
Mrar am obese11 Endc il~rer hinteren Fllicl~e ein Senlrel derart bcf'cstigt, dass desseii Schnnr ia eiilein Abstand 
Pan 2 Centimeter bis zu illreix Fussencle reiclrte. An der paralleleri Lage der Lattenkante zur Schnur e'tkannte 
nlall, ob die Latte die richtige Stcllung eiiil~ahm. Jeder voll uns hatte nebst andercn Utensilien noch einen 
Bergstock, der zugleich als Signal verwetidet wurde. Hatte ich nuu niit tlem Instrument meincn Stnndpunlit 
eihgerlonlmet~, so ging cler Luttenmanti die ill~ri anbefohlene Distalls ab oder bis zulv bczeicllneten l'ut~lite 
voraus, wahrend ich das Instrument horizontal stelltc. Icli nalini dann zuerst die Orientirungsvisur, hierttuf jene 
nach dem neuen Standpnnkt, wohci der Stand der Milirorneterscliraube flir die llorizontale Stellung des Fern- 
'0hl.c~ und flir die Visur nach der obereii und unterer~ Zielscheibe iiotirt wurde. Diese Losungen wioderholte 
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ich noch in derselben Reihenfolge und winlite sodann dem Lattenrnann ab. Dieser steckte nun an der Stelle, 
wo dic Latte gestanden, cine lecre metallene Patronenhiilse in den Boden oder hart gefrorenen Schnee, und 
bezeichnete dieselbe allenfalls zur leiel~teren Auffindung rnit einigen Steineo, wahrend ich selbst unterdessen 
meinell Bergstock mit der Spitze an jenem Punlrte in den Boden trieb, iiber dem sich das Senkel befunden 
hatte.Auf diese Art konnten wir beide gleichzeitig den Weg nach dem neuen Aufstellungsort antreten, wobei 
ich das Instrument auf dem Stative nur rnit einem Tuche bedeclrt trug. 

Auf dem neuen Standpunkte began11 dieselbc Arbeit, nur rnit dem Unterscl~iede, dass ich nach Beendigung 
der Lesungen den am letzten Punkte zuriickgelassenen Bergstock holen musste. Selbstverstandlicl~erwcise wurde 
stets die tiefste Stelle des Stockes anvisirt. War letzterer voraussichtlich noch auf langere Strecken als Signal 
zu gebrauchen, so wurde er wolil auch besser und genauer befestigt, oder es wurde, falls sic11 Treibholz vorfand, 
aus diesem ein Signal euichtet, das dann so lange fur die Orientirungsvisur diente, als es das Terrain und die 
Durehsichtigkeit dcr Luft gestatteten. 

Standen zwei Mann zur Verfligung, so vcrblieb der eine beim Stocke bis ihm abgewunken wurde, worauf 
er Stock und Patronenhiilse mitnehmend nachkam; dieser Vorgang ermoglichte, d a  wir alle drei gleichzeitig 
die neuen Standpuakte einnahmen, grosse Strecken in kurzer Zeit zu beendigen. 

Musste die Arbeit an einem Punkte abgebrochen werden, so erbaute man tiber diesem und dem vorletzten 
Punkte, um die im Boden befindliclie Patrone herum, einen Cairn von Steinen rnit einem Signal, um beim 
Anschlusse der Arbeit, zur Orientirung nicht auf die eingeachnittenen Nebenpunkte angewiesen zu bleiben. 

Auf jedem der Punkte machte ich stets die nothigen Visuren nach den Detailobjecten oder bestimmte sie 
eventuell tachimetrisch. Auf einzuschneidende Bergspitzen war es selten nothig Signale zu setzen, da  die 
vnlkanische Formation meist so scharf mnrkirte Felspartien prascntirte, dass man von den verscl~iedensten 
Standpunkten rnit Sicherheit genau dasselbe Object anvisiren konnte. Die bei den einzclnen Standpunktcn 
gemachten Skizzen rnit eingetragencn Orientirungen, und im Schrittmass gemessenen Entfernungen etc., waren 
natiirlich zur Vermeidung von Irrungen unerlasslich. 

Von der Verwendung des Compasses musste principiell abgesehen werden, da  wir seine Unbrauchbarkeit 
zu Aufnahn~en auf und in der Nahe Jan Mayens gleich anfangs eonstatirten; die Localattraction ist eine so 
betrachtliche, dass ~ i e  an zwei Punkten aucl~  nicht auf Gratle iihereinstimmt. Der Compass wurde daher nur 
bei Detailaufnahmen an  schwer zugiinglichen Punkten als handliche Peilscheibe bentitzt. 

Bei den Arbeiten verursachte die niedrige Temperatur nie ernstliche Ilindernisse, ilur musste die Icreis- 
theilung und Schraubentronimel hie und da von den anhaftenden Eiskrystallcn gercinigt werden, und bei nur 
einiger Aufmerksamkeit konnte man auch das Relegen des Oculars mit Eis leicht verhindera. 

Sehr unsicher war jedoch immer der Standpunkt auf einer gefrorenen Schiieetlecke. Schienen die Ftisse 
des Statives auch noch so feat zu stehen, so gaben sie doch inlmer nach kurzer Zeit nach, oder es wich die 
Schneedecke unter den eigcnen Flissen, sobald man bei den Ablesungen langere Zeit auf einem Flecke stand. 
Es war daher dringendes Gebot, nach jeder Lesung seine Aufmerksnmkeit der Orientirung und der Libelle 
zuzuwendcl~ und das Instrumellt iiberhaupt erst dann zu orientiren, nachdem man den Schnee in der Umgebung 
des Aufstellungsortes rnit den Fiissen einigermassen festgestampft hatte. 

Besonders stijrend, ja  schmerzlich wirken auf das Auge die das Tages- oder Sonnenlicht reflectirenrlen 
Sehneefelder, nachdem die Schneebrille fur den Zeitmoment der Visur entfernt werden muss. Aucli ist im 
Frtihjahre die auf drei bis vier Meter vom Boden liegende Luftschichte oft in solcher Vibration, dass das 
Po'intiren der Scheiben fast unmoglich wird. Rei eintretendem Nebel und Wind liess sich natlirlich gar niclit 
arbeiten, wohingegen leichter Schneefall weniger heminend wirkte. 

Die Tage, die man demgemiiss zur Arbeit verwenden konnte, waren sehr sparlich gesaet, selbst wenn man 
an dieselbell nicht die Anforderungen wie in unscren Gegenden stellte; immerllin musste man eincn giinstigen 
Tag mBglichst ansnlitzen. 

1 Siehe: ,Magnctische Beobschtungcn in der Umgcbung dcr Stationu. 



Die Aufnahme der lnsel ,Jan Mayen. 5 

Da, wie erwahnt, ein klarer Blick auf die hijheren Rergspitzen zu den griissten Seltenheiten zahlte, 
andererseits schroffe Felsen, Gletscher und Lavawtisten dcm eigenen Fortliommen und den Anschltissen der 
Arbeit grosse Hindernisse, ja  uniiberwindliclie bereiteten, nachdem einzelnc Partiell der Insel so gut wie 
unzuganglicli sind, musste man sich zum Schlusse mit Resultaten zufrieden stellen, die leider nicht im Verhtllt- 
nisse zur aufgewendeten Mtilie und Arbeit stehen. B 

Eintheilung der Polygonziige in Routen. Beschreibung der Bestimm~ingsstiicke der einzelnen 
Punkte in denselben. 

Die einzelnen Polygonziige sind itinerarmassig in Routeu eingetheilt, und zwar: an der Nordwestkliste 
die Nord- und West-, an der Slidostktiste die Stid- und Ostroute. 

Der Zusammenhang der einzelnen Punkte in den Routen, sowie diescr untereinander, ferner die Art der 
Verwendung des gewonnenen Beobacht~ngsmaterisIs, ist aus der nachstehenden Beschreibung, an der Hand 
der Slrelettkarte, ersichtlich. 

Nord -Rou te .  

Obwohl das Wilczekthal bereits mit dem Messtisclle aufgenommen worden war, begann ich doc11 neuerdings 
bei dem Fstlichen Basisendpunkt A, wobei der zweite Endpunkt B und der Flaggenstock der Station zur Orien- 
tirung dienten. Da der Punkt A von dem Stcrnwartepfeiler aus nicht sichtbar war, konnte eine directe Be- 
stimmnng des Azimuthes der Basislinie von diesem Punkte aus nicht vorgenommen werden; es wurde daller auf 
indirectem Wege ermittelt. 

Von A bis 4" sind drei Zwischenpl~nkte mit Distanz- und Brechungswinkel bestimmt ; in wurden Control- 

visuren vorgenommen und stimmte die so gefundene Lage des Punktes mit jener am Messtisch tiberein. P. 6?: 
neben einem zur Bestimmung der magnetischen Elemente errichteten Pfeiler auf der gefi.orenen Nordlagnne 
gelegen, bot neuerdings Gelegenheit zu zwei Controlvisuren, und stimmte das aus dem Polygonzug und vom 
Blyttberg bestimmte Azimuth des Pfeilers gut tiberein, P. 12?& markirte sich durch seine Lage auch von grbsserer 
Ferrie sehr scharf, eignete sich zur Orieiltirung fiir an der Westroute gelegene Punkte, und konnten daselbst, 
da er ausserdem Rundsicht bietet, drei Visuren nebst einem Schnitt von l l w  aus, zu einem Ausgleicli verweudet 
werden. 

Von 1P bis 2271 sind alle Punkte mit Distanz- und Brechungswinkel bestimmt; in 20" ist eine und in 22" 
sind zwei Visuren zur Controle und Ausgleich bentitzt.Von P. 261Luncl 2 7 ~ ~  aus ist mit anderen Objecten das am 
Kreuzcap fix erricl~tete Signal eingeschnitten, welclies nebstbei vom Danielssen, Mohn und llq0 anvisirt ist. Mit 
e i ~ e m  Ausgleich wurde dieser Punkt aus genannten ftinf Visuren gerechnet und ergab sic11 eine Differem der 
Coordinaten, die eine Verschiebung desselben, im Azimuthe 12" - Kreuzcap, um 30.5 Meter nothwendig machte 
Dieser Ausgleich der Distnnzen wurde in grossem Masstahe graplliscli vorgenonunen und stimmten dann auch 
die in den P. 20" und 2291 genommenen Controlvisuren nach Mohn- und Vogelberg. Der Feliler musste auf alle 
Seiten dieses l'olygons gleichmiissig vertheilt werden, da  sie nahe parallel zum mittleren Azimuthe liegen, und 
ftir die Voraussetzung eines Fehlers an einem bestimmten Punkte kein Grund vorlag. Mijglich ist es jedoch, 
dass er in den Seiten 19n-20?8, 20%-2191 und 21%-22" liegt, nachdem ich wegen eintretendem Nebel die 
Arbeit rasch abbrecheli mnsste, vorerst aber den gut markirten P. 2 2 ~ ~  erreichen wollte. 

P. 2Bn, 2gn, 30n7 31" sind aus Distanz- nnd Brechungswinkel abgeleitet und es stimmt auch die im leteten 
h k t e  genommene Controlvisur nach dem Danielssen sehr gut. Die P. 32", 33", 34?; 35" und 36" sind ~benfalls 
niir durch Distanz- uncl Brechungswinlcel bestimmt, doch zeigt die gute i jbere i~s t immun~ von drei in 3(j7& nach 
schon bekannten Punkten genommenen Visuren, dass dessen Lage eine richtige sei. P. 37'; 3Bn, 39") 40'; weiters 
41" und 42", sind mit Distanx- und Brechungswinkel gerechnet; die Distanz 39"-401 wurde in zwei Theileil 
genommen. 

Von 22" nach 44" konnte ich zwar die Visuren dire& nehmen, musste aber die Distanz von einem 
Z ~ i s c h c n ~ u n k t e  - 43" - mit dem Messbandc messen, du vorliegende FelsstUckc die Sichtung dur unteren 



1,attenscheibe verhinderten; das Gleiche war von 44% nach 46" der Fall, wo die Distadz 45"-46" bit  dern 
Messband genomlben wurde. 

Nachdern P. 44" rnit der aus den Visuren vom Sattelstein und P. 1 7 ~  der Westroute abgeleiteten Lage 
nicht tibereinstimmte, nahm ich von dern btzten controlirten P. 36" bis hieher eine Sehwenkung des Zuges 
vor, wodurch das Azimuth 36"-37", die n&h der Methode der kleinsten Quadrate berechnete Correction von 
i- 13' 18754 erhielt. Die Punkte von 46?"49" sind bloss mit Distanz- und Brechungswinkel verbunden; von 
49"-50" musste wieder das Messband verwendet werden. Dort ist der Strand ausserst schmal und rnit Fels- 
blocken so besaet, dass es nicht mtiglich wurde directe Distanzen zu messen. Andererseits war es nicht mtiglich 
das vorsl~ringende Nordcap zu umgehen, da von dort der weitere Anschluss nach Osten bewerkstelligt werden 
musste. Es blieb daher nichts anderes tibrig, als auch die Visur bloss nach der scharf vorspringenden, senk- 
rechten Kante des Caps zu nehmen und das letzte ungangbare Stlick der Distanz zu schatzen. Spaterhin gelang 
es jedocb, von der anderen Seite des Caps, von P. 51" aus, iiber das Eis der See zu kommen nnd die Distanz 
49"-50" rnit der vierfachen Scheibendistanz direct zu messen. 

Die beiden Messungen differirten um 138.6 Meter, und zwar war die rnit dern Messband gemessene 
Distanz grosser. Aus denselben wurde der Mittelwerth genommen, da man annehmen musste, dass auch die 
zweite Distanz Fehler enthalte, indem sie fur das kleine Instrument eine vie1 zu grosse war. Dtt ausserdem 
Visuren nach 50" von 27w und 44" aus vorhanden waren, liess sich liberdies die Distanz noch so corrigiren, dass 
der Punkt, bei Festhaltung seines Azimuthes von 49" aus, in das von 2 7 w  und 44" abgeleitete Azimuth fiel. Die- 
selben Schwierigkeiten boten sich auf der tistlichen Seite des Nordcap. Ich wahlte desshalb auf dern Eise einen 
P. til", der nlit dern auf 44"errichtetenSignale und rnit der scharfenICante von 50" in einerLinie lag, und mass 
mit dern Messband die Distanz von 50" nach 51" in dieser Richtung. Hiedurch erhielt ich die Olientirung 
44"-50"-51" (den von Mer aus sichtbaren Sattelstein oder Briellethurm konnte ich leichten Schneefalles 
wegen nicht gut po'intiren) als Anschluss fur den weiteren Verlauf der Arbeit am Strande, so dass 52'$, 53", 54", 
55", 56", 57% wieder rnit llistanz- und Brechungswinkel bestimmt worden sind. 

Bei P. 57" angelangt, bereiteten mir die drei in See vorspringenden Nordgletscher neue Rindernisse; sie 
wsren auch nur auf dern Seewege zu umgehen. An dieser Stelle katn es aber im Eise zu keinem Stillstande, 
und oberhalb, an den iiber 200 Meter hohen, senkrechten Abhangen des Beerenberges, von wo aus die 
Gletselier zu abersehen sind, ergab sich liein Standpunlit fur das Instrument. Bei einer spateren Excursion 
nach der ijstlichen Kreuzbucht fand sich jedoch an der aussersten Fclsspitze derselben ein Punkt, von wo man, 
knapp vorbei an dern Absturz des Weyyrechtgletschers in die See, die am meisten vorspringenden Felsen bei 
55" erblicken konnte. Es wurde daselbst eitl grosscs Signal -59"- errichtet und ich kehrte nach 5591 zurlick, 
von wo der Brechungswinkel 50"-55n-5871, die Distanz 55"-5811 (mit Messband), und von 58" aus der 
Brechungswinkel 55'"-58"-59" gemessen wurde. 

Nachdem solcherart das Azimuth abgeleitet war, blieb noel1 die Distanz zu bestimmen tibrig, wobei 
folgender Vorgang eingehalten wurde: Volt 55" aus hatte ich einen Punkt auf der MorLne des Weyprecht- 
gletschers i'estgelegt und dort eiae kurze Basis rnit dern Messbande gemessen, welche zur Ernirung der Gletscher- 
bewegung dienen sollte. Von dieser Basis wurde tfigoriometiisch die Entfernung einer scharf vorspringenden 
Eiskante in der Mitte des Gletschcrs erhalten. I5ei der iistlichen Kreuzbucht mass ich ferner wieder eine Basis, 
von 60"-61n, und dessgleichen auf trigonometrischem Wege die Distanz nach einem vor dem Kjerulfgletscher 
im Wasser liegenden, gut sichtbaren Felsen. Sonach fehlte nur noch das Sttick Weyprecht-Kjerulfgletscl~er. 
Dieses Stiick konnte nnr naherungsweise ermittelt werden. Ich legte mich rnit einem Boote auf eine ent- 
spreehende Entfernung seewarts, sohatzte den Abstand vom Lande ab and mass sodann rnit dern Sextanteb 
den Winkel Weyprecht-Boot--Kjerulf. 

Diese drei Stiicke konnten, ohne einen grossen Fehlei6 zu begehen, als die Di~tanz 5891--59n angenommen 
werden, da Weyprecht- und Kjerulfgletscher mit 58" und 59. fast in einer Linie liegen. Von 5gq1 liatta iclt die 
Orientirung tlrsch 58'"tld bekatn mit Distmz- und Brechttngswinkel die 1'. 60" und 61*. 
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60" musste ich statt 59" einlegen, da der letztere Standpunkt fur das Signal, welches ich zur Orientirung 
ftlr den weiteren Verlauf der Arbeit errichtet lassen wollte, zu ui~siclier war. 

Von 60" und 61" sind noch die Mitte des Swend Foyn- und der reclite Rand des I<jerulfgletschcrs bcstimmt. 
Von 60n-7411 sind alle Pnnkte durch Distanz- und Rrechungswinkel verbundeii; viele derselben sind ausser- 
dem durch Rtlckwartsvisuren nach 60% controlirt. Von 7391 nnd 749~ aus wurde auch der Punlct in der NIlie 
des Nordostcaps und der Sarskrater eingesclinitten. 7418 befindet sich am Rande des Hohenlohekraters und 
gewtilirt einen freien ~ b e r b l i c k  nach der Ostseite der Insel. Einc Rccognoscirung von llier aus liess er- 
kennen, dass an eine Fortsetzung der Arbeit zu Landc 11ic11t zu denken sei. Untcr so bewandten LJmstiinden 
musstc man sich mit den Visurcn nach den hervorragensten Objcctcn begniigen und bloss nacli dern Ostcap 
lconntc noch die Distanz in Scllritten genomnlen \verdcn, da  dcr eintretende Nebcl die Messung rnit dern 
Instrumente verhindcrte. 

Dwch die in See am Bord des Dampfcrs ,Polau gemachten Winkelmessungeil nach den Gletschern der 
Ostseite und dem Nordostcap, konnte dann die TIage dersclben anniil~ernd armittelt werden, wobei fiir das Siid- 
ostcap ausserdem dic von der Ostroute abgeleiteten Azimuthe nacl~ den Bussersten vorspringenden Caps dienten, 
so dass, falls aucli von 74'~ aus nicht (1:~s w i r k l i ~ l i ~  Sti~lostcap cingeschnitten worden wBre, dieses doch 
mit Gewissheit innerlialb der beiden von 7414 und 3 0  abgeleiteten Azimuthc gosucl~t werden durfte. In dcr 
Tliat fielen jedocli die in See genommenen Schnitte nltell dern Siidostcap auf das Yon 74'& nus abgclcitcte 
Azimuth, mit wclcliem dnher auch die Coordinate11 bereclinet wurden. 

Die ganza Nordroutc wurde ii1 fiinf Theilen, xu verscliiedeiieii Zeiten aufgenommen und entl~tilt, ausser 
den bereits angefiihrtcn Eckpunkten des Zuges, nocli zahlreiclie Details, welchc liier wegen ihrer geriiigen 
Wichtigkeit nicht angefiihrt werden. 

W e s t r o u t e .  

Vom westlicheli Basisendl~unkt B im Wilozcktliale, wurde Disttlnz- uncl Brcchungswinkel nacll P. 9'0 
einem gut marlri~.ten Object, gemeesen, welehes von 2011 und vom l<rcuzcap aus eingeschnitten worden 
war; ein Aul;gleich braelite die geringci~ liiebei gefundencn Diffcrenzen zunl Verschwindcn. Bei 12w ist die 
directc Linie durch eine rorspringende, unpassirbare Felsspitze untcrbrochen. Um vor clersclben Aufstell~~ng 
nehmen zu k h n e n ,  beatitztc IIIRII das Eis der Meeresfltiche in der Iloffnung, direct auf die andcre Seite weiter 
arbeiten zu kbnnen. Kaum war jedocll das Tnstrument rtufgestellt, als es aucli sellon an allen Seiten zu krachen 
begann und das Eis sich so rascli in Rewegung scbte, dass man nnr niit dem Instrnmente in der Iland, von einer 
Schollc zur andern springend, dns Land erreirlien konnte. 11% die von 81~,'9~, l o w ,  l l w  gut bestimmte Pola- 
lclippe als weitere Orientirung beniitzt werden solltc, war auf l l f c  kein Signal zurllckgelasscii worden, cs 
musste jedocli daselbst wicder Aufstcllung genornmen werden, urn den von dort sichtbaren P. 13w, auf welchem 
sic11 bereits dcr Lattcnmann befltnd, anzuvisiren. Bei dieser zwcitcn Aufstellung wnrden seclis Visurcn 
genommen, wovon die Visurcn nacll dem Vogelberg, nach 12" und dcm Rreuxcap zlotllwendigerweise als Aus- 
gleieh vcrwcndet wurden, indem die zweite Aufstellung nicht gennu auf dcmselben Pnnkte wie das erste Ma1 
erfolgt war. Sptiter wnrde die Distanz 13~-12w mit deln Messbnnd geinessen und 1316 von llw ans bercclinet; 
es zeigte sich aber, da die Distaltz 1 1 ~ - - 1 2 ~  im Rogen gen~essen wol.dcn war, gegenUber dern Pothenot: Vogel- 
berg- 12"-Polaklippe, der arif 13111 genommen worden wal; neuerdings cine Differenz, welclie daiin auch nus- 
geglichen wurde. 

P. 12" konnte d s  fix angenommen werden, dn auch die Visuren von 2071 und dcm Rrenzcap avs dart 
Bbereinstimm ten. 

Bis P. 22.1 ergab sic11 kein aiiderer Zwischenfall, man ersparte sich aber griissere Arbeit mit der an Details 
armen, 2l/, Kilometer langen Ebene, indem eiii lusserst scharf niarlcirter Fels am Sattel ober der engliscllcn 
Bncht, von 1 7 ~ ,  1gW, 2OW und 22w aus eingeschnitten wurdc. Zur grtissereil Sicherl~eit wurde nachtriiglich nocll 
ein I-Iilfspunkt potlicnotiscl~ bestimmt, von welcliem Distanz und Azimuth nach dern factischen Anfstellu~gs- 
punlct an1 Sattelstein genommen wurden, 
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Ost rou te .  

Die Ostroute scliliesst beim P. 4'" an die Nordroute an. Erstens erhielt man dadurch einen leichteren 
Anscl~luss und zweitens konnte der unter dem ostliclien Abhang des Mohnberges gelegene P. 7O, der schon 
am Messtisclie aufgenommen worden war, in die directe Messung einbezogen werden. Von Go nach 7O konnte 
zwar die Visur direct genommen, fur die Distanz aber musste ein Zwischenpunlct eingelegt werden. 

Von den mit Distanz- And Brechungswinkel gerechneten und vom Messtiscli abgenon~menen Coordinaten 
wurde das Mittel genommen, da sich bloss eine kleine Llifferenz ergeben hatte. Yon 70 nach 10u wurde eine 
Gerade ausgesteckt, deren LWnge in drei I~rtcrvallen (wor~uiter von 70-80 mit den1 Messband) gemessen wurde. 
Die Lage von P. 14 ist, ausser durcll die directen Messungen, noch durch die lilickwlrtsvisuren nach Mohn-, 
Blytt-, 1)anielssenberg und 70 bedingt. 

Sclion frtiher war ein bei der Eierinsel fix errichtetes Signal, durch Visuren vom Mohn- und Danielssen- 
berg einerseits und durch Schnitte nach rliclrwiirts auf Mohn-, Danielssen- und Blyttberg andererseits, zu einenl 
moglichst verlasslichen Orientirungsobject gemacht worden. Da jetzt ausserdem von 140 die Distanz in vier 
Absiitzen nach dem Signal gemessen wurde, konnte die gaiize Linie von 4" bis zum Eierinselsignal neuerdings 
einem Ausgleich unterzogen werden, damit jeder der Punkte den vorangeflihrten Bedingungen moglichst 
gut entspreche und die Coordinatendifferenz im P. Eierinselsignal anfgehoben werde. 

Von I?. 14-220 ergab sich keine Unterbrecliung in der Arbeit. Bei der Coordinatenberechnung musste 
jcdoch der Zug: Mohn-140-22" so geschwenkt werden, dass in letzterem Punl~te auch die iiach dem Mnhn- 
und Danielssenberg genommenen Visuren iibereinstimmten. Die in 300 aus den Visuren abgeleiteten Azimuthe 
nach dem Leuchtthurm und nach der Vogtkraterspitze 2, ergaben mit den aus cien Coordinaten dieser Punkte 
bereclineten Azimutlien cine Differenz, wesslialb die ganze Linie 220- 300 ausgeglichen wnrde. 

Nachdem ohne weitere I-Iindernisse bis hieher gearbeitet worden war, mussten bei Cap Fishburn die 
directen Messungen beendet werden, da die vorstehenden schroffen Spitzen jedes weitere Vordringen unmoglich 
machten und die Aussicht behinderten. So nahm man denn noch moglichst zahlreiche Visuren nach den einzelnen 
Caps, und zwar von 300 und von einern Hilfspunkt aus, der zwischen 220 und 230 auf einem hoheren Felsen 
nachst der Turnbucht gewiihlt wurde. Nachdeln diese Schnitte sich jedoch unter sellr spitzem Winkel trafen, 
nahm man noch von der Eierinsel Depressionswinkel mit dem Nivellirinstrument nnd rechnete mit diesen uxid 
der barometrischen Hohe des Standpunktes die Distanzen. 

Obwohl nun die ~bereinstimmung keine gute war, wurde in Ermanglung anderer Bestirnmungsstticke 
nothgedrungen das Mittel zwischen den gefundenen Distanzen genommen. 

Was die noch bemerkenswerthen Objecte der Ostroute betrifft, so wurde die Prasidentenldippe von 220, 
300 und 310 aus eingeschnitten; die Ost- und Westspitze der Eierinsel und das Kalb sind aus Visuren vom 
Eierinselsignal, 120 und vom Danielssen gewonnen, so zwar, dass sie auf das vorn Blyttberg mit dem Theodolite11 
gemessenen Azimuth zu liegen kamen. 

Sl idroute .  

Die in der Stidroute zusammengefassten Punkte wurden bis inclusive gY im ITerbste 1882 aufgenommen, 
als Inan noch hoffen durfte, die Linie in cler Mitte der Insel tiber die Bergspitzen hinweg fortfilhren zu lconnen. 

Die bald eintretenden Nebel und die heftigen Winde verhinderten jedoch dies Vorliaben. 
Vom Daniel~sensignal ausgehend, wurden nur die P. la, 28, 38, 65, GJ, 85, gY mit Distanz- und Brekbungs- 

winkel bestimmt. Dabei dienten als Controle die Visuren nach dem Mohnberg lurid dem Vogelberg, wozu 
in 9. noch die Visur mit dem aus den Coordinaten berechneten Azimuth nach dem Briellethurm tiberein- 
stimmte. Die Bergspitze 48 wurde von 3; 5"nd 4; die Spitze 7y von G8 und 8) eingeschnitten. Die SDule ist 
aus den Visuren 1; 335 78 und Eierinselsignal gerechnet. 

Um die Arbeit an der Ktiste weiter ftihren zu kbnnen, bentitzte man ein schon frtiher von 70, 100 und 
14" eingeschnittenes Signal, namlich 10", das durch die Rtickwartseinsehnitte nach dem Eierinselsignal, der 

d~terreichische Expeditiou auf Jon Moyen. 2 
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Sanle und Blyttberg noch genauer festgelegl wurde. Von hier aus wurde die Visur nach dem unter der Saule 
gelegenen P. lls nnd sodann die Visur nach dem hIohnberg, 70 und Eierinselsignal gcnommen. Diese vier 
Bestimmungsstlicke fixirten die Lage des Punktes llJ. Von lls mass man dann in gerader Linie die Distanz 
nach 12y, um aus diesen zwei Punkten 13" zu bestimmen. P. 138 ist ein kirchthnrmartiger, auch von See aus 
gut sichtbarer Felsen am Abllange des Hannberges, dessen Lage, zur Vergewisserung, im Jahre 1883 ein 
zweites Ma1 von denselbcn Punkten aufgenommen wurde, und llsst die ~be re ins t immun~  der beiden Beob- 
achtungen annehmen, dass die Coordinaten desselben, wenn auch nur aus zwei Schnitten ermittelt, so doc11 
richtig sind. 

Da hier noch ein Punkt zu Detailmessungen und fur die Nestimmung des Neumayerberges etc. beniithigt 
wurde, man sich aber auf 13"icht aufstellen konnte, so nahm man den Standpunkt auf eine~n l~leinen Hligel, 
rechnete diesen - P. 14" - aus den Schnitten von 91 und 12. und glich Init demwinkel 13"-14v-12y aus. 

Der P. 15Y iut von 12y durcl~ eine Visur bestimmt, wahrend seine Distanz durch den Pothenot: Kalb- 
Slule-3 3 9 e d i n g t  ist. Der Standpunkt auf Cap Traill hat Schnitte vom Eierinselsignal und 15; die mit einer 
Pothenot'schen Bestimmung: Lootsenboot-Saule-Kalb ausgeglichen sind. 

Fast bei jeder Aufstellung, welche die Sichtung der Lootsenbootklippe gestattete wurde dieselbe anvisirt, 
und sind die Coordinaten dieser Klippe aus den am besten stimrnenden Visuren von lla, 12Y, 14, Danielssen-, 
Mohn-, Eierinselsignal berechnct. Da diese Schnitte indessen nocll immer zu schief erschienen, wurde spater 
noch die Bedingung des Azimuthes 15s-Lootsenhoot hinzugegeben, nachdem die ~berprufung sammtliclier 
Visuren von und nach P. 15"rgab, dass seine Lage eine hiezu vollkommen verlassliche sci. Fiir Cap Wien 
erhielt man leider nur sehr schiefe Schnitte; dessen Lage wurde daher graphisoh aus den Visuren vom Eicr- 
inselsignal, Danielssen, 1 9  und Cap Traill ermittelt. 

Die Anhiihen, Krater und Bergspitzen von Wichtigkeit, wnrden in die der nordiistlichen und slidwestlichen 
Halfte der Insel abgetheilt. Ihre Lage wurde, je nachdem sie einen scharf markirten Punkt oder bloss die ICuppe 
dem Auge boten, entweder aus Visuren mehrerer Punkte gerechnet, oder graphisch bestimmt; die Coordinaten 
sind in letzterem Falle nus auf hunderte von Metern gegeben. 

Un] die Leuchtthurmklippe und die Bcerenbergspitze genauer zu erhalten, wurden die niithigen Winkel- 
messungen mit dem Theodoliten vorgenommen. Mangels einer langeren Basislinie, deren Endpunkte gegen- 
seitig hatten anvisirt werden kirnnen, wurde bei sehr klarer, ruhiger Luft zuerst am P. Eierinselsignal Auf- 
stellung genommen, wo man dio Winkel Leuclitthurm-Mohnberg und Mohnbe1.g.-Beerenberg mass. Am 
Beerenberg wurden solche markante Schneebrtiche oder Felsen anvisirt, die auch ron den anderen Stand- 
punkten aus sichtbar waren. Die Visuren wurden von mir achtmal, jedesnlal bei beiden ~reisstelfungen, und 
vom damals anwesenden Linienschiffslieutenant B a s s o  zweimal genommen. 

Die zweite Aufstellung erfolgte am Mohnberg, von welchem mehrere Richtungen nach denselben Objecten, 
uebst dem Eierinselsignal und dem Kreuzcapsignal, genommen wurden ; zur Orientirung diente hiebei das Blytt- 
bergsignal. Am Kreuzcap wurden schliesslich die Winkel Mohnberg-Beerenberg gemessen. Die Beerenberg- 
punkte sind also aus drei Schnitten abgeleitet, und wenn auch die Leuchtthurmklippe nur aus zweien bestimmt 
erscheint, so wurden von arlderen Punkten aus noch so zahlrciche Visuren nach der s e l~ r  scharfen Spitee der- 
selben genommen, dass bei der gtinstigen ~bereinstimmung dieser mit den Schnitten vom Mohn- und Eier- 
inselsignal kaum ein Zweifel liber die Lage der Rlippe eriibrigte. Ausserdem stimmt die Lage sowohl dieser 
Klippe, als des Siidostcap, Kalb und Lootsenbcot mit Visuren, die von Herrn Prof. Moh n genomnleo und uns 
zur Verfligung gestellt wurden. 

In der Tabelle I sind die geradlinig reehtwinkligen Coordinaten aller jener Punkto gegeben, die zur 
Construction der Karte hauptsachlich bentitzt wurden. Sie sind auf den Aufstellungsort des Passageinstrumentes, 
den Sternwartepfeiler der Station im Wilczekthal, als Coordinatenmittelpunkt bezogen. 



Die Aufnnhme d e ~  lnsel .Jagt Mayen. I1  

Da der Nutzen einer vollstiindigen Darstellung der Aufnahme von Jan Mayen, sowie eine noch aus- 
fuhrlichere Detaillirung der Methode und allell vorgeuommcnen Messungen, in lieinem Verlialtnissc zu dem 
Umfangc, wclchen eine solclie Publication anneltmcn wiirdo, pteht, und nur der gcriugste Theil wissenschaft- 
liclies Intcressc beanspruclicii ltijnnte, so bcscllrMnkt man sich auf die voraiigeflihrte Darstellung dcr Arbeit, nus 
welclicr hoffcntlich jcdermann in der Lagc sein wird, oilleu Scllluss nuf die Gewichtigkeit der einzelnen Punlrte 
zu ziehen. I-Iiezu sol1 aber noch knrx dcr Vorgang, der bei der Berechilung der Coordinate11 eingchalte~i wurde, 
skizzirt werden. 

Ausser dcr Linie Sternwartepfeiler-Meridiaumi~c, wurde lrcin ancieres Azimnth astronomiscli bestimmt. 

Mit dem Theodoliten wurden, wie erwahnt, urehrcre Winlrol gcnlcssen und darans die ilachfolgeildcn 
Azimnthe abgeleitet: 

Meridianmire-Blytt-Signal . . . . . . . .  99O30'36'00 
. . . . . . . .  27 -Flaggenstack 180 46 43.72 

Blytt-Vogelberg . . . . . . . . . . . .  215 26 8.50 
. . . . . . . . . . . . . .  97 -Ka,lb 302 43 7 -65 

,, -Danielssen-Signal . . . . . . . . .  43 50 50.05 
-Molm-Signal . . . . . . . . . . .  267 43 51-00 
-Lagunenpfeiler . . . . . . . . . .  230 19 11.00 

Dicse Azimuthc waren bei allen Ansglcicl~srecl~nu~gen, in die sie einbczogen wurden, als dic genaueren 
festgehalten worden. 

Die Azimuthe der Seiten in den verschiedencn Ziigen, sind von dem Azimuth der Basislinic A-B abge- 
leitet. Da, wie gesagt, voii A nnd B aus wader dio Meridianmire noch dcr Steinwartepfeiler zn selien waren, 
konnte eine directe Messung der Polygonwinkel nicltt vopg9nommen werden, 

Fig. 1. 
wesshalb folgendes Rechnungsverfaliren eingeschlagen wurde, 

Am Messtisch waren die Punlrte Ipstrument-Pfciler wild Mire dnrch P 

mehrere Schnitte bestimmt. Da nu11 die Lillie A-B als Basis diente, ermittelts 
man mit dem Distanzmesser noch die LLnge der Linie P-M (Fig. I), welcbe" 
gleich 377 -30 Meter gefundcn wurde. Bei der Ausarbeitung wurden sodann 
13M, PA und A M  mehrlvals mit dem Zirlrel am Mcsstiscb abgestochen (dns 
Messtischblatt war im Massstabe 1 : 5000 aufgenomnien, doc11 wnrdo, urn die 
Verilnderung des Papiers zu berticksiclitigen, die Verjlingung nacli der bekannten 
Lgnge der Basis neu gerechnet) und rnit den so erhaltenen Seiten aus den 
Dreiecken APB, BMA, PAM und PBM die Winlrel gerechnet. Da die gemein- 
schaftlicheil Seiten natlirlicli nicht tibereinstimmten, erfolgte oil1 Ansgleich nach 
der Methode der lrleillsten Quadrate, wobei die Diagonalen Pill und BA ohne 
Berticksichtigung der Gewicllte festgchalten wurden. Da sich durcll die hieraus 
resultirenden Date11 die absolute Lage aller aufgenommcnen Puiikte bcstimmt, 
sol1 zugleich als Beispiel ftir die Durehflihrung der anderen nothwendig 
gowordenen Ausglcichsrechnungen, diese vollinhaltlich wiedergegeben werdon. 

Abgenommene Seiten : 



Aus den Seiten gerechnete Winkel: 
(6, 5) 17O45'56'33 
(8,O) 107 32 34.10 
(1,O) 54 41 29.57 

(2, 1) 66O57' 0'77 
(4, 0) 35 25 27.14 
(5, 0) 77 37 32.09 
(8, 7) 49" 59'40'18 
(2, 0) 121 38 30.34 
(3,O) 8 21 49.48. 

Bedingungsgleichungen: 
0 = (1) + (6) + (8) - (5) 
0 = (2) + (4) + (5)-(1) 
0 = (2) -+- (3) I- (8) - (7) 

0 = -6146-(2)13-0-(3)143.2-(5)65.7+(6)65.7+(8)6.7 
0 = -6145-(2)13.0-(4)29.6+(5)4.6+(7)17.7--(8)17.7. 

AusdrUcke der Verbesserungen: 

(I) = Ki-Kz 
(2) = Kz+K3-13.0K4-13.0K5 
(3) = K3-- 143.2 KO 
(4) = KL-29. 6 K5 
(5) = -K,+Kz-65.7K,+4*6K5 
(6) = K,+65-7K4 
(7) = -K3+17.7K, 
(8) = K,+K3+6.7K4-17~7.K~. 

Endgleichungen : 

Hieraus ergeben sich die Factoren (Correl.) : ' 
K, = + 50.28338 
Ez = + 113 96990 
K3 = + 123.80738 
K +0.99936 
K5 = +10.53877. 

Hiermit die Verbesserungen: 
(1) = -1' 3'69 
(2) = +1 27.78 
(3) = -0 19.30 
(4) = -3 17.98 
(5) = +O 46-51 
(6) = +1 55-94 
(7) = -1-1 2.74 
(8)=-0 5-74. 
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Verbesserte Winkel und Seiten: 
(6,5) 17'4'7' 5'76 . . . 64.439 
(8,0)107 32 2 8 - 3 6 .  . . 201.160 
(1,O) 54 40 25.88 . . . 172.124 
(2,l)  66'59'32'24. . .319-876 
(4,O) 35 22 9 . 1 6 .  . . 201.160 
(5,O) 77 38 1 8 - 6 0 .  . . 339.464 
(7,O) 57'33'56'66 . . . 319.876 
(6,O) 9 5 2 5 2 4 . 3 6 .  . .377.300 

(2, oj 121 39 58-12 . . . 377.300 
(3,O) 8 21 30.18 . . . 64.439. 
Azimuth p-M = 0'0 ' 0" 

n P A  = 302'26' 3'34 und 

17 A-B 104 38 57 ~ 5 8 .  
Die mit dem S t  a m  pf e r 'schen Nivellirinstrumente gemessenen Distanzen ergeben sich aus der Formel : 

D =  226' 474 wenn 226.47 die Constante des Instrurnentes, o die Lesung an der Trommel der Mikrometer- 
0-U 

schraube fiir die obere Scheibe der Distanzlatte und u flir die untere, d das Mass der Entfernung der Scheiben- 
mittelpunkte ist. Nachdem d gleich 0 . 9 9 3 5 ~ ~  gemacht Fig. 2. 
wurde, konnten die Distanzen direct den hiezu berech- 
neten Tafeln entnommen werden. 

Zur Rechnung kleiner Hbhenwinkel diente die 
Bleiohung : 

W in see. = 916. l7(nz-%)-Om 1688(mg-n?, 

worin m dieLesung flir das hbher liegende Object bedeutet. 
Die Notirung der Lesungen an der Schraube 

geschah auf 0 -001 Theile, der Horizontalkreis wurde 
auf Zehntelminuten abgelesen. Bei der Berechnung der 
Azimuthe sind auch jene Secundel~theile berllcksichtigt, 
die sich bei Mittelungen oder Ausgleichen ergaben. 

Ausgleichsrechnungen wurden an jenen Punkten vor- 
genommen, an welchen die von verschiedenen Dreiecks- 
seiten abgeleiteten Azimuthe einer Linie, grbssere Unter- 
schiede als 0 ' 5  aufwiesen. jli. 

Diese Ausgleiche sind alle nach der Methode der 
lcleinsten Quadrate durchgeflihrt, mit Ausnahme jener, 
die in der Routenbeschreibung als ,,graphisch aus- 

A 
geglichenl( bezeichnet wurden. Wo ftir ein Object nicht 
mehr als drei Visuren aus verschiedenen Punkten vorhanden waren, wurden Distanz- und Brechungswinkel stets 
als unveranderlicll angenommen. Als Beispiel folgt die Beobachtung und Berechnung der Beerenbergspitze: 

Beobachtete Winkel (Fig. 2) : 
(1,O) 127'13'17~50 

J (2,O) 36 5 32.50 
(3,2) 83  18 22.50 
(4,O) 84 5 44.75 



Aus den Coordinatendifferenzcn der Punkte: Kreuzcap, Mohn- und Eierinssl-Signal ergibt sioh: 

log KM= I = 3.7736307, log ME = I1 = 3,5587878; (2,0)+(3,2) = (3,O) = 119"22'53?10, 

welche Werthe festgehalten werden sollen. 
Es ergeben sich demnach die Bedingungsgleichungen; 

I sin (1,O) sin [I 80 ' - (3,2) - (4, O)] - 
J - 1 ;  

11 sin (4,O) sin [ la0  '-(I, 0) -(2, O)] 
oder : 

0 = -1+6179(A 5 , 0 ) + ( 1 ) ( ~  I , O + A  6,5)+(2)(A5, o + A  6, 5) - (4) (A  57o+ A47o) 

wobei I (der Unterschied zwischen log; des Zahlers und log des Nenncrs) als Fehlcr u~ ld  canstantes Glied der 
Bedingl~ngsgleichung, und (a 5, O), (A 1,0) etc. (die ~ n d e r u n g  des log sin fur 1" des Winlrels) a18 erster 
Differentialquotient des log sin betrachtct wird. Durch Einftihrung dsr Werthe fiir die Seitengleichung erhalt 
man sonach: 

0 = -5883 02 + (1)54 30+(2)164 50-(4)96 40 

oder die Verbessernngen durcli Correlate ausgedrlickt : 

( l ) =  54.311, 
(2) = 164.51Ct 
(4) = -96.4K1, 

und die Endgleichung laatet sodann: 

= 0.14969 wird. 
Hiermit erhalt man als Verbesfierungen : 

(1) = + 8*13  
(2) = + 24 - 62 
(3) = -61 -90  
(4) = -14.43 

Die verbesserten Winkel sind somit: 

Naohdem das Azimuth der Seite I, d. i. Mohnberg-Kreuzcap = 192'26 '35'42 ist, erhLlt man duroh 
Hinzugabe des Winkels (2,O) das Azimuth Mohnberg-Beerenberg a = 288'32 '32'54. Mit der aus den ver- 
besserten Winkeln berechneten Distanz M-Bba ba 16475.96 Meter, erhalt man scliliesslich als Coordinaten- 
differenz : 

~p =z -12347*82 m 
A m  rz -10908.18 m. 
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In gletcher Weise sind andere Punkte am Beerenberge bestimmt worden. Ftir normale Verhaltnisse waren 
die berechdeten Corredturen allerdings sehr gross, bedenkt man aber, dass man iiber kein scharf markirtes 
Signal verhgte, also /nuoh die Richtung nicht genau auf jene Punkte nehmen konnte die den1 wirklichen 
Standpunkte entsprachen, so wird man es gerechtfertigt finden, wenn man den Unterschied zwischen zwei 
Winkeln, von denen einer aus einem Polygon gerechnet, der andere direct am Standpunkte Mohnberg gemessen 
wurde, der fehlerhaften directen Messung zuschreibt. 

Zieht man diese Umstitnde in Betmcht, so darf die Beobachtung gewiss als geniigend genau bezeichnet 
werden, weist doch die gerneinschaftliche Seite der zwei Dreiecke ohne Ausgleichung berechnet - bei einer 
Lange von 16 -5  Kilometer - bloss einen Unterschied von 44 .5  Meter auf. 

Rei den Distanztnessungen mit dem Nivellirinstrulnente involvirte ein Fehler von 0.001 in der Ablesung der 
Mikrometerschraubentlieilung bei 300 Meter Entfernung der auf doppelten Sbstand der Scheiben gestellten 
Lstte, einen Fehler von 0 . 2  Meter in der gernessenen Distanz. Die Maximaldifferenz, die sich zwischen zwei 
Lesungen nach derselben Richtung vortindet, betragt 0.008 Schraubentheile, meistens reducirt sich jcdoch 
der Unterschied auf 0.003-0.005 Tlieile. Durch die in der Folge an  vielen Punkten genommenen Control- 
visuren, konnten jedoch Ausgleichungen derart vorgeoomniefi werden, dass die bei der Distanzmessung 
gemachten Fehler zum Mindesten an den Hauptpunkten aufgehoben erscheinen. 

Aus dem ganzen bisher Geschilderten llsst sich ersehen, dass die durchgeftihrte Arbeit lceineswegs 
Anspruch auf die Genauiglceit eines trygonometrischen Netzes erhebt. Sie war eben nichts Anderes, als eine mit 
mrjglichster Sorgfalt durchgeftihrte fliegende Aufnahme, die eine vulkanischen Verlnderungen unterworfene 
Insel kartographisch darstellen sollte. 

Tabelle I. Constructionsdaten zur Karte von Jan Mayen. 

Berechnete Punlrte. 

Position der Sternwarte: Breite = 7 0 ~ 5 9 ' 4 8 ~ 1  N. 
Lange = 8'28'7'8 West v. Grecnw. 

Coordinaten in Metern. 
- . -- 

Object 

Sternwartepfeiler 
Mire 

Ba~ispunktA 
9, 13 

Flaggcnstock 

P 

6 
o 

- 145'26 

W e s t - R o u t e :  

?n 

o 
+ 377.30 
+ 92.32 

+ 49 '36 ,+  41'44 
, - 5'50, - 27'30 

1 )  In dio Karte nibht dufgeuom~nen. 
2) IU dic Ktlrto ~l icht  aufgenommen. 

13" 
1 4" 
I 5'" 
I 610 
17" 
I 810 
1 9" 
2010 

2 I W  

2 2 w  
Suttolstcin 

Brielle-'l'hurm 
23" 

I '0 

2'" 

3 '" 
4'" 
5" 
610 
7 '" 
8b 
9" 

Pola-Klippo 
10" 

1110 

12" 

Bezeichnung 
a11f der 

Skelettliarte 

il 

M 
A 

+ 64'37 
+ 99-05 
+ 177'67 + 280.22 

354'14 
+ 425.07 
+ 485'98 
+ 538.38 

554'92 
+ 406'85 
+ 735'64 
+ 797.71 
+ 980'84 

3 188.40 
+ 284'09 
+ 465'65 
-+ 670.02 

824'64 
+ 986.01 
+ 1150.68 
+ 1326.78 
+ 1413'28 
+ 1410.74 
+ ~~~~~42 + 1867.19 
+ 2106.52 

- 855.55 + 80'62 / 2, Moktt. 

~n 

+ 317'03 
- 416.26 
+ 835.20 

fl 1 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Y. m. 
10 

11 
12 

+ 2831'64 
+ 3006.51 
+ 3215'04 
+ 3428.54 + 3682.89 
+ 3899.26 
+ 4106'52 
+ 4156.99 + 4286'88 
+ 4420'53 + 6525'18 
+ 6810.00 
+ 6771.94 

Bezeichnung 
m f  der 

Skelettkarte 

Bl. 
Vog. 
Dan. 

Object 

Blyttberg 
Vogelberg 

Daniclssen-Kruter 

Y 

+ 359'79 
- 162.02 
+ 857.52 

Laguncnpfeilor 
Mohnbeg 

+ 1304.85 
+ 1383.76 + 1430.32 + 1464.25 
+ 1509.23 
+ 1558'83 
+ 1597'68 + 1660.94 
+ 1820'38 
+ 1979.32 + 2574'16 
+ 1909-oo 
+ 3564'87 

- 1053.65 
- 727.30 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

S. St. 
BY. T. 
23 



P 

4-19717.58 
+19801 '75 
3-20185-76 
fzo365-22 
+20799'28 
f-20171'92 
+20648'35 
4-20855.84 
+18888.89 
+ 8048.60 
+ 7597.00 
+8975.00 
+ 9410.00 
+9545.00 
+15164*oo 
+15952.00 
+14286-00 
+14442.00 
+14325 '00 
4-13330.00 
+12600~00 
+12083.00 
+18780.00 
+18226'00 
+18300~00 
+ I ~ I ~ O . O O  

+19300~00 
+zoo65 -00 
+21012~oo 
f-19687.47 
+21107~08 
+19967.27 
+20488.25 

Bezeichnung 7- Skelettkarte 

- 

Object 

51"' 
5270 
53" 
54'" 
55" 

SW-Cap 
7 Klippen a 

B 
siidn-cap 

Carl Stepllan-Spitzc 
Bergspitze 1110 

IIIw 
IVfu 

,, VIw 
Franz Joseph-Spitae 

Elisabeth-Spitze 
Rudolf-Spitae 

Stefanic-Spitzc 
Bom1)clles-Krater 

Krater VIIIW 
Bergsp. IXw 

Stcmeck-l'opp 
Kruter XIw 

Pock-ICmter 
Berg XTIIw 

XlVw 
Krater XVw 

Arnetli-Hr~ter 
KraterXVIIw 

Viiringer Krater 
Hoybcrg 

Hocsat~tcn 
Krt~ter  XVIIIw 

+14270'92 
i-14.539'41 
+14867'70 
+15177'oo 
-I-15493.49 
-1-18296'81 
i-18373.16 
-1-18691'41 
f-18944.84 + 6202~00 
+ 6114~00 
+ 6 2 7 0 ~ 0 0 1 ~ ~ ~  
+ 7500'00. 
+8875'00V1~ 
+13158'oo 
f14075.00 
+12145.00 
+I 1875 '00 
+I 1290~00 
-I- 9768.00 
+10295~00 
+ 9710.00 
+14640.00 
+13875'00 
+1595o'oo 
+17625.00 
+152go.00 
+I 5250 '00 
+1474o~ooXVII~ 
+16523.72 
+15070'07 
t-13883.65 
1-14287 '43 

N o r d - R o u t e :  

Bezeichnung 
auf der 

Skelettkarte 

24 
25 
26 
27 
Bud. 
28 
29 
30 
31 
Iloob. 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Cp.X 
V. S. 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
C'). P. 
N. S. Sp. 
50 

Object 

2q10 
2 5 ~  
2 6 ~  
27W 

Iiudsen 
28w 
2gW 
30'0 
3IW 

Rooberg 
32" 
33W 
34w 
3 5'U 
36'0 
3 7'" 
3sw 
39" 

Cup N. 
Vogels%ule 

4ow 
41 
4zW 
4jW 
44W 
45W 
4bW 
47w 
4sw 
49W 

Cap P. 
Niedere Siidspitzc 

50" 

51 
52 
53 
54 
55 
S. W. Q. 
7 El. a 
7II l .  B 
S. Cp. 
Ia 
11s 

IVs 

Fr. .J. 
E. 
R. 
St. 
Bomb. Ifr. 
VIIIS 
1x8 
St. 2: 
XIS 
Piiclc-Kr. 
XI118 
XIVa 
XVS 
AT%.-Kr. 

V6r.-IG. 
IIoyb. 
IXoes. 
XVIIls 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44N. W.Cl). 
46 
47 
48 
49 
50 N. Cp. 
51 - 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

P 

+ 6878.67 
+11636-34 
+12071-90 
t-12565'39 
+13757.81 
+13018-83 
+13159'45 
+13392'07 
-1-13654'91 
+15061.32 
+14oz7.20 
+14z06.03 
-1-14668'45 
f-14979'55 
-1-15462-76 
+15602'89 
+161og.1z 
+16388.41 
+16158'63 
+1659Se25 
+16373'99 
+16745.32 
-1-16896-47 
t-17000.19 
+17350'61 
4-17550'54 
+17831'1o 
+18297-67 
+18530.99 
i-19053'90 
+17825-69 
4-20839.19 
4-19366.69 

A 
I" 
2" 

3" 
4" 
5" 
6" 
7" 
8" 
9" 

10" 

I I" 
12" 

13" 
14" 
15" 
I 6" 
17" 
I 8" 
1 9" 
20" 

21" 

22" 

23" 
24" 
25" 
26" 

Kreuz-Cap 
27" 

m 

+ 2627.21 
+ 6561.23 
+ 6850.46 
+ 6959'59 
+ 6930-31 
+ 7064'85 
4- 7125.22 
+ 7357'15 
+ 7459'84 
-t 8607'53 
+ 7668.54 
-I- 7888.38 
+ 8351'73 
+ 8748.00 
+ 9034'90 + 8900.68 
+ 9156.02 
+ 9657'95 
+ 9093.49 
+ 9510.55 
+10409'70 
+IO~OI'ZI 

+~oggg.oz 
+11167.85 
i-11298.37 
4-1'553'07 
+ I I ~ I ~ ' I ~  
t-12821.79 
+13182.38 
t-13415'68 
+11061'59 
+13516.84 
t 13773'31 

- 145.26 
- 278'53 
- 495'98 
- 826'24 
- 861'17 
- 957'95 

1070'34 
- 1143.54 
- 1232.34 
- 1300'84 
- 1391'14 
- 1356'34 
- 1370'99 
- 1369'49 - 1490.89 
- 1583.39 - 1670.69 
- 1733'69 
- 1740.49 - 1723'89 
- 1710.29 
- 1872.99 
- 2065.91 
- 2145' 77 - 2231'61 
- 2279.55 - 2318.56 
- 2106.74 
- 2509.61 

- 6061.70 
- 6346.95 
- 6586'34 
- 6945'64 
- 7158'15 
- 7507'68 
- 7928'90 
- 8238'12 
- 8627-98 
- 8973'69 
- 9127'38 
- 9313'52 
- 9718.13 
- 9891'66 
-10137'50 
-10910.84 
-11256.48 
-11473'78 
-11861'76 
-12031.36 
-13414.17 
-13510'05 
-13480'42 
-13820'91 
-13927'66 
-14149'45 
-14344'30 
-14577'17 
-14162'48 

+ 92'32 
- 22-89 
- 156.65 
- 341.63 
- 319'80 
- 543'55 
- 871'19 
- 1093'49 
- 1345'39 
- 1563-59 
- 1899'19 
- 1972.29 
- 2075'36 
- 2148'26 
- 2419'10 
- 2663'24 
- 2923.08 
- 3190.42 
- 3459'82 
- 3722'12 
- 3886'72 
- 4231.25 
- 4712.97 
- 4962'34 - 5207.23 
- 5398.68 
- 5603.35 
- 5717.77 
- 5894'23 

- 2629.03 
- 2751'89 
- 2881'70 
- 2982.60 
- 3013'74 
- 3030'95 
- 3224'57 
- 3259.91 
- 3302'97 
- 3433'39 
- 3497'32 
- 3615'99 
- 4022'29 
- 4151.99 
- 4301'90 
- 4433'51 
- 4737'05 
- 4939'73 
- 5187'75 
- 5281.45 
- 6322'19 
- 6394'35 
- 6399'03 
- 6737'54 - 6859'83 
- 7049'59 
- 7437'29 
- 7929'94 - 7003'91 

A 
I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 1  

I 2  

13 
I4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 

23 
24 
25 
26 
Kr. Up. 
27 

28" 
29" 
30" 
31" 
3 2" 
33" 
34" 
35" 
36" 
37" 
38" 
39" 
40" 
41" 
42" 

NW-Cap 
46" 
47" 
48" 
49" 

N-Cap 
51" 
5 2" 
53" 
54" 
55" 
56" 
5 7" 
58" 



Die Aufnahrne der Ifzsel Jan Mayen. 

P auf der 
Skolottkarte 

Weyprocl~t Glctscher 
5 9" 
6on 
611) 

ICjer~tlf-Glotscher 
Swcntl-l'oyn-Gletsche 

62s 
63" 
6411 
65" 
66n 
67" 
6811 
69n 
7o1I 
71" 
"2t' 
73" 

P m 

- 

5" 
60 
7O 

10" 

I I" 
I20 

'3O 
1 4" 
'so 
I 60 
17O 
180 
19" 
20" 

21° 
220 

23O 
24O 
25O 
260 
27O 
280 

Sud-Qletschor 300 j ::: 
I'rLsidentcn-Klip1)e 

Cap Fishborn 
C i ~ p  Hope 

C : L ~  a 

IIohcnlolle-]<rater 
SO-Cilp 

1)ufforin-Glotschor 
Friclc-Glctscl~er 
Qrirg-Uletsclicr 
Wille-Cilotschcr 

I'ctcrseri-Glctsclier 
S:LPY-Krilf CP 

NO-Spitzo 
Ost-Spitzc 

Hochstettcl.-ICriiter 
n 111 

n 1111 
Scott-1Cr:ltcr 

Sl)it,sc> Vn 
Byltindt-Rhcidt -1Cr:ltc 

Wildbcrg-Spitzc 

-16369 ' 72 
- 1740'50 
-13489.25 
-I 1880'86 
- 9163'84 
- 8005. 08 
- 4971'28 
-15887'92 
-18102'33 
-14430'22 
- 1860.00 
- 6958.00 
- 6348.00 
- 9318' 00 
--118~0'00 
- 9360.00 
- 455'00 

R o u t e :  

Bozeichnnn 
xuf der I Skelettlrurto 

Iioh. 16. 
8 .  0. 0. 
DL@. GI. 
fiielc-GI. 
Grieg-GI. 
Willc-GI. 
Pd.GZ. 
s. Ifr.  
N. 0. Cp. 
0. el). 
IIock. Kr. 
It, 
1118 

Sc. IT,-. 
V1' 
3.8. Kv. 
I n .  

Objcct 

S i i d - R o u t o :  

50 
60 
70 

I 0  
11 
12 

13 
I4 
15 
16 
r7 
IS 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
S. GI. 
S. GI. 
31 
l J r .  Iil. 
Cp. F. 
C ~ . H ~ I .  
Cp. a 

- 1100~40 
- 1446.72 
- I 166.03 
- 1695'52 
- 1860.36 
- ~081.61 
- 2231'20 
- 2398.64 
- 2888.93 
- 3415.96 
- 3914.85 
- 4406.42 
- 5058.59 
- 5526.16 
- 6148.55 
- 6697.19 
- 7276-44 
- 7674'36 - 8067.08 
- 8434.89 - 8973'20 
- 9419'99 - 9856.05 
--1ojSo.c)5 
-10741.67 
-I 1056' 16 
-11300'42 
-13064.54 
-16629.56 

118 
I25 

(IIrlun13.) 138 
14* 
IS8 

Lootsenboot 1C1. 
Noulnaycr-Beg 

Cap Tr:lill 
Scl~iortx-Topp 

C I I ~  W i c i ~  
1,o t~cl~t t l lur~n I<1. 

Cp. b 
Ei. I. S. 
Ei. I. 0. 
Ei. I. W. 
l f .  
Sc. Iir. 
E. Kr. 
VIn 
VII" 
VIIIn 
IS" 

XI*& 
XIIa 
Jam. U.  
vgt. lfi.. v. 

,, 16. 

2- 
Ber. 115: 
XIII* 
XIVn 
Pay. IG.. 
Bb. a 
Bb. b 
Bb.  c 
Bb.  d 
116. c 
Ub. f 

0:q) b 
Eic~.iusol-Signnl 

,, Spitzo Ost 
West :: 1C:db 

Scorcsby-1Cr:ltcr 
Eslr-lirator 

13crgspitzc VIo 
,, VIIo 

VIIIO 
,, 1x0 
,, xu 
,, XI0 
,, XlIo 

J:l~nesonbucl~t-Ct11 
Vogt-Krator v 

n la 
11 2 

13om:~-IZrntcr 
Bcrgspitzo XI110 

XIVU 
P:~llfy-lirator 

Bocrcnbcrg-Spitzo a 
11 b 
1, c 
n d 
n c 

3eoronbcrg-Absturz f 

- 413.62 
- 445'53 
- 739'68 
-- 1201.49 
- 1251.88 
- 1318.77 
- 1367.15 
- 1420'61 
- 1516.28 
- 1597.72 
- 1689.89 
- 1780.28 
- 1776'32 
- 1788.99 
- 1864'14 
- 1779.88 
- 1662.23 
- 1657'15 
+ 1600.22 
+ 1491.52 
+ 1298.80 
+ 1147.59 
+ 1035.65 
+ 885.82 
+ 741'07 
+ 796.15 
+ 563'43 
+ 143.00 
- 713.38 

-15069.88 
- 3425 '38 
- 4847'00 
- 4243-00 - 4080.48 
- 5447 '03 
- 6171.13 
- 5330.57 
- 5570'96 
- 5304'60 
-- 4548'77 
-4479.00 
- 6650.00 
- 6638.00 
- 6050.00 
- 7440.00 
- 7300'00 
- 7560.00 
- 8318.00 
- 9090~00 
-13255.00 
- 7800.00 
-13075, 12 
-13235.58 
-14024.56 
-13253'01 
-14011'54 
--I 1715 * 79 

- 382.74 
+ 2495.06 + 2908~00 
+ 3t52-00 
+ 31b9.69 
- 1875 '45 
- 902*01 
- 112.35 
- 691'29 
- 1065.94 
- 538-42 + 6 2 8 ~ 0 0 X ~ ~  
+ 388.00 
+ 833'00 + 2330- 00 

475.00 + 70'00 
- 330'00 
+ 869.50 
+ 568.00 
- 973'00 
- 4210~00 
-10827'56 
-10612'96 
- 9969.91 
-11546.92 
-11085~00 
- 9444'46 

1x8 

12.9 

13s 
148 
Isa 
L.B. 
Neunz. B. 
cf). 15'. 
Sch. 1: 
Q). lT7ietr 
Lerrclrt. 1'. 

+ 1684.59 
+ 1797'39 + 4797'52 + 4452.00 
+ 5702'00 
+ 5872'50 
f 4562.54 
3- 9042.00 
+1oo70~oo 
+12667*50 
+12045*2j 

+ 2442'01 
+ 3445'75 + 4018.76 
f 3467.00 + 5816'00 
+ 7980'50 + 2890.51 
+ 9944'00 
+10$88'oo 
+ 15734.00 
-t-16503'56 



Nivellement ; trigonometrische und barometrische Kohenbestimmungen; Lothungen. 

Das Instrument, dessen man sich zu Distanzmessungen bediente, fand gleichzeitig seine Verwendung zu 
Nivellirungen, indem stets auch die horizontale Stellung des Fernrohres notirt wurde. Bei den ganzen Ztigen 
war es  aber nicl~t miiglich, der Libelle jene Sorgfalt und Aufmerksaukeit zuzuwenden, deren man zur Erui~ung 
des genauen Hohenunterschiedes zweier Punkte bedarf. Zu dcln in Folge dessen nothwendig werdenden Aus- 
gleich l~iitte man aber bloss die barometrischen Hijhen als Fixpunkte vcrwenden Ironnen. Es wurde dal~er die 
Ausarbeitung des vorgenommenen Nivellements ganz unterlassen unil die verschiedentlich erhalte~len Hohen- 
unterschiede bloss zur Construction der topographischeii Dettlils der Icarte verwendet. 

In  der Tabelle I1 sind nur jene durch Nivellement bestimmten I-Iiihenunterschiede aufgenommen, welche 
Anspruch auf vollkommcne Sicherheit machen konnen und Mittelwertlie aus zalllreichen Messungcn sind. In der 
Rubrik ,,Correction" ist die Hohe der Fernrohrdrehaxe, respective untern Barometers, liber dern Mittelwasser 
eingetragen. An dieselbe ist bereits die I-IBhe des Barometers, oder des anvisirten Punktes, liber dem Bodcn 
des gemessenen Objectes angebracht. 

Ftir die Nivellements diente Anfangs ein in die westliche Steilwancl des Vogelberges eingelassener Eiscn- 
bolzen als Fixpunkt. Da aber der Bolzenkopf stets vereist war, wurde spater, wohl auch zur grosseren 
Bequemlichkeit, ein Chamottepfeiler am oberen Rand des Dammes vor der Station eingegraben, dessen Vordcr- 
kante mit dem Oberrand des Bolzenkopfes durch xahlreiche Messung.cn verbunden wnrde. Die von dem cincn 
oder anderen Punkte aus einnivellirten Pegelstellungen, konnten solcher Art stets auf ein gemeinschaftliches 
Niveau bezogen werden. Wo trigonometrische Hohenn~essungcn vorgenommen wurden , ohne dass die 
Hiihe des eigenen Standpunktes aus einem Nivellement bekannt war, bcstiminte man diese mittelst Baro- 
meter, wobei vorerst die Lesungen fiir den Meeresspiegel gemacllt wurden, um sie sodann auf Basis der 
Fluthbeobachtungen in der Station auf Mittelwasser zu recluciren. I-Iohenunterschiede zwisclien dem Meeres- 
niveau und den Lagunenwasserflachen, ermittelte man ijftcrs zu verschiedenen Jahrcszeiten nnd fand, wie 
erlilarlich, grosse Differenzen. Am hiichsten war der Wasserstand zur Zeit unscrer Ankunft auf der Insel und 
ein in der Lagune errichteter Pegel zeigte im Laufe des Jahres Differenzen bis uber einen Meter. Das am 
inneren Rande liegende Treibholz deutct jedoch darauf hin, dass der Wasserspiegel zu Zciten uin 2- 3 Meter 
hijher sein muss, als jene in die Liste aufgenomrnenen Bestimmunge~~ anzeigen, welche so ziemlicli dem tiefsten 
Stallde kurz vor nnd bald nach dem Gefrieren des Seespiegels entsprechen. 

- Die HFhe des Briellethurrnes warde ancl! illit Hilfe des Nivellirii~strumentcs ermittelt. 
Von den trigonometrischen I-Iiihenbestimni~~ngen wurde ein Tlleil rnit dem astronomischen Theodoliten, ein 

anderer mit den HBhenbreisen, die cine T,esung bis auf 1' gestatten, gemacht. 
Die in der Tabelle eingetragenen Zcnithdistanzen sind die Mittelwerthe aus mehreren Lesungen bei ver- 

schiedenen Kreislagen des Theodoliten. Was die Distanzen anbelangt, wurden bei jenen Objecten, die scharf 
markirt waren, dicselben aus den Coorclinatcn gercchnet, bei solchen aber wo bloss cine tangentiale Visur 
genommen werden konnte, also bei Bergkuppen, graphisch abgenornmen und demgemlss in der Tubclle in 
abgerundeten Zahlen ersichtlich gemacht. Die zur Berechnung des I-Iohenunterschiedes verwendete Correction 
fur Kimtiefe und Refraction wurde den Tafeln in iler ,,praktischen Anleitung zum trigonometrischen Iliihen- 
messen, vom k. k. Major I-Ieinrich H a r  tl, Wien 1884" entnommen. Die ijbereinstirnmung iler von verscliiedenen 
Punkten aus trigonometrisch bestimmten Hijhen ist einc giinstige, ebenso jene rnit den baromctriscll gemessenen 
I-Iohen. Die barometrischen I-Iiihenmessungen erguben irn Allgemeincn geringcre I-Iiihei~unterschieclc. Zu den 
barometrischen Hohenmessungen stand cin Hcberbarometer (I< a p  c 11 e r, Nr. 1329) und zwei Aneroide N a n  cle t 
zur Verfiigung. Das Ancroicl Nr. 5071 1, warde meiet ads oberes Baroincter benlitzt. Dic glcichzeitigen Beobach- 
tungen der Lufttemperatur und Fcnchtigkeit wurdcn mit einen~ ICap eller'schen Taschenpsychrometer gemacht, 
und sonst beim Ablesen alle nMhigen Vorsicl~tsmassregeln befolgt. Als Lesungen der unteren Station benlitzte 
man jene des Stationsbarometers im Wilczclrthalc, nachdem man sich des 6fteren iiberzeugt hatte, dass der 
snit ilem Aneroid am Fussc der Ol,jecte gemessenc Luftdruck, mit jcnem in der Station ubereinstirumte. Als 
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Beispiel diene Folgendes: Am 19. April 1883 machte ich gelegentlich einer Excursio~~ dell Versuch, mit dem 
Heberbarometer den Wasserstand des Meeres an der Ostseite der Insel bei P. 26" mit jenem gleicbzeitig bei 
der Station beobachteten durch eine Messung zu vergleichen. Ich stellte zu diesem Zweelre die mir gewiihnlich 
als Stativ dienenden drei Rergstocke derart nalie am Strande im Wasser auf, dass der ruliige Seespiegel vom 
43mm Strich am Ihrometer, welcher mit der untercn Q~~ecksilberlruppe correspondirte, nm + 0.924 Meter 
abstand. Es wurden folgende Mittelwerthe der reducirten Barometerlesungen um 11" 30"' Ortszeit erllalteil : 

Station Wilczektlial: 760.235, Temperatur + 0.25" C .  
bei Punkt 26" : 761.143, 11 + 1-86" C. 

mittl. absolute Feuclitiglreit 4.4 mm. 

Aus diesen ergibt sich e i ~ i  Holienunterscllied von + 9.622 Meter fiir deli Standpunkt des Barometers in P. 26" 
gcgeniiber dem dcs Statio~~sbarometers, odcr, da  lctzteres in - 10.701 Meter Hbhe angebraclit wain, ein 
solcher von - 1.079 Meter gegen Mittelwasser. Der Wasserstand j11 1'. 26" war demnach: - 1.079 9 0.924, 
d. i. -0.155 Mcter iiber Mitlcl\vasscr. Gleiclizeitig wnrde in der Station dcr Wasserstaud mit - 0.152 Mcter 
iiber Mittelwasser notirt, dahcr ergibt sic11 ein Unterscliied von -0.003 Meter, welche Differenz anf' (lie 
Reobachtungsfehler zuriickzufiiliren ist. 

Weitans der griissten Unsiclierhcit begcg~icte man in dcr Bestin~mnng der Lufttemperatur. Einerseits ist cs 
dcr schwarze, vulkanische Sand der sich durcli 1nsol:ition ziemlich erwsn~tt, andererseits der Feuchtigkeits- 
gelialt der Luft, der sic11 mit Bedem Windliaucli veriindert und so ist es selbst rnit einenl Schleuderthermometer 
ziemlich scliwierig, in ungeschiitztcr Lage gleiclimassige Lesungen zu erla~lgen. Die Temperatur des Aneroides 
ward ausserdem beim Tragen des Instrumentes dilrcli die Kiirperwarine ocier Sonne erhoht und erlitt daun 
nicht selten eine Ablriil~l~ulg von 10-15", die wolil voll den1 Thermometer angezeigt ward, jedocli vom 
Meclianismus nicht angcuonlmen worden war. A ~ i s  dcn angefiillrten Griindeii mnsstca viele beobaclltete I-Iiillcn 
unverwerthet werden. Die Unterscliiede der Lesuiigen der Station und jene auf der betreffendenIlii11e zeigten 
ebel~, dass an  beirlcn Orten unter ganz anderen Verhaltnissen beobacl~tet worden war. 

Lothungen wurden nacll Tliunlichkeit sow0111 wahrend unseres Aufenthaltes a11f Jan Mayen, d s  aucli von 
Seite S. M. Transportdampfers ,,Polal' ansgeflilirt; die einen wie die anderen sind, insoweit sie in den Rahmcii 
der Karten fallen, in dieselbcn aufgenornmen. 

Leider konnte eine grosse Anzalil keine Verwerthung finden, nacl~dein ei~iestlteils diclter Nebel dic 
Restimmu~g der Position des Schiffes verhiniiert l~a t te  (Courscoppelungen sind bei der - im Vergleiclie znr 
geringen Scl~iffsgescl~wincliglreit, init dcr im Treibeis gefaliren werden kann - starkcn Stroiiiung ganz ill~isorisch), 
anderestheils wieder viele Lothungsstellen, wie z. U .  in der Treibholzbnclit, mit Objecten bestiinmt wurden, 
die nachtrlglich nicht melir sichergestellt werden konnten. 

In der nachfolgenden Inselbeschreibung wird cine Stelle im Siiden der Iiisel erwiihnt an ~velchcr sic11 
cine auch in dcr englischen Admiralitiitslrarte aufgenommciie Untiefc: befinden soll. Da es sonach ron I~lteresse 
sein diirfte, unsere Lothungen in jener Gegend kenilen zu lerncn, erschcinen dieselbeu ebenfalls in der Tabelle II 
aufgeflihrt. Dieselben wurden sowolil vom Schiff, als auch, nachdem dasselbe auf der mit cinem Anker 
bezeichneten Untiefe vor Anker gegangen war, von den Booten vorgenonllnen. Die jeweilige Position wurde 
mit dem Spiegelg~niogra~hen (System Pott; Riickwartseinschaeiden) ermittelt. 

Die Lagunen wurden nach f'iinf Richtungen hill ausgelothet; das Resultat ist der Hauptsache nach in den 
Karten verzeichnet. 
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Lothungen mit S. M. Dampfer ,,Pols", die in der Karte nicht aufgenommen sind. 

Nivellements. 

108 

120 - 
115 

65 -- 
63 
60 

54 -- 
60 

61 

40 

96 

107 

103 

I03 

105 

154 
182 

73 

Datum und Stunde 

110 

99 - 
98 

90 
-pppp 

135 -- 
120 

40 
- -- - - 

42 - 
42 

42 
60 

64 
62 

62 

70°47!4 
46.6 - 
45'4 

45'3 

45.7 - 
45'9 

4.5'2 - 
44'9 

-- 

Fels 70°39!6 S042!0 -------- 
n 37.9 36.8 

Fels 

n 

fcin. Scltl:~m~n 

Fels 

n 

Musclie1s:~nd 

Fels 
Musc1lels:~nd 

g022!6 

27.4 
P 

32'7 

37'5 
41'8 - 
52'5 --- 
50'2 - 
49'0 

ikin. Sand 
p-.pp---- 

grab. . 
Muse1icls:~nd 

Szcnd 

A S C ~ C  

n 

91 

Sand 

n 

Muschelsand 

Sand 
Fels 

mittlerer Wnssersl)iegcl 
nivcll. fixp. Nagelkopf 

Sternwarteplatte 
Pixpunkt- Thermometerkugeln 

Barometer Lcnoir 
Anemometerschalcn Mittcl- 

punkt 
A11gust188zbis HiihcnmarkearnHaus 

42'4 

A n m e r k u n g  Station 

August 1883 

23/10. 1882, I lL  a. m. 

7~046!3  

47'4 

45'5 

44'8 

44'7 

44.3 

44'7 

45.3 

' 37.8 

37'8 

38.5 

39.4 

39'7 
41'0 

43'1 

44'4 

45'1 

47.3 

44'7 

43.3 

42'7 --- 
43.6 -- 
44'0 -- 
42'9 

44'8 

44'7 

44.2 

44'0 

43'7 -- 

43'4 

- 

+ 6.072 
+ 3'905 
- 4-885 
- 4.495 
- 4-629 

-10.794 
-4.679 

-. 6.962 

+ - 0'509 0'771 

- 7.596 

- 
- 0.629 

- 0.854 
- 5.168 
- 2-06 
- 6.50 
-94.44 

- 1-20 

- 
38.6 

40.2 

43'7 --- 
45 o --- 
45'5 

41.5 --- 
39.0 --- 
40'9 --- 
41.5 

45'8 --- 
28.9 --- 
28.8 --- 

48.6 --- 
48'4 --- 
46.6 -- 
45.8 -- 
45.1 -- 
44.5 

p-p 

39 

75 
82 

96 

-- 

o 
-6.072 

n n 
-2.167 

6-412-6.843-13'255 
+o- 105 

+0.355 
+-oS355 

0.0 
0.0 

0.0 

+o.60 

l a m  Darnm 1 
Meeresnivenu 

g053!7 --- 
52'8 --- 
52'3 --- 
52'1 

---- 

50'7 --- 
50.8 --- 
49.3 --- 
50'6 

-- 

43.2 
46.6 

46.4 

47'7 

17 

n 

Asche 
_ _ _ - _ _ _ - - -  

n 

Fels 
S:md 

11 --------- 
n 

n 

n 

n 

Musclielsand 

n 

Sand 

Beobachteter Ort 

, 

- 

o 
- 2.167 
--10.957 
-10.567 
-10.701 

-16.866 
-10.751 

-13.034 

- - 5'563 6.846 

- 9.763 

- 0'524 

- 0.499 
- 4'813 
- 2.06 
- 6-50 
-94.44 

- 0.60 

Hohenmarke am Anemo- 
meterhaus 

Basispunkt A B 

~a&&iiche 

Punkt I" 

N-Laguno 

50 

56 

55 

40 

100 

165 

130 

"5 

255 

51 

28.4 

57 8 --- 
56.3 ~--- 
56'0 

Car- 
rection in 

Metern 

Rijhen- 

untcr- schicd 
inMotern 

Aus d. Gezeitenbeobachtl~ngen. 

UnterdemwestlichenFensterdes 
mltgnetischen Observatoriums. 

Am westlichen Stinder der 
Siidfront. 

Badenfliiche vor der  Ausgangs- 
thiire. 

Meeresfliiche +o.xog m unter 
Mittelwasser. 
Meeresflache +oa355rn unter 

gemessencr Winkel. 
&Ieeresfllche +o.60 nt unter 

Mittelwasser. 

Darnm $ - ~ a ~ u n c  
S-Lagunc 

Eierinsel-Signal 
Briclle-Thnrln 

Punlrt 4" 

19/11. 1882, 12" 10' 
p. 111. 

n 

Sand 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

180 

I37 

"5 

51 

50 

70 

63 

39 - 
43'0 

43'6 

44'0 

44.1 

45'2 
46.2 

47'5 

47-6 
46.0 

47-2 

IIohe iib. 
nIittel- 
wasser 

in Metern 

116. 1883, a. m. 

Sand 

n 

n 

n 

& n 

n 

n 

Fels 

41'5 --- 
40.6 

39'6 
41.1 --- 
43'9 --- 
48.8 --- 
49'2 

50.7 --- 
go 2'3 --- 
go 0.0 

n 
n 
n .  

n 



Trigonometrische H8henbestimmungen. 

Datum und 
Stnnde S t a t i o n  Beobachteter Ort 

1 

12/6. 1883, 9-1 ~h a.m.\ Eierinsel Signal 

z2/g. 188zlngh a. m. 
20/11. 1882,12h m. 
22/9, 1882, 9 - IO~ a.m. 

n 

n 

.l 

Spitze VIs 
Carl Stephan-Spitze 
Danielssen-Krater 

~ l ~ t t ? b e r ~  
1 I 

/ ~ n s i s ~ i n k t  A 
Punkt 4n 

Basispunkt A 

Hausecke Ost 

n 

22/9, 1882, gh a. m. 
ZO/II. 1882, I$ m. 

n 
v 
n 
n 
n 
n 

1~/6.1883,9-1 rh a.m. 
n 

16/6.1883,11-12ha.m. 
n 
n 
D 

16/6.1883, 4-56 p. m. 

n 
.5/5. 18831 qh P- DL 

n 
q/g. 1882, I I ~  a. m. 

1883, 12/6.g-I 1ha.m. 
I 1/6. 3-4h p. m. 

n n 
7 n 
n n 
n n 
n n 
n n 
n n 
n n 

12/6. 9 - I I ~  a.m. 
,, 28/5.6-7h p. m. 

1216. 9-1 iha. m. 
28/5. 6-7h p. m. 

n 7 

: 26,'s. ih a. m. 

28/5. nb-7h p. m. 
Y n 

I: 26,'s. j h  a. m. 
12/6.g-I ~h a.m. 

n ' 496.00' -134.45 
4 

Mohnberg 76 57 o / 665.00 -162.25 
I I 

Meridian-Nire 84 18 o 1 357'00 - 35-63 

- 6.16 

-10.56 

-11 -06 
Basis;unkt A 1 Vogelberg-Spitze I 51o.00' -159.99- 

Punkt 4n 
n ~ o r ~ o e f a l l  2 4 0 o . o o ' - g 2 ~ 2 0 - 1 ~ g  i 550.00 -133.06 

8.14 
- I -9  

- 1.9 
- 1.9 

1.9 
- 1 - 9  
- I - 9  
- 7.25 
- 7-25 

7.1 
- 7.1 
- 7.1 

7.1 
-11.23 

- 6-83  
- 6.83 
- 2.0 

- 7.25 
-14.00 
-1~ .00  

-14.00 
-14.00 
-14.00 
-r4-oo 
-14.00 
-14.00 
-14.00 
- 7-25 - 6-61 
- 7-25 
- 6-61 

6-61 
6.61 

-11.3 

6.61 
- 6.61 
- 6.61 
-11.3 

-140.61 

-172.81 

- 46.69 

n 
n 
n 
n 
.I 

Eierinsel Signal 

~unknt 128 

n 

n 

punk: 158 

punk! 55" 

punk! 15" 

Eierinsel Signal 
Punkt 1 n  

n 
n 
n 
n 

n 
n 
n 
n 

Eierinsel Signal 
Siidbucht westl. Cap 

Eieiinsel Signal 
Siidbucht west]. Cap 

Eierinsel Signal Esk-Krater 8 4  21 10 1 4377.61 -434.17 - 7-15 

1 I I I 
1 

Windfahne a n ~ i s i i t . - ~ ~ n t  iiber 
dem Boden. 

SpitzedesCaiims anvisil-t.-o.5nt 
iiber dem Roden. 

Plattenrand am Pfeiler. 
-168.13 

-94 .10  
-134.96 

-279.21 

-147.97 -206'01 

-158.42 
-242.24 
-276.33 
-344.31 
- 1 2 1 . 0 ~ )  

-"7 "' 
1::;:;; 
-394.78 

-290.56 
- 29'94 
-22 5.07 
-213.37 

-2545.04 
-2543'57 
-2536.44 
-2512.43 
-15jz.58 
-1728'10 
-z103.30 
--776eZ3 
-722.27 
-298.20 
-836.11 
-827.14 
-849.26 
-837.79 
-839'47 
-719.09 
-726.84 
-605.60 
-606.45 
-656.96 
-457'98 
-478.12 

Wildberg nord. Spitze ;79 46 o / 1535.00 -277.31 
Berg 48 i85 4 o 2360.001 -204*11 

Hochstetter-Krater 8 5  42 o rg4o.00 -146.07- 
Hhgel, linkes Ufer Tornoefali 86 23 o I z470.00 -I 56.52 

Hiigel a.Ausganged. Scoresby-Kr. 86 I o , 3440.00 -240.34 
Vogt-Krater 0 ,86 34 25 1 4494'20 -269.08 

n 2- $36 11 o 1 5030'00 -337'06 
Saule 84 19 0 1144.00, -113.95- 

Felsenspitze beiPunkt 98 79 47 o 1 1221-00 -220. 16 
Spitze hinter der SIule I81 48 o / 1~60 .00 ;  -181 -68 

Neumayerberg 8 6  o o ! r 8 o ~ ~ o o  -196.6~/- 
Schiertz-Topp 86 38 o 6520.00~ -383.55 

1 
Hannberg 8 0  34 o ! 1680.00 -27g'33'-11'23 

Weyprecht-Gletscher 89 28 o 2440'00 - 23. I I 
Strandfelsen des Beerenb. in XW. j78 47 o I 16o*oo, -218.24 

Berg in der westl. Kreuzbucht 188 51 8 1 ~ 0 5 j o . o o ,  -21 I -37 i 
I Beerenbergspitze a 181 17 33.75164so.25-2537.79 

n a 28 30 16747'94,-252$~'57 
n b 181 29 30 I16675.00 -2522.44 

181 40 30 I16940.00 - 2 4 9 ~ ~ 4 ~  
Beerenbefg-~bstur:f /81 1 30 14750.00 - 1 5 ~ 8 . ~ 8  

7 e 183 54 30 159oo.ool-1714.10 
d i82 48 10 ' I ~ ~ o o . o o ; - ~ o ~ ~ . ~ o  ~~landt-~zeidt- rater 8 6  21 o ' I  1800~00 -762.23 

Pllffy-Krater 185 19 30 1 8600.00 -708.27 
Wildberg, ostliche Spitze ,82 32 10 2167.00 -284.20 

HochsteSpitzeanvisiit. 
P.498:-0.6m iiberNittelwasser. 

tangentiale Visuren genommen. 

I -  
) markirter Fels an der SE-Seite; 

mit dem Theodol. anvisirt. 

P. 128: - 5-8maberAlittelwasser. 

\ 
Hochste Spitze im Nebel. P. 

I 5*: - 9~g3miiberMittelmasser. 
Fels an der SW-Seite. 
Lusserste, hlchste Eiskante. 
tangirt. 
tangirt. P. 15w : - 0.7 m iiber 

Jlittelmasser. 

/ 
-441 '42 

Rudolf-Spitze ;87 43 10 • 

174 47 o 
~l isabet ih-~pi tze ,87 57 20 

77 29 0 

markirter Fels an der SE-Seite. 

20120~00' -828.86 
3 ~ 4 0 ' o o 1  -820'53 

22610~00 -842.01 
3740.001 -831.18 
3zro.00 -832.86- 
2845.00 -712.48- 
4150'00 -715.54 
3460'00 -594'30-11'3. 
2840.00 -599.84- 

n I Franz .Jos:ph-spitze 75 28 o I Stephanie-Spitze I 75 57 0 
Strandfels. ~ ~ o ~ s t i c k b u c h t ,  n ,80 14 o 

Bombelles-Krater ,80 16 o 
~ i idbucht  bestl .  Cap 78 5 o 

n ~ t e r n e $ k - ~ o ~ ~  ;82 32 o 4950.001 -650.35 
Pock-Krater 82 46 0 1 3550'00 -451.37 

Strandfels. ~ ~ o p s t i c k b u c h t  Krater 1x8 81 22 o 3070'00 -466.82 



Barometrische Hohenbestimmunaen. 

I Datum und Stunde / Station 1 lJuILul-uclr temperatnr 1 in wm I Celsius Gr. 
Beobachteter Ort 

' 2  
Hiihen- Cor- G %  i - nnter- , section a .? 
schied I iu 3 2 

innletern/ Xetern 2 g $5 
I I <:; s* 

A n m e r k u n g  

8.0 
1-05 

- 0.68 

7 . 0 ~  
- 1.8 

6.8 

4 '5  
- 8.9 

i .65 
3'65 
7 ' 3  

I - 2  

- 2.7 
- 3.5 
- 4.2 
- 0.5 
- 0.5 

1'43 
1.5 
2'7 
1'5 
3.4 
I . o  
8.7 
5 ' s  

10.2 

8.5 
11.0 

7 '9  
5.6 
5.6 
7.2 
6 - 9  
8 - 0  
8 . 0  

10'75 

I 1 I 

I I 1 
20/8. 1882, sh p. m. Eiel insel j 7 5 0 e 1 5 , 7 3 4 . 6 4 1  7.78 
2119. 1882, 30' a. m. Danielssen-Krater /752'461728'42 3.25 

I 
7/11. 1882, 2'30" p.m. n 7 3 5 . 7 8 4 7 ~ 9 . 6 9  0.99 

z4j7. 1883, 30" a. m. Alohnberg / I /  761'23 746.21, 4-53 
I 713. I 883, 4b 30" p. m. Hochstetter-Kmter / 7 7 ~ . ~ z  764.75 -2.8 

I '  I 2417. I 883, 2b 45" p. m. Barom. Vogt-Krater 760.76 736.93: 5.15 

1.5 - 84.22- 2.50- 86.72') 
5.59 - 98.07 - 9-95 -1o8.02 Heberbarom. -oe75m iiber deln 
5.68 - 77.0ji-- 9.95 - 87.02'\ Boden. 
5 '94 - 7 - 15 -I 7.95 - 25 - 10 Heberbarom. -1-7.25nl nnter dem 

I 1 Stein imit Latten remssseni. 

8.0 I - 1 7 2 ' ~ ~  -10 .~0~-  1 8 3 . 2 ~  
5*25'-262.08 -13.70,-275 '78 

I I 

I I 
I 

760'83:737'07~ 5.2 
762.72 762.41'-~.2 

I 

Sattel des Berges hinter dem n n 1 ~ 4 5 ~ p . m .  

4 .6  - 56.81,- 9.95 - 66.76 Heberbarometer -G75 m iiber 
I I dem Boden. 

am Boden. 

5.7 -108~g7-10~70-11g~67 
5.8 -313'81-10.70-324.51 
5.6 -340'17-10.70-350.87 
5 - 6  -190.34-10'70-200'04 
5.6 -302.63-10'70-313-33 , 

I 

i I I 

Aneroid am Bodcn. 
Heberbarometer megen frischem 

Wind 3 ?n unter der Kuppe. 

515. 1883, lob a. m. 
Vogt-Krater 

Ufer bei Punkt 55n 
515. 1883, 11' a. m. 
2119. 1882, gb a. m. 

, I 1~30'a.m. 
,, , zb p. m. 

I/I I. 1882, 3b40m p. m. 

2311 I. 1882, loh zoma.m. 
23/11. 1882, 1 2 ~  m. 
2311 I. 1882, p. m. 
1713. 1883, zh30m p. m. 

n n 3h P. m- 
1915. 1883, 1 1 ~  a. m. 

,, 1 2 ~ 3 o ~ p . m .  
3115. 1883, gb a. m. 

gb 45" a. m. 
, , r z h m .  

46.  1883, gh a. m. 
2916. 1883, l z h  m. 

, 1 2 ~ 3 o ~ p . m .  
5/7. 1883, l zb  m. 
, , 12~30" p. m. 

,  p.m. 
~ ~ p ' p . m .  

7!7. 1883, g' 30" a. m. 
21/7. 1883, 3b p. m. 
2217. 1883, ah a. m. 
, ,, loh 4oma.m. 

2417. ,1883, I lb  a. m. 
, , 11~3o"a.m. 
, l z b  m. 

4.561-266.75 - 9.95 -276.70 Beobachter:L.Sch.Lt.So b i e c z k j  
I I ~ e b e r b a r  am Kreuz: - 0.75 m . ,-163*1o - ~ o . z o ~ - ~ ~ ~ . ~ o A n e r o i d  am Cairn: -0.50m. 

2 . 8  -137.50 -10.70 -148.21 
I 

5 - 7  - ~ 6 b . ~ o ~ -  1 ~ ' ~ 0 ~ - 2 ~ ~ ' 2 0  
i ! 

I 

1 Punkt 55. { I  Weypreoht-Gletschermodne 762.7z754.45 . 

Aneroid an der Osteeite am 
Boden. 

Aneroid im Schatten unter einen 
Felsen. 

\ Sattel des Blyttberg 1751.30 743.22 8.5 
Lucietta-Auge 751'07 743'974 4-05 

englische Bucht u. d. Sattelstein 

Sattel hlohn-Danielssen 

Gletscherthal hinter Scoresby-Kr.1751-46 723 '37 -I .  I 

I Scoresby-Krater j 7 5 ~ + 3 z  710.78 -0.6 I 

Wildberg, Zusammenlaof d.Rinnen 777'66 772.05 0 .2  

1 S-Seitc des Wildberg I777e72 759.02 0.3 

750.50 749.85; 4 '0  
I 

735.96730.77 0.9 

Turnbncht-Uferfelsen 
Bema-Eratersohle 

Spitze beim zaeiten Tornoefall ,751.47 735.16 -1.9 

759'92759'33 1'27 
760.56 758.65 -0.5 

\ Wilczek- / ' 
Punkt 40s 1752'70 749'64 0'5 
Pnnkt 393 753'07749'55 0 '3  
Rooberg 754'00750*46 0.0 

Sattel ober Rodson Cp. 765.50 730.05 -1.7 
S-Glctschermodne 755'30 741.35 6.9 

755'25 743'81 6.95 
760.20 747. j z  8.2 
760.10 752' I I 1 8.3 
760.00 736.01, 8 .4  
759'85 745'58, 7'6 
762.00 756.50 I . z  
756.10732'36 4.6 
756'40 746.40' 4 '9  
756.85 728'36 4.6 
761'03730.12, 5 -1  
760'97743'51 5'0 
760*91,733*46 4.9 

I 
I 
I I 

S-Gletschereisfliiche 1 Hobenlohe-Kratermnd 
/ Hohenlohe-Kratersohle 

I Sars-Kraterrand 
Sars-Kratereohle 

I Kjerulf-Gletschermorane 

\ 

Voringen-Krater 
Ameth-Krater 
Krater XVs 

Berg IXn 
Esk-Kratersohle 

Berg VIn 



Die AufnaA?~ze der Insel Jan Mayen. 2 3 

Karten. 

In die Skelettkarte sind, mit dem Massstabe 1 : 100.000, allc jene Pnnlrte nach ihren Coordinaten 
gerechnet, voni Coordi~iatenmittelpunlrtc ,,Rter~~wartepfeiler'~ aus aufgetragen, die in Tabelle I enthalten sin(]. 
Mit Zugrundelegung dieser wurde die Generalkarte der Insel, welche im selben Massstabe hergestellt ist, 
gezeichnet. In Mercators Projection entworfen, zeigt letztere Details, insoweit sie ohne auffallend mit dem 
Massstabe zn collidircn gegebeii werden Ironnten. Sic sind, insbesonders was die Kiistenconfiguration 
anbelangt, genau nach den zahlreiclien Detailmessungen und nnr nach eigener Walirnehmung aufgetragen. 

Die erstarrtc Lava ist an jenen Stellen, wo solche als zusammenhangender, anscheinend den letzten 
Ernptionsperiodcn angelioriger Lavastrom auftritt, unter einer eigenen Form eingczeichnet; die Vegetation ist 
auf dieser Karte nicht beriiclrsichtigt. Die Schichtenlinien wurden zur Erzielung einer grosseren Deutlichkeit 
fortgelassen, bei der Zeichnung jedoch verwendet. Dieselben wnrden nach 105 Photographien nnd vielen, 
wahrend der Aufnahine gemachten Skizzen entworfen und dadureh eine mtjglichst getreue Wiedergabe der 
Configuration jener Berge erzielt, deren Htjhe aus andcrweitigen Messungen bekannt war. 

Bei den Darstellungen der Insel wurden in Bczug auf die Vergletscliernng jene Verhaltnisse mieder- 
gegeben, die sich dein Auge zur Sominerszeit darbieten. Da vom Beercnbergstoclr und einzelnen Balden 
abgesehen, der Schnce allerorts Sommers liber schmilzt, so wurde unterlassen, die ScEineegrenze specie11 durch 
eine Linie anzudeuten. 

Bei den Benennnngen ist nach der Icarte des I-Ierm l'rofcssor Mo hn und nach den Bestimmungen Seiner 
Excellenz des Qrafen W i 1 cz el< vorgegangen wordcn, 

Um Verwechslungen zu vermeiden, ist die letzte Bucht an dcr Siidwestseite Sildbucht, die drittletzte 
Zehnzeltebucht gcnannt worden, weiters die in der alten ho1l:indischen Icarte wiederholt vorkommcnde 
Bezeichnung ,,Holzbucht" fortgelassen worden, da  T~.eibliolz in allen Buclitcn vorlrommt. 

Eine zweite Rarte irn Massstabe 1 : 25.000 stel!t die U~ngebung der Station dar, mclcher Inseltheil ntitur- 
gcmass mit grosserer Aufmerksaml~eit aufgenommen wurdc. Aucli liier sind die Objeote nacll ihren Coordinaten 
eingetragen; die Zciclinung ist so gehalten, dass die Bescliaffenlieit dcsTewains miiglichst charalrtcrisirt erschcint. 
Vegetation und Sand, sowie Treibholz sind aber nnr an jenen Stellen eingezeichnet, wo sie in reichlicher 
Menge vorkomrnen. Die fix erricl~teten Signale sind ersiclltlich gelnaclit, die Hiihen und Tiefen in Metern, und die 
Erklknng der nichtconventionellcn Zeichen entspreollendon Ortes angcgeben. 

Alle drei Icarten sind im k. lr. ~llilitar-geogmphiscl~erl Institute zu Wien in sehr sorgfaltiger Weise 
hergestellt worden. 



Beschreibung der Inse l  Jan Mayen. 

Jan Mayen ist schon ofter in oro-hydrographisgher Beziellung bcschrieben worden. Die ausfiihrlicliste nnd 
genauestc Beschreibung, weil aus jtingerer Zeit stammend, ist jene dcr norwegisclien Nordmeer-Expdition, 
aus dem Jallre 1877. 

Von liervorragenden Geologen besucltt, ist sowolil in dcm erwahnten Werkc, wie in dem des I-Ierrn 
Professor Vogt  die Charalrteristik dcr Inscl, deren vulcaliisclles Beprligc, mit ausfuhrliclicr Genauigkeit 
besprochen. Besonders aus 1etztel.cn Grtinden so11 dalicr ltier mclir einc Beschreibung der interessanten Ober- 
fllicIienbesc11affenllieit der Insel gegeben werden, um es Besucliern derselben bci dem meist kurzem Aufenthalte 
an] Lande zu ernloglichen, sich in dern zugiinglielieren Theile leiclit zu orientiren. Da sic11 jedoch durch 
nnsere Aufnahme anch noch viele, sclbst in jtingcrer Zeit vorgegangene Veriindcrungen in der Bodengestaltung 
und Kiisteneiitwicklung constatiren liessen, sol1 vergleichsweise vorgcgangen werden, um dic Beurtheilung 
derselben dem Lever zu erleichtern. IIiezu eignet sich an1 besten als Grundlage die l~ollMndischc Ktisten- 
beschreibung aus dem Jahre 1650: ,,Ecrste Boolc der Nieuve Liclltende Zee Colomne oft Zee Spiegelu. 

Diese, ziemlich gleichlautend rnit: ,,De Nieuve groote Lichtende Zee Faukel, 1782'') weist bloss in der 
Bescllreibung des nordostlichsten Theiles der Insel einige Verschiedenheiten auf. 

Die Inscl liegt mit ihrer Langsaxe fast genau NE-SW, hat eine Lange von 53-2 Kilometer und besteht, 
bei einem Areal von 371.8 Quadratkilometern, aus zwci Hauptthcilen, die durch eine schmale Hiigelrcihe ver- 
bunden sind. Die aussersten Enden derselben, das Nordos  t- und S u d w  e s t  cap, liegen auf 71" 9 ! 7, respective 
70" 49 ! 9 nordlicher Breite und 7" 57 7, respective 9" 1 ! 4  westlicher Lange von Greenvich. 

Der nordostliche Haupttheil wird, bei einer Rreite von 17 nnd bei eiuer Lange von 24  Kilometern, ganz von 
dem hiicllsten Berg der Insel, dcm Beerenberge, eingenommen. Der sudliche Theil, 21 Kilometer lang und 
7 Kilometer breit, besteht aus einem Lavamassiv, uber dem sich zalilreiche Aschenkegel und Kraterruinen in 
verschiedencn Hohenabstufungen erheben. Der mittlere Theil ist an seiner schmalsten Stelle bloss 2.5 Kilo- 
meter breit, von welclien ungefghr 1 Kilometer durch Anschwemmung und vulcanische Thltiglceit neuent- 
standenes Flachland ist. 

Gegenwlirtig besitzt die lctiste gar keine tieferen Einsclinittc oder Buchlungen, die einem Schiffe 
geniigenden Schutz bieten kiinnten. Sie ist meist aus steil abfallenden HLngen gebildet, an deren Fuss GerB11 
und Klippen das Landen gefahrden und letzteres nur clort gestatten, wo angeschwemmter Sand einen niederen 
Ufersaum bildet. 

Das weitaus hervorragendste Merkzeichen zum Ablaufen der Insel ist der B e e r e n b e r g. Schon auf 
120 Seemeilen wird es bei klarem Wetter moglich, die 2545 Meter hohe, mit Eis und Schnee.bedeckte Spitze 
dieses erloschenen Vulcans zu sichten. In den Richtnngen WSW. und ENE. decken sich die weissen, niederen 
Partien des tistliehen mit dem westlichen Kraterrand derart, dass man den oberen, konischen Aschenkegel in 
eine scharfe Spitze auslaufend sieht. Erst in den daranf senlirechten Richtungen erkennt man, dass es ein oben 
schrag abgeschnittener, 1300-1800 Meter breiter Konus ist. Befindet man sich jedoch fast genau nordwestlich 
oder slidbstlich des Berges, so sieht man durch einen 800 Meter breiten und 500 Meter tiefen Spalt in den 
inneren, von steilen, schwarzen Felsen eingefassten Kmterraum, cler mit Eis geftillt, das Reservoir fur mehrere 
an  der Nordseite abfliessende Gletscher abgibt. Durch Erosion ist dabei die Aussenseite des obersten Aschen- 
kegels mehrfach gefurcht und bietet dadurch, wie Vog t  treffend bemerkt, rnit seinen in den Furchen liegenden 
Schnee- und Eismassen, den Anblick eines zuckerbestreuten Kuchens. 

Die hollandische Beschreibung schildert in liurzen Worten den Beerenberg folgendermassen: ,Der nbrd- 
liche Theil der Insel ist ein sehr hoher Berg, der , ,Beer  e n b  ergL' genannt, der sich im Norden entzweispaltet 
und von der Ost- und Westseite als ein sunder Berg darstellt, der nach allen Seiten mit seincm Fuss bis 
zur Wasserkante reicht, ausgenommen die Nordostspitze, die weiter aussohiesstu. 

Gegen Nordosten fiallt der Beerenberg in der That vom Era t e i~and  zuerst mit einer Neigung von 36-37" 
ab, um dann im langsamen ijbergang bis zur Nordostspitze zu verlaufen. 10 Meter hoch, ist diese cbenso wie 



Die ~esclzreibuwcj der Insel Jan Matjefi. 

die umgebende Xtistenstrecke von der naoh allen Seiten auslaufenden Lava gebildet, die hier in zwei Terrassen 
den Fuss des Beerenberges einfasst. Diese siclitlicli vom Grundbau des Beerenberges verschiedene Lava, 
entstammt zweifelsohne zweien Parasitkratern, deren Hiinder bereits von See aus ins Auge fallen. Der sich 
277 Neter Loch crhebende S a r s  k r a  t e r  iiberragt seine TJmgebung nm 50-60 Meter, ist aus Sand und Tuff- 
schichten aufgcbaut und gegen Norden eingestiirxt. Im Innern fallt er bis auf die 110 Meter unter dem Raadc 
liegende ebene Kratersohle stcil : ~ b  und ist somit dcr tiefste von den noch wohlerhaltenen Kratern der Insel. 
Auf 1 '/, Kilometer von diesem 1h:lter und 2'/, ICilometer voin Nordostcap entfernt, befindet sic11 noch ein zweiter, 
, , i ~ o h e n l o  heL(  benannter Icrater, dessen Band 148 Rfeter hoch, sich nur 2 Meter liber die Umgebung erllebt 
und der, bei einem Durchrnesser Iron 300 Meter, vollkommen kreisrund geschlossen ist. Der obere Rand ist 
stellenweise leicht eingesattelt, und die fast senkrecht zur Sohle abfallendcn Seitenwlnde sind mit scharfen 
rothbraunen Tuffblocken bedcckt. Die Sohle liegt 50 Meter unter dem Rande des Kraters. 

Zur Entstehung der oberstell der frliher erwahnten Terrassen, scheint hauptsiichlich die Lava, welche sich 
aus dem letztgenannten Krater ergossen hat, Veranlassung gegeben zu habeu. Die untere, rnnd um die Icrater 
bis zur See reichende Schichte mit 2-3' Neigung llingegen, besteht aus zerrissener basaltischer Lava, in der 
die Tendei~i  des Flusses wohl erkennbar ist, die jcdocli, als mit Humus und Vegetation geniigend bedeckt, aui' 
iilteren Ursprung schliessen llsst. Mehrere kleine, rothbraune Sandhilgel siud auf beiden Terrassen vertheilt; 
das abfliessende Schmolzwasscr tragt den Sand allmiihlig zlxr lcliste, dort neue Straildufer ansetzend. 
k'ragrnentstticlce der in See abgesttirzten Lava, liegcn auf der Streclie vom Nordost- bis zum Ostcap d s  
Iclippen knnpp unter Land im Wasser. 

Vom Rande des Hohenlolickraters hat man eine vorziigliche ~ b e r s i c h t  iiber die an der Ostseite miindenden 
finf Gletschel; welclie sich durch ticfe, breitc Einschnitte den 13eerenbergabhang hinabxiehen. An einer von 
obigcr Stelle aus aufgenommeucn I'hotographie, wurde die Neigung eines 17elsgrates xwischen Friele- und Grieg- 
Gletscller mit 35" gemcssen; auch sieht man von liier aus beim slidtistlichen Spalt dcs Ueerenlsergkratcrs einen 
hohen Fels daumenartig iiber den Rand emporragen. 

Das vom Nordostkap 4 Icilometer nach Stiden verlaufende, niedere, felsige Ufer, biegt beim O s t c a p  
500 Metcr irn Bogen einwiirts und bildet die voii Lord D u f f c r i n  , ,Clande b o y  Cree l iu  benannte Bucht wit 
s:lndigem Ufewaum, die an diesem Theile der Insel als der einzige zum Landen geeignete l'unkt crschcint. 

Von llier gegen Stid hat sich eine Veranderung ergeben, die den anderen vorgefundenen scheinbar 
znwiderl%uf't. Die holliindische Kiistenbeschreibung dieser Streckc lautet nlmlich: ,,Das Nordostcap ist ein 
felsiges Cap, niedrig in 13eCrcff des Hochlandcs. Von da cine halbe (geographische) Meile stidlich, ist das Ufer 
ziemlich felsig dem Meere entlang, unteii rollig, steil und untief, einen Gootelingschuss vom Strande ist es 
20 Faden tief. Von da  stidlich ist ein ltleiner Fussstrand voii Singelsand, wo man die Chaloupe wolll wtirde 
aufliolen lr8nncn, cine Meile lang gegen Stiden. In oder aui' dem Fussstraud liegen drei Eisberge, welche steil 
zum Berge hitiuntergehei~. Diesolbcn sind gebildet aus dem Schneewasser, das da vom Gipfkl des Berges in1 
Sommer herabkommt. Die zwei liegen den1 Nordende des Strandes am naclisten. Von da weitcr gegeu Siiden 
k t  der Strand cine Viertelnleile (oder nicht so weit) fblsig und steil wic an der Nordseitc; von da  weitcr hat 
man wieder eineu Felsstrand von ebengenanntem Singel, wo man an einigen Stellen die Chaloupe wllrde auf- 
holen konnen. Dieser Strand strcckt sich eine 1131be Mcile aus, d a m  hat man das Siidostcap.~ 

Nach dieser Be~ch~eibung betriigt die LLnge des Stlickes: Nordost- bis Siidostcap, 2'/, geogrilphische 
Meilen, was iuit unserer Aufnahme, die 16.6 Kilonietcr crgibt, gut itbereinstirnut. Weiters gellt die interessante 
Thatsache hervol; dass vom Ostcap asuf circa 7 l<ilomcter gegen Sliden, sic11 eiu sehmaler, gangbiirer Sand- 
strand befand, der heute nicht mehr existirt, da  er init Felsbloeken derart bedeckt ist, dass nicht nur ein Auf- 
holen des Bootcs unm6glich wiire, soudcru blosses Landen beim goringsten Seegang gefiihrlich wtirde. 

1 Gootoling ist oillo lrleinc ICauonc; es gelang jcdocll nicht, ein bcstilnmtos hI;~ss fiir die Scliusewcite dicses Goschiitzos z t ~  
cruiron. D~lroll Vorglcichung mit lluscrcn b1ossuugon orhiilt m:Ln ilu Mitt01 500 t t ~  :&Is Mass diescY ~ ) ~ S ~ : L L I Z : L ~ I ~ : L ~ C - .  Eiu lioll21idi- 
schur Fadell hat 1 . 7  nt.  Die Baschroibuug spricht ilnlnor von googr>~phiscl~on Moilon = 4 Saomeilon. 
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Von den funf heute vorhandenen grossen Gletschern werden nur drei erwahnt, die Init Dufferin,- Friele- 
und wahrscheinlich Wille-Gletscher identisch sein diirften, wahrend Grieg- und Petersen-Gletscher spater 
entstanden sein miissen. S c o r e s  b y ' spricht zwar auch nur von drei Gletschern, zeichnet aber auf einer 
Ansicht der Ostseite, die er im Mai 1818 von Bord seines Schiffes aufgenommen hat, fiinf Gletscher deutlich ein. 

IIeute begrenzt der D u f f  e r i n  - G l  e t s c h e r die Clandeboy-Creek im Siiden ; 1.6 Kilometer weiter liegt 
der F r i e 1 e - G 1 e t s c h e r ,  2-7jKilometer von diesem der G r i e g -  G 1 e t s c h e r , ein ganz schmaler Eisfluss ; sodann 
auf 1.3 Kilometer der W i l l  e - , und schliesslich 3.1 Kilometer weiter, als letzter, der P e t e r s en-  G l  e t s c h e  r. 

Die genannten Gletscher sind zurn Theil bloss schmale Eiskataralrte, deren Zahl im Laufe der J a t~ re  Gfter 
variiren diirfte. Es scheint sich namlich unter der steilen Seitenwand des Beerenbergaschenkegels schon friih 
eine tiefe Mulde gebi ld~t  zu haben, in welcher sich die Schneemassen ansammelten. Da der ganze Bau des 
Berges aus leicht zerstarbaren, Iockercn Tuffschichten besteht, gaben die Riinder der iiberftillten Mulde unter 
dem Drucke des Eises sehr leicht nach, es entstanden ganz schmale, sich spater stets erweiternde Eiuschnitte in 
den durchschnittlich 400 Meter hohen Uferwanden, nnd die durch selbe in See abfliessenden Gletscher bringen 
die in der Mulde lagernden Eismassen wieder zurn Sinken. Es erscheint nun bei der jetzigen Lage des Gletscl~er- 
mantels an der Beerenbergboschung nicht unwahrschcinlich, dass eine ocler die andere dcr am wenigsten 
eingeschnittenen Adern versiegt, sobald durch die grossten, 200 Meter tiefen und 300 Meter breiten ~ffnungen,  
geniigende Massen zurn Abfluss gelaugt sind. 

Diese Gletscher besitzen keine Seitenmoranen und sind nur durcli zwischenliegende hohe Grate getrennt, 
die aus festerem Gestein gebildet dem Drucke nicht nachgeben. Zwei derselben reichen vom Fusse bis an die 
Spitze des Berges hinauf. Das game Material, welches bei der Bewegang cler Eismassen in den Gletscher- 
betten abgerieben und losgemacht wird, stiirzt iiber (lie steilen Boschungen in die knapp unter der Kiiste bis 
200 Meter tiefe See, so dass nur kleine Mengen davon am Fussc der Gletseher als Stinimoranen liegen bleiben. 
Unzweifelhaft wird demzufolge sich auch hier der Strand mit der Zeit ebenso erweitern, wie es an der Nord- 
seite bereits in kiirzeren Zeitraumen der Fall gewesen ist. I<ommt jedoch dann ein Einsturz irgend einer 
grosseren Felswand vor, so verschuttet dimer wieder den vorher gestalteten Strand, und auf diese Art wird die 
Basis des Berges auf Kosten seiner Hohe verbreitert werden. 

3-3 Kilometer nach dern Petersen-Gletscher biegt die Kiiste nach WzS. und der dadurch gebildete, etwa 
100 Meter hohe Vorsprung, wird ,,S ii do s t c a p "  genannt. Dasselbe gibt von der See aus ein durch melirere vor 
dernselben liegende Klippen markirtes, gutes Peilungsobject ab, das sic11 aus allen Richtungen scharf abhebt. 

Auf der weiteren Strecke vom Siidostcap bis zurn Siidgletscher biegt sich die Kiiste fiinfmal leiclit ein 
und bildet kleine Buchten mit Sandstrand, welcher stellenwcise durch vorspringende Felsen unterbrochen ist. 

Die zwei dem Siidostcap zunachst gelegeuen, niederen Spitzen laufen in Iclippen aus, welche eine kleine 
Bucht eintzchliessen, die nach der holllindischen Beschreibnng einen guten Bootshatfen abgeben soll. Sie wurde 
,,kl e i n e  S a n  d b u c h  tL' benannt. Das dritte Cap fiilli in einer HGhe von 20 Meter senkrecht in See ab, ebenso 
das 600 Meter vor dem Siidgletscher befindliche C a p  F i  s 11 bu r  n,  bei dem einige vorliegende Felsblticke 
die Umgebung ermoglichen. I n  der Mitte der kleinen Sandstrecke, die sich zwischen letxterem Cap und der 
linken Seitenmorane des Siidgletschers befinclet, ragt, 200 Meter vom Ufer ab, die vorn Herrn Professor Carl 
V o g  t benannte ,,Pr a s i d e n  t e n  k l i p p e "  5-6 Meter iiber die Meeresfllche empor. Sie hat eine jener grotesken 
Formen, durch welche sich die Klippen Jan Mayens auszeichnen; von West gesehen gleicht sie einem im Wasser 
scllwimmenden Schwan. 

An dieser Kiistenatrecke erheben sich am Beerenbergfuss noch mehrere Hiigel, die durch ihre sondcrbar 
gewundene konische Formatiori auffallen. Von geringer Holie, stark zerrissen und zerzackt, schliessen sich die- 
selben an das sanft ansteigende Hugelland, wahrend jeder einzelne Kegel an der Seeseite in einer Iliille von 
20-40 Meter senkrecht abgebrochen ist. 

1 Scoresby:  an accoulit of tilo arctic Begions and of' tlie W1i:~le-Fishcry. Vol. 1, p :go  154-170. 





vor, aber auch unter der Rampe, an der Innenseite der Ebene, ist eine Begrenzungslinie sehr alten, morschen 
Treibholzes, zum Theil zwischen grossen Rollsteinen tief eingegraben, welche die ehemalige Uferlinie 
erkennen lasst. 

Im weiteren Verlaufe der Kilstenbeschreibung wird rnan noch an mehreren Stellen, wo sich einst, laut 
13escbreibung, in See stehende Klippen befanden, eine Verbreiterung des Ufersaumes der Insel nachgewiesen 
finden. Heutzutage ist nicht eiiie einzige IClippe an dicscm Strandtheil irrt Wasser eu erbliclien und die in 
gleicher Distanz yon1 Lande aufsitzenden Treibeisbliiclie lassen erkennen, dass auf 200 Meter Entfernung cine 
gleicllmassige Senkung des Bodens bis zu 8 und 10 Meter Tiei'e stattfindet. 

Oberwahnte Rampe bildet den Abscllluss dcr terrassenf6rmig vom Beerenberg abfallenden IJavamasscn. 
Oberhalb derselben sind einige lrleine Sandhtigel aufgehauf't, deren einer durch Erosion die Form eines offenen 
Trichters angenommen hat und bei dem es schwer zu sagen ist, ob er ebenso einen Auswurf'sliegel bildete, 
wie der daneben, am Siidcnde der Ebene gelegene R e r  n a k r  a t er. Dicscr, von Professor Carl V o g t  so genau 
beschrieben und gezeichnet, dass wir ihn auf den ersten Blick erkanntcn, steht auf der Ebene auf, hat a m  
oberen 5 Meter breitcn Rande 33.1 Meter Seelltil~e und eine ebcne, 4 Meter tiefer liegende, kreisruncle Soltlr. 
Der Durchmesser der oberen Icrateriiffnung betragt 135.2, jener dcr Sohle 75.3 Meter. An der Nordwest- 
seile ist die Wand des ICraters bloss 20-30 Meter dick, da  sic11 von hier aus ein tiefer Einschnitt zwisclien 
dem Vogtkrttter und dem liinter demselben liegcnden hijheren Icegel lrinaufzielit, durch \velchen im Somrner 
ein Scl~melzwasserbach herabkommt. Dieser vereinigt sic11 in der Rir~ne l~ i r~ ter  der~l Rernakratcr luit eine111 
vorn Beerenberg kommenden Glctsclierbach, und untergriibt dessen Wand irnnier mehr untl mehr. Die llori- 
zontale Schichtung des ausgeworfenen Sandes tritt in Folge clessen deutlicll hervor. 

h i m  Bernakrater beginnt eine 10-20Meter holie Lavaterrasse, :luf welcher, zunLclist einc neue Tewasse 
bildend, der V o g t k r a t e r  aufsteht. 275 Meter hoch, liat sein oberer Rand, iler an manchen Stellen nur 
0.5 Meter breit ist, eine abgcrundete Rechteckfornl von 400 Metcr LBnge und 300 Meter Breite; seine Sol~lc 
liegt 110 Meter tiefer, ist cben, von runder Form, und misst an der Eisdecke 210 Meter im Durchmesser. Der 
innere und obere Rand ist von schnrfen Felscn sus rothen, poriisen, gebrannten Tllon eingefasst und die 
Seitenwanite sind an der hintercn, nijrdlicllen Flache ]lac11 innen und ausscn schr stcil, nacll Siidost jedocll 
sanfter verlaufend. Die gegen See zu licgenden Terrassen sind lnit Uasaltbolnben von allen Dimensionen 
beslet;  auf der untersten Stufe steht ein Schlackenschornstein von Iireisrunder Form, dessen 3-5 Meter l~olle 
Wande sein Inneres fast ganz abschliessen. 

Gegen Nord hangt der Kraterrand durch eineri sehmaleri I~orizontalen Sattel mit einem kegelfijrmigen 
Berg zusamrnen, der bei 344 Meter I-Iiil~e weithin deutliclt zu sclicri ist. An der Westseite scl~liesst an dieficn 
Berg ein kraterfijrmiger Trichter, dcssen Rand suf 272.6 Meter Seehohe licgt, wahrend desscn lileine, runde 
Sohle sich circa 70 Meter tief einsenkt. Die InnenwLndc sind sellr fclsig und werden an der nordlichen Seite durch 
Ablldnge des Beerenberges gebildet. Gegen Stiden liegt eine 50 Meter breite Terrasse vor, die, sic11 allmdhlig 
abwiirts neigend, in eir~en Thalgang fiihrt, (lurch den ein lrleiner Baeh zur Sommcrszeit gcgeti See abfliesst. 
Im Osten begrenzt diesen ICrater die Wand eines Sattels, cler die Verbindung zwischen oberw:iliuten Berg und 
den Beerenbergabhangen bildet. Von diescm Sattel nus ist der Bernalrrater zn Ftisscn so zu erblicken, wie 
ihn V o g t's Zeichnung zeigt. Diese briickenartige Verbindung verlKngcrt sich als kleiner Hbl~enrltcken den 
Beerenberg hinauf bis zu einem auf 700 Meter gelegenen Doppellliigel, der ebenfalls ein l'arasitkrater 
gewesen sein dlirfte. 

Im Weststidwesten endet die frliher besprochene Ebene bei einem Lavagang, der sich vom Bernakrater 
senkrecht zur Ktiste und ILngs dieser 1.7 Kilometer weit erstreckt. Derselbe bildet in See :~usfliesscrid zahl- 
reiche 50-100 Meter tief ins Land eingeschnittcne klcine 13ucllten, ( h e n  senkrechte 10-20 Meter liolle 
Uferwande jedoch keine Laridung zulassen. Rloss eine dieser Buclitcn, bei 200 Meter breit und lang, ist 
in Stidost durch einen Basaltdamm gegen See geschlitzt und hat Sandstr:~nd. Sie wurde von Professor Vo g t 
, , T u r n b u c h t u  benannt. Zwischen dem Ende des Dammes und dem Lancle s tel~t  ein Felsen, der diesen iiatiir- 
licbeu Hafen bis auf eine Offnung von etwa 50 Meter Breite vollkommen abschliesst. RIan wiirde daher hier 
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bei jedem Wetter init Rootell liegen kiinnen, wcnn sich nicht in den1 Danime cine tliorartige ijffnung befiiiide, 
durch welche hindurcli Sturiscen liereinschlagen, die den ganzen Strand mit Wasscr iibersplilcn. 

Das umliegendc Lavafeld ist wohl das interessanteste :kuS der g:Lnzen Tnscl, dcnn hicr findct man noch 
viele wolllerlialterie Sclilackcnlramine, GKngc uiid lrleine ]<rater, die durcli das Platzen von Lnftblaseii in dcr 
einst fliessendcn Lava eutstauden sind. Jcder der QLngc oclcr Stromc ist vom andcren durcli lnit Sand %US- 

geftillte Mulilen gctrcnnt, welche ill1 F1.iilijnllr den von den Bergcn ko~ti~nenden Giessbilchcn als Bett dienen. 
In der Nilhe der I<iiste sind viele dcr Fclsen bloss an iliren oberen Theilen mit Sandconglomeraton tiberbrlickt, 
untcrhnlb welclren die See fiei coinn~unicirt. Es scllcint dies ciu Beweis mclir, Stir die Vedandung dieser von den 
IIoll2ndern als klippeilreicli gescliilderten Stclle. 

In cler frtilieren Weise nacli Siiclwest fortsclireitend, folgt auf diese felsigc, lrlippenreiclie Riistei~strecke eine 
Einbuchtuiig, 1 Kiloineter Iang, in welcller dcr Sandstrand bei rnliigcr See ein bcqueines Landen ermiiglicht; 
auf der Rarte ist dieselbe unter den1 von S c o r c s b y lierstain~nenden Namcn ,, J ~ t n i  c s o  n B u c 11 tLL velxeichnet. 
Irri Weststidwesten ist der Strand ]nit den1 steilen Fussl: cler 183 Mcter llohen E i e r i ~ i s e l  vcrbunden. Obwolll 
dieser Bcrg in dcr Iiolliintliecl~cn I<iistcnbcschreibung niclit c~~\vBlii~t wird, fintlet man ilin it1 der dazugeliiirigcn 
Icartc cingezcicllnct, und xwar, iioc~li in insnlarcr Lagc, dul.cli eiilen Canal vom Laiide abgetreiint. Gegeii die 
Sccseite ist er nacli allell ltichtungcn h s t  sc~ikrccl~t  abgestiirzt ; zwci Iriirncrartig vorspringciide Spitzen bilden 
die Endpunlrte des I<raterkcssels, dessen bis zu 500 Mcter von ciii:tiider abstcllende iiincre WBndc niit 
Schlaclrenrestcn bctleckt sind. Dic %usscren Brucl~fliiclien der lIorner zcigen cine gleiclifonnigc Lagcrung vo11 
gcgcii die Lanclseitc fallelitlen Sandsc~liicliten, nus \velcheli der l<ratur aufgcbaut ist; seinc gegen Norden sic11 
ausbreitcnde Maiitclfltiche ist \vie bci den meisten S:intlkratcrn infolgc Erosion \~ollkou~n~cn glatt abgestrichen. 
Anf der Kuppe befiuden sicli ~nehrcre gauz scli~nalc Kitjse, ans welclien ab ulid zu licissc 1)Bliipfc ausgestossen 
werden 1, und seitlich der \vestliclien Spitzc chi abgcstiiriztcr, 15 Rfetcr hohcr lluRhlock, welcllcr tlein nordisclien 
Sprachgebrauch ge1115ss , ,KalbLL bcnannt wurde. 

Die grosse, 9.5 I<ilometcr laiige illid :&ti (1er breitcsten Stclle 1.2 1Cilonloter breitc Ebeuc, die sich wcstlicli 
der Eierinscl ansbreitet, u~i~scliliesst (lie sii (1 l i  c 11 c S ti s s w a s s  e 1.1 a g u  11 c,  welchc bci initllereii~ Wasscrstaiidc 
46 Hektal.cn Flachcnrauiii cinninl~nt. Eiii durcbsclinittlicli 300 Mctcr breiter und G Mcter holier Sanddnmiu 
treiiilt diese Lagune voii tlcr See ab. 

Mit dcm innercn Raiidc reiclit sic bis Irllapp unter die 150- 180 Mctcr liollen Wiindc dcr rriittlcren Bergcs- 
reihe, und ihre iistlicl~cn und westlichen Eltden verlaufen sich ohiic bestimmte 13cgrenzung im Sande dcr 
Ebene. Da ilire Tiefe selbst bei liiicllstc~n Wasserst:lndc an keiner Stclle 1-5 Meter iibersteigt, ist sie meistens 
lnit Sicherlreit zu durcbwateii. Die Wasserfiiiche crlnilgt im Frtilijttl~rc jcdocll eiuc grosse Ausdehiiung, uulid 
dcr irn Mittcl 2 Meter ubcr der Mccresfliicllc liegcnde Wasscrspicgel ersclieint ila~ui von dcr Jamesollbuclit 
nur durcli eillen sclimalen 1)alnni abgetl-cant, der aas geschlen1mteii Ascllerimnssen aufgebaut ist. Die ver- 
scl~ieclcnen Rinnsale, welclic voli dcn Bergen lronimelld sic11 llier crgiessen, sctzcn niimlich das n~itgcfiilirte 
Material ~ t b  tuld crzeugeii solchcrart eincn stets fester wcrdenden Tuffbodon, darch welcllen dic Verbinclung 
dcr Eierinsel init dem 1,:~11dc 1:tngsam eollsolitlirt wird. Der Da,mln ist aucli Iiicr, wie an allen anderen 
saildigen, flachen IJfcrstcllen, init Treibholz von oft sehr grossen Dinlensioneii bedeclrt, Iron wclclicn viclc 
Stiickc auf den inneren Rand dcr Lagune Iiiiitibcr gcscliwernmt wurden. 

Auf' der Strecke zwischen dem Vogtlrrater und der Slidlngunc, befinden sicli noch einige interessarite 
Braterijffnungen, die zum Theil von lioben 13erg.cn umsclilossei~ werden. 

1 Dio Tiefo tlieser 0.1-0.2 rrt brcitcn gcwlmdcnc~~ Sj):~lte lconntc niclit ormittell wertlcn, ist :he r  jeclcnfi~lls einc zic~lilioll 
b~tr%chtlicl~e. Die 'lleml)er:~tl~r der :i~lsgcstosse~ien Diimpfe betrLgt ~ i l c l l ~  :~ls  loo0 C.,  indolu cin bis :~uf diese Holm getlieiltcs 
r 1  I l~erlnometer durch die Al~sdelinung deu Q~lecksilbors xcrsprcugt wnrde. 1111 Wintcr s~lnliilzt such dor friscli gcfs~lle~lo Sol~nee 
:dsb:ild an ciiescn Stellcn :~b .  Nicl~t en verwcchselu sil~cl die kloi~icn, :~usgestossenen, gob:~lltcn D:~mpfwiilkclieu,  nit den voin 
Winde nufgewirbolton S:ml nud Aschenm:~sscn, dic wicclcrl~olt von UIIS bcob:tchtet wl~rden. 8 c o r  o s b  y xeicliiiot dic Eier- 
insel noch als eincn nnoll bcirlon Sviteu gloich geneigtcn, :in der Spitzu r:~uclicnden Kegcl, es ist dallcr nicht ~inmijglich, class 
dcr Eiustnla dcr ausseren Kratorwund eret epiiter erfolgte. 
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gegen Nordell durch Nebel in der Aussicht beschranlrt. S co r e s b y erwahnt ferner eines Baches, der einer 
seitliclien Durchlochung der Kraterwand entspringt u i ~ d  sic11 in sudlicher Richtung im Sande verlauft; schliess- 
lich gedenkt er eines zweiten Kraters, der im Si idos  t e n  neben einer irnposanten Lavaanhiiufuug gelegen, die 
gleiche Form wie der beschriebene hatte. Nachdem S c o r e s  b y  dann noch z u  einem westlich von seinem Stand- 
punkt gelegenen, gegen See abgestiirzten, felsigen, gelben Thonhiigel niederstieg, kehrte er nach 41/,sttindiger 
Abwesenheit an Bord zurlick. 

Obwohl nun an und ftir sich gleichgiltig, ist es doc11 ftir die Zeitfolge der VerLnderungen nicht 
uninteressarit zu erforsclien, welcher Berg von S c o r e s  b y thatsachlicli bestiegcn wurde. Herr Professor Vo g t, 
dessen auf Jan Mayen zurticl~gelegten Weg, wir wahrend unscrer Anwesenheit daselbst, nach der von ihm 
gegebenen sehr deutliclien Beschreibung, genau verfolgen konuten, m i n t :  S c o r e s b y  habe den auch von ihm 
besuchten Berg erstiegen. Professor MO hi1 hat diese irrige Ansicht schon witlcrlegt, und es ergibt sicli sogar 
als niclit unwahrscheinlich, dass der nun nach V o g t benannte Icrater tiberhaupt erst nach S c o r e s  b y's 
Anwesenheit auf der Insel entstanden ist. Hat sic11 die Topographie dieses Theiles der Insel nicht total 
veriindert, so kann man annehmen, dass S c o r e s b y  den friiher bescliriebenen, 313 Meter hohen Gipfel 
im Stidosten des Eslrkraters bestiegen hat. Nicht nur die Besclireibnng des beschwerlichen Aufsteigens, 
sondern auc.h der Anblick des Kraters und die gegebenen Dimcnsionen der Sohle bestarkten uns in der 
Ansicht. Etwas westlich von dieser Spitze liegen auch in der That jene sonderbar wildgeformten, und noch 
dazu einzigen an dieser Ktisteiistrecke aus gelbem Conglomerat bestellenden Lavaanhiiufungen, tiber welche 
S c o r e s b y  seinen Abstieg nahm. Unter dem ahnlich geformten Krater im Stidosten kann andererseits nur die 
arenaartige Mulde zwischen Esk- undVogtkrater gemeint sein, da vom crwahnten Berg der regelmassig geforrnte 
Vogtkrater ganz zu iibersehen ist und S co r e s  b y nicllt untcrlassen liaben wiirde diesen interessanten Krater 
zu besuchen. 1st cliesc Auslegung richtig, so erscheint es fenicr walirscheinlich, dass die nun nach Siidwesten 
offene Seite des Esliliraters damals gesclilosscn gcwesen war und erst die i ~ n  darauffolgendeii Jahre von 
S c o r e s  b y gesehene, miiglicherweise gleichzeitig mit der Eiitstehung des Vogtkraters erfolgte Eruption, den 
Einbruch der Wand uiid den Erguss des sich gegen die Lagane ausdehnenden Lavastromes zur Folge hatte. 
Der Scliatzungsfehlcr von 400 Fuss in der ICohe besagten Berges erscheint leicht erkliirlich, wenn niau das 
Anstrengende von Bergpartien auf Jan Mayen kcnnt. Mit der angegebcnen Hiihc wtirde nur der Eskberg 
iibereinstimmen, doch kann man nicht annelimen, dass S c o r e  s b y  in den 2"/, S t ~ u ~ d e n  seines Aufentlialtes 
zu Lande (I1/, Sturiden verbraclite er nacli seiner Angabe mit der Hin- uiid Rlickfalirt zum Schiffe) diesen Berg 
bestiegen liabc, naclidem dersclbc nur von deli Becrcnbergabll%i~geii her zu crklimmen ist. 

Am 29. April 1818 sah S c o r e s  b y  in dieser Gegcnd alle 3-4 Minuten Ranch und Asclie bis zu einer H6he 
von 4000 Fuss aus der ,,Erdel' empol-steigen und ausserdem die Eierinsel stark rauchen. Im selben Moiiate 
dieses Jahrcs hatte Capitan G i l y o t t  dasselbe Scliauspiel, nocll verstarkt durch eincn rotlieri Scliein, der von 
einem fernen, immensen Feuer lierzustammeri schien. Da sic11 Scoresby ' s  Schiff circa'l0 Meilen iistlich des 
Slidostcaps befand, muss dies jedenfalls eine bedeutende Eruption gcwesen sein, und da er bloss die Richtung, 
in welcher der Ausbruch stattfand angibt, konnte dieser ebensowohl beirn Esk wie beiin Vogtkrater statt- 
gefunden haben. Man wird daher kaum fell1 gehen, wen11 man annimrnt, dass eine jener Eruptioneri haupt- 
sachlich zur Bildnng der Lagunenflache beigetragen hat. 

Der 280 Meter hohe W i l d b  or  g lrann als der siidwestlichste Auslnnfer des niirctlichen Gebirgsmassivs 
bezeichnet werden, da er, obwohl nach Norden und Osten senlrrecht abgesttirxt, linter seiner hdclisten Spitze iln 
Nordosten - in 200 Meter Seelliilie - mit einem sclimalen Riicken zusammenhangt, der bis ziim Scoresby- 
krater reiclit. Seine Stidwestseitc ist durcli Erosion halbtrichterf6rmig ausgewaschen und durch 4-5 Meter 
fiefe, eingescbnittene Rinnsale marlrirt. Dieselbell miinden in cine11 Thalgang, der die Inselmitte durchsohneidet 
und den niedersten ubergang von der Nord- zur Siidlagune bildet. 

Die Stidlagune jst, wie erwahnt, im Nordwesten auf 7.5 Kilometer Lange durch den steilen Abstmz der 
lnittleren Gebirgskette begrenzt. Beim Wildberg ist diese Art Rampe 200 Meter hoch, senkt sicli dann bis 
zum Eingaug in das oberwiihnte Thal, wo sie blos 20 Meter iiber die See cmporragt, unci steigt dann iiii 



weiteren Verlaufe wieder an. Landet man bci der Eierinsel und geht in  nordwestlicher Richtung auf die 
niederste, durch einen Fels markirtc Stelle zu, so gelangt man, seinen 'weg geradeaus fortsetrend, ober die 
Mary-Mussbucht oder, indem man rechts thalabwlrts geht, zur Nordlagune. Ungefahr in dcr Mitte der Stid- 
lagune steht aus den Wanden ein senkrechter, 121 Meter hoher Conglomeratblocli: vor, der die ,,SauleLl genannt 
wird, und der vonSee aus deutlicli sichtbar ist. Unmittelbar siidwestlich davon erreichen die Absttirze ihre grijsste 
Hiihe rnit 227 Meter in eincr hornartig vorspringenden Spitze, unterhalb welcher zalilreichc thurmartige 
Schlackenstiicke emporragcn. Die ebcnfalls siidwestlich dcr Saule in der Lagunc liegenden grossen Felsblocke 
entstammen der obgenannten Spitze, von welclier im Friihjahre zahlreiche Steinlawinen niedergchcn. Sodann 
nimrnt die Hohe der Wiinde wieder ab und sie errcichcn 2.5 Kilometer von der Saule ihr Ende in einem Ein- 
schnitt, den sich die Sc'fimelzwBsser an der Seite cines nicderen Sandhiigels gegraben. Auf der gegeniiber 
liegenden Seitc dieses Hiigels befindet sic11 jcdoch noch ein zweiter tief'erer Durchlass (dcr von uns sehr 
ljezeichnend die ,,Klauseu genannt wurde), durch welchen man, den 204 Meter hohen, kcgelformigen N e u- 
rn a y e  r b e r g  umgehend, am bequeinsten zur englischen Bucht, respective auf die grossc Ebene gelangt, die 
sich a a  der gegeniiberliegendcn Norclwestkiiste ausbrcitct. Diescr Thdgang trcnnt das mittlerc von dom siid- 
lichen Gebirgsmassiv der Insel. 

Professor Carl V o g t  legte wahrend seiner Auwesenheit auf der Insel dicsen Weg nach der Nordwest- 
seite der Inscl zuriick und erwahnt auch in seiner Beschreibung den Neumaycrberg. 

Am Ende der Lagnne, ungefahr 700 Meter von besagtem Einschriitt n21cli Siidwcstcn, steht ein fast ganz 
isolirter, 290 Meter hoher Berg auf der Lagunenebene auf, der nach dem Director der meteorologischen 
Ccntralanstalt in Wien ,,Han n b  eIrgU benannt wurde. 

Zwischcn diesem uud dcm Neumayerberg befindet sich ein nach SE. zu offener, arenaartiger Kessel, in 
welchem mel~rere, an ihrer Basis ausgewasvhene, kleine Sandhligel stelicn, die grossen Pilzcn tihnlich sehen. 
Die Schichtung des Sandes, sowie die an den Abhangen des Hnriubcrgcs liegendcn Schlackentriimmer lassen 
vermuthen, dass hier einst eine 'Kraterofynung bestanden habe. 

VomHannberg nach SW. scllliesst ein Lavastrom die Ebene und damit dcn Laguncndanim ab, der auf die 
Llnge eines Kilometers ein steiles, zerrissenes Ufer bildet. Dcrselbe ist schon in dcr l~oll5ndischcn Beschreibung 
erwahnt, die dariibcr sic11 f'olgendermassen ausspricht: ,,Gegen Westen, an1 Ende dieser grossen Holzbay, \yo 
das Land anfangt sich SW. zu S. zu strccken, findet man wieder ein steiniges Ufer wie oben, ungefahr einen 
oder eineinhalb Gootelingschuss lang; darnach findet man wieder eine Fliichc, dic klcine Holzbay genannt, rnit 
flacheln Strande, dcm vorl~ergehenden glcich. Eine Vjertellrleile zum 3leerc, ncben deln Siidendc der kleineii 
Holzbay, liegt eine Klippe, wic ein Schifl' mit Marsscgel darauf; daneben ist alles flaches Nasser. Siicllicli ~ O I I  

ebengenannter kleinen Holzbay liegen etlicl~e IClil~pen urid Felsen irn Meere bei einem steilen klippigeil 
Strande, zwischcn welchen lusseren Klippen eine kleine ijffnung SSlC. zum Mecre geht, das B5renloch genannt, 
innerhalb dessen vier Faden steiniger Boden ist; daliirlein wiirdcn wohl Schiffe kommcn kbnnen, aber es gibt 
keinen Ankergruncl, noch ist es bequem zum S0rren.l' 

Eine 300 Meter breite Sandfliichc, auf welcher sich eine lileine Siisswasserlaguiie befindet, fiillt heutc die 
ehemalige k l  e i n e  Ho lz  b a y  aus. Bei dem hierauf fblgcncieu breiten Lavastrom, der sich gegen die See 
ergossen und einen 25 bis 30 Meter hohen xerkliifteten Kiistensaul~i gebildet hat, sind die Zwischenraume der 
einst im Meere gestandenen Klippcu, ebenso wie bei der Turnbuclit, mit Sand ausgefiillt worden. WO das 
, ,Bar e n  1 o ch" gewescn ist, lionnten \fir nicht eruiren, denn cs sind hier neun solcher Einbuchturlgen, auf welclle 
die Beschrejbung passen wiirde; jedenfalls ist das damalige ,,B8renlochLi heute mit Sand ausgeftillt. Aller- 
dings befindet sich unweit diescr Stelle ein schoner natiirlicher Hafen, in dem aber kein Schiff Platz hiitte. 
Passirt man namlich das klippige, zerrissene C a p  T r  a i l l ,  so biegt die Kiiste etwas einwiirts und die senkrecht 
abfallenden Wande des 395 Meter hohen S c h i e  r t z T o p  p s machen jedem weiteren Vordringcu in siidwest- 
licher Richtung ein Eude. Wird aber diese uliwcgsame Stelle landeinwiirts urngangen, so trifft marl in der 
Fortsetzung der Kiistenlinic auf einen von derl Bergen gleich einem Gletsclier abgeflossenen Lavastrom, 
welcher mit der Siidwestwand des Sohiertz Topps einen kleinen, 100 Meter breiten Hafen eiuscl~liesst; am 
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Eingang wird derselbe durch Klippen unil einen Damm abgeschlossen, in welchem sich eine thorartig tiber- 
wolbte 0ffnung befindet. 

Das Cap Trail1 ist somit auch das Ende des von der Eierinsel bis hieher 14.95 Kilometer messenden 
niederen, stidwestlichen Ufersaumes der Inscl, und die zwischen clemselben und der Eierinsel gelegene 
offene Rliede, wird heute , ,Tre ib  h o l z b u c h  t" genannt. 

Das letzte, sechs J<ilometer betragende Stticlr des Dammes, vom Hannberg bis zum Schiertz Topp, ist 
ziemlich steil und stellenweise sehr uncbeu, (la sich hier der Schutt von den 200 Meter hohen Absttirzen 
dcr Berge ablagert. Ein wenn aucli beschwerlicl~er Aufstieg zur Hochfllclie dieser Berge, bietet sich am Ende 
der kleinen Holzbuclitfliichc durch einen etwas sanfter ansteigenden Einschnitt, uncl ein zweiter, an der Ostseite 
des Scl~iertz Topps, iiber einen Lavastrom, der hinter diesenl spitzigen, schroffen Berg mit dern westlicli von 
illm lterablrommcnden vereinigt ist. Durch diese letztere Einsattlung gelangt man auch am bequemsten fiber 
die 400 Meter ltohe Wassersclieide, welche von dem in der Mitte der Insel laufenden Gebirgszug gebildet wird, 
nach dem westlichen Ufer des Stidtheiles, und kann sic11 bei klarem Wetter von oben den besten ~ b e r b l i c k  
tiber den Kiistenverlauf der Nordwestseite verscliaffen. 

Die in der hollandischen Beschreibung erwalinte Klippe, ,,L o o t s  e n b o o t u  genannt, ist 8 Meter hoch und 
weithin sichtbar. Fast nach allen Seiten cylindi.isch geformt, zeigt sich bloss in der WSW.--ENE.-Richtung ein 
seitlich vorstehender Fels, welclier die Klippe einer gesclilossenen Hand mit ausgestrecktem Daumen ahnlich 
macht. 

Langs der dem Scliiertz Topp folgenden steilen Rtistenstrecke, an welcher weder das Gehen noch eine 
Landung moglich ist, liegen noch mehrere solcher I<lippen auf etwa 100 Meter vom Lande ab. Eine hievon, 
circa zwei IGlometer vom Sc1iicl.tz Topp entfcrnt, bci 20 Meter hoch, hat in der That eine auffallende ~ h n -  
lichlreit mit einem segelnden Sclliffe, ist jedoch schwer zu sicliten, nachdem sie sich mit dern Lande deckt, 
Deutlich und scharf markirt ist hingegen die wegen ihrer cigenthtimlichen Form nnd isolirten Stellung 
, , L e u c l ~ t t h u r m ' ~  genannte, 60 Meter holie Rlippe, die auf das niedrige, lrlippige C a p  W i e n  folgt und 
11.1 ICilometer vom Lootsenboot entfernt ist. C a p  W i e n  ersclleint nus der Entfernung dem an HBhen 
gewolinten Auge weiter in See vorspringend, weil es das Ende eines flach auslanfenden Lavastromes ist, dcr 
hier von der Gruppe Fraiiz Joseph-, Elisabethspitze herablrommend, an einem vorliegenden Berg gestaut ward, 
und dann nach zwei Seiten abfloss. Dcm Cap Wien sind zehn, 4 bis 5 Meter hohe Klippen vorgelagert, die von 
ferne als mit demselben zusammenhangend erscheinen, zwischen welchen aber unser Boot bequem passiren 
konnte. 

Von hier bis zum Stidcap, auf G5 Kilometer Distanz, sind die Wando 80  bis 100 Meter lioch und ein Landen 
nur stellenweise dort miiglich, wo abgestiirzte Scliuttmassen einen 2 bis 3 Meter breiten Strandfuss angesetzt 
liaben. Von den zahlreiclien, lrnapp unter Land liegenden Klippen, die sicti hies unter und ober Wasser befinden, 
sind je drei grtissere, bis sieben Meter hohe, beim Siidcap und dem darauf folgenden Vorsprung erw8hnenswerth. 
Dic hollBndisclie Bcschreibung spricl~t von dieser Rlistcnstrecke wie folgt: 

,,I1/, Meilen SWxS. von obengenannter IClippe die ~hnlichkcit  mit einem segelnden Schiffe hat, liegt eine 
andere Klippe von der nalnliclien Gestalt, nicht so zngespitzt, nicht einen Gootelingschuss vom Lande; daneben 
liegen nahe am Lande einige IClippen (wo sich viele Viigel aufialten) die eine Art Cap bilden. Zwischen diesem 
Punkt und dern Barenloch ist das Ufer felsig, zuweilen hie und da, ein sehr kleines, flaclies Ufer, das nirgends 
zum Aufziehen der Clialoupe tauglich ist. Daneben f'tingt das Land gegen Siiden hiiher und steiniger zu 
wsrden an. Es ist glcicli vom obengenannten Cap gegen SW. schon lrlippiges und steiniges Land, hie und da  
wiirde man im Notlifalle eine Chaloupe auf den Fuss der Berge holen konnen. 

Kaum eine lialbe Meile weiter liegen wieder einige Iclippen nahe am Ufer und von hier gegen das Stid- 

cap geht es steil bis an das Wasser nach unten. 

1 Man bemerke die Irurze Fassnng gegelliiber dcr sonstigen Ausfiihrlicllkeit dcr Beschreib~~ng. Es iut dal~or  sclr\ver zu 
sagen, wesshalb dieso Streclre irrthii~nliclicrweise in der Zorgdragor ' sohen  Rarte so al~sgedehnt cing*ezeiollnet ist. 
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Das Meer hat dem Ufer entlang eine Tiefe van 50 bis 60 Faden einen Gootelingscl~uss vom Lande. Ungc 
fahr drei Meilen SzE.  vom Stid- oder Westcap liegt ein Stein, der am trockensten 11 Fuss Wasser iiber sic11 hat 
und etwa einen Steinwurf im Quadrat hat. Lucas B ouvens  aus Delfshaven, hat bei ruhigem, schlichtem Wasser 
sein Ruder darauf abgestossen; es gibt da vie1 Strudeln des R7assers. Von obgenannten] Stein gegen NE. eine 
grosse halbe Meile, ist iiberllaupt ein unebener Boden, wo man rnit dem einen Wurf des Tieflotlles sieben Faden 
mit dem anderen 35 hat. 

Unter und iiber von diesem Stein dem Lande zu, gelit der Boden gerade ab bis 36 Failen und tiefer; eiuen 
Gootelingschuss aus clem Ufer ist 80  Faden weicller Lehmboden, der Bodert in der Nahe des Steines ist sandig. 
Claes D i r k s  e Seyn ,  aus Wych, schrieb, dass anno 1616 daselbst, 11 oder 12 Meilen SSE. vom Sudcap der 
Insel, eine Tiefe von 35 und 36 Faden war, mit schwarzem, staubigem Sand rnit kleir le~~ Steinchon. 

Jan  S y b r a n d  t s P a e 1 n~ a n  n schrei bt : Vom SE.-Cap (3) ungefdhr zwei Meile~l im Meere, nacli SE. liatten 
wir klippigen Boden. Unser Geliilfe hatte einmal 60 Faden und ich nur 30, also ist es da  sehr ungleich." 

Gelegentlich der rnit S. M. Transportdampfer ,,PolaL' an diesem Tlleile der Iciiste vorgenommenei~ 
Kreuzung, wurden im Sliden des Leuclitthurmes, auf 8 bis 12  Seemcilcn Distanz, Lothungen geniacht, welche 
in der That sehr ungleiclien Seegrnnd ergaben. Die Tiefen wechselten von 39-120 Meter ohne syste- 
matischer Anordnung; wegen der Eisltindernisse, die sich dem Manovriren entgegenstellten, konnte jetloch die 
Position der von den Hollandern angegebene Untiefe nicht erreicht werden. 

Vom Stidcap bis zum Siidwestcap, auf eine Strecke von 1.5 Kilometern, hat die ICtiste den gleicl~en 
C11,zrakter wie an dcr Siiilseite und erst 1.7 Kilometer weiter nordlich treten die steilen Felswande zurtick, 
einer niederen, ebenen Sandflache von 1.5 Kilometer Lange Raum gebencl. Der sandige TJfersaum derselben 
umrahmt, ziemlich stcil abfallend, eine bogenformige Bucht, die guten Ankergrund gewaltrt; dieselbe ist auf 
der Karte als ,,Sii d b u c h  tLi verzeichnet. 

Das S u d w e s t c a p ist ein etwa 50 Meter hoher Felsvorsprung, in welchem sic11 ein nattirliches Thor von 
30 Meter HFhe und Spannweite befindet. Durcl~ dieses weitliin sichtbare Felsenthor ist die Durcl~fahrt rnit 
Booten leicht mijglich, wenil man sich in der Mitte halt, um den nnter Wasser vorstellenden Randern der Hasalt- 
pfeiler ausznweichen. 

Auf 400 Meter Entfernung in See, dem Siidwestcap vorgelagert, liegen s i e  b e n  K l i p p  en, von welchen ftinf 
tiber die Wasserflache emporragen. Dik griisste derselben ist 50 Meter lioch und prasentirt sic11 von SSW. als 
eine kleine Insel rnit einern s%ulenartigen Fels an der Nordwestseitc; von NW llingegen sieht man blo~ls zwei 
hiirnerartig auseinanclergebogene FelssLnlen iiber die Wasserflache' emporragen. 400 Meter duvon eritfcrnt 
licgt die letzte der iiber Wasser sicl~tbaren IClipl~cn. In NNE. einen ICilometcr seewarts von den sicben I<lippen 
befindet sich eine Klippe auf 200 Meter vom Lande ab iiber Wasser, und eine zweite am Nordwestende 
obgesagten Strandes, in gleicher Entfernung vom Lande, unter Wasser. Stcuert man in paralleler Richtung rnit 
der ILliste auf 2-3 Kilometer Entfernung vom Lande, bis man zwei in der Mitte der Ebene und rechts vom 
Arnethlirater liegende, auffallend grosse Lavablockei ill Deckung bringt, so bietet sieh, nachdem man in 
dieser Richtung gewendet hat, daselbst ein von allen Klippen freier Ankerplatz. 

N3rdlich und iistlieh ist die Ebene von wild gezackten Lavastromen eingefasst, die den zal~lreiclien 
Kratern der Umgebung entstammen. Der nordliche Strom fliesst weit in See aus, eine niedere I-Ialbinsel bildend, 
deren ausserstes Ende die ,,n i e  d e r  e S ii (1s p i tz  eu benannt ist. Auf dieser Halbinsel stelien melirere Sand- 
hligel, die duroli ihre regelrechte, oben abgestutzte konische Form auffallen. Der erste am Ufer gelegenc zeigt, 
da er in See abgesttirzt ist, seine rothe Bruchflticl~e  nit rcgelmtissigen Schiehten unci ist rnit dem von den 
Hollgndern , ,Hoyb e r g b b  benuenten Hugel identisclr. Auf der tieferliegenden im Sommer rnit Sclimelzwassor 
bedeckten Sandebene steht cin 120 Meter hoher Icrater, dessen ~ f f l l u n g  vollltom~rlen erhalten ist, trotzdem er 
bloss Sand und Asche ausgeworfen hat. Er wurde nach deln Priisidenten der kaiserlichen Akademic der 
Wisscilschaften in Wien ,,Arn e t11 k r a t  erL' benannt. Die andercn auf dieser Halbinsel gelegenen Sandhtigel 

1 Neben einom der Lavablijckc wnrde von uns ein kleines Sohutzhaus errichtet. 
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sind unzweifelbaft ebenfalls Auswurfskegel, obgleich die Erosion ihte zerstiirende Wirkung getibt hat nnd die 
Offnungen meist nicht mehr z11 erkennetl sind. An dem schon von den HollBndern , ,Hoesaa t enu  benannten, 
sowie an einem ntirdlieh des Hoybergs gelegenen, von See aus gut sichtbaren Kegel sind noch muldenfiirmige 
Vertiefungen zu erkennen. 

Zwischen dieser Siidbuaht und der gegeniiberliegenden Siidostlrtiste erhebt sich ein durchschnittlich 
250 Meter hohes Massiv, aus welchem zwei breite und hohe Berge, nebst anderen kleineren Htigeln emporragen. 
Unzweifelhafte, gut erhaltene lcrater sind hievon der 271 Meter hohe Vor i  n g en, am Fusse des siidlichsten 
Berges, welcher von Herrn Professor Mohn vom Schiffe aus gesichtet und von uns besucht wurde. Ferner zwei 
Rraterruinen am westlichen Abhang des Plateaus, zwischen der Stid- nnd Guiiieabucht gelegen, movon der 
nordlicliere ,,P G clr lr r a t e rli benannt wnrdc und 458 Meter Hiihe erreicht. A11 der siidostliclien Ktiste, zwischen 
Leuchtthurm und Slidcap befindet sich ausserdem noch ein kleiner Aschenkegel, der schon vom Professor Mo h n  
verzeichnet wurde. 

Die Siidbuchtebene hat sioh gleich allen sandigen Uferstrecken, im Laufe der Zeit ebenfalls bedeutend 
erweitert, wie aus der alten Uferlinie und der Zeichnung der alteil Icarte gescl~lossen werden darf. 

Wenn man n6rdlioh an1 Arnethlrrater vorbeigeht, so gelangt man auf ein wild zerkltiftetes Lavaterrain, 
welclies eine Art Wasserscheide zwisclien der Slid- und Guineabucht bildet und durch Interferenz zweier Strtime 
entstanden ist. Einer derselben lrornmt aus dem Pock- und nebenliegendell Icrater, der andere vom Hoesaateu 
und dessen Umgebung her; an der Vereinigungsstelle fallen sic in eine kauin gangbare, ein wtistes Felslabyrinth 
bildende Schlucht ab, die im Grunde der Guineabuclit miindet. Vom 1Toyberg um die i~iedere Siidspitxe lierum, 
his znm nijrdlichen l'heile der Gnineabuclit, ist der aus Lava gebildete und 2-3 Meter hohe Strand stark zer- 
laissen. Zwischen den einstigen Iclippen hat sich wolil hie und da Sand angesetzt, der stellenwcise das Landen 
ermiiglicht, doc11 rciclien an der Bussersten Spitze der Halbinsel nocli einige ITlippeu iiber W:~sser. 

Von dieser Spitxe an verlauft die Ictiste oststidostlich auf 1.4 I(ilometer, worauf die Richtung eiiic nortl6st- 
liche wird, hiedurch die grflsste der auf Jan Mayen existirenden Eiiibuchtungen bildend. Als Anl~crplatz ist 
diese Bucht, obwohl mit dem stolzen Namen ,,B u c h t von  Gu in  e a" belegt, nicht nur uilgeeignet, sondern 
anch gefahriich. Erstens zieht sich cine Rcilie von lilippen yon der niederen Siidspitze bis zi~ni niirdlichen Cap 
der Bucht auf 200-100 Meter vom Lande entfernt hin, und zweitens ist die Kitste steil, felsig und zerrissen, 
die Bucht selbst dern Wind uildSeegang ganz ansgesetzt. Bloss im rlEirdlichenTheile derselben existirt ein steiler, 
aus Rollsteinen bestehender Str:uid von 300 Meter Lange, der einer ltleinen, mit Treibholz bedcckten, ebenen 
Flache vorgelagert ist, jedocl~ nur in1 Nothfalle als Laudungsstelle zu beniitzen ware. Passirt man die niedere 
SUdspitze zur See, so sieht mall in der NNE. ---SSW.-ltichtung durch eine in eiileln vorspringenden Lava- 
riicken befindliche thorahnliclle 0ffnung; die Spitze selbst befindet sich dann in Deokung nlit den1 Boyberge. 

Der holl%ndischen Beschreibung entnehmen ~ v i r  Folgendes iiber diesen und den nachfolgenden Tlieil der 
Kilste: 

,,Ungefilir NW. eine Viertelmcile vom Stidcap liicgt cine Klippe, sehr hoch Bber Wassel; mit noch einigen 
anderenKlippchen um sich, die man gewiihnlich die sieben oder fUnf1Clippen nennt, und innerlialb derer mail sehr 
gut durchkommen kann, wenn es von Norden ist; (la liegt nahe dem Lande eine kleine Klippe gerade iiber dern 
Wasser. Bei diesen filnf oder sieben TClippen trocknet os schiclclich auf von 30-5 Faden bis nahe unter dem 
Ufer. Von dem stidlichen Ufer NNW. eine kleine kleilk weiter bildet das Land ein Cap, das niedere Siidcnp 
genannt, welches am Strande niedrig ist und wo die Ch:~loupen auf Wache aufliegen. Zwischen dem Slidcap 
und diesem lctzteren Cap macht das Land eine ziemlichc Biegurig, das Ufer hat einen niedrigen Strand, sehr 
geschickt znm Aufholen der Chaloupen; in der 13ucht ist Sandboden 6-7 Faden tief. 

Zwischen diesem Cap und dem Stidcap liege11 auch etliche Felschen iiber und unter dem Wasser. Von dem 
febigen Cap seicht das Land ostwiirts mit Kriimmungen ilber eine Strecke von ewei Gootelingschlissen bis in 

1 Vom Norden um die niedere Siidspitzo kommend, siollt man zwischcn Siidwostcap ~nnd siebon Klippen durcli, erblickt 
die kleine, a d  200m vom Strande liogende Klippo, und kunn daher bequemer durchateuorn. 

6 * 



einen Busen, gewiihnlich die Bucht volt Guinea genannt. Von dieser Bucht NEzN. line halbe Meile da findet 
man die Stidbucht, eine kleine Bucht, wo ein ziemlich flacher Strand zu sein pflegte, und es war ein Ort, wo 
einige Jahre hindurch 10 Zelte zum Thranzwecke standen, von denen in der Winterszeit selbigen Jahres drei 
Zelte der Kammer von Amsterdam mit 13 Chaloupen, Fassern und Thrantragern, wie auch der ganze Strand 
weggesplihlt wurde. Des Sommers ist die Erde mit grosser Anstrengung abgehauen und weggegraben worden, 
um also eine Ebene zu machen und darauf sind wieder zwei neue Zelte (im Auftrage der Kammer von Amster- 
dam) gestellt. Vor dieser Bucht ist schwarzer Sandboden von ungefahr 9-15 und weiter 18  Faden, und auf 
25-30 Faden scharfer, steiniger Boden und dann wiederum einen Gootelingschuss weiter, 80  Faden weicher 
Boden. Zwischen der Bucht von Guinea und der Siidbuclit da ist das Ufer ganz steil, sehr steinig nnd auch 
sehr klippig. 

Wenn man auf 15 Faden in obengenannter Sudbucht liegt, so sieht man zwischcn einer Vogelklippe und 
dem Lande hindurch. 

Die Klistenstrecke zwischen der Guinea- und der jetzt ,,Ze h n  z e l  t e b u c h  t" benannten, ist heute auch noch 
eine steile und zerrissene; nur zwischen den am Eingange der letztgenannten Bucht gelegenen Klippen hat sich 
Sand abgelagert, so dass die Bucht jetzt besser geschtitzt ist. Das dem mittleren Gebirgsmassiv vorgelagerte 
niedere Terrain von der Guineabucht bis znr englischen Eucht besteht aus abgeflossener, stark verwitterter 
Lava. Zahlreiche kleine Hugel, Risse, kleine Scliluchten nnd Sandebenen charakterisiren diesen mit ISumus- 
und Moosvegetation bedeckten Theil, und nur stellenweise treten einzelne Strome jener festeren, compacteren 
Lava ohne jede Vegetation auf, welche spateren U~*sprungs zu sein scheint. Ein solcher Strom begrenzt auch 
die Zehnzeltebucht im Stidwesten, in deren Mitte nlit den alteren etwas hoheren Schichten zusammenstossend. 

In diesem siidwestlichen Theil befinden sich, noch heute deutlich erkennbar, das kleine aufgeworfene 
Plateau und die Reste der zwei Hiitten, wahrend der urn die 650 Meter im Durclimesser grosse Bucht herum- 
laufende, 20 Meter breite Sandstrand sich spater gebildet zu haben scheint. Ganz zweifellos erkennt man an 
der westlichen Seite die Versandung an den uralten Treibholzstiicken, welche ziemlich weit vom Strande ein- 
gegraben oder in den Felsspalten eingeklemmt liegen, und die vor Zeiten gewiss nur durch den Seegang 
zwischen die Klippen geschleudert wurden. Sehr grosse Mengen Treibholz befinden sich ausserdem in einer 
ron einem Wildbach ausgegrabenen Schlucht, welcher Umstand diese Bucht zu einem Campirungsplatz sehr 
geeignet macht. Als Ankerplatz eignet sie sich jedoch lcaum, da verschiedene Felsen unter und ober Wasser 
selbst den Verkehr mit Booten gefahrden und die Bucht ausserdem dem Seegang stark ausgesetzt ist. Sie 
wurde von uns, durch ein am slidwestlichen Theil errichtetes Treibholzlcreuz markirt. 

Rechts und links am Eingange befinden sich iiber Wasser stehende Klippen, von welchen die 120 Meter 
von der nordlichen Landspitze abstehende, 10 Meter hohe V o g el  s a  ul e mit jener identisch ist, welche in der 
hollandischen Beschreibung erwlhnt wird. Dieselbe ist ebenso wie zwei kleine 80-100 Meter weiter in See 
gelegene Klippen, und das etwas nordostlich/davon hervorstehende zuckerhutformige Cap von See nus gut zu 
sichten. 

Kaum zwei Kilometer nordostlich der Vogelsaule ist eine zweite Einbuchtung, zur Erinnerung an die erste 
Ansiedlung auf Jan  Mayen, ,,Si e b e n H o l l a n d e r b  u c11 tu  bcnannt. Die ganze Kuste zwischen dieser nnd der 
Zehnzeltebucht wird von 30 Meter hohen Basaltfelsen gebildet, deren lcleine Einbiegungen zum Theil vom 
Eise hohlenartig ausgerieben sind. ~ b e r a l l ,  wo Basalt das Ufer bildet, erkennt man deutlich die Wirkung des 
im Winter angestauten Eises. Dieses reibt namlich bis zur I-Iohe von 5-6 Meter den Stein aus, so dass an der 
Wasserlinie eine platte Stufe bleibt, wlhrend der obere, von der Wirkung des Eises unbertihrte Theil, zackig 
und zerrissen erscheint. Der erste Anblick einer solchen Kiistenstrecke ftihrt leicht zu dem Glauben, dass an  
derselben eine Bodenerhebung stattgefunden habe. 

Die Sieben Hollanderbucht ist wohl breiter als die Zehnzeltebucht, jedoch nicht so tief eingebuchtet. Der 
in derselben rund berum angesetzte Sandstrand bietet einen bequemen Landungsplatz, ist ziemlich gegen See- 
gang geschtitzt und an der Landseife durch senkrecllte Absttirze bcgrenzt, deren Erklimmung nur durcll einige 
Wasserrinnen mijglich wird. Nur die nordijstliche Landspitze ist niedriger und flachcr, lauft in Klippen aus und 
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dtirfte jener Theil der Bucht sein, der, wie aus Nachfolgendem hervorgeht, von den Hollandern beniitzt wurde. 
Die Chronik sagt lliertiber: 

,,Yon der Vogelklippe zwei Gootelingschiisse weiter ', da liegt eine kleine Rlippe in der Bucht; daneben 
auf dem Lande liegt ein rother Berg. Am Nordcap der genannten kleinen Bucht ist ein sandiges Ufer um vier 
oder ftinf Chaloupen zu setzen.lt 

Der I t o o b e r g  (rothe Berg), ein 49 Meter hoher Sandhiigel, ist nur durch seine isolirte Lage auffallend; 
an dcr Landseite verlluft er sanft und gegen See ist er auf den Strand der Bucht senkrecht abgestiirzt. Die 
,,kleine Rlippe in der Bucht" ist heute genau am Strande gelegen, der sich dcmnach um 250 Meter vorgeschoben 
hat. Steigt man einen der Wasserrisse am Ufer l~inan, so gelangt man auf eine kleine Sandebene hinter dem 
Rooberg, auf welcher jene ThranBfen gestanden haben mtissen, die in der Karte dcr Holllinder angegeben sind. 
Hier fanden wir auch im Juni 1883 die Gebeine der Hollandel; die von 1633-1634 auf Jan Mayen iiber- 
winterten, starben, und spsterhin begraben wurden; am Rande des Abhanges in der Mitte der Bucht errichteten 
wir ein grosses hiilzernes Kreuz mit einer Gedenktafel. 

Verfolgt man den Weg tiber die sanft ansteigende Berglehue in ostlicher Richtung hinan, so gelangt man 
zu einem kleinen Krater, nnd sodann auf den friiher erwahnten Sattel oberl~alb des Schiertz Topp's. Dieser 
Sattel wird von der mittleren Gruppe von Bergspitzen einerseits und von der oberhalb der englischen Bucht 
gelegenen andererseits gebildet. Die mittlere Gruppe ruht auf einem Lavamassiv von 4OOMeter Hohe, das nac11 
allen Seiten ziemlich schroff abfallt und auf welchem hauptsHchlich vier Spitzen zu erwahnen sind. Die iist- 
lichste derselben, die Rudo l f sp i t ze ,  erreicht 832 Meter Hiihe und ist halblrreisfiirmig mit der 723 Meter 
hohen S t e p  h a n i e s  p i t ze  verbunden. Hierauf folgen in slldwestlicher Riclltung die 839 Meter hohe F r  anz  
Joseph-  und 843 Meter liohe E l i s  a b e t  h s p  i t ze. Biirdlicli von diesen befindet sich der halbeingestttrzte 
Bom b e 1 l e  s k r a  t e r ,  606 Meter Iioch. Der grFsste Theil der Lavamassen ober der Sieben Holllinderbucht, 
dii~.fte von letzterern herrtihren, denn der oberwahnte zwei I<ilon~eter nordostlicher gelegene klcine Icrater 
scheint nus Sand und Asche ausgeworfen zu haben. 

Mellrere andere schon am Sattel gelegene koniscl~e:Spitzen, wie der isolirte S t  e r n e  c k-T o p p ,  ferner 
Iresselartigc Vertiefungen und Schlnchten, konnten nicht naher untersucht werden, da diese Gegend bei klarer 
Luft nur in stark beschneitem Zustande besucht wurde und im Sommer alles von so dichtem Ncbel ein- 
gehtillt ist, dass eine Oricntirung und langerer Aufenthalt nnmiiglich wird. 

Die Kiiste von der Sieben Hollanderbncht auf 3'1, Kilometer nach NE. ist stat-lr zcrkliiftet unci mit zahl- 
reichen kleinen ILlippen bedeclrt. Durch vorspringende, 20 Meter hobe Basaltfelsen werden mollrere Abthei- 
lungen gcbildet, in welcl~cn sich meist ein schmaler Sandstrand angesetzt hat. Nine derselben, scl~on voll den 
Holllndern ,,Ho o p s  t i c k  b uc  h tLL benannt, stellt einen Bootshafen dar, wie er kaum schiiner kiinstlicll erbnut 
werden kiinnte. Zwei Bastiltdlimme von zwei Meter Hohe, schliessen ein 100 Meter lasges, ovales Beclien ein, 
an der Seeseite eine 10 Meter breite 6ffnung frei lassend. Der nordBstlic11e dieser Dlimme, biegt sich im Innern, 
an der Einfahrt, ansserdern halbkreisformig so urn, dass er mit eineln kleineren, in der Mitte des Hafens vor- 
springendeli Damm, fast eine kveisftjrn~ige Wasserflache einscltlicsst, deren Offnung, dem Eingang des Hafens 
entgeg.cn, nach dem Laude gerichtet ist. Auf jedem der Hauptdamme steht ferner circa in der Mitte eine 
prismatisclie, nahezu acht Meter 11011e Basaltsaule, welche ehedem durcl~ ein Bogensttick: verbunden gewesen 
zu sein scheinen, naclldem die hollandischc Beschreibung voli einem ,,Locl~ im Gcbirgeu spricht, durcb welches 
man hindurch rudern musste, um zum Strande zu ge1ang.cn. Die Tiefe im lusseren Theile des Hafens betragt 
20 Meter, jene an den Dammen, bis knapp an deli Strand, 5-6 Meter. Diese Kiistenstrecke ist rlocli dnrch 
mehrere Ihnliche Bnlsalts~ulen markirt, die sich an zum Landen geeignctcn Strandstellen erheben. 13ei See- 
gang sind jedoch letztere niclit, beniitzbar, naclldem die See iiber Klippen und Damme l~inweg bis :in den 
Fuss der stellcnweise 25-30 Meter liolien I~listeatermsse schlagt. Wir fnnden auf solclier Hiihe auch Treib- 
llolzstiicke, welche von der heftigen Brandung hinauf transportirt wurden. 

1 N:lcIl dieser, sowio nach der Boscliroibr~ng der Guinoabucht, lcann man den Gootolingscl~uss auf 700tlt veranschlagon. 



Uer bollLndiscbeil Bescbreibung entnehmen wir iiber dicsen Klistentheil Folgendes: 
,,Von der Slidbucht oder Zehnzeltebucht nordostlicli eine kleine Meile weitcl; da findet man ein kleines 

Cap, wo hindnrch man durch eine Pforte oder ein Loch des Gebirges rudarn kann und dann kommt man in 
eip Becken oder Schlund, wo es ungefiihr Raum gibt fiir 20 Chaloupen untl es sehr bequem ist, um auf den 
Wallfischfang zu warten. Von den Seeleuten wurde es Hoopstickbucht geaannt. Von genanntcr Bucht einen 
grossen Gootelingschuss weitcr, da  findet man ein Cap, wo einige Klippen abgesondert liegen, welchc die 
Rudson genannt wurdcn; vonl Rooberg bis hieher ist das Ufer meistens klippig und steinig." 

Vom R u  d s o n c a p  1.5 Kilometer ostwarts ist das Ufer noch l~och und xerkltiftet, worauf ein Sandstrand 
mit einer kleinen, vop Treibholz bedeckten Ebene folgt, die, immer schmaler werdend, im Nordosten in mehr a18 
200 Meter hohe senkrechte Wande libergeht. Die Rudsonspitze selbst wird von einem Lavastrom gebildet, 
dessen Ausliiufer in See als Klippen stehen. Die Einbuchtung zwischen diesen und dem 8.5 Kilometer nord- 
ostlich davon gelegenen Briellethurm wird die , ,Engl i  s o  h e u  oder ,,Nor d b u c h  tu  genannt. 

Im mittleren Theil derselben wird, wie erwahnt, eine Strecke von 3.5 Kilometer der Ktiste von senk- 
recl~ten Wanden gebildet, denen nur Gerijlle ~~orgelagert  ist und die an zwei Stellen zu Lande absolut unpassirbar 
siad. lm nordijstlichen Theile der Bucht treten sie jedoch zurtick und geben einem halbkreisformigen, flacben 
Sandstrand Raum; dieser Theil der Bucht wird , ,Wall ro s s - G a  thl genannt. Als Ankerplatz ist dcrselbe sehr 
geeignet, d a  die Tiefe auf 500 Meter vom Lande 15-16 Meter betragt. Gegen NNE. s te l~ t  ein 120 Meter 
holler, isolirter Berg vor, der durch einen schmalen, 25  Meter hohen Rticken mit dem mittleren Gebirgszug 
verbunden ist. Auf 50-60 Meter rund urn diesen Berg befinden sich melirere Iclippen unterm und am 
Wasserspiegel, und an seiner Seeseite lauft er in einen isolirten Conglomeratblock aus, der als ,,B r i e l  1 e- 
T h u r m u  schon in der Iiollandischen 13escl1reibung Erwahnung findct. Derselbe ist 94 Meter hoch, nach allen 
Seiten senkrecht abfallend untl eine ausgezeichnete Landmarlce darbiethend. Der Berg selbst, von dern der 
Block sich abgelost haben diirfte, zeigt an seinen scnkrechten Seitcn sehr lilibsche, biizare Felsbildungen als: 
Spitzen, Felstische, I<anzeln etc., die \vie gedrechselt erscheinen, unil dern Einfluss der Athmosphlrilien 
auf die ungleichea Gesteinsarten zuzuscbreiben sind. 

Im Wallross-Gat batten die Hollander die meisten Tliranofen aufgestellt; wir fandcn alicli noch ~ b e r r c s t e  
der Hutten und Materialien, 50 Meter von~ Strande, unter clem Sande gebettet. Cornelius Z o r g d  r a g  er,  der 
am 4. August 1699 hier landcte, fz~nd schon damals die &en sowolil wie das Material (Thranfiisser, Bootc etc.) 
in einiger Entfernung vom Ufer a18 Ruinen Tor. Nachde~n diese Gegenstande daller sicher mindestens 
250 Jahre am selben Platze blieben, so befremdet es, dass sic11 hier keine grossere Versandung vollzogen hat. 
Es  erscheint dies jedoch aus der gegen Seegang geschlitzten Lage der Rucht urid daraus erltlaelich, dass 
der umgebende Seegrund weniger mit Sand bedeclrt ist und der Basalt-Unterbau der Insel hier zu Tage tritt. 

Steigt man an dem niederen Rticken im Osten der Bucht IandeinwPrts hinan, so gelangt man zuerst auf 
ein etwas iiber 100 Meter holies, moosbewachsenes, und raodann auf ein 200 Mcter hoch liegendes Plateau, aus 
welchem, nebst anderen niederen, die 559 Meter hohe C a r l - S t e p h a n s p i t z e  emporragt. 

ijber besagten schmalen Rticken gelangt man auch aus dem Wallross-Gat auf cine 2.5 Kilometer huge 
und circo 501) Meter breite Sandebene, die sich ijstlicl~ des Brielle-Thurmes ausdel~nt. Die alte, durch Rollsteine 
uad rnorsches Treibholz markirfc Uferlinis llsst vermuthen, dass hier eine Erweiterung des Strandes urn 
300 Meter stattgefunden hat. Landeinwkts, gegen den Neumayerherg, wird dic Ebene durch eine 20-30 Meter 
hohe Rampe abgegrenzt. I m  Nordosten ist sie durcll einen niederen Riicken von einer zweiten kleinen Ebene 
getrennt, von wekher aus man einen bequen~en Zugang xu der in der Mitte der Insel gelegenen Berggruppe 
hat. Folgt man namlich dsm hier am sandigea Ufer zwischen grossen Treibholzmengen mtindenden Bach 

1 Sol1 wohl heissen: ,im Gesteineu, wenu man nicht aunehmeu will, daes seit jensr Zeit die ganzen, iiber dqs gegon- 
wiirtigen Diimmen gelegenen Schichten, yon 10-20 m Ilbhe, abgelieben worden seien. 

2 Holzreifenbucht. 
e Felsea. 
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sud6stlicl1, so gelangt inan zu einem bergauf fiilirenden Riss und durc11 diescn hinan auf eine kleirie Sand- 
ebene. Diese wird durch einen niederen Lavarticlren von einer griissercn, in der Mitte der Inscl gelcgenen 
FlLche getrcnnt, die halbmondfijrmig gestdtet ~xncl wit Scl~melzwasscr bcdeckt ist. In der Specialkarte ist sie 
unter dem Name11 ,,L u c i e  t t a -Au g e" eiiigezeiclinet. 

Diese FILche befindet sic11 in 100 Meter Scel~iil~e, uncl die Fitllrichtung sowohl \vie die Gruppirung der 
umliegenden Berge lassen dariiber kaunl einen Zweifel, dass man es mit einer ICratersolile zu tllun hat. Der 
erwiihnte scl~male und niedere Lavariielien streiclit von hier nacl~ SWzS. bis zum Abslurz auf die 
Stidlagunen-Ebene, in fast senlcrecl~ter liiclitling zum Fall des Lavamassivs, welches die I<ratersollle begrenzt. 
Gegen NE. liegen zwei Rerge vor, die il~rerseits illit dem 278 Meter l~olien D a n i e l s s e n b e r g  oud eincm 
anderen, NW. von ilim gelcgenen, 206 Meter l~ohen Berg, wieder einen tiefen ICessel einschliessen. Ilie Illnge 
des letzteren sind lusserst steil, niit sclinrfeii, zackigen Sclilaclrentrlimmern becleckt, der 13oclc11 mit mchreren 
grossen Blocken tlbcrschiittet und an der tiefsten Stelle, in 40 Meter Seehiilie, gegen die Sec zu offen. Die 
ijstliclie Wand wird von clcn beidcn armartig voiQstehenden Theilen (10s Danielssenbergcs gebildet. 

Von der Spitze dieses Rerges hat man die beste ~bcrs icht ,  und da dieselbe auch voii See aus cin vor- 
ztigliches Orientirungsobject abgibt, haben wir sie rnit einem Treibl~olzkreuz gekennzeichnet. Ilie Besteigung 
derselben ist von SW. und NE. lier iiber die sanfter verlnufendeii Xiicken sehr leicht, (lie Passage an den 
Seeseiten lasst sich jedoch, der vielen steilen Risse und dcs lockcren Materials wegen, nur niit ausserster 
Vorsicht bewerlrstelligen. 

Die gegen NW. an die See grenzendeil Berge siud senkrecht abgesttirzt, so dass die ganze 2.0 ICilometcr 
Iange Ktistenlinie von der Mary-Mussbncht gegen SW, aus Basalt- untl llnff\rlnden gebildet wird. An den 
meisten Stellen hilt sicli jcdoch ein 2-3 Meter broiler, niederer Strand aus Schutt u i ~ d  Sand angesetzt, der die 
directe Begehung der Strcclte Mary-Musshucht und Brielle-Thurm gestatten wtirdc, weun sic11 nicht an einer 
Stelle ein senkrecht in See abfallendes Cap befinden wtirde. Ungef611r in der Mitte dieser Streclre, auf 
160 Meter vorn Strande ab, ragt die 10 Meter hohe Pola l t  l i l )pe  tiber die Wassesfllclie cmpor; die 
hollandische Besclireibung macllt ilirer Erwahnung. Dieselbe stel~t fast ganz isolirt anf dem Meeresgrund auf, 
nachdem die Lothungen rundheruin 6- 10 Meter Tiefe ergaben. 

Die M a r y  - Mu s s b uc  11 t l c a n ~ ~  lieute kcinen Anspruch melir auf dic Bczeichnung ,,Buchtu machen, war aber 
seinerzeit ziemlich tief eingebuchtet. Die alten ICartcn zeichneil llier eine kleine Einbuchtung; deren Contouren 
dnrch die alte Strandlinie uncl die vorgefundenen ~ b e r r e s t e  von Thraniifeil markirt blieben. Gegenwiirtig liiuft 
cler Sandstrand in leichtem Bogen von cler Polalclippe bis tlnter die Spitze des Vogelberges, der frtiher gegen 
NE. die Bucht bcgrenztc, wahrend gegen SW. der 142 Meter hohe, mit dem Danielssen durch einen Sattcl 
zusammenhiingende R l y t t b e r g  den Abscl~lilss bildetc. Zwischen beiden bil'net sich das Wilczekthal, in 
welchem die Stationsgebiiude stehen. 

Wie an allen breiteioen Sandktisten der Insel, ist anch hier eine 4-5 Meter liol~e, von Treibholz bedeclrte 
Stufe, 40 Meter voil der Strandlinie entfenit, anfgeworfen wordcn. Wir llatten Gelegenheit die Entstehung 
dieser Diimme in nachfolgender Art xu beobacbten. 

1 ~ t  die See rullig und nur eine leichte Diinnung vorl~anden, so wird von den sich am Ufer breclienden 
Wellen immer eine lrleine Quantitlt Sand aufgeworfen, welcl~e mit Seetang und Treibhglzern gernischt, langsam 
den Strand erl~ijht. (Am Fusse des Vogelberges konntcn wir einige Zeit hindurch eiile ErhShung von 1% Meter 
coustatireil). Diese Erhol~ung ist jeiloch nicht anhallencl, denn jedcr sfiirlrere Seegang sptilt diesclbe hinweg 
und versetzt den Strand wieder in seincn vorig.cn Zustand. Nur wenn sic11 die Stiirme zu jeuer Zeit im Sp&t- 
herbste erlieben, in welcher (lie See bereits anfgngt sicli mit Jungeis zu bedeclicn, so wird ein dicker Eisbrei 
von den Wellen hinausgeworfcn, der sich sofort compacter gestaltet uud am Strand einen mehrere Meter hohen 
Eisfuss anseht, in welcliem Seetang uild Treibholzer eingeschlossen bleiben. Dieser Eisfuss erbalt sich dann 
im Frtihjahre noch lange nachdem Alles umber schneefrei geworclen ist, und Wind und See bedecken ihn  nit 
einer dicken Schichte vulcanischen Sandes. Schmilzt nun auch.das Eis iin Laufe des Sornmers, so conservirt 
sich doc11 ein kleiner Thcil, der noch liie und da  clurcb Treibholz vel-palisadirt ist, unter der Sanddecke, und 



kann von der a n s t ~ m e n d e n  See nicht mebr rnit fo~.tgenommen werden. Die ~ b e r e i n a n d e r l a ~ e r u n ~  solclier 
Schichten, welche in mailchen Jahren eine besondere Dicke erreiclien diirften, sind die Ursache der Bildung 
besagter Stufen. 

Der wechselnde Gefrier- und Schmelzprocess verursacht auch in ahnlicher Weise das glatte, abgestriehene 
Aussehen der Berge. Die Zwischenraume der Schlacken-, Fels- oder Lavatl.limmer ftillen sich mit Schnee, der 
sich zu Eis umwandelt. Dieses geschiitzte Eis, schmilzt im Friihjahr weniger rascli ab wie der Schnee auf den 
rnit schwarze~n Sand bedeckten ebenen Fllchen. Die Winde fiiliren dann grosse Mengen Flugsand nach allen 
Richtungen an die Berglehnen, der die Unebenheiten ausgleicht, in die Sinterlticher des darin liegenden Eises 
cindringt und dasselbe vor dem ganzlichen Schmelzen bewahrt. So findct mail beim Vogelberg z. B. in einer 
Tiefe von 0.5 Meter hie und da reines Eis, dass einen fi~ssholien Hohlraum unter sic11 hat, und an manchen 
anderen Stellen der Insel geht man iiber hohllrlingende Streclcen, die gewiss ebenso beschaffen sind. ~ b e r h a u p t  
bedeckt der vulcanische Sand, der von den Winden in grossen Massen umhergewirbelt wird, nach lctirzester 
Zeit jeden am Boden liegenden Gegenstand. Nimmt der Wind an Starke zu, so lcann dies zu einem firmlichen 
Steinregen ausarten, in Vergleich zu welchem ein Schneesturm leicht zu ertragen ist. Am Boden liegende 
Flascllen oder Glaser erscheinen nach einem frischen Winde binnen wenigen Stunden ganz matt abgeschliffen; 
so auch die von der See ausgespiilten norwegischen Fischerglaskugeln, die auf der einen Seite schtin matt 
abgeschliffen waren, auf der aufliegenden Seite jedoch ihr glnttes Aussehen bewahrt hatten. 

Das Wi 1 c z e k  t h a1 fiihrt urn den Vogelberg herum zur Nordlagune. Von diesem einerseits, und Mohn- 
und Blyttberg anderseits eingeschlossen, verengt sich die in sechs Meter Hohe gelegene Thalsohle von 200 
langsam bis zu 10 Meter an der Stelle, wo der Vogel- und Mohuberg rnit iliren Ftissen znsammenstossen. 
Hier eine 1 3  Meter liohe Wasserscheide bildend, erweitert sich sodann das Thal wieder gegen die Nord- 
lagune zu. 

Solcherart steht der Vogel b e r g  ganz isolirt und bildet in gewissem Sinne ein Gegensttick zur Eierinsel. In - 
seiner Form ist er jedoch interessanter und malerischer. Ebenfalls eine Kraterruine von kegelfirmiger Gestalt, 
ist die eine Halfte der elliptischen, 350 Meter im Durchmesser grossen Krateriiffnung noch wohlerhalten. An der 
gegen See gcrichteten Brucliflaclie, fallt die gegen die Mitte der einstmaligen Aus~vurfstiffnung gerichtete 
sch6ne Schichtung von Tuff- und Basaltgangen besonders anf. Am siidwestlichen Theil ist eine 168 Meter 
hohe, castellartige Spitze stehen geblieben, die rnit einer zweiten, bloss 135 Meter hohen, vorstehenden 
Rippe, einen separirten kleinen Halbtrichter bildet. Den oberen Icraterrand, ebenso wie die Innenwande, 
bedecken scharfe, zackige Schlackentriimmer, die nur rnit aussergewohnlichen Hilfsmitteln zu tibersteigen 
sind, so dass selbst der im Innern angesetztc sclimale Sandstrand nur mittelst Boote, bequem zu erreichen 
ist. Die Lothungen an der Peripherie der Kraterellipse lassen noch die Reste der anderen Kraterhalfte ver- 
folgen, wclche sich unter der nordtistlichen Spitze des Berges, bei Seegang durch Brecher bemerkbar machen. 

Nach Osten rallt der Vogelberg rnit 25" Neigung in die Nordlagune ab, in NE. schliesst sich der Lagunen- 
damm an, und im Siiden verlauft er rnit einer leichten Krtimmung sehr sanft in das Wilczekthal. 

Der 173 Meter hohe M o h n b e r  g ist durch einen 67 Mcter hohen Sattel rnit dem Danielssen verbunden; 
seine kegelf6rmige Kuppe ist claher nach allen Seiten frei zu sehen. Ein von uns an seiner Spitze aufgerichtetes 
Treibholzkreuz fanden wir daselbst liegend vor, ohne irgend welche Anzeichen von der Provenienz dessel ben 
gewinnen zu kiinnen. 

Die NW.- und SE.-Sciten des Berges fallen steil ab ;  nacb NE. verlauft derselbe jedoch in terrasseu- 
firmigem ubergang bis zu einer niederen Felsspitxe, welche in die N o r  d l  a g  u n  e vorragt. Letztere nimmt 
einen elliptischen Flachenraum von 122 Hektaren ein und bot uns ein vorzIigliches Slisswasserreservoir. Vom 
Vogel-, Mohn-, Wildberg und Hochstetterkrater eingefasst, ist sie naoh Norden nur durch einen 200 Meter 
breiten und 1042 Meter langen Sanddamm von der See abgetrennt. Derselbe ist nur ftinf Meter hoch und rnit 
Treibholz ganz bedeckt; bei hohem Seegang ergiessen sich die Fluthen Iiber denselben hinweg bis in die 
Lagune. Hiebei werden Treibholzsttickc mitgeschwemmt, die sich an den inneren Lagunenrandern absetzen 



und am Ausgange des Wilcxelrthales, zwischen dem Mohn- und Wildberg, sowie an der kleinen Sandstreclrc 
bei der Mllndung des Tornoebaches, in ziemlichen Mengeu anzutreffcu sind. 

Die tiefste Stelle der Lagnne liegt in der ITilfte der Verbindungsliilie zwischen dem Siidwestende des 
Dammes und dem Vorsprungo des Molinbe~gcs in die Lagunc, und nimmt einen Flaohenrauru von fast 400 Meter 
Lange und 150 Meter Breite ein. Diese Soh1.e lag bei der am 1G. November 1882 vorgenommenen Lothung. 
dnrchschnittlicli 36 Meter unter dem mitllcren Moeresniveau. Gcgtn die nordbstlichen Ufcr steigt der Boden ziem- 
lich sanft, gcgen Stidwesten steil aufwtil.ts, doch betrsgt die Ticfe immerhin noch nahe an dell Ufern 10 Meter. 
An der Damiriscite nilumt die Ticf'e yon 0.5-1 Metes rasch bis 20 Metcr zu, es scheint also, dass der D a n n  
ehcdom cinen festen felsigen Rand bildete, auf dem sich von der Sec aus Sand absetzte. Der Laganenboden 
ist iiberall mit foinem vullianischen Sand bedeckt, in welollem lieine Spuren animalischen Lebens aufgcfunden 
werden konnte. Der Wasserspiegel der Lagunc lag zu Anfang des Winters 1882 0 . 5  Meter tibcr der Meeres- 
fltiche, Lndert jedoch seinen Stand im Laufe des Frtildalircs. 

Den Hauptzufluss bildet der von den ISeerenberggletschorn awischen felsigen Wlnden hcrabkommendc 
Tornoebacli, der wiihrend der Schmolzperiode gleich einem Torrentc nngeschwollen ist nnd nur im Winter 
versiegt. Ausserdem ~nlinden nocli Rinnsale nus dem Wilczclrtlral und vom Wildberg. 

Am nordiistliclien 1,agunenrand und rechtcn 'CJfcr des Tornoebaches ist der 148 Meter hohe Hoc11- 
s t e  t t e r k  r a  t o r  gelegen. In die Gattwig Hohenlohe-, 13crna- und Arnett~krator gehdrig, ist die lcratcr- 
offnung boreits stark vorsandet, daher die Sohlc I I U ~  mehr 15 Meter unl,er dem oberen Rande liegt. Der 
Durchmesser des fast kroisfiirwigen oberen Randes bctr8g.t 300 Meter, die ISraterwiinde sind nnch innen 
und tLussen sanft geneigt. An der Nordostscite begrenzt don Krater in 40 Metcr liiihe oin don1 Massiv des 
Becrenbergs angelliiriges Lavaplalcau, welches cinorseils den Lagunendamm abscliliesst, andcrerseits gegen 
NW. cinen llohon I<listenwall bililct, dor Ubcr cinen I<ilomcter 1:rng und bei 5-6 Meter hoch ist. 

Verfolgt man den Lauf des T o  r 11 o c b a c h c s in iistlicher Iliclitong anfkii~ts,  so gelnngt mnn ungefiihr 
1 ICilometer von seiner Miindung zu einem ~Vnsscrfnll, dcr 40 IIIeter tief abfiilillt. Oberhalb wendetAsodnnn der 
I,:tuf desselben etwas bstlich, dns Rett erweitert sich lind fiihrt untcr don am linkon Ilfer licgcnden l3erg.cn Iiin, 
welch0 den Scoresbykrnter naoh NOI-den zn abscliliesscn. Der hochste diescr Rerge, (lurch seine ciner Pilger- 
muschel iil~nlicl~c Form auffallel~tl, scl~liesst niit dem Scoresbyberg nnd dem frliher erwiihnten Platean ein Thal 
ein, in welchem sich Reste eincs Gletscl~ers vorfinden, der wohl nrspriinglich dem Gletschermnntcl des Beeren- 
bergs angehiirte. 

Der mlichtige, den ganzetl Abhang cics Beerenbergs bedeckende Gletscliermantel cndet an dicser Scite 
in 750 Meter Hiihe, zurUclsgohnlten durcl~ den in 722 Meter Hiihe gelogonen P a l f f y k r n t e r .  Let~torer fiillt 
schon von See aus durch seirken ftinffacli gozaclrten I<ratcrrand auf, und muss jene Mengen von Lava aus- 
geworfen haben, die sich in mehreren sclimalen Gsngen bis znm Scorcsby und 11:slr hinunter orstrecken, 

Das rechts vom oberen Theil des l'ornoebachs befindliclle, leickt gewellte Terrain, ffillt in Terrasseu zur 
NordwestlrUstc ab. Erwtihnenswcrtli ist blos ein Thal, das ostwestlich bis an die I<Ustc fiihrt und dort auf einer 
kleinen Sandebene miindet, welcho schon von den Iiolln~~dern er~viChnt wird. Zwisohen dem 1,agnnendamm und 
dieser Ebene, ist unter den erwBllnlen Kllstenfelsen bloss ein 30-40 Meter breiter, niederer Sandstrand 
nngesetzt, der boi Seegang vom Wasscr tiberspltlt wird. 

An dem bisller beschriebenen Kiistentheil scheinen lreinc besonderen Ver5ndcrungen volgegangen zu 
sein, denn wir erhdten ziemlich dasselbe nild der ISlllstenconfiguration aus nacl~folgender Beschreibiung: ,,Van 
den vo~.boschriebenen #'elsen (Rudson) nagefiihr NEzN. eiuc Meile wciter licgt cin Vorgebisge, gewiihnlich das 
Wallrossgat genannt, ausserhalb dessen der Rriell'sche Thunn steht. Zwischen dcn beiden macht das Land 
eine grosse Einbiegung, welcl~e gew8hnlich die Nord- oder Englische Ray genannt wird, und ist dieselbe der 
ansehi~licl~ste Ort ftir don Thranbetrieb, der bis jetzt besuoht wurde. Von den Rudson eine Viertelmcilc die 
Bncht hinein, (la ist eilie Ebeuc, welchc die Holzbnclit genaunt wird; dann findet man holles Land gnnz bis 
zum Wasser hinanter, ungefiC11r eine Viertelrncile streckend, und von da bis zurn Cap des Wallros~loclies ist 
oin flacher Strand, wo zllle die Zolte uud I<esseln iler I<nni~ncrn von 1Iolland und Zcelilnd stellen. Diese Rucht 
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hat einen flachen Sandboden, wo die Schiffe vor Anker liegen m6gen auf 15 und 16  Faden in der Bucht, einen 
Gootelingschuss vonl Lande. Im Vorsommer liegen die Schiffe wohl dicbt in obengenannter Bucht auf 
8-9 Faden. 

Vom Briell'schen Thurm streekt sich das Land ostwarts und hat ungefahr eine Meile flachen Strand, der 
sehr bequem ist um Chdouperi auf der Wache zu halten. Das genannte Cap des Wallrosslocl~es ist schr hoe11 
und steil am Meere. Am Ende obbesagter Meile findet man schon wieder ein klippiges steiles Land ohne 
Strand (welches des Beschreibens werth ist), daneben einen Gootelingsclluss vom Ufer liegt ein Stein wie ein 
T11urrn.l Am Ende dieses steilen Landes, kurz vorbei am Thurm, da  findet man cine kleine Buclit, welche 
die Mary-Mussbay genannt wird, nus Ursache, dass die ehrbare Mary Muss aus Rotterdamm ein Scliiff dahin 
geschickt hat, das da  den ersten Tliranbetrieb machte. Da ist ein sehr gnter Ankerboden auf 5, 6, 7 und 
8 Faden einen Gootelingschuss in See, auch ist der Strand sehr tauglich zurn Kehren des Fisches ulld zum 
Thrallsieden und zu Allem, was zurn Thranbetriebe wiirde nothig sein l~onnen. Ein wenig landeinwiirts ist ein 
Slirnpfchen, a o  es frisches Wasser gibt, wo man wohl Fische fangt; man hat da  einen fl:~chen Vorstrand, tiber 
welchen man cine Chaloupe holen kann, um in clas Stimpfchen zu gelangen. Von der Ostspitze der Mary-Muss- 
bucht schiesst ein Fuss des Gebirges ans dem Lande in das Meer hinein, sehr steil und hoch am Ufer. 

Von obengenanntem Bergfuss ist der Cours NEzN eine Viertelmeile, da findet man einen flachen Strand, wo 
ehedem ein Krenz auf einem G r a b  e g e s  t a n d e n ;  dazwischen macht das Land cine grosse Einbiegung (welche 
unter oder nahe dem Lande einen steinigen Boden hat). Der Strand an sich ist flacli und ein Sandstrand, wo man 
an vielen Stellen Gelegenheit wllrdc finden konnen nm das Gewerbe zn treiben. Neben dieser Bucht hat man 
ungefahr zwei Musketenschtisse vom Lande 9 Faden, allmahlig tiefer werdend bis 17 Faden, und dann auf drei 
Musketenschllsse ist guter feiner Singel-Sandboden; jedoch auf 25,  30 und bis 50 Faden ist ein schmutziger, 
steiniger Boden, und zwar so weit im Meere, dass man die beiden Spitzen des obengenannten Landes sehen 
kann.2 Aber eiiie halbe Meile vom Lande geht diesel. steinige Boden urn die Westseite hin und dann nahe a m  

Ufer, wo man den Boden sieht, ist wiederum lauter Stein. Vom Kreuze bis zum nachsten Eisberge ist liberal1 
meistens ein flacher Sandstrand und an einigen Stellen aucli ein steinfelsiger Strand, der ungeflihr cine halbe 
Meile weit ist, und es ist da  an einigen Stellen sehr geeignet um Chaloupen auf die Wache eu legen, aber der 
Boden fangt an tief und scharf und untauglich zurn Liegen der Schiffe zu werden.li 

Das erwahnte Kreuz stand demnach auf der jetzt ebenfalls bedeutend erweiterten Sandebene, auf welcher 
einige von den Bergen kommende Giessbache die mitgefiihrten Sandmassen absetzen. 

Im weiteren Verlaufe des Kiistensaumes folgt ein Lavafeld, das vielfach von eingeschnittenen Mulden und 
Rissen durchsetzt wird. Unter dem 10-20 Meter hohen, felsigcn Absturz desselben hat sic11 blos ein schmalcr 
Sandstreif angesetzt, der nur bei Secstille uad zur Ebbezeit gangbar ist. Die am meisten in See vorspringende, 
gut markirte Spitze dieses Lavafeldes ist auf nnserer Karte mit ,,Kr e uz c apLL bezeichnet. Von hier etwas nord- 
iistlich biegend, endigt der felsige Kiistensaum bei einem 213 Meter hohen Berge, desscn vordere Seite 
abgestiirzt ist und eine 600 Rleter lange, leichte Einbuclitnng umrahmt, die als , ,west  l i  c h e  K r e  u z b u c h  t u  
bezeichnet wird. Vor diesem Berge durchziehen ewei tief eingeschnittene, breite Furchen das Lavafeld, welche 
lihnlich dem Bette eines Gebirgsstromes mit Rollsteinen angeftillt, an der Miindung in See mit Treibholz 
bedeckt sind, und bis zu Fiissen einer auf 100 Meter Hohe befindlichen Icraterruine hinaufreichen. Oberhalb 
iles Kraters breitet sich sodaan die machtige Stirnmoranc eines in 400 Meter Hiihe endigenden Gletschers aus. 

Naeh der hollandischen Resehreibung und der zugellorigen Karte, sol1 nun gerade an rlieser Stelle der . erste Eisberg", d. h. Gletscher gelegen haben, wiihrend ill11 die in Z o r  g d r a g c r's Werk reproducirte Icarte, 
wciter nijrdlieh und sichtlich hinter den bei der Kreuzbuclit besprochcnen Berg verlegt. In der That konnten wir 
am ersteren Orte nicht so deutliche Merkmale eines alten Gletscherbettes vorfinden, wie sich dies an einer 
einen Kilometer nordostlich der Ilreuzbucht gclegenen Stelle constatiren liess. Hier findet sich ntimlich in der 

1 Polaklippe. 
2 Bis sich die beiden Vogelbergspitzcn abheben. 





Die nun folgende Strecke weist, wenn anders clen alten Berichten Glauben zu schenlsen ist, aehr grosse 
Veriindernngen auf. Der Bericht besagt niimlich: ,,Vom Eisberge strcckt sic11 die Iciiste wieder unl eine grofise 
'r~albe Meile weit gegen Ost, wo nian am Ende eitie kleine Bncht findet, in dcr man bequem einen Kessel wurde 
setzen lsiinneii und Chaloupen auf Waclie halten kiinnte; aber mehr als einen GooteIingschuss vorn Laride ist 
es uber 300 Faden tief." Hienach mlisste diese ,,westliehe KreuzbuchtL1 genannte Stelle an jenem Orte vor 
oder nacl~ dern Nordwestcap gelegen sein, wo jetzt - sowie aucli ganz sicher damals - senkrechte Wande den 
sclimalen Ufersaum begrenzcn. Andelelseits besagt die zweite Beschreibung, welche b i she~  zienilicli identisch 
mit ersterer war: ,,Van der Mary-Mussbay bis zu Muycns zweiter Kreuz- oder Nordwesteclce, ist es NE, wohl 
30' niirdlielt, 11/, Meilen. Von der Nordwesteclre nach Osten hin ist ein steiler, steiniger J\'all, '1, Meilc Iang, 
wonach man cine kleine Ray findet, beyucm um einen Kessel zu setzen lind Thran zu kochen, dagegen in einer 
Entfernung von einem Gootelingschuss ist wohl 3000 (?) Faden Tiefe, so dass cs dort s e l~ r  unbequein ist um 
mit Schiffen zu liegen.ll Die alten Icarten hingegeil verlegen diese Buclit auf 2'1, Seemeilen Fstlich des Nord- 
wcstcaps. 

Eine Viertelmeile, resp. eine Seemeile vom Nordwcstcap befindet sic11 derzeit ein breiter Scl~nttlsegel 
zwischen den etwas zurucktretenderi Wanden. Bedenkt man nun, dass zum Setzen eines Icessels wenig Raum 
niithig war, f'erner dass von den danlaligen Fischern an der sti.atldarmen Kuste uberhaupt jcder Sandfleck 
, ,Buc l~ t~~  oder .BayLi getauft wurde, so kiinnte man wohl annehmen, dass diese nuri verschtittete Stelle 
gemeint sei. Indess zeichnet die Rarte, wie gesagt, suf 2'14 Seemeilen vom Nordwestcap eine nach Westen 
offerie Rucht mit Hutten an eiuen Platz, der sicli z\visclien clem Weyprccht- und den1 beirn Nordcap gelegenen 
Gletscher befindet, und wo sich auclt ~rirklicli Spuren einstigen mcnscliliclien Aufeilthaltes zcigtcn. Ausser 
gebltimten Thonscherben, (lie gefunden wurden, befindet sich da  (jetzt 150 Meter vonl Strande entfcrnt) auf' 
einer kleinen Terrasse ein halbkreisfirmig aufgeworf'encr Wall, offenbar zum Schutxe gegen Steinlavinen 
angelegt. Hernm liege11 ura,lte Wallfischknoclien und angebrannte Treibholzstliclse, zum Theil tief in die Erde 
eingegraben. 

Nirnmt illan laut der zweiten Beschreibung an, class die westliche l<reazbucht unier den WHnden zwiscllen 
dem NW und Nordcap gelegen gewesen sei, so gelnngt man in Verfblg der weiteren Beschreibung aller- 
dings aue l~  auf einen Platz, der gewiss dawals schon als gecigrieter Anbiedlringsraum gelten konnte. Es 
heisst niimlich daselbst: ,,Yon dort an (westliche I<reuzbuclit) geht der Wall wieder eine halbe Meile ostwiirts, 
und xu Ende dieses ist cine k l e i ~ ~ o  Bay, wo man bequcn~ einen liesscl wurde setzen lriinncn und Chaloupen 
auf Wache legen kiinnte, es ist jedoch einen Gootelingschnss vo1n Lande entf'enit 300 Fade11 tief.l1 

Zwiscllen dem Nordcap, resp. dem anliegenden Gletscher und Weyprccht-Gletscher, ist, wie erw&hut, ein 
flacl~el; tcrrassenfiirmiger, 1000-600 Meter breiter Ptrandtheil, auf wclchern, einen Kilometer nacli dernNord- 
cap, ein grosser, ganz isolirter Lavablock neben einigen rotljbrautien, anstellenden Lavafelfien liegt. Von 
diescm 1300 Meter weiter, unter der linlsen Seitenmoriine des Woyprecl~t-Gletscllers, befindet sic11 nun [eine 
breite Thalsohle, die mit scliijnen, kugelfiirmig abgescliliffenen IZliicken bedeclrt ist, und in der sich, bis weit 
von der See :~b ,  eiiigegrabene l1reibliolzstiin~me vorfinden. 

An dieser Stelle diirfte auc l~  die eliemaljge iistliche I<renzbncht xu suchen sein. Nach der alten Karte 
wiirde diese an einen Ort treffen, dcr jetzt vorn Swend-Foyn-Gletsche~. eingetiommen wird, was sic11 als sehr 
unu ahrsclieinlicl~ ergibt, da  gerade dort die Felswande rialic an's User lierantreten und ausser dem Einsclinitt, 
durch welchen sich der Gietscher ergiessl, kein frcier Raum vorlianden ist. Wahrscheinlich standen an dieser 
Kusteilstrecke melirere Thraniifen, deren Lagc bei der spiiter crfolgtcn Beschreibung der Insel liur mehr durch 
Tradition ermittelt \I erden konnte. Obwohl nun die Beschreibungen dieses Klistentheiles s e l~ r  matige1h:lft sind, 
und im bisher beniitzten Berichte ganz entfallen, so scheint es doch ganz gewiss zu sein, dass die drci 

1 Die Uedeutung dieses ,,30U ist nicht recht verstiindlicl~. ,,Muyens Eckeul das heutigc Nordwest-Cap. 
2 A m  clicsem geht hervor, d:~ss in tlcr orston, bisl~er beniitetcn Rcscl~reib~ing der l'assus iiber die lSiistcr.~treclrc voln 

NW.-C:L~ bis eur wcstlicl~cn Kreuzbucl~t :~usgelasscn ist,  und dcr obcitirte tlic Stroclie vstliclle bis westliche K r c u z l ~ ~ c l t t  
betrifft. Ilicdurch ware :mch die Verwirrung iu der Karte, die OII'OIIL:L~ I J I L Y I ~  dc r  B ~ t l ~ h ~ i b l l n g '  e r~e i lg t  ist, ~~kl i i r l i ch .  
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grossen Gletscher ~d~amals nieht existirten, sonst wtirdcn sie gleioh jcnen an der Ostseile Erwahnung gefunden 
haben. Die Beschreibung schliesst namlich nur rnit der Angabe: ,,Von Muyens Ecke (Nordwestcap) bis zur 
Nordostecke, zwei Meilen.u 

Die drei Gletscher der Nordseite evtspringen der eisgefllllten IZraterOffnung des Beerenberges. Zwischen 
den senkrecliten Wanden des gegcn dicse Sd te  eingesttinten Kraters, drangt sich ein breitec Eisstrom in Cas- 
caden hervor und fiillt die an der Seite des 13erges eingeschnitteue Mnlde. Durch mehrere vorstcbende Fels- 
partien in ZweigstrOme gethcilt, concentrirt sich die wild ze~rissene Eismasse dann a11 drei l'unliten und sttirzt 
wasseifalliihnlich zur 1Liiste ab, an dersclben ftir cine kurze Streclre einen ruliigerei~ Lauf uclimend. 

Der slidwestlichste Arm, ,We y p r e  c h t - G l e  t s c11 er" benannt, hat eine durchschnittliche Breite von 
600 Meter, kommt zwischen 100-150 Meter hohen Uferwancien hervol; 11nd stiirzt, 650 Meter nacli dem Aus- 
tritt, 20 Meter hoch in die See ab. Eisberge setzt dieser Gletsclier ebensowenig wie die andere11 Gletscher 
Jan Mayens ab, da die Eismassen iin so zerrissenem und zertheiltem Zustande zur Mlindung gelangcn, dass sie 
in Bllicke zerfallen. 

Die machtigen, stark mit Eis untermischteii Morancn dieser drei IGletschel; nehmen den ganzen Raum 
zwischen denselben ein. Die vom Rande der Gletscher wcitct .ab 8liegenden Theile derselben, sind in Folge der 
Schneeablagerungen und der Erosion abgeflacht, haben sich mit einer IInmus- und Moosschichte bedeckt und 
bilden 70-90 Meter hohe Terrassen. 

Der K je ru l f -  licgt 700 Meter vom Weyprccht-Gletscher entfernt. Er ist wobl mit 750Meter der breiteste 
der drei Gletschel; wird jedoch an Maclitigkeit vom ersteren iibertaoffen. Oer untere Lauf ist ruhigel; die 
Obsrflache sanfter geneigt und der Absturz in Sce 800 Meter von seinem Austiitt aus den Felswanden ent- 
fernt. Zwischen niederen Uferwanden hervorkommend, ist auch das Gefalle desselben weit geringcr als bei den 
beiden anderen Gletschern. 

Der S wend F o  y n-  G l e  t s  c h  er, 500 Meter nord6stliclier gclegen, ist zwar bloss 300 Meter breit, stiirxt aber 
mit grosseln Gefallc zvvischen hohenFelsnfern l~ervor und nach kurzem Laufe 30 Meter hoch in See ab. Da er vor 
seinem AustrittLeinc Biegung macht, lagert sich bloss an scinenl liukcn Ufer eine Morline ab. Vor den1 Icjernlf- 
undJ3wcnd Foyn-Gletscher liegen nahebci rnehrere Felscu im Wasser, die tiber das Eis derselben hieher trans- 
portirt worden sein dBrften. Anf der ganzcn, 000 Mcter langen Streclce nach deln Swend Foyn-Gletscher finden 
iiberhaupt fortwahrend Felsstlirze statt, und wiihrend unseres Aufenthaltes in der B~tlichen Kreuzbucht wurden 
wir jedm Moment durch furchtbares Gctnse aufgeschreckt, das von Steinlavinen l~e~riihrte, welclle die 
300 Meter hohen Felswiinde llerabsausten. Mannsholie FelsblScke sallen wir wie Spielballe, von einer vor- 
ragendcn Spitze zur anderen springend, in wcitem Bogeu auf die Sandebene der Bucht fliegen und man konnte 
es lranru wagen auf 100 Meter den Wanden nahe zu lrommen. Vorsiclit ist diesbeziiglicll uuter allen steilen 
Wiintlen Jan Mayens ratiisarn. 

Dic Sandabene d e ~  l i s t l i c  h e n  K r e u z b u c h t  ist ebenso wie die Bucht selbst eine Neubildung. Betrachtet 
man die alten Karten, so findet man an diesen Stellcn keinc Bucht, wold aber viele Iilippcn verzeichnet. Unter 
den steilcniwiinden beginnend, aieht sic11 jetzt in stark gelrrtimnlten Bogen ein niederes Sandufer auf 700 Meter 
gegon NNW hin, das in einen steilen, nus m8cl1tig.cn l~ollsteinen bestohenden Wall iilwgeht, der die Bucht 
gegen M schiitzt; 500 Meter wciter wendet die Ktiste ostwRrts, wird 5-6 Meter lioch und felsig. Die Fels- 
wande des'EBeerenbcrges verlaufen noch drei Kilometer i n  gersder nordlistlicher Richtang wciter, worauf 
sic, an Hohc@,bnellmend, terrasseofd~*mig in jenes Lavaplateau libergehon, welclies die Krater an dcr Nord- 
ostspitze (lor Infie1 umgibt. Gegen See zu breitet sich unter dicscn .FelswBnden ein niedcres Lavafeld von circa 
1 . 3  !t<ilometer Breite nus, welches ursprtinglich grbsstentheils von der See tiberdeckt war und erst durch Ver- 
sanrlung zu einer Fliiche ve~%iuigt wurde. Auf dicser P1aclle lasscn sich, 1.5 Kilometel. von der iistlichen Rreuz- 
bucht, xweimscharf gotrennto' Lavastrtime unterscheidcn. Der stidwestliclle Strom ist gloichartig rnit jenern auf 
der Stidlagunenebene aus fester basaltischer Lava und ohne alle Vegetation; die hierauf nordtistlicb folgel~den 
Ckinge sind Iiingegetl gaaz init diehten Moosscliichten tiberdeckt, bsstehen aus dnrcheiuauder geworfenen 
uio~schen Plattell mit mcsserscharfbn Sp i t~cn  uiid Riindeiqn, auf welolcn 1das)Qehen illngemcin ermtideud and 
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selbst gefahrlich ist. Moos und Schnee tiberdecken die zahlreichen Locher, in die man einsinkt; Platten, auf die 
man tritt, Bberschlagen sich oder brechen durch, und kein Stuck ruht in stabiles Weise anf dem anderen. 

Gegen die Bucht zu geht das Lavafeld in eine 100 Meter breite Sandebene liber, welche bei liohem See- 
gang vom Wasser libersptilt wird, so dass die kleine Lagune auf derselben brackiges Wasser enthalt. Treibholx 
liegt auf der ganzen Ebene umller und grosse Stucke davon stecken zwischen den Lavagangen eingegraben; 
die mit Sand geflillten Vertiefungen zwischen letzteren enthalten ausserdem zalllreicl~e Muschelfragmente. 
Als vollkommener Beleg fiir die Neubildung dieser Strecke mag noch eines kleinen Seewasserbeckens 
Erwahnung gethan werden, das zwischen den Htigeln, 700 Meter vom offenen Wasser entfernt, liegt und in 
unterirdischer Communication mit deniselben ist. I11 demselben tritt die Ebbe und Fluth vollkommeii regular 
auf, und die Seevogel benutzen es als einen willkommenen, weil stets ruhigen Atzungsplatz. 

Auf drei Kilometer Entfernung von der ostlichen Kreuzbucht befindet sich noch cine andere Bucht mit 
450 Meter langem Schotterstrand. ~ b e r  zwei terrassenfiirmige Abstufungen, auf welcllen einige kleine, rothe 
Sandhiigel liegen, gelangt nlan von hier aus zum Hohenlol~e-Krater und zu deln 2 .2  Kilometer weiter cut- 
fcrnten Nord  o s  t cap .  Das Ufer dieser letzten Strecke ist ebenfalls felsig, jedoch von mehreren ganz kleinen 
Einbuchtungen unterbrochen, deren Einfahrten durcli grosse, rorliegende Klippen maskirt werden. 

Die nordostliche Mantelfliiche des Beerer~berges ist ebenfalls bis an den oheren Rand des Aschenliegels 
hinan von einem Gletscher umhlillt, der bloss durch wenige vorstehende Felspartien unterbrochen wird. 

Die gemachten Lothungen thun dar, dass der Beerenberg sein starkes Gefalle auch noch unter der Meeres- 
fliiche beibehalt. Auf 1 - 5  Seemeilen Entfernung voni Lande, erreichte das Loth bei 500 Meter Ausstich 
nirgends den Grund, und Prof. Mohn Sand an der Ostseite, auf vier Seemeilen Distanz, 1196 Meter und in der 
Verliingerung der Nordostspitze, auf neun Seemeilen, 1902 Meter Tief'e. Wollte man daher an diesem Theile 
der Insel ftir kurze Zeit Anlrer werfen, so lionnte dies nur in der iistlichen Kreuzbucht oder Clandeboy Creek 
geschehen. Verliissliche Ankergriinde sind uberliaupt bloss in der Mary-Mussbucht, Wallrossgat, Siidbucht und 
'l'reibholzbucht auf 500 Meter vom Lande in 15-20 Meter Tiefe. Da diese Platze jedoch bloss offene Rheden 
sind, muss man bei herannahendem Sturme stets die Leeseite der Insel aufsuchen. 

Nach unseren Beobachtungen liegen die Klippen und Riffe Jan Mayens alle innerhalb der gewohnlichen 
Entfernung, in welcher sich ein Schiff bei einer Fahrt langs dem Lande zu halten pflegt, sie werden daher 
nur bei unvorsichtiger Gebarung oder im dichten Nebel gefiillrlich werden. Naliert man sich bei dichtcm Nebel 
der Insel, SO acllte man ausser auf das Rauscllen der Brandung noch auf das Gekreisch der zu Milliarden 
angcsammelten Seevogel; das Lot11 wird allenfalls nur im Suden der Insel mit Vortheil zur Bestimlnung der 
Schiffsposition angewendet werden konnen, aber selbst dort wechseln die Tiefen xu unregelm&ssig, und die 
Grundproben liefern zumeist schwarzen vulkanischen Sand. Hort man jedoch das heisere KAchzen der Alken, 
das im vielstimmigen Verein dem Rauschen eines Wasserfalles gleicht, so kann man mit Sicherheit auf hohes, 
festes Basaltufer scliliessen, wahrend das schrille Zirpen der Krabbentaucher auf zerrissene, riffige Stellen 
hindeutet. Der mit weissen Flligeldecken gekennzeiclinete schwarze Teist entfernt sich auch selten weit vom 
Lande, man achte daher auf sein Vorkommen. 

Auf 5-6 Seemeilen im Stiden der Strecke Leuchtthnrmlilippe-Siidcap wird man irn Nothfalle ankern 
konnen, um klares Wetter abzuwartcn; S. M. Transportdampfer ,,Pols" ankerte daselbst ebenfalls in 50 Meter 
Tiefe. Auch muss man den Strom berlicksichtigen, der gerade in ebenerwahnter Gegend heftiger auftiitt und 
starke Versetzungen des Schiffes zur Folge hat. 

Die Nebel treten Ende Mai oder Anfangs Juni ein, zu welcher Zeit auch das Schmelzen des ScEinees 
bcginnt. Die Insel legt dann oft in wenigen Tagen ihr Winterkleid ab, der Schnee bleibt nut* in tieferen 
Schluchten und Einschnitten oder unter dem Sande vergraben liegen, die ebeneren und hoher liegenden Flachen 
iiberziehen sich mit einer grtil~gelben Moosschicl~te, die im Vereine mit den grellroth, braun oder blaulich 
gefarbten Gesteinsarten die sonderbarsten Farhencontraste hervorbringt; der grobkomigc, tiefe Sand an den 
niederen Uferstrecken trocknet dann rasch vollkommen aus und macht das Gehen daselbst ebenso beschwer- 
lieh, wie im knietiefen, durchweiehten Schnee. 



Bowcgung dor Gletscher Jan Mnyen's. 
Sl id -Gle t sche r .  

Am 29. October 1882, 2'/," p. m., wurden 2 Kilonleter oberhalb der Gletschernliindung zwei Stein- 
pyramiden auf der ebenen Eisflachc auf je einem Drittel der Distanz von einem Ufer zum anderen ewichtet. 
Die Spitzen derselben wurden durch zweclcinassig zugehauene Steine gebildet und lnittelst des Nivellir- 
instrumentes genan in cine Linie mit eincin scharf marliirten Fels an1 

Fig. 3. 
Gipfcl eines iistlicll des Gletschers gelegenen Berges gebracht. Der 
auf dcr recliten Seitenmiirane gewalilte Standpunkt des Instrumentes, 
wurde wic bei den anderen Aufnalimen durch eine in den Bodcn 
gesteclrte Patronenhiilse bezeichnet. Derselbe bestimmt sic11 durch 
folgende Rreislesungen (Fig. 3) : 

. . . .  Felskante anf dem Eslckrater . . . 123"4110  

77 in der Nahe der Beerenbergspitze . . 235 25.0 
Spitze (a) des Berges im Osten in ciner Visnr mit 

den Spitzen der beiden Pyramiden . . . .  310 54 .1  

Der Hiillenwinkel zwisclien a und der dern Standyunkte niiher golegenen Pyramidenspitze 

1) betrug . . .  28 . 727 Mikrometerschl~aubentl~eile 
jener zwischen a und der Cairuspitze 2) . . .  19.675 77 

Am 20. Juni 1883, 11" a. m. wurde mit dern Instrumente nenerdings tiber demselben Punkte Aufstellung 
genommen und sowohl die Pyrainiden, wie das Zeicl~en am Standpunkte unverkndelt vor.&fundcn. Die 
Visul.cn nach den angeftilirten Objccten ergaben: 

Felsliante auf dem Eslckrater . . . .  . . . .  . 1 6 7 " 1 0 1 4  

,, in der NBhe der Becrenbergspitze . . . .  278 54.6 
Spitze a . . . . . . . . . . . . . . . . . .  354 23.5. 

13cide Pyramidenspitzcn lagen wieder genau in letxterer Visur. 

I-IShenwinkel a 1) . . . . .  : 28.815 
. . . . .  n a 2) : 19.755 

Aus dem Zusammenhalt dieser Beobaclitung mit der erst vorgenommencn ersielit man, dass die Pyramiden 
auf dern Glctsclier ilire liichtung gegenliber dem ~ t a n d ~ u n k t e  des Instruinentes in lceiner Weise verandert 
haben. Iler Aufbtellnngsort auf der Moriine hatte sich aber aucli, wie aus dcn Visuren hervorgeht, weder vor 
noch xurtick bcwegt, denn die geringe Differcnz von 0 . 2  Minuten in der Visur: Reerenberg, dlirfte durch die 
mangelhafte Po'intirung des unfiirn~lichen Objectes hervorgernfen worden sein. Der Unterschied der erst- 
genommenen Hiihenwinkel niit jeuen cler zweiten Messung betrXgt beiin Winkel a 1) 0.088 und bei 
a 2) 0 .080  Schraubentheile. Bei iler Distanz von 366 Meter der Cairnspitze 1) vom Standpu~ilrte des Instru- 
mentes, wiirde dies eincr Senknng von 0 - 1 4  Meter entsprechen, und da 2) 732 Meter entferrit war, bei dieser 
0 .26  Meter betragen. 

Nachdem nun nicht anzunchmen ist, dttss sic11 die Eisfliiche an beiden Cairnorten in genau senkrecliter 
Richtung gesetzt liabe, kann man diesc ~ n d c r u n g  der Verticalwinliel wohl nur der etwas veranderten Htihe des 
Augpnnktes bci der zweiten Messung zuschreiben, und es wiirde dcmnach iniierllalb 243 Tageii keine wie 
immer geartete Rewegung des Gletscl~crs stattgefunden haben. 

Am 4. Mai 1883 wurde mit dern Messbande anf der alto11 and ebcnen linken Seitenmorfine des 
Weyprecht-Cletschers eine Basis von 49.55 Meter Liinge gemessen. An den Endpunliten a und b (Fig. 4) wurdcn 
sodann die Wjnlcel nach einer l~ervorstchenden, gut msrlcirtcn Eisspitze in der Mitte des Gletschers genornnlen, 



da in Folge der Urlwegsamkeit des Gletschers die Errichtung cines eigenen Signdes auf demselben ent- 
fallen musste. Aus den je dreimaligen Lesungen der Visnren ergaben sich rim 2'/," p. m. im Mittel (lie Winkel: 

g a b .  . . 90'55'36" und 
a by . . . 84 40 48; folglich 
agb . . . 4 23 36. 

Am 5. Mai zur selben Nachmittagsstunde auf den Punkten rc und b Aufstellung nelimcnd, waren die 
Winkel zwischen denselben Objecten: 

g'ab . . . 90'58'24" Fig. 4. 

I1 / abg' - . 84 39 18; daher 9 ' 
3.. 

ag'b. . . 4 2 2 1 8 .  . . .. 

Hieraus folgt flir das Dreieck I :  

log der Seite by . . . . 2.8107410 und 

77 77 77 a9 . . . 2.8089230; 
ferner fiir das Dreieck 11: 

log cler Seite Dg' . . . . 2.8128781 

n n 77 ag' . . . . 2.8110483, 
und im Dreiecke ag'g 

derWinkelbeia . . . . .0°2 '48 ' ,  b 
oder im Dreiecke bg'g 

derwinkelbeib . . . . .0°1 '30" .  -\- 
Die aus den Dreiecken berechnete Seite gg' zeigt demnacll cine Vorwartsbewegung des Gletschers von 

rund 3 Meter in 24 Stnnden und, da clie Basis approximat,iv unter einem Winliel von 79' zum Gletscherrand 
gemessen worden war, dass diese Bewegung anch im Sinne des Laufes stattgefunden. 

Am 8. Juli 1883 gelang es, nach I-IinwegrBum~zng einiger I-Iindernisse, bei diesem Gletscher eine ltingere 
Basis zu messen, und wurde dxher eine erneuerte Bcstirnmung der 12ewegungsgescliwii1diglieit vorgenommen. 
Die viermalige Messung mit dem Messband nach zwei Richtungen liin, ergab im Mittel 120.335 Meter f i r  die 
Lange der Basis a-b. Yon den Endpunkten derselben wurden nm I l h  a. m. die Visuren nach einem im Eise 
eingebaekenen Stein je dreimal genommen und aus cliesen folgencle Mittelwerthe der Winkel abgeleitet: 

g a b .  . . 57O40'13' 
a i g .  . . 111 59 6; mithin 
agb . . . 10 59 24. 

Am 9. Jnli waren dieselbe11 Winkel um 10" a. m.: 

g'ab . . . 57'47'13'8 

ag'b.  . 1 0 5 6 4 6 . 2 .  

Hieraus berechnen sich die log der Seiten in den Dreiecken: 

hg . . .2-727054'7 
ag . . . 2.7693518 

11. { by' . . . 2.7293060 
ag' . . . 2.7712681. 

Die Winkel in den Dreiecken g'ag nnd g'bg waren demnach : a = 0'6 ' 43' 8, b = 0'4 ' 6 %. Mit cliesen 
Angaben erhalt man f i r  die Bewegung des Gletschers in 23 Stunden 2.844 Meter. Der einvisirte Stein befand 
sich ungefahr auf dem ersten Drittel der Gletscherbreite vom linken Ufer und die Basis lag nahezu parallel 
zu den ~enkrechten AbstUrzen des Beerenbergcs. 
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Da sich die Bewegungsgeschwindigkeit wtthrend eines der Thauperiode angehiirigen Monates nicht ver- 
andert hat, so ist anzunehmen, dass diese liberhaupt die grosste Geschwindigkeit ist, mit der sic11 der 
Weyprecht-Gletscher in seinem unteren Laufe bewegt. 

K j e r u l f - G l e t s  cher .  

Wie schon an anderem Orte erwahnt, ist der untere Lauf dieses Gletschers ein bedeutend rulligerer als 
jener des weyprecht-~letschers. 

Wahrend letzterer bei seinem Durchbruch zwischen hohen UferwS.nden hervor, einen fiirnllichen Eisfall 
von 300 auf 80 Meter herunter bildet, fliesst die Eismasse des Icjerulf bloss mit einer Neigung von 30" vom 
Beerenberg auf den Ufersaum hcrab und daselbst lnit einem Gefalle von G1/,' bis zur See. Obwolil daher von 
vorncherein cine geringere Bewegungsgescliwindi&eit wahrscheinlich blieb, so scheint das Resultat der vor- 
gcnommenen Messung doc11 einer spater zu erwahnenden Tliatsache zu widersprechen. 

Die Basis zur Vornahme der Beobachtung musste leider auf dcr rechten Seitenmorane gemesscn werden, 
nachdem die Oberflache des Gletschers nnr von dieser aus zu libersehen war. Daher gezwung.cn gewisse 
giinstige Standpunlcte einzuhalten, musste man sich auf eine Basisliinge von bloss 67.80 Meter beschriinken, 
von deren Endpunkten (a und b) sodnnn, am 4. Juli 1882, 6h p. m., die Visureii nach cinem 150 Meter vom 
rechten Ufer des Gletschers entfernten Stein genommen wnrden. Aus den Mitteln der Richtungen ergaben sich 
folgende Dreieclcswinkel : 

\ . . 104'37'36" 
I .  ( chbg . . 55 41 54; folglich 

( o g 1 .  . . . 19 40 30 

A111 7. Jnli, 101/," :L. m. wnrdcn ilieselben naclrgen~essen, und wic folgt gefundcn: 

bug '  . . . . 104'32' 0' 

o g ' b  . . . 19 30 6. 
Delirnaclr : 

Dreieck I, log Suite n g  . . . 2.2210298, Winlrel tr . . . 0 '5 '36"  

,, ,, bg  . . 2.2896980 
,, I I , ,?  ,, n g ' .  . .2.2221266, b .  . . 0 7  0 

77 ,, bg' . . 2.2903778 
und hiemit die Seite gg' = 0 5006 Meter. 

In 24 Stunden wiirde folglich der Glctsclier bloss um 0.19 Meter weitel- gerlicl~t sein. Als wir jedoch in 
der tistlichen ICreuzbucllt lagerten, sahen wir mehrmals am Tage an iler Miindung Eisblijclce von mehreren 
Metern Diclre in die See absttlrzen. Da ioh nrin von dort aus gleich :rm ersten Tagc unseres Aufenthaltes eiae 
Visur, knapp an der aussersten vorspringenden Eislrante des Gletschers vorbei, nach cinem westlich des 
Mreyprecht-Glctschers erriclitetcn Signale geno~nmen hattc ulld diese 'lrisur acht Tage spiiter, trotz der abge- 
sttirzten Stticke, noch immer die Eislrantc des Icjerulf-Gletscliers tangirte, so muss dersclbe in der Zwischenzeit 
bedeutend vorgeriickt sein. Es kann dahcr nur angenommen werdcn, dass sich die Mitte dieses Gletschers vie1 
rascller bewegt, a19 sein Rand, an welchern der einvisirto Stein lag. 

S w e n d - F o y n - G l e t s c h e r .  

Gleichzeitig mit der vorhc~.f;eliendcii wurcic am 4. Juli such cine Messung an diesem Gletscher vorge- 
nommen. Da auf dem Irur~en unteren Lauf Iceill hervorrsgeuder fixer Gegeuqtaud za eiltdeclren war, der von 
deln ebenen Theile der zwisclien Kjerulf und Swcnd Foyn gelegcnen alten Moriine aus hltte einvisirt wcrden 
kijnnen, wurde ein auf halber Hijhe des GFletscherfalles itn Eise ei~lgebaskener Basa1tl)lock zu diescm Behlifc 
orwlhlt. Dio Neigung der Gtletacheroberfliiche in der Niiho des Blockes betrug 40-45" ; die Riclltung der 
Bcwegung ist dasclbst gegen die linke IJferwand gerichtet, an  welcher die Eisrnassen cine Ablenlrung nacll 
rccllts crfahren. An d c ~ n  bloss 100 Meter Ia11g.cn untercn Lauf betriigt das Gefglle 15". 

6rtorrciclli~cllo Expotlition nuf dnn Mayor,. 



Von einem Punkte knapp am Gletscherrand ausgehend, wurde die Basis so lange gemacht, dass man vom 
anderen Endpunkte aus gerade noch den erwahnten Block, an den Felswanden vorbei, erblicken konnte. Die 
so limitirte LLnge dieser Basis betrug 191.60 Meter. 

Die urn Sh p. m. dieses Tages und um 12h M. des 7. Juli gemessenen Dreieckswinkel sind nachfolgend 
aufgezeichne t : 

gba . . . . 80°18'48" 
gab . . . . 83 1 54; daher 
agD . . . . 16 39 18. Und 
y'ba . . . . 70 51 6 

11. j y l e b .  . . 83 4 24 
a g ' b .  . . . 17  4 30. 

Hieraus folgt : 
Dreieck I, log der Seite ag . . . 2.8188706 

,, 77 ,, bg . . . 2.8218871, Winkel a  = 0" 2'30'  

J7 11, ,, ,, ,, ag' . . . 2.8077568 ,, b  = 0 27 42 

7) 97 77 by' . . . 2.8114237. 

Man erhalt daraus die Seite gg' gleich 16.656 Meter. 
Die abnorm grosse Gescllwindigkeit von 6.25 Meter in 24 Stnnden, ist aber jedenfalls nur cine dem Eis- 

fill1 eigenthumliche, und mag grossen Scl~wanlrungen unterliegen, da die Bewegung in dicsem Theilc der 
Gletscher gewiss nur ruclcweise stattfindet. Eine selbststandige Verscl~iebung des Basaltblockes hat, wie man 
sich, durch die GrFjsse der Veriinderung der Winkel liberrascllt, selbst genau tiberzcngte, nicht stattgefunden. 
Leider verhinderte der Zcit~nangel den Effect dieses Druckes auf die Bewegungsgeschwindiglceit der untcrlialb 
liegenden Eisrnassen, einer eingehenderen Untersuchung zu untcrziehen. 

Die Gletscher an der Ostseite der Inscl sind an ihrer Miindung so unzugiinglich, dass mit unscren Mittelil 
selbst der Versuch einer Messnng der Bewegui~gsgeschwiudigkeit illusol.isch blieb. Dieselhen sclieincn sich 
indess nicht so rascl~ zu bewegen, wie jene an der Nordseite; denn wiihrcnd wir bei diesen dell Strand und die 
Sce voller Gletscherbliicke fanden, konnten wir an der Ostseitc kaum einige derselben entdecken. Eine ein- 
gehendere Untersuchung der Gletscher, die gewiss selir interessante Resultate fordern wiil.de, lag jedocb, als 
mit dem Programm der Expedition nicht vereinbar, ausser dem Rereicl~e desselben. 
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111. THEIL. 

1, ABTHEILUNG. 

M E T E O R O L O G I E .  
BEARBEITET VON 

LINIZNSCHZFPS-L~EU~'ENANT AD 0 S OBH E C Z K Y. 

D i e  meteorologiscben '~eobachtungen wurden wlthrend der ~berwinternng auf der Insel Ban Mapbn im Sinoe 
des international festgestelltcn Programmes stilnrllich gemacht. Sammtliche Beobaclitungsreihen erstrecken 
sich Uber den Zcitraurn vom 1. August 1882 bis zum 6. August 1883) umfassen also ein volles Jahr und 
crscheinen vollst'aindig, da wahrena der ganeen Zeit nicht eine Beobachtung ausgelassen wurde. 

Die Reihenfolge, welche bei der stlindlichen Beobachtung der meteorolbgischen Elemente eingehalten 
wurde, war folgende : 

1. das Barometer; 
2. das trockene, hierauf das nasse Thermometer; 
3. das H'aarhygrometer ; 
4. Windrichtung und Stlrke (durch Schatzung); 
5. Menge, Form und Zug der Wolken; Hydrometeore. 

Hiezu waren gewohnlicl8-10 Minuten erforderlich, so dass die ~eobaclltungen 2 Ninuten nacll der 
vollen Stunde beginnend, etwa 10 Minuten nach derselben beendet wurden. 

Da man auf Jan Mayen sammtliche Beobachtungen nach mittlerer Gottinger Zcit ausful~rte, so konnte 
dem Beschlusse der internationalen Polar-Conferenz in Wien im Jahre 1884, die gesammelten Daten nach 
mittlerer Ortszeit zu vergffentlichen, durcli entsprechende Verschiebung der gesammten Beobachtungen um 
eine Stunde leicht nachgekommen werden. Hierdurch wurde in Berticksichtigung cler fi.ilher erwahnten, zur 
Beobachtung erforderlichen Zeit und des 1V4"  betragenden Langen-, respective Zeitunterschiedes ein voll- 
standiger Ausgleich dieser Zeiten ohne Anb~ingung irgend welcher Correction bewirkt. 

Die Aufstellung der rneteorologischen Instrumente ist aus dem nachfolgenden Plane ersichtlich. 
Die verwendeten Instrumente, die Art und Weise ihrer Installil.ung, die gesammelten Erfahrungen sowie 

die mannigfachen Sohwierigkeiten, die sich in Folge atmosphlrischer Einfllisse geltend inachten, endlich die 
zu den Tabellen ngthigen Erkliirungen werden bei Besprechuug jedes Elements erwahnt, so dass es unnlithig 
crscheint hier auf diesen Gegenstand nther  einzugehen. 

osterreichieche Expedition auf Jan Mayen. 1 



2 A. S o b i e c z k y ,  

a Thermometerhaus. 
b Barometer. 
c Erdbodenthermometer. 
d Schneemesser. 
e Anemometer. 

Windfahne. 
g Radiationstl~ermometcr. 
h Regenmesuer. 

Riicksichtlich dcr tabellarisclien Form und Zusammenstellung des Stoffes waren die Bestirnmungen der 
erwahnten Polarconferenz massgebend. Die Abtheilung der Tage auf den clie stiindlichen Beobachtungen ent- 
haltenden Tabellen erfolgte nach Pentaden, welclie mit clem ersten eines jeden Monats beginnen; auf jenen 
Tabellen, welche die Beobachtungen der Lufttemperatur zur Darstellung bringen, wurden die D o v e  'sehen 
Pentaden zur Anwendung gebracht. 

13ei der Ausarbeitung der Beobaclitungsresultate wurde nur das volle Jahr vom 1. August 1882 bis zn 
demselben Tage im Jahre 1883 in Beriicksichtigung gezogen, wahrend man von der Verwerthung der noch 
eriibrigenden 6 Tage Umgang nahm. Aucli konnte man sich auf eirien Vergleicl~ oder eine weitergehende 
Discussion der berechneten ltesultate rnit jenen friiherer Expeditionen nicht einlassen, d a  ein directer Ver- 
gleich der gleichzeitig in Thatigkeit gewesenen 14 Circumpolarstationen als viel weittragender und wichtiger 
erschien. Diese Arbeit, welche erst nach Veriiffentlicliung der Beobachtungsresultate ~Mrnmtlicher Stationen 
moglich sein wird, wurde bereits von Seite der internationalen Polarconimission in Anssicht gestellt. 

Dem von Seite der internationalen Polarconfereriz nusgesprochenen Wunsche, Winclrosen nlit Rticksicl~t 
auf den cyclonalen oder anticyclonalen Zustand der Atmosphare zu rechnen, konnte jetzt aus verschiedenen 
Griinden nicht entsprochen werden. Diese Arbeit wurde daher auf einen spateren, viel gtinstigeren Zeit- 
moment verschoben, bis zu welcllem auch clie unter Leitung des Professors R. H. S c o t t ,  Director des Meteorolo- 
gical Office in London, in Ausarbeitung befindlichen synoptischen Karten des nordatlantischen Ocealls fertig 
gestellt sein werden, welcheii danri der barische Charakter jedes Tages mit Sicherheit entnommen werden 
kann. 

Die wahrend des Anlauf'ens der Insel Jan Mayen, sowie wahrend der Riickfahrt nach Norwegen gesam- 
melten Beobachtungen an Bord S. M. S. ,Polau sind den iibrigen Beobachtungen angesclllossen. 



A. Beobachtungen auf dem Lande. 

1. Luftdruck. 

~ n s t i m e n t e  und deren  Correctionen. 

Zu den Beobaclltungen dcs Luftdruclres dienten drei Queclcsilberbarometer und drei Aneroide; ausser- 
dem stand ftir I~ol~cnmessunger~ ein Heberbarometer von kleinerer Riihrenweite, wic selbe allgernein iiblieh 
sind, zur Verfligung. 

S>immtliche Barometer waren Eigenthum des k. k. hydrographischen Amtes in I'ola. 
Von den drei erstgenannten wurde das Baromcter Fuess Nr. 80, welches einc Riihrenweite von 15"" 

besass, und dessen Ablesung auf 0.05"'" mittelst Nonius moglicli war, als Normale bentitzt. Sclbes war ftir 
jcden unliebsamen Zwischenfall mit einem Reserve-Quecl~silbe~.rol~r ausgestattet, welche Vorsichtsmassregel 
sich als sehr begrtindet erwies, (la bei der erston Zusaminensetzung dieses Barometers auf Jan Mayen ein Rohr 
aerbrochen wurde. 

Ein ahnliches Instrument, das anch allen Anforderungcn entsprach, die an ein gutes Controllbarometer 
gestellt werden lriinnen, war ein von I< a p  e 11 e r  in Wicn verfertigtes Hcberbaronleter ol~ne Nummer, dessen 
Ilolirendurcl~messer gleichfalls 15'"" betrug. Es besass eine verschicbbare Scala zur Eiilstcll~ing der beiden 
Noi~iusmiliroskope und gestattete eir~e Ablesung auf 0.02""". 

Das dritte Barometer, welches zu den stiindlichcn Ablesungen diente, war Fortin'scher Construction und 
von der Firma L eno i  r & F o r  s t e r  in Wien gelicfert. Der Rohrendurchmesser dessclben betrug 0.12"". 
Der Nonius ermiiglichte directe A4blesunge~l auf 0.05""'. 

Dieses Barometer wurde am 28. Juli 1882 zur Vornahrne der programmmassigen Beobachtungen im 
Wollnzimlner nufgel~lingt. In diesem war es allerdings nicllt gxnz nnbeeinflusst von der mancllmal rasch wech- 
selnden Zimmertemperntul; die aber stets entsprechend in Rticksicht gezogen wurde, doch konnte man vor 
vollkom~nener Fertigstellung der magnetischen Obscrvatorien, welche zur Aufstcllung der Baronleter in Aus- 
siclit genoinmen waren, lieine Platzveriinderung durchfihren. Erst am 22. September desselbeii Jahres gelangte 
dieses Vorhaben zur AusMlirung, indem das Barometer aui' einem im erwiihnten Observatorium eigens im Erd- 
boden eingelassencn Pf'eilcr installirt wurde. Die tiigliclle Amplitude der Te~nperatur in dieseiil Raume war 
e h e  5usserst geringe, lcaum 0 . 8 "  C. innerhalb 24 St,uilden, und, was in erster Linic in Berlicksichtigung 
gezogen wurile, es fanden nie plijtzliche Ten~peraturanderu~lgeii statt, wie dies im MTohnzimmer nahczu unver- 
meidlicll war. An diesem I'latzc verblieb das in Rede stcl~endo Barometer bis zun~ Abbruche der Station. 

Am 3. October wurcle aucli das Control-Barometer Fuess Nr. 80  neben deln Barometer Leiloir Nr, 736 
angebracht, um Vergleiche mijglichst genau uutl bequein vornehincn zu kljunen. Die Installir~~ng des Heber- 
barometers im magnetischen 0bsel.vatorium erwies sich leider als nnthunlich, da dessen Suspensionsvoi~richtung 
aus massiven Eisenstiicken bestand, welche auf die Variationsapparate nicl~t ohne Einfiuss geblieben waren. 
Aus (liesen1 Grunde installirte man dieses Instrument an der ostlichcn Stirnseite des Wohnhauses, im Arbeits- 
zi~nmer. 

Die Barometer wurden rliclrsichtlich der perpendil<ullren Lage iiftcrs untersucllt, wozu man sich stets 
cines genauen Lothes bodiente. 

Die llohe der Quccksilbcrcysterncn ober dem Jlittclwasser wurde im Laufe cles Jahres mehrmals 
Pmcssen und schliesslich berechoet. Die einzelricn Messungen scliwanlren um mininiale Betr!ige untereinander, 
80 dass man dieselben eu erwahnen Stir liberflissig hKlt. Auf Grunci dicscr ergibt sic11 Slir die Barometer Fuess 
und Lenoir eine mittlore IlFhe von 10.70"', wiillrend sic11 dieselbe flir das Bsrometel. ICapeller um 0.04" 
l~leiner beziffert. Dieso Hiillendiffc:renz fand bei den Vergleichen natlirlichcrweisc lieine weitere BerUck. 
~ i c h t i g u n ~ .  

l* 



Vor der Abfahrt von Pola wurden die genannten Instrumente, rnit Ausnahme des Hohenmesscrs, welcher 
knapp vor der Abreise vom Mechaniker eingeliefert worden war, rnit dem Barometer Fuess Nr. 80, welches 
auch an1 k. k. hydrographischen R.&b in Pola- a l s  'PQormala Xreq.ftcLt Wurde, der Vergleichung unterzogen. Die 
Mittel der aus 243 Vergleichen gewonnenen Correctionen ftir diese Barometer sind folgende: 

Fuess Nr. 80  - Be~oji.Nr, T.36 = + 0.3'7"" 
Fuess Nr. 8 0  - Kapeller Heberbarometer .= - 0.56"". 

Fiir das Barometer Lenoir Nr. 736 wurde aber im Jahre 1881, als es nach Durchftihrung einer Reparatur 
und. Weinigang aa der k. k. Centr&la~etalt f i r  Meteorologie und Erdrnagnetismus in Wien rnit dem diesem 
Institute gehbtigen, als Normale dienenden Barometer Pistor & Martins Nr. 279 verglichen worden war, die- 
selbe Correctionsgrijsse, wie die oben angeftihrte, gefunden, in Folge dessen die obigen Gorrectiouen gleioh- 
zeitig auch den Unterschied gegea das Instrument Pistor & Martins in Wien reprasentiaen. 

A d  Jan Mayen wurden Vergleiche so oft vorgenommen, als die Wetterverhaltnisse dies gestatteten. 
Man stand Ton solchen ab, sobald die Windintensitat eine bedeutendere war - was sich eben nicht selten 
zutrug - da  wahrend atmosphi6riseber Escesse die Barometer heftig auf- und abschwankten (pumpten) und 
die Ablesung hierdarch nicht nur sehr schwierig wurde, sondern auch hochst ungenau ausfiel. 

Solche Schwankungen konnten, sobald der Charakter des Windes boig war, schon bei einer geringen 
mittleren Geechwindigkeit desselben, etwa 10-12" pro Secunde) beobachtet werden und nabmen rnit wach- 
sender Intensit% desselken Windes a a  Grirsse zu. 

Die Messung der Grosse dime# Schwankungen wan am Quecksilberbaromete~ sehr umsttindlich und 
schwierig) da die doppelte Einstellung desselben in Folge des raschen Vo~.beiziehens der Boen sich beinahe 
unmoglioh erwies. Die in dieser Richtung gemachten Beobachtungen, welche mithin nicht ganz vedlsslich 
erscheineq ergaben als Maximum einen Unterschied im Luftdrucke von 1 ~ 5 -  2.0"". Aim Aneroidbarometer, 
welches stiindlich rnit ersterem abgelesen wurde, gestaltete sich der Vorgang vie1 einfacher. Die beobachteten 
ti~saersten~ Shllnngen des Zeigers differirten bis w 3.5"". Es ist aelbstverst&ndlich, dass bei solchen Gelegen- 
heiten das Haus in allen seinen Therilen zitterte und stirhnte und selbst der Fussboden sich hob. 

Das kuftreten solcher Schwankungen wurde jedesmal in den ,,Bemerkungen zu den BeobachtungenlL, 
die sich atu Sehlalsse angeftigt befinden, aufgenommen. 

80 oft sieh daher ein nelatives Ruheverhaltniss in der Atmosphare zu erkennen gab, wurden Vergleiche 
sardmtIicher Instrumente untereinander vorgenornmen, dore11 man im Banzes 349 gewann. Der grijsste Theil 
derselben, 267 Vergleiche, fiillt der Controle des zu den stiindlichen Ablesungen beniitzten Barometers Nr. 736 
zu, wlhrend d ~ s  Heberbarometer Kapeller und der Hijhenmesser gewohnlich wochentlieh einmal, letzterer 
iiberdies vor und nach jeder Gebrauchnahme rnit dein Barometer Fuess Nr. 80  vecglichen wurde. 

Die Vergleiche weisen rnit den in Pola gemachten keinen Unterscl~ied auf und blieben das ganze Jahr 
hindurch constant. Am Heberbarometer Kapeller wurde am 10. April 1883, bei Gelegenheit der Reinigung des 
unberen Mikroskops, sus Unaufmerksamkeit zufallig auah die Schraube gelockert, mittelst vvelcher die Ein- 
stellung des Nullpunktes der Massstabeintheilung bewirkt wird. Dieser Missgriff hatte nach Fixirung der 
Schrzbube keine weitere Folge, als dass hierdurch eine kleine Versahiebung des Nullpunktes Platb griff und 
die Correction des Barometers cine Verlnderung erlitt. 

Aus den Vergleichen ermittelte man fiir dieses Instrument vom 10. April 1883 an folgende Correction: 

Fuess Nr. 80 - Heberbarometer Kapeller = - 0.28"*, 

wahrend sich ftir den HFhenmesser als Mittel der Vergleiche folgendes Resultat ergab: 

Fuess Nr. 80 - Hijhenmesser Nr. 1329 = -t- 0.52mm. 

Nach der RUckkehr der Expedition wurden die Barometer Kapeller und Lenoir nach Wien gebracht, im 
Barometerzimmer der k. k. Centralanstalt f i r  Ivleteorologie und Erdmagnetismus ihstallirt und mit dem Normal- 
fnstrumente Pistor & Martins verglichen. Das Ergebniss dieser Vcrgleiche war ein Busserst giiastiges, da  
die fiir das Lenoir-Barometer gefundene Correction~grosse denselben Betrag erreichte, der schon vol- der 



Eapedibimfkii; #elbe% errniktnlt. w o r b a  mar. Ftir das Heberbarometer Kapeller hingegen fand man folgende 
Relation : 

Pistor k Martins Nr. 279 - Beberbarometer Kapeller = -0.4Pm. 

Dies6 Corre~tionggrijvse ersclieint der auf Jan Mayen bestimmten gegenliber um 0.15mm grijsser. Abge- 
sehen davon, daea dieser Unkschied  in keiner wie: immer gearteten Weise auf die Beobachtungsresultate 
IGinfluss nimmt, da  das Instrument als Normal-Barometer nicht zur Verwendung kam, ist man geneigt, 
den Fehler dieser Correctioi~sbestimmung auf folgende ~ b e l s t l n d e  znrlickzufiihren. Das Heberbarometer 
Kapellcr war, wie bereits erwlhnt, im Arbeitszimmer des Stationsgebaudes aufgestellt. Die Vergleichung des- 
selbcn rnit dem Barometer Fness bot Schwicriglreiten, da  die Entfernung der genannten Instrumente gegen 
40" betrug. Die Zahl der Vergleiche ist daher nur cine geringe, wozu noch der Umstand tritt, dass letztere in 
die Zeit vom April bis August fallen, also innerhaIb jenerMonate, wo die Temperaturschwankungen im Arbeits- 
zimmer wahrend tier Tagesstunden bedeutende waren. Es ist daller mit Gewissheit anzunehmen, dass die 
gefundene Differenz lediglich den beiden genannten F'ehlerquellen zuzuschreiben ist. 

Schliesslich wiire die rascl~e Oxydation des Quecksilbers in Folge der sehr unglinstigen Feuclitiglreits- 
verhiiltnisse zu erwiibnen, wclcher ijbelstand zwar schon von anderen Reobachtern in arktischen Gegenden 
bemerkt wurde, der sich aber auf Jan Mayen ausserordentlich fiiblbar machte. Schon in den ersten Wochcn 
nach Beginn der Beobachtungen war das Glas an den Einstellungspunkten sclimutzig geworden, und nach 
weiteren zwei Wochen sah man sich gezmng.cn, cine Reinigung des Queclrsilbers vorzunehmen. Da sic11 als- 
bald eine Wiederholung derselben Erscheipung einstellte, so kann das haufige Schmutzigwerden des Queck- 
silbers nur einer ausserordcntlich rasclien Oxydation desselben, hervorgerufen durcl~ den grossen Feuchtig- 
kcitsgehalt der Luft, zugeschrieben werden. Der Oxydationsprocess machte sich am Fuessbarometer am 
meisten bemerlrbar; mijglicherweise war das Qnecltsilber desselben weniger rein als das der tibrigen 
Instrumente. 

Auf Grund dieser Erfahrungen ware es da l~er  rathsam bei zuklinftig.cn Expeditionen nur Barometer mit- 
zunehmen, deren Quecksilber der sorgfiiltigsten chemischcn Reinigung unterzog.cn wurde, um alinlichen Uebel- 
standen und allen Zuf&lliglreiten, mit denen solclle Reinigungen mijglicherweise verbunden sind, nacli Thun- 
lichkeit vorzubeugen. 

Resultate der Luftdl*uckX,eobachtungen. 

Obwohl die tLgliche Periode der einzelnen Monate bei der so kurzen Beobachtungsdauer von nur eincm 
Jahre, wie diesa von vornherein zu crwarten ist, mit verscliiedcnen Anomalien behaftet sein muss, so hielt man es 
dennoch fur zweckdienlich, selbe, nachden~ sie nach der Wild-Lamont'sclien Methode von den Unregelmiissig- 
keiten befreit wurden, die hauptsachlich dadurch entstehen, dass der Barometerstand am Anfange und Ende 
des Monats oft sehr verschieden ist, durch Curven zu vernnscliaulicl~en. Als hauptslchlichste Eigentliliri~lich- 
keiten lassen sich folgende herausfassen: 

Die Zeit des Hauptminimums fallt wlhrend 8 Monaten in die Stunden zwischen 4 und 54 a. m., in1 
Februar, April und Mai in die Nacbmittagsstunden uiid irn Mlirz auf 1" Nachts. Rllcksichtlich des Haupt- 
maximums stimmen 6 Monate insoferne liberein, als selbes Vormittags odor urn Mittag auftritt, die librigen 
6 Monate zeigen grijssere Unregelm&ssigkciten, da bei dreien hiervon dns Maximum Abends, bei den andereii 
in den Morgen- und Abendstunden ausgepriigt ist. Alle Monate, mit Ausnahme des Februar und des MBrz, 
migen eine grosse ~ b e r e i n s t i m m u a ~  bezliglich der Zahl der auftretenden Maxinia und Minima, von denen je 
Zwei deutlicll ausgesprochen, aus den Curven erkennbar sind. Bei eiuzelnen Monaten scheint noch ein drittes 
ausserst geringes Minimum wghrend der Abendstunden von 8" bis 12h zu existiren. 

Was nun don Februar anbelangt, welclier tibrigen#, in Folge der vielen und heftigen Luftstrijmungen, 
ausserst anormal gewesen sein dtirfte, findet man, dass die bnrisclie Welle mit Busserst geringen Flnctuationeil 
Van MitBeroachti bis 2h p. m. die~clbe Htihe behillt, nm hierauf gcgen ein Adinimun~, dessen tiefster Punkt uni 
6". m, crreichb wird, w fallen; von diasor Stunde an sleigt der Luftdruclr bjs 8" p. m., um welche Zeit er 



A. So biecx k y , 
Tabelle 1. Darstellung der taglichen Periode 

fast dieselbe Hohe wic tagsiiber erlangt hat und nun wtihrend der Nacht sehr gleichmassig bleibt. Dcr Februar 
weist also nur ein Mininlum und ein nicllt deutlich ausgeprtigtes Maxinlum auf. ~hn l i c l i  verhllt es sic11 ink 
Mlrz, doch treten die Extreme vie1 ausgesprochcner hervor, indeln das Maximum zwischen 9 urid 11" a. ID. 
und das Minimum um 1" nacli Mitternacht ftillt. 

In der tlglicben Periode des ganzen Jahres, welclie nebst der jahrliclicn Periodc des Luftdruclres, den1 
Jahresmittel und den erreichten Extremen in der vorstehenden Tabclle 1 dargestcllt werden, verschwindcn 
die genannten Uliregelintissigkeiten gauzlich. Zur Ieichtereii Verauscllaulichung ist Stir die tMgliche l'eriode auf 
Tafel I eine Curve entworf'en. 

Wenn nlan dem Laufe der Curve Solgt, so fallen in erster Linie zwei Maxima und zwei Minima auf, 
welche sic21 in nachstehender Weise auf die versehiedenen Tageszeiten vertheilen. Urn 5h Morgens erscheillt 
das EIauptminimum, worauf der LuSt'tdruck regelmassig ansteigend urn Mittag seinen hochsten Stand im L:LU~C 
des Tages einnimmt. Von diesem Punlrte aus erfolgt tlas Abstcigen zum secundl~.eii Maximum, das um 5" p. m. 
eintritt, wtihrend das secundare Rlininlum um 9" p. m. erreiclit wird. Nach 9" p. rn. siiilrt der Luftdriick zucrst 
um eine minimale Griisse, behtilt danii scinen Stand durch zwei Stunden bei und beginnt sodann gegen d m  
Morgenminimum zu fallcn. 

Der jtihrlichen Periode kann man nur entnelimen, dass ein bedeutendes Minimum wabrend des Janners 
und Februars und je ein Maximum im Deccmbcr, Mtirz, sowic im Juni und Juli auftrat; sie zeigt mithin grossc 
Unregelmtissigkeiten. 

Was die Zeit des Eintrittes des Maximums und Minimums anbelaugt, so durften hicrin von Jahr zu Jalir 
bcde~~tentle Schwankungen zu Tage treten, die ihre Begriindung i11 der geographisehen Lage Jan Mayens finden. 

Die sbsoluten Jahresextreme wurden, und zwar der tiefste Barometerstand am 13, Februar 7" p. III., der 
hiichsta hingeg.cn am 6. Mtirz um 8'' a. m. beobachtet. Die absolute Jabresschwankuiig erreioht daher die 
sellr bedeutcnde Griisse von 61.4""', woraus sic11 deutlicl~ ersehen lasst, wie selir Jan Mayen rioch an den 
Depressioncn des nordatlantischen Oceans tl~eilnirr~rl~t und anclerseitr; wieder in das anticyclol~ische Qebict 
Gronlands einbezogen wird. 

Die periodiscllen und aperiodiscllen Scliwankungen sind in den folgenden Tabellen 2 uiid 3 dar- 
gestellt. 

I n  Folge der Menge und Grijsse der storenclen Einfltissc, die sich das ganze Jahr liindurch geltend 
niachten, lasst sic11 aus Tabelle 2 kein be~timmtes Gesetz ableiten. Fiir das ganze Jahr erreichen die periodi- 
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-. I 1 ( 2 

m m  mm 

August. . . . . . 53'76 53'78 
September . . . 52'84 52-81 
October . . . . . 56.03 55.89 
Novcnlber . . . 51.90 51.g1 
bxembcr . . . . 59'42 59'43 
JInner . . . . . . 47.31 47.26 
Februar . . . . . 43'93 44'05 
nfarz . . . . . . . 61.24 61.36 
April . . . . . . . 55-49 55-53 
Mt~i . . . . . . . 56.77 56-68 
Juni . . . . . . . 60.42 60.36 
J~t l i  . . . . . . . 60.85 60.79 

Juhr. 55'00 54'99 

ILL 
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54'15 

53.01 

56.63 
52'26 

59-26 
46.81 

44'03 
61.65 
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56.50 
60.58 

60.96 

55'15 
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43'99 
61'63 

55-91 

56.47 

60'53 
60.96 

55'11 

m m  

54'26 

53.02 
56.62 

52'29 

59'33 

46.95 

44'06 
61.65 

55-84 

56.53 

60.55 

60.97 

55'17 

mm 

53'75 

52-70 

55.83 

51'87 

59-31 

47.10 

44'04 
61.40 

55'53 

56.64 
60.28 

60.70 

54'93 

mm 

53.68 

52-58 

55.84 

51.84 

59'23 

46.94 

44-04 

61-45 

55'54 

56.57 
60.21 

60.67 

54.88 

mm 

53'71 
52-61 

55-88 
51.86 

59'19 
46.82 

44'09 

61-39 

55-46 
56-61 

60.23 

60.62 

64.87 

mm 

53-80 
52'68 

56-02 

51'90 

59-22 
46'80 

44-02 

61.53 

55'49 

56.59 
60.24 

60.68 

54-91 

mm 

53'97 

52-78 

56.31 

52.14 

59'33 

46.93 

44.06 
61.64 

55.76 
56-61 

60.39 
60.81 

55-06 

mm 

53'90 

52.72 
56.18 

51-95 

59'25 
46.88 

44'05 
61.60 

55-59 

56-63 

60-35 

60.73 

54-99 

m m  

54'06 
52'80 

56.41 

52'27 

59'40 

46.98 

44.06 

61-75 

55-74 

56.59 
60.40 

60.88 

55-11 

mm 

54'09 

52.91 

56.51 

52.33 

59.46 

47.02 

44-04 
61.66 

55.80 
56.61 

60.46 

60.88 

55.15 

mm 

54-22 

52-96 

56'54 

52.33 

59'45 

46'99 

44'02 
61.70 

55'78 

56-58 

60.45 
60.92 

55.16 



und der beobachteten Extreme des Luftdruckes. 700mln +- 

Tabelle 2. Periodische Schwankungen des Luftdruckes. Tabelle 3. Aperiodische Schwankungen des Luftdruckes. 

A~lgaut  . . . . . 54-26 53-68 0.58 
September . . . :I 53-02 I 52.58 1 0.44 11 
October. . . . . . 56.69 55.83 0.86 
NO\ - 

3 

mm 

54.06 

52-96 

56-53 
52.18 

59-14 

46.69 

43'93 
61-41 

55'84 

56.41 

60.45 
60.92 

55'04 

9 I xo 1 1 1  I 1 2  

Decclnber . . . . . 
JSnner . . . . . . 
h b r u a r  . . . . . . 
M . . . . . .  
April . . . . . . . 
M i  . . . . . . . .  
Juni . . . . . , . 
Juli. . . . . . . . 

.T:~hr. 

"hen Sehwankungen den geringen Betr:lg von 0.30mm, wie ein solcher f i r  die arctischen Gegcnden aucll 
den Beobachtungen frtiherer Polarexpeditionen resultirt. 

Die aperiodischen Schwanlcungen sind grijsser uncl xeigen im Februal; dem Monate mit den heftigst'en 
Luftstr6mungen, ein Maximurn, worauf die Grijsse der Schwankungen ~roglm%ssig abnimmt, urn in] Juli das 
Minimum zu erreichen. In den darauffolgenden Monaten verliert sich ein gesetzm%ssiges Anwacl~sen der 
Scbwankungen in Polge der vielen anorrnalen EinflUsse. 

Das aus den aperiodischen Schwankungen berechnete Jahresmittel ist der Tabelle 3 angefiigt und 
stimmt mit dem wahren Mittel gut iiberein. 

Tabelle 4 enthiilt die im Laufe cines Tages erreichten Maximal- und Minimalschwankungell ftlr jeden 
einze~nen Monat. 

Nic11t uninteressant dilrfte es sein, l~ier auch die grbsste wiil~rend ciner Stunde eingctretclle Scl~wankling 
anznfuhren; selbe betrggt 6.1mm und wurde am 26. Fcbruar Morgens zwisohen G ulld 7 Uhr bcobctchtet. 

4 1 5 1 b 

mm 

54-11 

52.76 

56.44 

52'13 

59.04 

47.22 

43-90 
61-05 

56-51 

56'40 
60.51 

60.81 

55-07 

mm 

54'09 

52-87 

56-65 
52-16 

59-15 

47-24 

43'89 
61.16 

56.35 

56'40 
60'50 

60.85 

65'10 

Mittcl Maxim I . I  7 1 8 

1 -  Mittel der 

Minim. 

59.46 
47'31 
44.09 
61.75 
56-51 
56.77 
60.58 
60.97 

55-17 

Minim.Differenz 
- 

mm 

20.8 

35.7 
40-6 

37.2 

29-3 

49'0 

43-9 
50.1 

42.3 

36'3 

14.9 

" '7  

61.4 
1 

mm 

53'99 

52.83 

56.38 
52.10 

59.24 

46.99 
43.95 
61-40 

55-86 

56-50 
60.41 

60-82 

55.04 

mm 

53.95 

52-85 

56.69 

52.17 

59-19 
46.86 

43-66 
61-19 

55-96 

56.31 

60.37 

60-79 

55.00 

mln 

54.03 

52.97 
56.68 

52.22 

59.16 

47.05 

43'71 
61-24 

56-08 

56'32 
60'40 

60.80 

55-05 

mm 

54.05 

52-83 

56.54 
52-10 

59-12 

46.63 

43.87 
61-29 

55-85 

56'38 

60.43 
60.87 

55-00 

Differcnx 
der 

mittleron 
Blaxim:~ 

und 
1Zinim:i 
-- -- 

3'59 
6.25 
5.18 
5'73 
4-30 
8.28 

11.36 
7-58 
6.95 
4'43 
2.48 
1.95 

5.67 

- - - - - - -- - 

A U ~ U S ~  . . 
September. 
October . . 
November . 
December . 
Jiinnor . 
Februar . . 
Jlara . . . 
Apiil . . . 
Dlai. . . . 
Juni . . . 
Ju l i .  . . . 

Ja l i r .  

P o n a t  

August 

September 

October 
November 

December 
Janner 

Vebruar 
Marz 

April 
Mai 
Juni 
Juli 

Jallr 

mm 

54'09 

52.78 
56.61 

52.16 

59-07 

47.24 

43'89 
61-10 

56-36 

56'37 
60.51 

60.83 

55.08 

mm 

54'02 

52'94 

56.65 

52.17 

59-18 

47.22 

43-90 
61.14 

56-23 

56-34 
60.48 

60.85 

55.09 

mm 

53'99 
52.82 

56.58 
52.06 

59-16 

46-72 

43-75 
61-24 

55-84 

56.33 

60.35 
60.84 

54-97 

Abweichung 
des Nittels 

aus den 
Maxims und 
Miniina vom 

w:ilircnNittel 
-- 

0.07 
-0.01 

0.18 
0-  12 

0.08 
-0.04 

0.23 
0.13 
0.08 

-0.04 
-oaoz 
-0.01 

0.07 

59-04 0.42 
46'63 1 0.68 
43.66 0'43 

mm 

54.11 
52.82 

56.53 
52'11 

59-08 

47-27 

43-88 
61-07 

56-37 

56.39 
60.46 

60.81 

55.08 

mm 

63.6 
68.8 

I 

70'5 

72.5 

72.9 

64.5 
82.0 

74.3 

73-3 
66-6 

67.2 

82.0 

- - 

55-12 
55'97 
5.5.79 
54.8, 
61.31 
51-17 
49-40 
65-06 
59.26 
58.76 
61.67 
61-79 

57.81 

61'05 
55'46 
56'31 
60.21 
60.62 

54'87 

mm 

42.8 

33'1 

30'5 

33-3 

43.2 

23.9 
20-6 

31.9 
32.0 

37.0 

51'7 

55'5 

20.6 

0.70 
1.05 
0.46 
0'37 
0' 35 

0.30 

-- - - - -- 

52'13 
49'72 
53.61 
49-12 
57-01 

38-04 
57.48 
52-31 
54-33 
59'19 
59-84 

52-14 

- -- - --- -- 

53.92 
52.84 
56.20 
51-98 
59.16 

42 .8947.03  
43.72 
61-27 
55.78 
56.54 
60'43 
60.81 

54'97 



8 A. So6jec&%y, 

Tabelle 4. Grosste und kleinste innerhalb eines Tages beobldht~&3shwsihk~~gdh'f)e~ ~-ufW&s. 

Da erc wiinschenswevth erschien, die tagliche Pel-iode, sowie die periodischen und aperiodisden Sehwan- 
kungen anch fUr einzelne durch einen verschiedeuen Sonnenstand streng geschiedene Zeitabschitk darzu- 
stellen, so hielt man sich nicht an die in den gemassigten Zonen diesbezliglich aufgesblltev Normen, sondern 
traf eine lediglich dem Sonnenstande am Beobachtungsorte foIgende Eintheilung, durch welche die Jahres- 
zeiten der Polarregion besser dargestellt erscheinen. Es ergaben sich demnach hauptslchlich zwei Perioden: 
die Zeit, d s  die Sonne ober, und jene, als sie unter dem Horizonte stand, ferner als abergangsperioden die 
zwei dazwischen liegenden Zeitabschnitte. Da in der Breite von Jan Mayen aie Sonne vom 18. November bis 
zutn 25. Jlnner unter dem Borizonte bleibt und vom 16. Mai bis 27. Juli standig ifber dernselben steht, so 
wurde die Eintheilung in der Weise durchgefuhrt, dass die Zeit 

vorn 1. November bis 1. Pebruar als Winter, 
vom 1. Februar bis 1. Mai als F'riihling, 
vom 1. Mai bis 1. August als Sommer und endlich 
Tom 1. August bis 1. November als Herbst 

angenommen wurde. Ausserdem nahm man noch eine Zweitheilung cles Jahres, in eiu Sommer- und Winter- 
halbjahr vor, deren Beginn, conform der meteorologischen Eintheilurig in der gedssigten Zone, mit 1. April 
respective 1. October festgesetzt wurde. Diese Art der Eintheilung wurde natiirlich auch bei den librigen 
meteorologischen Elementen durchgeftihrt. 

Tabelle 5 enthalt das Material zur Discussion der nach Jaliresabschnitten eschiedenen Beobachtungen 
des 'Luftdruckes ; uberdies warden jelie der beiden Halbjahre auf Tafel I durch Curven dargestellt. 

In allen Jahreszeiten ist die Ungewohnlichkeit eines verspateten Morgenmaximums deutlich ausge- 
sprochen; nur der Winter, von dem man es eigentlich am wenigsten erwarten sollte, zeigt ein etwas friiheres 
Eintreten desselben. Diese mit Consequenz auftretende Verspatung muss daher als ein besonderes Merkmal 
der Curven hervorgehoben werden. I n  allen vier Jahresaeiten tritt aber die schon Eiugangs erwfinte Eigen- 

Tabelle 5. hrstel lung sder tiiglichen 9 eriode 
P 

, 

, 

Jshressbschnitt 

Herbst . - . . . .,, 
Winter . . . . . . 
li'riihling . . . . ., 
Sommer - . . . . 
Sommer-Halbjahr . 
Winter-Ehlbjahr . .' 

I 

I 2 2 



thiimlichkeit des Erscheinens einer dritten, aber ausserst schwaclien Senkung der Curve nach dem Abend- 
maximum auf. Sehr deutlich ilnd scharf ausgepragt ist dieselbe im Fruhling, wtihrend ihr Vorkommen in den 
iibrigen Jahreszeiten nur sch~vach angedeutet erscheiat. 

Die t8glichen Perioden der beiden Halbjalire untersclleiden sich dadurch, dass im Winterl~albjahre die 
We~ldestunden naller ancinancler fallen als im Sornmerhalbjahre. 

In den folgenden zwci Tabellen 6 und 7 sind die periodischen tind aperiodischen Scl~wankungen 
zusammcngestellt. 

Aus Tabelle 6 lasst sicb ein Maximum der periodischen Schwankungen im Herbste erkennen, Es besitxen 
namlich die Curven der drei Herbstmonate die Eigentl~lilllliciilteit, dass dic Maxima und Minima derselben fast 
genau zur selben Zeit auftreten, wal~rend in den librigen Jahreszeiten die Griisse der Schwankungen durch 
den verschiedenen Verlauf der Curven bedeutend verringert wird. Am dentlichsten zeigt sich dies im 
Sommer, wo selbe den minimalen Betrag von 0.20'nm erreichen. In den beiden Jahreshalften ist die Grbsse 
der Schwanliung fast gleich gross. 

Die aperiodischen Schwanliungen haben einen regelmassigen Verlauf; selbe sind im Sommcr am 
geringsten und nehmen dann in] Herbst und Winter XU, bis sie im Friihling ihr Maximum erreichen. Jene des 
Sommerhdbjahres sind nur halb so gross als die des Winterhalbjnhres. 

Schliesslich zeigt die Bereclinung des mittleren Barometerstandes fiir die einzelnen Zeitabschnitte aus 
den aperiodischen Schwankungen eine gute ~bereinstimmung rnit den wal~ren Mitteln. Im Rtihling ist die 
griSsste Differem vorhanden, was in den heftigen Storungen des atmospharischen Gleichgewichtes um diese 
Zeit seine Begrlindung findet. 

An e r  oi d - B a r  o m e t e r. Von den drei mitgei~ommenen Aneroiden, welche von N a u d e  t in Paris ver- 
fertigt wurden und einen Durchmesser von 15" besassen, wurde eines Nr. 50721 stiindlich, gleichzeitig mit 
dern Quecksilberbarometer abgclesen, wtilirend das zweite Nr. 50711 ftir Hbhenmessungen sowie bei Excur- 
sionen Uberhaupt in Verwendung kam. Das dritte Instrument erwies sich nach den ersten Bestimmungen, die 
man mit selbem vornahm, als unverlasslich, gleichwohl wurde es allen Standbestimmungen beigezogen. 

Vor der Abfahrt von Pola wurden die genannten Instrumente dem Mechaniker R a p e l l e r  behufs Reini- 
gung tibergeben, leidcr aber erst unmittelbxr vor derselben fertig gestellt, so dass keine Zeit ertibrigte exacte 
Bestimmungen der Coefficienten vorzunehmen. Man musste sich mit einigen wenigen Vergleichen, die eben nur 
zur Controle gemacht wurden, und der Versicherung des Mechanikers, die Instrumente mit aller Sorgfalt 
durchgesehen xu llaben, begniigen. Erst in Jau Mayell schritt man daran, alle drei Instrumente einer genauen 
Untersuchung zn unte~xielien, wobei man stets in 1Wcksicht zog, auf die Aneroide nur natiirlicbe und keinerlei 
wie immer geartete Itltnstlichc l'e~llperaturciniitisse wirken zu lassen. 

Aus den wallrend dcr z:ilil~~eiclien Vergleichc gewonnenen Erfahrungen wurde man gewahr, dass auch 
fur cin Aneroid, wenn der Temperat~xr-Coefficient desselben selbst nus eine geringe Grbsse erreichti, nichts 
Q'iclltiger und weittrugendcr erscheint, um gute Vergleiclie zu erhaltcn, als eine mgglichst gleiche oder nur 
susserst langsam sich veranderncte Tcmyeratlu.. Wen11 man z. 13. eiu Aneroid bei Gelegenheit der Coeffioienten- 

der Luftdruckes in den Jahresabschnitten. 7 0 0 ~ ~ ~ ~ 3  + - 
3  I I 

lllm mrn nil, I U ~ I  rn~n  IIIIII  I I ~ I I I  I I I ~  nix, 

54'52 54'47 54'46 54 -50  54 .56  54 '54  54'54 54.49 54'49 
52-67 52.62 52-65 52 .74  52.81 52.86 52-85 52.83 52 -82  

53'73 53'67 53 -61  53 .60  53 68 53.76 53'80 53.78 53'77 
59'26 59-23 59 '17  59.16 5 9 - 1 7  59.22 59'25 59 .24  5 9 - 2 2  

56'77 56.73 56.69 56.70 56.77 56.84 56'83 5 6 - 8 2  
53-31 53 -26  53'25 53-29 53'34 53'37 53'34 53.32 

Nin.  iffar are^ 
-- 

mm mm 

30.5 40 '6  

23'9  49 '0  
20 .6  6 1 . 4  

37'0  36'3  
32'0  4 2 ' 3  

20.6 61.4 

Jahresubsohnitt 

Horbst 
Win t or 
Friihling 
Sommer 
Sominer-Halbjahr 
Wintor-Halbjithr 

O~torroichiuche Expedition auf Jan Muyon. 2 



Tabelle 6. Periodische Schwankungen des Tabelle 7. Aperiodische Schwankungen des Luftdruckes in den 
Luftdruckes in den Jahresabschnitten. Jahresabschnitten. 

Bestimmungen aus dem magnetischen Observatorium ins Freie brachte, nm auch bei tiefen Temperaturen 
Ablesungen zu erhalten, waren die Vergleiche in den ersten 5-6 Stunden nahezu unverwerthbar. Das Aneroid 
zeigte in solchen Fallen meist zu kleine Lesungen, die mithin einer weit geringeren als der vom Thermometer 
attache angezeigten Temperatur entsprachen. Mag nun der Grund dieser Erscheinung in dem plotzlich erfolgten 
Temperaturwechsel und einer bierdurch bewirkten ausserordentlichen, unregelmassigen Contraction der 
Metallbestandtheile liegen, oder in einer ungleichmassigen Erkaltung derselben begrtindet sein, die Tliatsachen 
wiesen imn~er wieder darauf hin, dass man in Bezug auf die Ten~peraturverhaltnisse die grijsste Rticksicht tiben 
milsse, um brauchbare Vergleiche zu erhalten. Man trachtete aus dem angeftihrten Grunde bei Gelegenhcit 
der Vergleichungen nur Tage mit ausserst gleiclimassigem Temperaturverlauf zu wahlen und liess das Instru- 
ment gewohnlich 12- 16 Stunden im Freien exponirt, bevor man daran schritt, Ablesungen vorzunehmen. Die 
Instrumente wurden hierbei stets aus ihrem Etui genommen und auf einer geeigneten Unterlage installirt. Die 
Aufstellung derselben erfolgte stets an Punkten, die mit der Cysterne des Quecksilberbarometera gleiches 
Niveau hatten. 

Wlhrend barometrischer Depressionen sowie bei Gelegenheit von Bergbesteigungen wurde dem Verhalten 
der Aneroide immer volle Beacl~tung zu Theil, doch konnte nie die Beobi~chtung gemacht werden, dass selbes 
zurtickbleibc oder den Angabcn des Quecksilberbarometers voreile; miiglicherweise waren die Luftdruok- 
differenzen zu klein. 

Falls sich in solchen Fallen Unterschiede zwischen dem Aneroid und Quecksilberbarometer zeigten, so 
konnten selbe meist den bei Depressionen durcli die erhiihte Intensitat des Windes erzeugten Luftdruckschwan- 
kungen zugeschrieben werden, welche die Ablesungen ungemein erschwerten. Im Allgemeinen jedoch war 
die Verllsslichkeit der Angaben des zu den Hohenmessungen verwendeten Quecksilberbarometers in Folge 
der engen RBhre und der grossen Cappillaiitat keine grossere als die des Aneroids, so dass man der Ansicht 
zuneigt, es sei ein Aneroid, falls man dasselbe genau kennt und fallweise zu controliren vermag einem solchen 
Quecksilberbarometer vorzuziehen. 

Zur ersten Bestimmung der Temperatur- und Standescorrection des Aneroids Nr. 50721 wurden die 
stlindlich gemachten Beobachtungen an diesem Aneroide und dem Quecksilberbarometer Lenoir bentitzt. Durch 
Zusammenziehung der bei denselben Temperaturen gemachten Beobachtungen wurden folgende 13 Vergleiche 
gewonnen, wobei man sich bestrebte moglichst gleiche Barometerstiinde zusammenzustellen, die Temperaturen 
aber va~iiren zu lassen; aus diesen Vesgleiclien wurde am 14. September die Standesgleichung ftir dieses 
Aueroid abgeleitet, 

1 

Tiiglichc 

Schw:m- 

kung 

-- 

0.60 
0'32 ' 

0.31 
0.20 

0-32 
0.30 

J:lhresabschnitt 

-. - - .- - - 

Herbst . . . . . 
Winter . . . . . 
Friihling . . . . 
Summer. . . . . 
Sonlmcr-Ha1bj:ihr . 
Winter-HalWalir . 

Mittel der Differenz Ahwcichung 
der des Mittels 

Jsliresabschnitt mittleren nus den 
Maxima Maxima i ~ n d  

Minima und Minima vom 
Minima wahrennfittel 

- - -- - - - - - - - -. - - 

Herbst . . . . . 56-83 51-82 
Winter . . . . . 
Friihling . . . . 55-78 49.67 z:';: 

57.91 49-28 53'59 
Sommcr . . . . . 60.74 57'79 59-26 -0'02 

Sommer-I-I:dl?jahr. 58.86 54.59 56.72 4-27 0.01 

Winter-Halbjahr . 50.76 49-09 53.23 7.07 0.11 

Maxima 

700"" + -- . - 

54-63 
52-94 
53-86 
59.35 
56-86 
53.50 

&1ini111;l 

7-00"' +- -- 

54.03 
52'62 
53'55 
59.15 
56.54 
53.20 



Bo-A B,-A Zahl 
Diff. derVcr- 

gleiche bcobschtet berechnet gleiche 

In dieser Tabelle bezeichnet Bo die anf 0 "  C. reducirte und von allen Correctionen befreite Lesung des 
Quecksilberbarometers auf der Station, A die gleichzeitige Anel.oidlesung, t die Tempel-atur dieses Instrunlentes 
und Bo-A den Unterscliied beider Lesungen. 

Nennt man nun a, b, c und d die Constanten des Aueroids und a die Zahl der Tage von einem bestimm- 
ten Datnm ausgehend, so hat die allgemeine Gleichung, um eine beliebige Lesung dcs Aneroids in die ent- 
sprechende am Quecksilberbarometer zu verwandeln, folgende Form : 

In dieser Gleichung kiinnen im vorliegendcn Falle die beiden letzten Glieder gauz vernachlassigt werden, 
da die Beobachtungen bei nallexu demselbcn Rarorueterstande gemacht ~vurden und etwa 8-10 Tage in 
Anspruch nahmen. 

Die vereinfachte Gleicl~ung hat nun die Form 

Bo= A+u+bt odor Bo-A=a-t-bt 2> 

Werclen aus den obigen Vergleicheu die fiir Bo-A und t gofundenen Werthc eingesetzt, so erliiilt 
man nach der Metliode der kleinsten Quadrate als wahrscheinlichsten Werth ftir 

Die Grosse dcs mittleren Fehlers (m) betriigt 0.07'"", jene des wahrscheinlichen Fchlers (w) -t-0.05""". 
Mithin lautet die Glcichung 2) nac l~  Substitution dieser Werthe 

Da wiihreild der Vergleiche die extremen Lesung.cn am Quecksilberbarometer 

diesen ( ii:::: I Scalenmillimeter entsprechen, so ist die frtiher aufgestellte Gleichung nur fiir don mitt- 

k e n  Barometerstand 758 . 5 0 m  = 761.80 Sealenmillinleter des Aneroids giltig. 
Um nun noch die Theilungscorrection kennen zn lernea, wurde die Depression am 4.) 5. und 6. November, 

WLhrend welcher das Wetter sehr gtinstig war, beniitzt, um moglichst viele Lesungen bei tiefem Barometer- 
etande zu gewinnen. 

Die Vergleiclle waren folgende: 

Nr. uo 
Do - A9.50 

.,- Zahl der 
A~'5° 

boobaclitet borccln~et Vergleicllo 



Bier hat B, die bekannte Bedeutung, wahrend A,.," die auf die Mitteltempcratur von 9.5' C. mittelst 
des bekannten Temperaturcoefficienten reducirten Lesungen und U,-A,.," den Unterschied dieser Lesungen 
bezeichnet. 

Wird mit J das Interval1 der Barometerstande an1 ~uecksi lberbar~meter ,  mit I jenes der gleich- 
zeitigen Lesungen am Aneroid und mit 8  der Unterschied der beiden Intervalle also I- J benannt, so ergibt 
sich folgende Relation : 

2'6 Da 2 I = 54-68"" und 2 8  = - 0.52"'" betragt, so ist - = - - 0 -00951 mit,hin der gesuchte 

Theilungs-Coefficient fiir je ein Scalenmillimeter. 
Wird die friiher ftir das Aneroid aufgestellte Gleichung mit Rucksic:ht auf den Umstaild erweitert, 

dass der fiir a ermittelte Wertll nus fill. die nlittlere Aneroidlesung von 761 -80"" oder rund 762mrn Giltigl~eit 
hat, so erhalt die neue Gleichurg folgende Form: 

Bo = A - 3.01mm - 0.032t - 0.0095 (762 - A). 

Da es wlinsehenswerth erschien, dieser Gleichung den mittleren Barometerstand von Jan Mayen zu 
Grunde zu legen, der beillufig 75!jrnrn betragt, so handelte es sic11 nur darum, an a selbst eine entsprechendc 
~ n d e r u n ~  vorzunehmen. 

Der Unterschied zwisehen der friilier gefunderien Basis und der gewiinschten erreicht 7"", die Theilu~lgs- 
correction betragt fur diese Differenz -0.07'n1n, welche an das  a der fktiheren Gleichung hineuzufiigen ist. 

Die Gleichung, mittelst weIcher alle Reductionen im Herbste und Winter 1882 vorgenommen wurden, 
lautet demnach : 

B, = A -  3.08 - 0.03dt - 0.0095 (755 -- A). 

Mit Bilfe der sttindlioh gemachten Ablesungen war es mbglich die Standescorrection wahrend der 
genannten Jahreszeiten zu controliren. Nichtsdestoweniger nahm man am 14. Marx abermals cine genaue 
Bestimmung von a, b und c vor, mittels welcher man auch auf das bis nun vernachlassigte vierte Glied der 
Gleichung 1) schliessen konnte. Die hierzu beniitzten Vergleiche sind folgcnde : 

Die auf dieser Tabelle zur ~berdchrif t  verwendeten Buchstaben baben die belranilte Bedeutung. 

%ah1 

gleiche beobachtctlberechnet gleicho 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

.IO 
11 
12 

13 

mm 
744.77 
43-59 
45'93 
46-32 
54-11 
39.03 
34.65 
58.93 
25-20 
37'85 
49'45 
60.22 
29-90 

mm 
748'18 
46-99 
49-27 
49.64 
57.19 
42-36 
37'95 
62-00 
28.50 
41-09 
52.54 
63.24 
33'25 

0 

7.5 
6-6 
5.8 
4.3 
3.3 
2.6 
1.8 
1.2 
0.8 
0.8 
0.4 
0.4 

-06 

-3.41 
-3.40 
-3'34 
-3.32 
-3.08 
-3-33 
-3.30 
-3.07 
-3.30 
-3.24 
-3'09 
-3.02 
-3-35 

-O.OI 
-0.02 
-0.01 
-0.05 
to.08 
-0.05 
-oaor 
-0.04 
f-0.05 
-0.02 
fo.01 
-0.03 
-oeog 

-3.40 
-3.38 
-3'33 
-3.27 
-3.16 
-3.28 
-3.29 
-3.03 
-3.35 
-3.22 
-3.10 
-2.99 
-3'26 

-- 

14 
8 
3 
5 
8 
4 
6 
4 
I 
2 
6 
10 

2 

-- 
A 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 

23 
zq 
25 

- - 

mm 
754.61 
81.32 
35.98 
79'42 
59.66 
59'34 
63.07 
69-99 
68-51 
71.86 
67.49 
70.76 

-. -. - - 

in111 

757'61 
84-07 
39'18-2.3 
82.18-2.5 
62'58-3'3 
62.22 
65.85 
72'64 
71.20-6.4 
74'53 
70'08 
73'06-14'0 

-- 
0 

-0.7 
-1.g 

-3.5 
-4'6 
-6.3 

-6'4 
-6.6 

-3.00 
-2-75 
-3-20 
-2.76 
-2.92 
-2 88 
-2.78 
-2.65 
-2-69 
-2.67 
--2.59 
-2.30 

-3.01 
-2.80 
-3' 14 
-2.80 
-2-87 
-2.86 
-2.79 
-2.66 
-2.67 
-2.70 
-2.67 
-2.38 

.$-O.OI 
f-o.05 
-0.06 
+0904 
-0.05 
-0.0~ 
f-o-o~ 
f-0.01 
-o.oz 
+oao3 
+oao8 
fo.08 

5 
2 

2 

3 
4 
4 
3 
3 
2 

2 

2 
I 



Berechilet man aus diesen 25 Vergleichen die Constanten nac l~  der Methode der kleinsten Quadrate, so 
erhalt man t~ls wahrscl~einlichsten Werth ftir 

a = - 3.012711'""1 
b = - 0.035626 
c = - 0.010289 

m =  +-0.045'""'; w = ~ 0 . 0 3 ' " ' "  

und die Gleichung lautet ftir die angenommene Basis von 760"'" 

Bo,= A -3.01'""-0.036t - O.Ol(760- A). 

Wird diese Gleichung fiir die Basislesung 755"'" modificirt, so bekommt man: 

Bo = A - 3.061n" - 0 .036 t  - 0.01 (755 - A). 

Man crsieht hieraus, dass das Resultat mit dem im Herbste erhaltenen vollkommen iibereinstimmt. Die 
gerilige ~ n d e r u n g  des a um + 0.02"" kann ebensogut von unvermeidlichen Beobachtungsfehlern herriihren, 
als einer thatsiiclllichen Abnal~me dieser GrFsse entsprechen. 

Die minimalen Unterschiede der Constanten b und c in den dritten Decimalstellen sind bedeutungslos. 
Eine nochmalige Bestimmung der Constanten fand niclit statt, wohl aber verschaffte man sich von Zeit 

zu Zeit, sowie kna.pp vor der Abrtistung der Station Gewissheit, dass in der Zwischenzeit keine ~ n d e r u n g  ein- 
gebeten sei. Diese Constanten lieferten aber immer wieder vom neuen den Beweis, dass das Verlialten des 
Instrumentes in der That ein vorztigliches genannt ,zu werden verdient. Als Beleg hierflir werden die am 
25. Juli sttindlich gemachten Ablesungen an diesern Instrumente und dem Quecksilberbarometer Lenoir 
angeftihrt. 

25. Juli Stunde 

311 a. m. 

4h 1, 

5" ,, 
Gh 7, 

7h n 

8" ,, 
9" ,, 

loll )) 

11" n 

Die Differenxen 13,-A, liegcn mithin innerlialb der frtihcr gefundenen Fehlergrenxen, weshalb d:~s 
Resultat dieser Vel.g.leic11e als ein in jedwedcr Riclltung zufriedenstellendes erscheint. 

Die erste Standesbestirnmung dcs Aneroidbarometers Nr. 50711 wurde am 24. September 1882 nlit 
Hilfe der folgenden dnrch Zussmmenziehung. entstandenen 11 Vergleiche vorgenommen, wobei wieder das 
dritte und vierto Glied der allgemeinen Gleichung 1) vernachllissigt wertlen lronnte. 
L 

B,-A B, -A Zahl 
Diff. derver-  

beobachtct berochnct gleiche 
-.- 

mm mm o 111111 111111 

L 



14 A. S o b i e c x k y ,  

Es  ergibt sich demtlach durch Rechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate als wahrscheinlichster 
Werth 

fur a = - 2.589429"" 
und fiir b = - 0.054871 

m =  f-0.07""; w = ~ 0 . 0 5 ' " " .  

Die extremen Lesungen betrugen wallrend der Vergleiche am Queclisilberbarometer 
758 40""' 

1754.74 I untl arn 

Aneroid ( ;zi : i! { Scalenmillimeter, mithin hat das oben gefundene a nur fur den n~ittleren Earometerstand 

'756.53"" = 759 -52  Scalenmillimeter des Aneroids 
Giltigkeit. 

13ehufs Restimmung der Theilungscorrection wurde am 7. November der Danielssen-.Krater bestiegeii, 
dessen HBhe 277" betragt. Sorgfiiltige Lesungen am Quecksilberbarometer und Aueroid ergaben folgendes 
Resultat : 

Bo J A ~ i . 5 ~  1 a Zahl der Vergleiche 
7 11 .65rnn1 45 -59  714.49""' 45.71 0 . 1 2  G 

57 24 60 .20  7 
za 0 .12  
kT= 4-i = 0.00262 = der gesuchten Theilungscorrection. 

Auu einer am 9. November erneuert durchgefiihrten Standesbestimmung wurdc a = - 2.79341nm 
t~crechnet, mithin erreicht das 4. Glied der allgemeinen Gleichuug I), dz, fur die Periode vom 24. Septenlbcr 
bis 9. Novetnber den Betrag von - 0.00444"" per Tag. 

Die Gleichung des Aneroids flir das geuannte Zeitintervall, auf die Basis von 755'"" bezogen, lautet 

Im IJaufe des Jahres wurden noch weitere Standesbestimn~ungeu vorgenomrnen, deren Resultat immer 
befriedigend ausfiel, da die Grosse der Constanten b und c stets vollkorn~nen iibereinstimrnend mit den fiir 
selbe rnitgetheilten Werthen gefunden wurde. a und in Folge dessel~ auch d nahmen anfanglich in negativer 
Richtuiig zu, spater jedoch, als das Instrument wallrend des Winters einige Monate hindurcll nicht in Verwen- 
dung kam, sondern unbertihrt an demselben Ylatzc, blieb, wurde d positiv und a nallm an Grosse ab, bis es 
nahezu den zuerst, am 24. September 1886, bestimmten Werth erreicht hatte, worauf lieine weiteren merk- 
baren Unterschiede des a beobachtet werderi konnten. 

Als Beweis fiir das Gesagte wird die am 7. Janner mittels der fblgenden 20 Vergleiche durchgcfihrte 
Berechnung der Standescorrection angeftlhrt. 

Aus diesen Vergleichen ergibt sich nach der Methode der kleinstcn Quadrate als wahrscheinlichster 
Werth ftir 



a = - 3 .  025901'nu' 
b =  -0.055113 
c = + 0.002225. 

9th = 1 0 ' 13""; w = 2 0 09m"1. 

Die n ~ i t  Hilfe dieser Constanten aufgestellte Gleichung l ~ a t  nun die Form: 

Die ~ n d e r u n ~  des a vom 9. November bis zum 7. J#nner ging nocli ausserst regelmiissig vor sich und 
betragt in 59  Tagen - 0.2325'"'", woraus d = - 0.00304 berechnet wird; es ist dies nahezu dieselbe 
Griisse, die schon friiher gefunden wurde. Eine tihnlic]~e, regelmassigc Zunahme konnte noch bis zum 
27. Janner constatirt werden, von diescm Tagc an tritt jedoch die erwiihnte Abnahme ein. So wurde am 
12. Februar a = - 2.915"" gef~~nden,  woraus f i r  die verflossene Periode d = -I- 0.00333 berechnet wid .  

Eine Standesbesti~nmung am 26. April orgab a = - 2-782"" und d = + 0.00178. Von dieser Zeit an 
erhielt sich a constant; aus Vergleichcn, die man in den letzten Tagen des Juli rnaclite, wnrde a= - 2.774"" 
berechnet, das also den1 im April gefundenen n volllrommen gleich gesetzt werden kann. 

2. Temperatur der Luft. 

Instrumonte uild derori Correctionen. 

Zur Messung der Lufttemperatur standen 1 Normal-Quecksilberthcrmomcte~; welches vom Kcw Obser- 
vatoriuin bezogen wurde, 10 Queclrsilber- und 7 Allioholtl~ermon~eter, ferner 4 Paar Maximum- und Minimum- 
tllermometer zur Vel.fiigung. 

Die letztgenannten stammten von der Firma J. F u e s  s in Berlin, wahrend allc ifbrigen, mit Ausnalime 
cines Weingeistthermometers, das gleichfalls vom obgeriauliten Observatorium beschafft wurdc, von Dr. 
G e i s  s l  er's Nachfolger in Bonn bezogcn worden waren. 

Samnltlichc Instrumente zeiclneten sich dnrc11 eminentc Soliditst in der Erzeugung aus. Als Beweis 
daftil; sowie fiir die sorgfliltigc und vorsicl~tige Behandlung von Seite der Beobschter mag dcr Unlstand 
betrachtet werden, dass im Lanfe der gnnzen Reobachtungsperiode nur drei Tllermometer zerbrochen wurden. 
Alle Thermometer waren riiit Milchglasscalen versehen, deren ausserst rein und deutlich angefwtigte Ein- 
theilungen bei den Maximum- und Minin~umtl~ermometern eine dirccte Ablcsung auf 0.5" C., bci allen iibrigen 
his auf 0.2" C. gestatteten. Das ullterc Ende der Alkoholtl~ernioinetr;r war behufs griisscrer Empfindliclikeit 
gabelartig gespalten. 

Die zur Verwcndung gclangten Tllermometer wurden in1 1,aufe des Jallres mchrmals dcr Eispnnkt- 
bestimmung unterzogen und mit d e ~ n  Normalthermometer bei verschiedcnen Tcmperaturen verglichen. Zu erst- 
G'enanntem Zweckc bedientc man sic11 friscli gefallencn, reinen Sclinees oder auch schmelzenden Eises, 
wahl-end die Vergleiche mit dem Nor~naltbermon~eter unter Anwendung aller durcli die Praxis gebotenen 
Vorsicllten in einem Comparator ausgefiillrt wurden. Als Vergleicl~sfliissigkeit wiu.de Alliol~ol verwendet, der 
Stullden hindurch der Lufttemperatur im Freien ausgesetzt wordcn war. Die Vergleiche flir den untcr dem 
Nullpunkte liegenden Theil der Scals wurden ausschliesslich im Freicn vorgenommen und zwar flir den dcr 
jeweilig herrscllenden Lufttemperatur entsprechenden Tlleilstrich. Da die Temperatur) wie diess aus den 
B e o b ~ l ~ t u n g e n  leicht ersiclltlieh ist, sehr haufig im Verlanfc weniger Tage bedentende Untcrschiede aufwies, 
80 wurde im Laufe derselben, fiir beilliufig jeden ftinften Grad der Scala ein directer Vergleicli gewonnen. 
Man verfolgte diesen Weg hauptsiicl~lich uus dcm Gruade, weil es sic11 benlerklich macl~tc, dass bei Diffcrenzen 
Zwischen der Tenlperatur der Vergleiclisfllissigkeit und jener der Umgebung, erstere cin grosses Restreben 
zei5.te sich der letzteren zu aocommodiren und rivhtige Resultate folglich nus rnit bedeutendem Zeitvorluste 
erlangt werden konnten. 



Ein auffallender Unterschicd liess sich in dem Verhaltcn von Quecksilber- u11d Weingeistthermometern 
beobachten. Bei ersteren genligte schon eine verhiiltnissmassig kurze Expositionsclaucr, um fur einen bestimmtcn 
Scalenstricll einen verlasslichen Wertll zu erhalten, wo hingegenWeingeistthermomete1., wiewohl relativ empfind- 
licli, sich dennoch so schwer accommodirten, dass sie nicht geniigend den Temperatnrveriindcrungen der Ver- 
gleichsfliissigkcit naclikamen. So z. R. bot sic11 sehr lliiufig Gelegenheit za beobachten, dass dasselbe Wein- 
gcisttllermometer fur ein und deiiselben Temperaturgrad am Quecl~silberthermometer in manchen Ftillen ein 
bis zwei Zehntel differirende Angaben lieferte, wiihrend es in anderen FBllen vollkommen iibereinstimmte. 

Die folgende tabellarisclle Zusammenstellung enthtilt die vom Kew Observatorium libermittelten Correc- 
tionstafeln ftir das Normalthermometer und ein Weingeistthermometer, ferner die aus den Vergleiclten mit 
crsterem direct gefundenen Reductionsdaten fiir die in Verwendung gestandenen Thermometer. 

Kew Observatory-Certificate of Examination. 

T h  erm o m e  t e r  No. C. 2772 (Centigrade Scale). 
by Kew Standard Thermometer Nr. 612. 

Corrections to be applied to the Scale Readings determined a t  the Kew Observatory. 

Correction at  - 38.8" . . . 0.0" 

77 9, 0.0" . . . +0.l0 
n ,, 100.0" . . . -1-0.1" 

ICew Observatory February 1882. 

C e n t i g r a d e  M i n i m u m  T h e r m o m e t e r  N o  C., 644. 

by Negretti Zambra, London 
(verified unmounted and in a vertical position). 

Corrections to be applied to the Scale Readings, determined by comparison with the Standard I~istru- 
ments a t  the Kew Observatory. 

Correction at-38.8" . . -0.4" at  0" -0.0" 
-10.0" . .-0.3" 5" 4-0.1" 
- 5.0" . . -0.1" 10" -0.0" 

15" -0.0" 
Kew Observatory, February 1882. 20" -0.1" 

Queeksilber-Thcrlnol~lcter Nr. 3. Qne&silbcr-Theru~o~~~etcr Nr. 4. Quockallbor-Thel'lnometcr Nr. 6.  

Vcrgleiche Vcrgleiche 

3 
4 

4 
3 5 

0 '0  - 0 2  5 
6 

3 5 
4 4 
5 4 
4 
4 3 

-29.3 +oa8 4 

Znr Messung der Lufttemperatur vonl 
1./8. bis 29.112. 10" p. m. 1882, hierauf Als nasses Thermometer wiihrend doe aIs nassee Thermometer nach Wild ganacen Jahres in Verwendung. vom 242. 511 p. m. bis 10.116. 1883 in 
Verwendung. 



~s~erreichisclru Expodition auf Jnn Ntiyun. 
I 3 

. 

-15.0 
-20'3+ 0'11 

"m 'Giln. '8'2 30.1'. ''8' 'la 
Radiations - Mini~nt~~n  - Thcrlnomctcr in 
Verwcndt~ng. 

Q ~ ~ ~ k ~ i l b ~ ~ - ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ h ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e t u r  
Nr. 299. 

0 0 

21/8. 18821 1 z:; 3 
5 

\ 0.0-  0 . 2  5 3 

3 
--17.8+ 0.4 4 

-27.9 + 0.8 

Voln 148. 1882 bis 30./1.1883 in Vcr- 
wendung. 

(111eoksilber-Thor~11o111etor Nr. 5. 

D:~turn 

-- -- 
(I~tccrksilber-Tl~orr~~o~~~eter Nr. !). Queoksilber-Thcn~~o~~~eter Nr. 10. 

--- -- - 
Dilt,lm 1 (~orrcctiou %:\111 h r  D;ltrlul 

- - -  

Correction Zahl dcr 
boi 1 Vcrgloiehc / bci 

Corr;;io~~ Zahl dor 
Vci-glciclic Vergleichc 

0 

38.2 - 0'6 
23.4- 0.4 
15'4- 0 ' 3  

30.112. 1882 0 '0  - 0 ' 2  

2 I ./2. 0 '0  - 0 ' 2  

21 /2. - 6 '0-  0 . 2  

-11.1 0.0 

3°./12. 1 8 8 ~  -16.6 + o '  I 
3 I ./I 2. -22'4 4- 0 ' 2  

-30'0 -f- 0 ' 4  

3 
2 

5 
3 
3 

4 
5 
4 
4 
3 
5 
4 
6 
4 
4 
3 
4 
5 

- -- - -- -- 
_______I 

- 
0 0 

15'4- 0 ' 3  3 6 
10.7 - 0 . 2  4 3 

5 
3 1111 M : ~ n ~ l s c h : l f t s r : ~ ~ ~ ~ ~ ~ c  zur Afcssung 

dcr Zi~umcrtempcr:ltur in Vcrwend~uug. 

Voun 30./12, 611 p. ln im Arbcituzim- 
mer, voin 2.12. 1883 513 p. 1n.m in] Wolun- 
ziinnler zur l icsstu~g der Tompcrat~tr in 
Verwcudang. 

I 

W e i ~ ~ g u i s t - T l ~ e r ~ ~ ~ o ~ ~ ~ u t e r  h'r. 14. Jl'ei~rgcist-Thrr~1~011~eter Xr. 15. 
-- 

0 0 0 0 

15'1 + 0 '3  3 
2 

4 
10.6 + 0 '1  4 

3 
4 

0 '0-  0'2 5 
4 4 

30./12. 0 ' 0 -  0 ' 2  6 - 8 .3  0'0 5 
Vonl 1/1. 1883 ilu :tls 1t:~di:ltions- -11 $ 4  -t 0 ' 3  4 

Miiii1~1111~1-7'1icr111o11icter iu Vcr\\rcndr~ug 
gcst:budcn. -21.04- 0 ' 7  3 

-2g '7+o 'S  3 

Zu lrcincr Vcrwendung go1:lngt. 

( ~ ~ ~ a c k s i l b c r - T l ~ o r ~ ~ ~ o ~ ~ ~ c t e r  Nr. GO. 
(211ucksilber-Thenrlo~~~utur Nr. 17. l < : ~ l ~ e l l o r .  

(in TromsB) 

17.15. 1883 
6.19. 1882 

0.1 

- 0'1 

.. I 

0 . 3  

2rJz. 1883 

\Viilireud der Beisc n:lcll Jan N:~yeu 
111s n:lsscsThermometcr, vorn 7J10. 1882 
2Lu z,ur Nessl,l,g dcr SeelvassertenlperR 
tclr ill Vcrmondung. 

( ~ I I ~ C ~ ~ ~ I ~ ~ ~ - M ~ L S ~ I I I I ~ I I I - T ~ ~ ~ . I I I U ~ I ~ O ~ U ~ '  
Nr. 349. 

0 ' 0  

13'0 
-0.5 
-0'5 

- I  1.0,- 0.4 

11 .2 -  

4 '4  
o.o - 5 '0-  

\Yiillre~ld acr  nstronounisc~le~~ ~ e o b -  
~Iclltllllgcll zllr N ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~  (lcr 
rstur in Vcrwendung. 

Qooeksilbur-Mnsi~~~ua~-Tl~~!nro~~~uter 
Nr. 2!)5. 

22,,11. 28./9. 8.!1 I. 1 8 8 2 f ~ ~  18a2( O:O z'z 0 '0  0.0 

Voln 29.112. 1011 p. m. 1882 :t1s Luft- 
thermometer in Verweudung. 

Wuhgeist-Tl~cra~oi~~etur Nr. 18. 

5 
5 

WIhrclld (tcs g:lllzen J~~~~~~ in Vcr- 
wendung. 

- 
I 1 ./12. 

27.110. 
8.11.,~2./11{- 
11.~12.  1882 
3o.,h2. Is8z{ 
31./12. 

4 4 4 
5 

/ 8.11 I. 

22.11 I. 1882 
1 I ./I 2. ( 

-- 
0 

-0'44 

3 

0 0 0 '0  
7.0 0.0 

-14-7 0.0 

-21 ' 2  + 0 . 2  

-28'5 -1- 0'3 

3 
4 
3 
3 

A 

16./6. 1882 

-- 

6 3 

Vonl ;10./1. 1YS3 bis zrrr Abriistung 
(lor St:ltion iu Vcr~\rcuduug. 

17'4 
13 '0 

.4 

-- 
0 

0'0 

-- 
0 - 0.2 

- - 

2 I ./8. 
27./10. 

17./5. 1883 o'ol-0.2 
8.11 I. - 5'6 -0 .2  

.- 14.7 -0.1 

-21.7 -0.1 

-29'2 3-0' I 
I 

0 

16.0 

4 
6 
6 
4 
4 
3 
4 
4 

4-0'3 
4-0'1 
-o. I 

3.7-0'2 

Wahrend (10s gmzen J:~hros ncbcn 
Thermometer Nr. 3 &or Nesul~ug dcr 
Luf t te~n~era tur  iu Verwcndaug. 

W u i ~ ~ g o i s t - T h o ~ ~ a o i ~ ~ e t ~ ~ r  Nr. 16. 

4 
3 
5 
4 



18 A. S o b i e c z k y ,  

Zur fortlaufenden Reobachtnng der 1,ufttemperatur diente, wie dies iibrigens auch aus cler vorher- 
gehenden tabellarischen Zusammenstcllu~~g ersichtlich ist, vom 1. .4ugast bis 29. December loh p. m. 1882 das 
Quecksilberthermometer Nr. 3, welches hierauf durch das Thermometer Ns. 8 ersetzt wurde, da die Theilung 
des erstgenannten nur bis -30" C. reichte. Das Thermometer Nr. 8 blieb sodann bis zur Abrlistung der Station 
in Gebrauch. Ausser diesem Thei-mometer wmde stets auch das Weingeistthermon~eter Nr. 1 3  abgelesen. 

Zur Beobnchtung der Extreme bediente man sicli der Maximum- uncl Minimnmthcrmometer, von denen 
nachfolgende vier Stlick: Nr. 295, 298, 492 nnd 477 exponirt waren, zu welchen nach Verlust des Thermometers 
Nr. 298 nocll Nr. 349 als Ersatz herangebogen wurdc, da  man durch Aussetzung zweier Paare solchcr Thermo- 
meter tiber alle Schwierigkeite!~ hinwegznkommen hofftc., welche auf die Gewinnung richtiger Daten einfluss- 
nehmend wirkten; doch leider sah man sic11 hierin get5uscht. 

,Eine Beeinflussung dicser TEiermometer durch die Kiirpcrw:irme des sttindlich wiederlrel~renden Bcob- 
achters, sowie durch das 13eobacl~tungslampclle1l wiihrend der Winterm~nat~e, war kaum zu vcrmciden; mochte 
man aucli die Ablesung der tibrigcn Thermometer und Instrulnento noch so rasch besorgen, es verging 
dabei immerhin mindestens cine Minute, welche hinreichte um Unrichtigkeiten in den Angabcn der Extrem- 
tliernlometer herbeizuflihren. Andere, nicht nnbedentende ~ b e l s t ~ n d e  ergaben sich bei Sttirmen und heftigem 
Schneetreiben. Erstere brachten zeitweilig dic mit ihrea Flissen im Boden festgefrorenc Thern~omcterhlitte in 
heftige Vibrationen, wodurch die Indices der Thermometer versclioben wnrdcn und absurde Angaben entstanden; 
durch das Scl~neetreiben wurden hingegen die Maximum- nnd Minimumtllermometer trotz der nach Professor 
Dr. W i l d s  Muster angcbrachten Schneeschirme so n ~ i t  Schnee bedeckt, dass selbst die sttindliche I-Iinweg- 
raumung dieser schlitzenden Htille nicht geniigte, um die Vcrlasslichkeit der crlangten Beobachtungsresultate 
irgentlwic zu erhbhen. 

In Anbetracht dieser den natlirlichen Verhaltnissen entspriugenden Unsicllcrheiten wurden die Beob- 
achtungsdaten dieser Instrumente - obgleich sammtlich reducirt - keiner weiteren Verwendung zugeflihrt. 
Die in den Tabellen unter den Columnen flir die t2glichen Maxima und Miuima angesetzten Werthe sind daher 
den fortlaufenden stiindlichen Temperaturbeobachtul~gen entnommen. An Tagen, an welchen die stbrenden 
Einfltisae entfielen, liess sich eine gute ~bercinstimmung der auf' beide Arten gewonnenen Extremtemperaturen 
constatiren. 

Die genannten Instrumente sowie das am Psychrometer dienende Thermometer Nr. 6 waren in einer 
genau nach Professor Dr. 13. Wild's1 Muster angefertigten Thermometerhlitte untergebracht. Diese HUtte, mit 
der offenen Seite gegen Norden gekehrt, war in (1er aus dem Plane ersiclltlichen Weise aufgcstcllt. Sie stand 
irn Stiden des EIauscomplexes und von dein illr zun~clist gelegenen ilas Wohnhaus mit tlem magnetischeil 

1 Prof. Dr. H. Wild ' s  Repertorii~m fiir lleteorologie T. VI. Nr. 9, 1879. 

Wcingeist-Mi~ii~nanl-Thermon~cter 
Nr .  492. 

Correction Zahl d r r  Datum / Lei / Ycrgleiel~e 

Qnecksilber.Thcimo~ncter h'r. 69. 
K a p e l l c r .  

D:Lt,,m Correction Zshl der 
11 ei Vcrgleiche 

-- 

(in Tromsij) 

Wkhrcnd der Reise n:rch J:m Mayen 
zur Messung dcr Lufttemper:~tur in 170r- 
wendung. 

3  
4  
4  
5 
6  
3  
3  
4  

21.12. 1883 

( 
21./8. 1882 

Weiagcist-Ninint~~~~~-Thermo~ncter 
Kr.  477. 

Correctio~i Z:~hl der 
ilntum 1 bei 1 Vergleiche 

-- 

8./1 I . ,  10 '5  + 0 . 4  4  
6 . 4  + , 
5'4-l- 0 . 1  4  11./12. 

WLhrend ctes ganzen Jahres in Vcr- 
wcndung. 

27.110. 1882 

30./'12. I - - 1 0 . 7 - t  0 . 3  

-28.5 + 1 - 0  

0 

I 4 ' 0 +  
1 0 . 6 +  
4 ' 0 - k  
O ' O +  

0 . 0  

0 

0 . 8  
0 . 7  
0 . 4  
0 . 3  + 0 ' 2  0 . 0  

9 ' 7 - b  z 
31.112. I g S z  z o . 8 +  

+ 0 .  I 
0 . 2  

1 4 - 6 + 0 ' 2  

5  
4  
4  

0 . 3  3  
(I-r8.il+ 0 . 5  
I 

3  

Wiillrcnd de8 ganzen Jahrc, in Ver- 
wendung. 



Observatorium verbindenden uiigeheizten Gaiige 11.4'" entfernt. Da (11s Wolllilia~is auf einem durcli Aufschtit- 
tung gewonnenem Platze erbaut worden war, wiilireiid die Tliermometerlilitte in der Ebene des Wi lczek -  
thales aufstand, wiirde zur Erleichteruilg des Verliehres wallrend des Winters zwisclieii Wolinliaus und I-Ititte 
cine aus Holzbolilen bestellende Brlicke gelegt, welche inan in] Sommer 1883 entfernte. 

Die Holie der Tllermometerkugeln iiber dem in der gcznzen Umgebung aus Lavasand und Aselie bestelien- 
den Boden hetrug 3.05"'. In den iniieren Theil dieser Htitte war ein mit masclicnartigen ijffilungen versehener 
I(asteii, aus Munzmetall erzeugt, eingeselioben, der den Zweck liatte bei Scl~iieetreiben das Verschneien der 
Instrumeute mijglicllst liintanzuhalten. In diesein befanden sic11 die Thermometer auf einem vertikalen Rahmen, 
eines voln anderen um 15" abstehend, aufgehbngt. Da aber bei eincr solclrei~ Iastalliruiigsweise eiue Beein- 
flussung der Temperaturangaben in der schoii frliher beschriebenen Weise ganz unvermeidlich war, entscliied 
inau sich, die Tliermometer auf einer drehbaren vertikalen Haspel, welche dorcli vier diametral eingeftigte 
Holzwande in ebenso viele Abtheilungen zerfiel, anzubringen. Diese Verlnderuiig in der Aufstellung erfolgte 
am 6. November 1883, 10" a. m. 

Wahrend der Wintermonate erwies es sich als unumganglicli notliwendig das Hiiuschen gegen den durcli 
scliwere Winde in heftigste Bewegung versetzten Flugschnee nocll anderweitig zu schtitzen. Da derselbe die 
Instrumente innerhalb kurzer Zeit wit eiiier Hiille total zu tibeydecken im Staiide war, so wurdeii nach Art der 
am Observatorium zu Pawlowsk von Professor Dr. 13. W i l d  in Anwendnng gebrachten Schneeschirme zwei 
solche nus grober Sachleinwaild angefertigt nnd an der Aassenseite der Htitte in der Ost-West-Ricbtung 
angebracht, um gegen diese Hauptwincirichtui~ge~i Schutz zu gewahren. 

Bei Stiirmen bot ~ e l b s t  diese Vorkehrung nur unzureichenden Schutz. In solclien Flllen blieb dann 
nichts anderes zu tlrun tibrig, ale die Instrumente etwa 10 Minuten vor der Ablesung iiiit Bllrsten oder 
steifen Pinseln vom anhaftenden Schnee zn befreien, um jede Beeinflussiuirg dos Beobaclitungsresultates nach 
Thunliclikeit hiiitanzulialten. 

Resultate der Temperatnl-beobachtungeil. 

Die folgeudc Tabelle 8 enthllt die sttii~dlicllen inittleren Monatstemperaturen, die Monatsmittel, sowie 
die beobachteten Maxima uiid Minima, welche Daten zur Darstelluiig dcr mittlcren Jahrestemperatur, der t lg-  
lichen uad jahrlichen Periocle sowie der erreicliten Extreme dienen. 

Der Verlauf der taglichen I'eriode in den einzelnen Monaten ist im allgemeinen ziemlich regelmgssig. 
Diess erhellt aus den1 Umstande, dass das Minimum walrrend aller Monate, init Ausnahme des Novembers und 
JBniiers, in die Stlinden nach Mittenlaclit, wMlirend der Sommermollatc in die ersten Morgeiistunden, iin Winter 
nlehr in die Nahe des nieist in den erstcn Nachmittagsstundeii sfattfindenden Maximrims &llt. Im November 
und Janner wird die Gr6sse der periodisclien Ursachcli so gcringe, d a s ~  die Hiiufigkeit der unperiodisclien 
E1.scheinungen die Periode ~i~rlieii~itlicli z ~ i  m~chcir  ocler doc11 um betrlclitliches zu veriiindern vermag. 

Diese UnregelmBssiglieitcn verliercu sich in der tiiglichen Periode clcs Jahres vollig. Letzterc stellt 
sic11 in Folge dessen als eine nrit grosser Gleicllmiissigkeit verlaufcnde Curve dar, welche auf der ail1 
sclllt~sse beigefigten Tafel I znr Veranscllaulichuiig gcbraclit wird. Wenil liian dein Verlaufe der Curveil folgt, 
80 ersieht man leiclit, dass die Temperatur von 6'' a. in., auf wclclic Zcit das Minimum dcrselben fiillt, ziewlicli 
rascll ansteigt, gegen 9" das Mittel und uni 1'1 p. m. das Maximum erreicht; hierauf beginnt sic, jetloch in vie1 
flacllerem Bogen, gegen das Morgenminimuin zu sinken, welclies um 3'' a. m, eintritt. 

Aiif diescm tiefsten Punkte erhllt sich die Temperatul. durcli drei Stnnden; sie 111-aucht daller zuin 
Ansteigen nur die HLlfte der Zcit, die sie zum Abnehmcn n6tliig hat. Die Erw%rmuiig gelit folglich des Morgens 
sehr rasch vor sich, wtllirentl die Ausstraliluag im Laufe der Naclrt eine den Bew~illiui~gsrerhElltnisseir ent- 
sprecliend langsame ist uiid einen selir geringen Betrag erreicht. 

Die in der Gegend von Jan Mayen bedentenden Unregelmassigkeiten unterworfene jlihrliche Periode 
erreicht, wie diess aus Tabelle 8 zu ersehen ist, im Jiili 1883 jhr Maximum, wlhl.end das Minimum auf deli 
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Tabelle 8. Darstellung der faglichen Periode und 

Mlirz 1883 fdllt. Ausser den genannten Maxitnis und Minirnis findet sicli noch ein secundares Maximum im 
October und ein secundiires Minimum irn Decen~ber vor. Was nun diese Erscheinnngen, sowie das Auftreten 
der absoluten Extreme, von dcnen das Maximum am 20. August 1882 urn 5'' p. m. unil das Minimum am 
3. December desselben Jahres unl 3" 1111d 4" p. m. beobachtet wurclcn, anbelangt, so cllirfteu sic11 selbstver- 
standlich gerade hierin alljIhr!ieli bedeutende Untcrsclliede zeig.cn. Von Bedeutnng ist das Minimum im Miirz, 
dnrcli welclles die Temperatur des Frbhlings fast bis zur selben Tiefe I~e~~nbgedri icl~t  wird, wie Sene des Winters. 

Die auf Tabelle 9 dargestellten periotliscllen Sclimankungen zeigen einen regelmiissigen Verlauf wlllrend 
des Jahree. Im Allgeirieinen ist die Grosse dcrselben in1 Somnier untl Frttllling bedeutendar als in1 Winter und 

Tabelle 9. Periodische Schwankungen der Lufttemperatur. 

M o n r t  I 
I z 1 3  1 4  1 s  1 6  1 7  8 1 9  / - I ~ I  11 

M o n a t  M:tximum 

littag 
-- I I 

August . 
September 
October . 
November 
December 
Janner . . 
Februsr . 
Marz . . 
April . . 
Mai . . .  
Jun i  . . .  
Juli . . .  

0 

3 65 
2 .21  

2.47 
1.86- 

go-  9.64- 

7 
- 4 ' 0 6 -  

9.90 
2 . 0 5 -  

- 

August . . .  
September.. 

October . . .  
November . . 
December . . 
Jlnner  . . .  
Febn1iLr . . .  
Niirz . . . .  
April . . . .  

9.61 

30- 7-21 

4.02 

- 9.63 
2 02 

2.25 

4.06 

I 

Herbst, rvahrend dcssci~ sie in Folge des Verweilens der Soune unter den1 I-Iorizontc i l ~ r  Minimum im Noveinber 
erreiclien. Itrgclmiissig \-on diesen1 Pnnlcte alis w:~cllscnd tritt das Maximum iin M:ti ein, also in jenenl Monate, 
in welchc~n die Bewollcu~igs\~crl~~ltr~isse, die 11Xufigc Sichtbarkeit cler Sonne, sowie der l~olie Stand derselben 
in beglinstigender Weise zusammenwirlcten und nilnlilt dallll wicder irn Soiiinier ab, (la wahrcnil dieser Jahres- 
zeit die vielen Nebel sowie der stets betleclcte I-Iinimel die Sonnenstrahlung nur ill gcringen~ Masse auf die 
Amplitude der Temperatur Einflnss iiellmen lasscn. Flir das ganze Jglir stellt sicli der sehr geringe Betrag von 
0.91" heratls, wofir der Grund in der oceanisohen Lnge tler Insel zu suclleil ist. 

1.92-2.00 

-9.42 
-7.08 

-3.99 

-9.63 
- 2 ' 2 0  

2.99-2.89 

2.36 

4'28 

88-1.84 

M s i .  . . . .  
Juni. . . . .  
Juli . . . . .  

Ja l i r .  

- - - 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2.68 

1.74 

2.37 
- 1.80-  

- 9.64 
- 7 .18-  

- 4 .98-  

-10.44 

- 2.93 
- 4.96- 

1.18 

2.91 

- 2.59- 

1 '65 

2.40 

1.78-  

2-58 2.46 

5.11 

1 .18  

2 7 5  

2.66- 
I 

1 '55 
2.26 

1 .78-  

- 5.23 
1.16 

2'79 

2.74- 

2.47 

- 5.25 
1-17  

2.68 

2.75- 

1.50 

2.26 

1.83 

-- 9.76-  9 ' 9 1  
I 

- 9'86-  

7-25 
5.06- 

-10.56 

3'32 

- 5.15 
1 . ~ 0 1  

2.80 

2.76-  

2.49 

7 
5 . 0 2 -  

-10.47 

- 3.11 

2.87 

- 4.9) 
1.24 

2.81 

2.71- 

2.6; 

19- 7 .24-  

5.06- 

-10.65 

- 3'27-  

1 .36  

2 . 0 1  

- 1.86,- 

- 4.691- 4.25 

1.30 

2 .01  

1.85- 

3.12 

- 3 - 7 5  

1.77 

3 -59  

2.29-  

1 '23  

1.89 

1 . 7 5 -  

9 .76-  
- 7 .11  

5.06- 

-10.64 

- 3 '34-  

1.4; 

2.96 

2.62- 

9'89-- 

- 6 . 9 9 -  

4 .66-  

-11.05 

2.90-  

9 '79-  

- 7 03 
5.00-  

-10.78 

2 .99-  

1.62 

3.28 

2 '47-  

5.40 

2 0 7  
1 . 8 0 -  

3.31 

- 3.521- 3 .22-  

9 '92-  
6.87 

4 -55  

2.62 

3'59 

1.87 

3 -03  

1 6  

2.27 

1.77-  

2-15 

3.85 

1.90 

2.44 
"91- 

9.91 
- 6.98-  

- 4.49-  
-11.13-10.87 

- 2 36- 

2 .14-  1 .97-  
I 

- 9 
7.06- 

4 -21  

-10.33- 

2 . 1 7 -  



der beobachteten Extreme der Lufttemperatur. 
- 

Anderer Natur sind die aperiodischen Schwanlrnngen, die sich auf Tabelle 10 zusammengestellt befinden. 
Selbe tiberragen erlr;liirlicherweise die periodischen urn Bedeutendes in Bezug auf deren Grtisse uild zeigen 
auch die griissten Anlplituden in den Wintermonaten, welche den griissten Temperaturschwanlrung.cn unter- 
jagen, wiihrend .in den Sommernlonaten ihre Grtisse mehr eingeengt ist. 

Die Berechnung der mittleren Mouats- uild Jahrestemperatur aus den aperiodischen Schwankungen, die 
in den letzten Spalten der Tabelle 10 angefligt wurde, zeigt eine gute ~be re ins t immun~  mit dem wallren Mittel 
der einzelnen Monate sowohl, wie ftir das ganze Jahr, das nur um -4.01" differirt. Der gr6sste Unterscj~ied 
fillt auf die Monate Febrnar, Marz und April, in welchen die Sttirungen des Warmeganges darch Einfluss 
verschieden warmer Luftstrtimungen am bedeutendsten waren. 

Tabelle 10. Aperiodische Schwankungen der Lufttemperatur. 

Um die Beurt,heilung der im Laufe eines Tages eingetretenen Maximal- undMinima1-Teinperaturdifferenzen 
zU erleichtern, dient Tabelle 11, welche diese Unterschiede nebst Angabe des Datums entliiilt. 

M o n a t  

- 

Allgust . . . . . 
September . . . 
October . . . . . 
November. . . . 
D e c e m b e r . .  . . 
JIinner . . . . . 
Februar . . . . . 
Miiw . . . . . . 
April .  . . . . . 
Mai . . . . . .  
Jnui . . . . . . 
Juli . . . . . . 

Jt~hr . 

M i t t e l  d c r   if^^^^^ dor 
mitt'eren 

M x h a  rind 
Millillla 

2.84O 
3'51 
3.12 
3-16 
5'69 
6.81 
4'59 
5'95 
4.69 
3'73 
3'39 
3'17 

4.22 

Abweichuug Mittels aus, den 
Maxima und Minima 

,,,%Ilren 
Mittel 

0-0 

- 0 - 1 2  
- 0.07 

0.01 

0.04 
- 0.05 

0.17 
- 0.21 

0'17 
- 0.01 
- 0.08 

0 ~ 0 2  

- 0.01 

Maximtt 
llnd 

3' IOO 
2 '02 

2.21 
- 1'93 
- 9-07 
-- 7.25 
- 4.62 
-1o.13 
- 2.89 
- 3'95 

1.93 
3 '49 

- 2'31 

Maxima 
- 

4 . ~ 2 ~  
3-78 
3'77 

- 0.35 
-6.83 
- 3'85 
- 2.32 
- 7.16 
- 0.55 
- 2'09 

3'6.3 
5.08 

- 0-20 

Minima 

I .68O 
0.27 
0.65 

- 3'51 
-12'52 
'-10.66 - 6.91 
-13.11 
- 5-24 
- 5-82 

0.24 
I a91 

- 4'42 



A. So b i e c x k y ,  

Tabelle 11. GrBsste und kleinste innerhalb eines Tages beobachtete 
Schwankungen der Lufttemperatur. 

Tabelle 12 veranschaulicht die rnittlere Temperatur, die tagliche Periode sowie die Extreme, wHhrend 
der einzelnen Jalircsabschnitte. 

- 

Tabelle 12. Darstellung der taglichen Periode und der beob- 

J:rhresabsehnitt 1 x 1  2 1  3 1  1 1  1 1  6 1  7 1  8 1  9 1  10 1 1 l w t t a g  1 2 

s t  . 
Winter . . . . . .  
Friihling . . . . .  
Somrner . . . . .  
Sommer-Halbj:~l~r . 
Winter-H:~Ib.j:~l~r. . 

Ein Bild libel. dic wahrend der einzelnen Zeitabscllnitte stattfindenden tIglicllen periodiscl~cn und aperiodi- 
schen Schwankungen geben die folgendeil Tabellen 13 und 14. 

Miniinal- 
Differenx 

0.8' 
1.1 

o 6 
0 .6  
1 '2  
1.0 

I ' 4  
1 '7  
1 . 2  

0 ' 9  
1 '5  
1 '3  

M o n a t  

. . . . .  August 
. . .  September 

October . . . . .  
. .  November. 

December. . . .  
Jiinner . . . . .  
Februar . . . . .  
MIrz . . . . . .  
April . . . . . .  
Mai . . . . . .  
Juni . . . . .  
Juli . . . . . .  

Tabelle 13. Periodische Schwankungen der Tabelle 14. Aperiodische Schwankungen der Lufttemperatur in 
Lufttemperatur in den Jahresabschnitten. den Jahresabschnitten. 

T2Lg 

'9. 
8. 

21. 

16. 
8. 

14. 
9. 

27. 
26. 
31. 

IO. ,  17. 
22. 

13. 
14. 
2. 

27. 
29. 
4. 

26. 
30. 
12. 

4. 
2. 

5. 

' 

Maximal- 
Differone 

6.4' 
7 '6  
6 a 6 

11.6 
15.0 
22.9 
16.5 
21 .2  

12.0  

7'7 
6.9 
7'5 

Mittcl der des Mittels 

Miuiin:~ v o ~ n  

. . . . .  Herbst 

Winter . . . . .  -6.17 -6.46 0.29 

Friihling . . . .  --5.22 -6.35 1 ' 1 3  

Sommer. . . . .  1.33 -0.47 1.80 

J a 11 r e a z e i t 

-- - -. - -- -- 

IIcrbst . . . . .  
. . . . .  Winter 

. . . .  Friihling 

Soinrner . . . .  
Soinmer-1i:~lbjl~hr 

Winter-Halbjttlir . 

Maxima 

4.02'' 

-3.68 

-3.34 
2 . 2 1  

2 ' 39 

-2.79 

Minima 

0.87' 

-8.90 

-8.42 

- 1.22  

-I . 16 

-7.68 

TIglicllr 

Schw:m- 
Imng 

- 
-0'06' 

-0.01 

-0.04 

- 0.02 

-0.01 

-0 .02  

~ ' 4 4 ~ 1  3.15" 

-6.28 

-5 SS 

0.49 

o.  62 

--5-23 

5.22 

5.08 

3 - 4 3  

3 55 
4 '89 



Der Herbst erscheint dernnach als die wiirrnste Jahreszeit, welche Thatsache in der grossen Zahl warmer 
Lnf t~ t romun~en,  die zn dieser Zeit I~en.scliten, und der directen Beeinflussung dnrch die l'emperatnr des 
Meereswassers begriindet ist, abgescl~en davoa, dabs auclr die Wirkungen der Insolation in1 Allgust erst zum 
vollkommenen Durchbruch kanlen und selbst in1 September noc.11 betriichtlicli naclihielten. 

Der Verlauf der Curve lasst ein doppeltes Maximuni uncl Mi~~inlum ersehen; die Ursachcn, welche einer 
solehen Erscheinr~ng zu Grunde liegen, wiirden nut- dnrcli langere 13eob:1cl1tungsreihcn znr Entsc l~e id~u~g 
gebracht wcrden. 

Im Polarwinter llsst sic11 eine lusserst geringe l'eriodicitiit noel1 erkennen, doch treten nnsserdein 
Unregelmassigkeite~i hinzu, die wahrsrheinlicl~ son Winrlcn nnd un~~eriodischen Einfliisscn herrt\hren dlirften. 

Grosse Regelmassigkeit hingegen zoigt der Gang dcr Temperatur iin l~ri i l~l ing u l~d  Sornmer. Obwolrl 
ersterer im Mittel kaum u i~ i  0.5" warmer ist, als der Winter, macl~t sic11 irn I'riil~ling doc11 scllon der Eillfltrss 
del. Sonnenstrahlung in sehr auffallender Weise durch die becientend grSssere Amplitude geltend. 

Die bciden fur das Sommer- und Wiuterhalbjahr anf Tafel I entworfenen Curven tntgen zum Tlleil schon 
besprochene Eigenthtimliclikeiten dcr Jahreszeiten-Abscl~ilitte, ails welchen sie gebildet wurden, an sich, so 
z. B. das in der Curve ftir das Winterhalbjahr um Mitternacl~t auftretende seeundlrc Maxim~un~, welcl~es sich 
auch in der Curve fiir den l'olarwinter vorfindet. 

Das Erscheinen des Maxin~ums ist in beiden Curven vollkomn~cn synchronisch ; das Minimum 14ickt 
wahrend der Sommermonate niehr gegen Mitternacht, ~viihrend es im \Vinterl~&ll~jahr erst um 6 Uhr Morgens 
auftritt, welche Erscheinung durcl~ den \vlhrend dcr beiden J:~hreszeiten vcrschiedenen Stand der Sonne 
hervorgerufen wird. 

achteten Extreme der Lufttemperatur in den Jahresabschnitten. 

Minim. 
- . --- . 

0 

- 5 ' 5  
-30.6 

- - -I9'  I 

-14.0 

-14 '0  

-30.6 

Ilcrbst 
Winter 
Friihling 

Sommer 
Sommcr-II~lbjahr 

Winter-H:~lbj;chr 

Die GtrSsse der periotliscl~en Schwanlcungen steigt vom Winter, auf welcl~en das Minimunl fallt, gegen den 
Sommer regelmassig an, erreicl~t in diescm das Maximum und verminclert sich im Herbst bereits bedentend, 
80 dass die periodisellen Schwanlcungen dieser Jalireszeit sellon lcleiner ausf:~llen als jene des Frtihlings. 

Die periodischen Schwankungen zeigen die grossen Unregclniltssigkeiten denen die Winter~~onate  unter- 
worfen sind, wo hingegen diese im Sommer nm niehr als ein Drittel abnehmen. Die aus den aperiodiscl~en 
s c h ~ a n k u n ~ e n  berechneten mittlereii Tcmpcrnturen der einzelnen J;~hrcsabscl~nitte weisen, wic aus Tabelle 14 
ersichtlich ist, auch eine gute ~ b e r e i n s t i ~ ~ m u n g  mit den betreffenden wahren 'I'empcraturen auf. 

3. Feuchtigkeit der Luft. 
Instrilmontc und deiSon Correetionei~. 

Die einschlagigen Bcobachtungen ziihlen bekal~n~lich zn jencu, die in arlrtisclien Gcgenden die grSssten 
Schwierigkeiten bereiten und leider nleist von den ungfnsligstcn Result:itei~ begleitet warerr, 

E s  ist bis jetzt nur wenigen der Beobaol~ter, welche in diesen Iilimaten nberwinterten gelnngeu, fort- 
laufende Beobaohtungsreihen dieses Eleincnts zu gervinnen und der Ver(iffentliel~ung zuzoftihren; die Mel~rralll 
stand davon ab, da sio nur Uber ei11 mangell~aftes I3eobacl1tnng~materiale vcrfligen lronnten, 



Die Hauptursache dieser Lticke, die sich in den meisten Publicationen wiederholt, findet in der Mangel- 
haftigkeit der zur Rlessung der Feuclitigkeit dienenden Instrumente - die Reobachter waren meist nur auf 
die Angaben des Psychrolneters augewiesen - ihre Begrlindung; nattirliclierweise m:tcht sich die Unvoll- 
lzommenheit dieses Instr~lmentes nirge~lds so fiihlbal; als in der kalten Zone, wo tiefe Temperaturen den 
grosseren Theil des Jahres hindnrcli amutreffen sind. 

Eirle nicht uabedeutende Bereicl~erung wurde daher den rnetcorologischc~~ Instrumenten dureb das in 
neuerer Zeit vervollkomn~te Sau~sure'sche Haarlrygrometer zu Tbeil, wclches auch wahrend des arktischen 
Winters die Feucl~tigkeitsbeobachtunge~~ durchzufihren gestattet. 

E'reilich ist die %ah1 der Schwierigkoiten, auf wclclie man bei Ausfiihrung derselben rnit diesem Instra- 
n~elite stijsst, auch keine geringe, doch ist es  auf einer fix erricliteten Beobachtungsstation mijglich, den1 
Instrumcnte alle Aufmerksamkeit und Sorgfalt in der Behandlung zu Theil wcrden zu lassen, welche fiber 
diese hinwegzufiillren und den Beobachtu~~gen den gewunschten Grad von Vertrauenswfirdigkeit zu bewahren 
vermijgen. Auch darf an die rnit Hilfe dieses Instrumentes gewonnenen Zahlen in Bezug auf deren absoluten 
Werth lrein zu strengcr Massstab gelegt welxlen, da  dieses li~sti*ument denn doch weit davon entfernt ist, als 
Pracisionsapparat zu gclten. 

Nicht rnit Unrecl~t sind jedoch die Hauptvowiige dieses lestrumentes darin zu fillden und verdienen 
deswegen auch hervorgehoben zu werden, dass es insbesondere bei Temperature11 unter dem Eispunkte weit 
bl.aucl~barere Angaben z11 liefern im Stande ist, als andere zum selben Zwecke dienende lnstrumente. 

Die Genauigkeitsgrenzen, welclle mit cliesem Instrumente bei positiven Temperaturen den correspon- 
direnden Psychrometerangaben gegentiber erreicht wurtlen, wcrden spater einer eingehenden Besprecliung 
unterzog.cn werden. 

Die in den Tabellen niedergelegten Zahlenwertlic sind den1 diesbeztiglichen Beschlusse dcr Wiener 
PoIarconferenz gemLss mit Hilfe des Peyclirometers gcwonnen, solange die Angaben dcsselben liber -f-Oe5" C. 
lagen. Sobald jedocli die Temperatus dessclben unterbalb dieser Grenze fiel, wurde aus der Angabe des 
trockenen The1.momete1.s und jener des Haarhygromete~.~ die absolute Feucl~tigkeit mittels der Wild7schen 
l'sychrometertafeln abgeleitet. Die Correction wegen ~ n d e r u n g  des Bnrometerstandes konnte in der Mehrzahl 
der FUle ganz vernachlassigt werclen; tibrigens erwiesen sich die psychrometrischen Differenzcn in Folgr: des 
grossen Feuchtigkeitsgehaltes der Luft sehr Irlein. 

Die Installirung des Psychron~eters wurde scllon nnter den1 Capitel ,,Temperatur der Luftu erwll~nt ,  hier 
ware nur hei.vorzuheben, dass selbes bei allen Temperaturgraden in der gewohnlicllcn Weise niit einem 
Lappchen umwickelt war. Wahrend des Winters wurde jcdoch nocli ein zweites Thermometer zu dcmselben 
Zwecke ausgesetzt, dessen blanke I<ugel in der von Professor Dr. Wild  angegebenen Weise nur durch 
Benetzen mittelst eines Pinsels behandelt wurde. 

Das Haarhygrometel; von H e rm a n n  & Pfi s t e r  in Bern bczogen, war auf zwei holzernen SLulchen, 
0.30" von der Thermometerhaspel ent,fernt, vertical aufgchlngt. 

Um Uber die ubereinstimmung der Angaben dieses Instrumentes lnit dem Psychrometer sowie iiber 
dessen Genauigkeitsgrenzen ein Urtheil zu bilden, wurde ein grosser Theil der im Herbste 1888 bei positiven 
Temperaturen an beiclen Instrumenten gemachten Beobachtungen zasammengestcllt. 

Diese Vergleichung, deren Resultate in der spater folgenden TabelIe 15 zu erselien sind, zeigt, dass die 
Angaben des Haarl~y~rometers  mit jenen des Psyclirometers bei positiven Temperaturen ineist bis auf 2-4°/,, 
tibereinstimmen, obwohl such Fiille vorkommen, wo dieDifferena 5-Go/,, betragt. Unter sammtlichc~~ Vergleichcn, 
deren Zalil sic11 auf 1400 beliiuft, errkicht diese Differenz dreimal die extreme Grosse von 8%. 

Da dem Psychrometer stets jede nus mijgliche Sorgfalt in der Behandlung zu Theil wurde, die Behand- 
luagsweisc sich tibrigens bei positiven Temperaturen auch sehr einfacii gestaltet, so mtichte man diese Unter- 
schiede wohl thcils den naturgemlissen Fehlerqnellen des Psychrometers, theils den Unregelmassiglreiten des 
Haarhygrometers euschreibei~. Man kann aber nicht umhin hier eines Umstandes Erwaltnung zu thun, der die 
Angaberi des Psychrometers eu beeinflusseri iru Stande war. Es sind dies die vielen Nebel und die grosse 



Luftfeuchtigkeit, die gerade wshrend der Vergleichsperiode herrschten, und welche selbst nllr durch cinen 
mikroskopischen Belag des trockenen Thermometers mit Wasserblaschen die Temperatur desselben zn ernied- 
rigen vermijgen mid liiedurch die psychromctrische Diflerei~z zu klein ersclieinen lassen. Eine Verringerung 
dieser bedingt nattirlich einen grijsseren Unterschied der nach den beiden verschiedenen Mcthoden gewon- 
nenen Feuchtigkeitsresultate. Andererseits ist auch wohl moglich, dass dem Haarhygrometer eine grossere 
Empfindlichkeit eigen ist, als dern Psychrometer. Ersteres wtirde daher den momentanen Feuclitigkeitsz[~stanci 
der Atmosphlre gcnauel. anzuzeigen geeignet sein, als letztercs, wodurch eben diese Empfindlichkeit ein 
zweiter Grund grosserer Differenzell wird eu constatiren, ob nun cine solche thatsiichlicli existirt oder nicht, war 
Gegenstand nnausgesetzter Anfmerksamkeit. Zu diesem Zwecke wurden in Fallen, wo (lie Feuchtigkeit ein 
odes lnehrere Stunden hindurcll im Abnehmen begriffen war, die nicht iibereinstimmenden Angaben beider 
Instrumente verglichen und gefunden, dass das Haarhygrometer voreilt. Auch den friiher erwiihnten drei 
Fiillcn, wo der Unterscliied So/, betragt, liegt cine ahnliche Voreilung zu Grunde. Eigenthiimliclierweise ist diese 
Pracession vie1 schllrfer und deutlicher bei der Abnshme ale bei der Zunahme der l-elativen Feuchtigkeit aus- 
gepragt. 

AUS diesen Reobachtungen lasst sich aber noch kein definitiver Schluss rticksiclitlich der grosseren 
Empfindlichkeit des Haarhygrometers ziehen. 

Auf Grund graphisclier l~arstellung der zusanlmengehiirigen Beobacbtungen beider Instrumente entwarf 
lnan die folgeride Reductionstabelle 15, welchc ailch gleicheeitig eineri Schluss 8ber die Genauigkeit der 
Angaben eu machen gestattet. 

Tabelle 15. Vergleichsresultate der Angaben des Haarhygrometers und der mittels des Psychrometers gefundenen 
relativen Feuchtigkeiten im Herbste 1882. 

Was oun die Richtigkeit der vom Haarhygronieter wiihrend der Wintermonate angezeigten Feuchtigliei t 
anbelangt, ~ l s o  ob die Angaben dcs Snstrumcntes clem thatstichlichen Feucl~tigkeitszustaiInc der Atmosph#re, 
entsprachen, so war dies festeustelleii auf keine Weise moglich. Man musste sich auf die bei diesem Instru- 
monte Ublichen Controlen des Sattigungspunktes beschrlnke~i, die alle 14 Tage im Wohnzimmer vorgenonimen 
wurden. 

I 

Zu Ihnlichen Prtifungen bot itbrigens aucll das jedesmalige Auftreten barometrisclier Depressionen 
Qelegenheit. Hicrbei wurde die Temperatur bis auf + 2" C. erhiiht und e8 konnten die lctzten 10 llhcilstriche 
d@ Haarl~y~rometers  der Ve~gleichung mit dam ~sycllrometer unterzogen wet.tlen, deren Rel~liltat stets ein 
befi.iedigendes genallnt zu werden verdient. 
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Zahl dor 
Vorgleiollc 

6 
5 
I 

7 
I2 

10 

I7 
22 

24 
27 

3-6 

Haar- 
llygrometor 

-- - 

6 5 O/o 
66 
67 
68 
69 
70 
7 1 
72 
73 
74 
75 
76 
7 7 
78 
79 
80 
81 
82 

Zalil dcr 
Vergleiollo 

-- - - - - - - - - - 

37 
39 

34 
41 
38 

42 
3 7 
40 
43 

42 
47 
46 

39 
43 

Haar- 
hygrolneter 

---------p----.....- 

83% 
84 

2 
8 7 
88 
89 
90 
9 1 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 

73% 
74 
7 5 
75 
76 
7 7 
7 7 
78 
79 
80 
81 
81 
82 
83 
84 
85 
85 
86 

Ps~cl'rolnotur 

- 

7 O/o 
88 
88 
89 
90 
91 
9 = 
92 
93 
94 
9 5 
95 
96 
9 7 
98 
9 8 
99 
100 



Bei solchen Celegenheiten liess sich keine Abweichung von den im Herbste erlangten VergIeicbsresul- 
taten constatiren. 

Wahrend der Reduction der Beobachtungen kam man allerdings auf den Gedanken, die Psychrometer- 
beobachtungen, welche bei geringeren negativen Temperaturen gemacht wurden und Stunden, ja oft tagelang 
rnit den correspondirenden Hygrometerbeobachtungen parallel liefen, nicht ganz ausser Acht zu lassen und 
die manchmal plijtzlich folgenden grijsseren Differenzen in den Bngaben beider Instrumente, um 10 bis 15OI0, 
Ungenauigkeiten des Haarhygrometers zuzuschreiben. Man scheute daher nicht die Mtihe, die Feuchtigkeit 
aus den Beobachtungsdaten beider Instrumente zu berechnen, verschaffte sich jedoch bald Gewissheit, dass 
die mittelst des Haarhygrometers erhaltenen Werthe die Regelmassigkeit der figlichen Periode der Luft- 
feuclltigkeit sofort erkennen und bestimmt hervortreten liessen, wahrend die Psychrometerbeobachtungen trotz 
der zeitweise auftretenden besseren ~ b e r e i n s t i m m u n ~  mit dem Haarhygrometer ein defectes, nichtssagendes 
Resultat ergaben. 

Bei tiefen Temperaturen ereignete es sich auch, dass das Haarhygrorneter in Folge der geriiigeri 
Amplitude der Luftfeuchtiglreit Stunden hindurch nur um 1-3 Skalentheilstriche auf- und abschwankte. Da 
die MFglichkeit des Einfrierens der Zejgeraxe nahe lag, so tiberzeugte man sich taglich rnehrmals von dessen 
Empfindlichkeit, konnte jedoch niemals eines eingetretenen merkbaren Untersclliedes gewahr werden. Vie1 
grossere Sorgfalt in der Beaufsichtigung musste dem Instrumente nach dem schon friiher erwahnten Voruber- 
ziehen von Depressionen zugewendet werden, weil dann die Temperatur um den Eispunkt schwankte und eine 
plotxliche Abktihlung der Atmosphare das Einfrieren der Zeigeraxe in Folge der anhaftenden E'euchtiglceit 
rnit sich fuhrte. Ein grtilidliches Abtrocknen des Instrumentes mit Fliesspapier und mittelst warmer in einem 
Kautschukballen aingeschlosserier Luft beseitigte ahnliche Vorkommnisse. 

Ilie Unsicherheit der Angaben dieses Instrumentes nahm aber bei starkem Scliueetreiben ungemein 
zu. Anfanglich, da  die Heftigkeit dieser Erscheinung, mit welcher sie gewijhnlicli aufzutreten pflcgte, 
uns neu war, und wir auch bezuglich der in kurzcr Zeit hervorgebrachten Wirkungen erst Erfahrungen 
sammeln mussten, war das Instrument wahrend solchen Wetters mit Schnee bedeckt, der etwas vor der 
Ablesungszeit entfernt werdeil musste und nicht ohne Einfluss auf die vom Instrumente gemachten Anzeigen 
geblieben sein dlirfte. Spater jedoch traf man die Vorkehrung, das Instrument durch einen im lnnereri des 
Thermometerkastens, auf der Windseite, wlhrend des Schneetreibens angebrachten Holzschirm moglichst cu 
schiitzen. 

Es  ist kaum auzunehmen, dass durch diesen eine Stagnation der Luft in einer die Angaben des Instru- 
mentes beeinflussenden Weise Platz gliff, da  sic11 die Luft wahrend solcher Schneetreiben in einem sehr 
intensiv bewegten Zustande befand. In jedem Falle aber schien die Richtigkeit der Angaben dieses Instru- 
mentes weniger durch einen solchen Schism als durch eine Schneehtille in Mitleidenschaft gezogen zu 
werden. 

Um eine im Laufe des Winters sich ergebende Verallderung der im Herbste 1882 gewonnenen Ver- 
gleichsresultate festzustellen, stellte man aus Beobachtunge~i im April, Juni und Juli 1883 die folgende 
Tabelle 1 6  zusammen, welche eine geringe Standesveranderung des Haarhygrometers den correspondirenden 
Psychrometerbeobachtungen gegeniiber, erkennen lasst. 

Die Art und Weise, in welcher die Standesveranderung stattfand, wlirde auf eine Verliingerung des 
Haares hindeuten. Was die Ursache einer solchen wohl sein mag, lasst sich kaum constatiren. Jedenfalls ist 
die Verlnderung so geringfiigig, dass sie kaum irgendwie ins Gewicht flllt. 

Zum Schlusse wb.e noch eines ~be l s t sndes  Erwahnung zu thun, der durch Oxydbildung verursacht wird 
ulid dem leiclit abgeholfen werden kijnnte. Llieser besteht darin, dass die Zeigeraxe dieses Instrumentes aus 
Stahl erzeugt ist. Gerade diese und das Axenlager bediirfen einer vie1 grirsseren Soliditiit und eines von der 
Feuchtigkeit weniger beeinflussbaren Materials. Die Oxydation der genannten Theile ist nur schwer zu ver- 
hindern und nur zu leicht kann eine solche die Quelle mancher fehlerhaften Angabe ilieses Instrumentes 
werden. 



Tabelle gefundenen 

Resultate der Luftfeuchtigkeitsbeobachtungen. 
Wenn man in erster Linie nur die absolute Feuchtigkeit berliclcsiehtigt, so sieht man aus dcr Solgencten 

Tabelle 17 sowie aus der auf Tafel I1 dargestellten Curve, dass dieselbe in Bezug auf' die tlgliche Periode 
der Lufttemperatur vollstiindig folgt. 

Die Zeit des Maximums sow0111 wie jene des Minimums sind bei beiden Elementen vollkommen 
Synchronisch. Letzteres tritt um 3h Nachts ein, worauf die sb,solute Dampfmenge der Erhtihung der Tem- 
peratur folgend regelmassig bis 1'' nach Mittag zunimmt und dann langsam gegen das erwahnte Minimum 
wieder abnimmt. Die periodische Schwankung derselben ist ausserst gering, sie betragt 0.16"" und zeigt das 
I-lervortreten jener Eigenthlimlichkeiten, welche durch die oceanische Lage des Eilnndes sowie durch die den 
alQktischen Regionen eigenen Temperaturverhaltnisse bedingt werden. 

Was die jal~rliche Periode und deren Schwankung anbelangt, so drlickt sic11 in dieser desgleichen 
cine grosse ~hnlichlceit mit jener der Temperwturverlialtnisse der einzelnen Monate ans. Das Maximum des 
Dampfdruckes stellt sich im Juli ein, wiihrend das Minimum im MBrz erreicht wird. Die Gleichartigkeit der 
Temperatur- und Peuchtiglceitsverl~altnisse im Sommer ist so gross, dass such das absolute Maximum des Dampf- 
druckes, conform jenem der Lufttemperatur im August ersclleint. Das Minimum wurde im December beobachtet. 

Die periodische Jahresseltvr~ankung betrggt 3.51'"", also eine liusserst geringe Grosse. 
In den einxelnen Monaten selbst macht sich die tiigliche Periode im Allgemeinen recht gut bemerkbar, 

doch verschwindet bei einigen derselben in Folge des tiberwiegenden Einflusses der aperiodischcn Ersclleinungen 
und der geringen Grssse der periodischen Schwanlcung die Regelmassigkeit dieser letzteren viillig. Dieser 
Einfluss macht sich insbesondere wallrend der \Vintermonate geltend, wie dies aus nachfolgender Tabelle 18, 
Welche die Feuchtigkeitsverhaltnisse der Jahresabschnitte zur Darstellung bringt, zu ersehen ist. In den 
librigen Jahresabscllnitten tritt die GesetzmLssigkeit liberal1 xiemlich deutlich zu Tage. 

Die tagliche Periode der beiden Halbjahre ist auf Tafel I1 durch Curven veranschaulicht. 
Die Schwankungen der taglichen Periode erreichen in den einzelnen Jahresabschnitten folgende Betriige 

Herbst . . . . . . . . . .  0.22"" 
Winter . . . . . . . . . .  0 .13  
FrUhling . . . . . . . . .  0 .13  
Sommer . . . . . . . . .  0.30 
Sommer-Halbjahr . . . . . .  0.27 
Winter-Halbjahr . . . . . .  0-06 
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Tabelfe 17. Oarstellung der tagfichen Periode und der 

M o n a t  

August. . . . . . 
September . . . . 
October . . . . . 
November . . . . 
December . . . . 
Janner . . . . . . 
Februar . . . . . 
M k e  . . . . . . . 
April . . . . . . 
Mai . . . . . . . 
Juni . . . . . . . 
Jiili . . . . . . . 

Jahr . 

Tabelle 18, Oarstellung der tiiglichen Periode und der beobachteten 

lo / 1 1  / ~ i t r a ~  

Jahrcsabschnitt 

Herbst . . . . . . 
Winter . . . . . . 
Friihling . . . . . 
Sommer . . . . . 
Sommer-Halbjahr . 
Winter-Halbjahr . . 

-- 

mm 

5'48 

4'79 
5.01 

3'73 

2'39 

2.98 

3'17 
1.86 

3'45 
3.12 

4-88 

5'48 

3-86 

nim mm 

5.01 4.98 

' 3'00 3-01 

2'77 2'77 

4'32 4'32 

4'36 4'35 

3'19 3.18 

- 

mm 

5'5' 
4-82 

5-04 

3-70 
2'42 

2-93 

3'25 
1.92 

3-41 

3.15 

4'95 

5'50 

3-88 

Im Sommer ist also der Einfluss der Sonne iiberwiegend. Der Winter und Friihling besitzea cine gleioll 
grosse Amplitude. Der Dampfdruck erreicht sein Maximum im Herbste in Folge der hohen Temperatur und 
del. grossen Feuchtigkeit dieser Jahreszeit, wahrend das Minimum, obwohl im Winter zu erwarten, im Frlill- 
jahre zum Ausdrucke kommt. 

Die GrSsse der relativen Feuchtigkeit, ihre tlgliche und jahrliche Periode ist aus der nachfolgendel~ 
Tabelle 19 zu entuehroen. 

Die tagliche Periode dieses Elements zeichnet sich durch 13egelmiissig)wit aus. Das Maximum sowohl 
wie das Minimum treten jedoch splter auf als die betreffenden Extreme der Luftfemperatur; ersteres wird urn 
Gh a. m. erreicht, worarif eine stete Abnahme der relativen Feuchtigkeit bis 2" p, m. bemerkbar ist. Von dieser 
Stuncle an verfolgt sie wieder die eatgegengesetzte Bewegung bis zum Morgenmaximum. Die game tiigliche 
Schwankung betragt 2.6%. 

In der jlhrlichen Periode tritt der arktische Charakter mit Eutscbiedenheit hervol;, insbeson.dere macht 
er sich in1 Marz geltend, auf welohen Monat aucli die grosste Trockenheit fallt. Der feuchteste Monat war 
der August. Am 12. Februar urn loh a. m. wurde das absolute Minimum der reIativen Feuchtigkeit mit 
2g0/, beobachtet. Zur selben Stande stieg die Temperatur von -3.4" auf 1.2",  machte also in einer Stunde 
einen Sprung von 4.6", was durch dae Einsetzen einer ESE-Luftstromung bewirkt wurde. Man glaubte 
damals im Augenblicke der Ablesung, dass das Haarhygrometer, welcl~es 21°/,, zeigte, irgendwie Schaden 
erlitten habe und die Angabe des se lbe~  fehlerhaft sein mi.isse; dmh bdcl Uberzeugte man sioh von der Richtig- 
keit und eugleich Empfindlichkeit desselben, da  das trockene The~morneter gleichzeitig um 4 - 2 "  hoher stand 

mrn 

5'58 

4'89 
5'06 

3-70 

2'43 

2'95 
3'28 

1'93 

3'42 
3-18 

5'01 

5'55 

3-91 

~itta.1 x 1 2 

-- 

mm 

5-18 

3'03 
2.88 

4-58 
4'60 

3'22 

mrn 

5'14 

3'03 
2-90 

4'60 

4.61 

3'22 

mm 

5-15 

2.99 
2.89 

4'59 
4-60 

3'2S 





M o n a t  

August . . . . .  
Scptcmber . . . .  
October . . . . .  
November . . . .  
Dccembcr . . . .  
JSnncr . . . . . .  
Fcbruar . . . . .  
Marz . . . . . . .  
April . . . . . .  
Msi . . . . . . .  
Juni . . . . . . .  
Juli . . . . . . .  

Jahr . 

Tabelle 19. Darstellung der taglichen Periode und der 

Tabelle 20. Darstellung der taglichen Periode und der beobachteten 

In den einzelnen Jahresabschnitten pragt sich, wie dies die vorstehende Tabelle 20 zur Darutellnng 
bringt, die tagliche Periode sehr scharf aus; der Winter macht aus den schon bei Besprechung der absoluten 
Feuchtigkeit erwahnten Grtinden eine Ausnahme. 

Die tagliehe Periode der beiden Halbjahre ist anf Tafel I1 durch Curven veranschaulicht. 
Die taglichen periodischen Schwankungen erreiehen im Winter ein Minimum, irn Sommer ein Maximum, 

wahrend in] Herbst und Frlihling durch den diesen Jahreszeiten eigenen sehr verschiedenen Witterungs- 
charakter auch ein bedeutender Unterschied der Grosse der taglichen Amplitude bewirkt wird. In1 Herbst ist, 
dieselbe nm geringes grosser als im Winter, im F~tihling jedoch kommt der Strahlungseinfluss der Sonne in 

b 

Folge der geringen Bewolkungsmenge zur Geltung. Die einzelnen Betrage sind der nachstehenden Zusammen- 
stellung zu entnehmen. 

Herbst . . . . . . . . . .  2.4O/,, 
. . . . . . . . . .  Winter 2 . 3  

Frtihling . . . . . . . . . .  3 . 8 
Sommer . . . . . . . . . .  5 . 4  
Sommer-Halbjahr . . . . . .  3 . 9  

. . . . . . .  Winter-Halbjahr 1 .4 

Jahrcsabschnitt 

Herbst . . . . . .  
Winter . . . . . .  
Friihling . . . . .  
Sommcr . . . . .  
Sommer-Halbjahr . 
Winter-Halbjahr. . 

Verdunstung. 

Zur Messung der Verdunstung war ein Wild'sches Evaporimeter verwendet worden, clessen Schtlle einc 
Obel-Blche von 250c111' besass und im Thermometerhause auf einem holzernen Saulchen ausgesetzt war, wah- 
rend die Wagevorrichtung in einem Glaskastclien eingescliossen im Wohnhause auf'bewahrt wurde, urn deren 
Bestandtheile mtiglichst rostfrei zu erhalten. 
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Meteorologic, 

beobachteten Extreme der relativen Feuchtigkeit. 

Extreme der relativen Feuchtigkeit in den Jahresabschnitten. 

M o n s t  

A u g ~ ~ s t  
SepCc~nber 
October 
November 
December 
Jiinlter 
F e b r ~ ~ n r  
Miirz 
April 
Mai 
Juni 
Juli 

Jnhr 

Auch die Messung der taglichen Verdunstungsmenge ist in Polargegenden mit bedeutend mehr Schwierig- 
keiten verbunden als in unseren Breiten, so dass der Beobachter leider nur zu haufig die ~ b e r z e u ~ u n g  hat, 
mit den gewonnenen Zahlen nur die betreffende Rubrik des Observationsbuches ausgefiillt, weit entfernt eincn, 
Wenn auch nur relativ richtigen Zahlenwerth notirt zu haben. 

Schon We y p r eo h t machC auf die grossen Schwierigkeiten und ~belstande aufmerksam, die sich d e ~ n  
Elmlangen ver19sslicher Resultate entgegenstellen, doch beruhten seine einschlagigen 'Beobaohtungen auf 
Q~wichtsmessungen freier Luft ausgesetzter Eiswtirfel. Zweifellos gestnltct sich mit einem Evaporimeter die 
Me~sungsmethode einfacher und sicherel; doeh haften auch dieser noch viele Mange1 an, die gr6sstentheils in 
den natiirlichen VerhUtnissen begrhdet sind. Als bester Beweis hierflir dient ein Blick auf die spater folgende 
Tabelle 21. Der Mange1 jedweder Beobachtungsdate an einzelnen Tagen rlihrt von ungiinstigen Wetterver- 
llgltnisse~l her. So liess das Auftreten von Regen in Begleitung von frischem Winde sicherlich jedesmal 
gewartigen, dass die Wassermenge des Evaporimeters durch hineiugewehte Regentropfen augenommen habe. 
Regnete es nicht, so wurde ein Theil des Wassers aus der Schaie geweht und die zur Messung gelangende 
Wassermenge liess auf eine eher den Tropenregionen anpassende Verdunstung schliessen. Bei Schneetreiben 
War das Evaporimeter trotz aller angewandten Gegenmassregeln mit Scbnee bedeckt, und obwohl diese Decke 
stttindlich mittelst eines Pinsels enlfernt wurde, genligte eine geringe Zeit, um es wieder unter eine ahnliche 
Schneeclecke zn betten, wie dies vor der Eeinigung der Fall war. Fand ein plBtzliches Steigen der Tempe- 
*&tur statt, so wurde die Bcobachtung dieses Tages wieder illusorisoh, da wiihrend des Thauprocesses mancher 
T*O~fen auch in die Sehale dea Evaporimeters fiel. AllJ die genannten ~belstgnde erscbwerten die Beobach- 
tllngen ungemein, erhgrten aber unter allen Urnstlinden das frliher Gesagte. Diejenigen T a p ,  an welchen als 
Resultat der Beobachtungen 0.0 eingetragen wurde, waren gew6lmlich Nebeltage oder durch tiefe Tcmpera- 
turcll ausgezeichnel. Obwohl es ausser Zweifel steht, dass auoh an sololien Tagen die Verditlupfungsthiitigkoit 
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zur Geltung kommt, so war doch die zur Verdunstung gelangte Wasser- oder Eismenge eins an geringe, ds rsie 
bei der Messnng mittelst des in Rede stehenden Atmometers nicht mehr zum Ausdrucke kam. 

Die Rlessung der Verdunstung fand taglich einmal um die Mittagsstunde statt, wobei man das Instrument 
auch riicksichtlich des Nullpunktes oontrolirte. Am 25. Juli 1883 wurden die Messungen eingestellt. 

Von den beideu folgenden Tahellen 21 und 22 gibt erstere Iiber die tagIich gemessene Verdunstungs- 
menge, letztere liber die jlhrliche Periode und die erreichten Maxima Aufschluss. Urn auch die den einzelnen 
Monaten zukommenden Wlrme- und Feuchtigkeitsverllfiltnisse gleichzeitig zu veranschaulichcn , ist der 
Tahelle 22 die mittlere Te~nperatur sowie die mittlere relative Feuchtigkeit derselben beigeftigt. 

Tabelle 21. Tagliche Verdunstungsmenge. 

Tabelle 22. JPhrliche Periode der Verdunstung. 

Tag I Augu~t  / Beptemb. .(October 1 Nov. 1 Dee. I Jlhner / F:br~ar I LlDir I Apdl ( Mni I Juni Juli 

. . . . .  August 
September . . .  . . . . .  October . . .  November. 
December . . .  
JHnnex . . . . .  
Februar . . . . .  
M a w  . . . . . .  
Ap~il  . . . . . .  
Ma1 . . . . . .  
Juni . . . . . .  

. . . . . .  Juli 

- 

Verdunstungs- 
Mengo 

- 
I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

I I 

12 

13 
14 
15 
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18 
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2 I 
22 
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30 
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- - - - - - - -- - 
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relativen Feuchtigkcit 

mm 

0.0 
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0.3 
0.6 

0' I 

-- - 
0 

3. 10 
I .go 
2'14 
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4. Richtung und Geschwindigkeit ides Windes. 

Instrumente und deron Correctionen. 

Die Messung der ~ i n d s t ~ r k e  und 13cobachtung dor Windrichtung wurde inittclst cines T 11 c o r  ell'schen 
Anelnometers und eincr Windf;tlinc vorgenominen, welclie Instrumente von dem ~ ~ e c l ~ u n i l i e r  S 6 r r e 11 s e 11 der 
kiiniglich schwcdischeii Universitiit in Stoclcl~ol~n vcrfertigt wurdeu. 

Da mail tiber die localen Verlliiltnissc des Statioiisplatzcs kieine 1)estimmten hn\~altspunkte liatte, so 
\vurden beide Instrunlente derartig eingcrichtet, dass sie an1 Stationshause selbst a(laptirt wcrden lio~~iiten, 
wodurch es mijglich gewesen ware die Ablcsung derselbcn iln $Vii~ol~uhause vorzuncln~~en. Loidcr lionnte dieser 
Vorsatz nicht ausgefihrt wcrden, da man bei Errichtung dcr ~tationshiiuser den dnrcli die I30denconfigul~atio1~ 
gebotenen Scliutz gegen niirdliche Winde begriindeterweise susznniitzen bestrcbt war. i ~ s  musste dallor fiir 
die genannten Instrumente ein ~Lrnmtlicher~ Windricl~tnngen zuganglicl~er Platz gewalllt ~verclen, wenn ei. 
ailell von den St:~tionshiiusern cntfel-at lag. ITicbei iegte clic ~odenl~csc l~af fc i~hci t  der Insel sclbst ~chwicrig-  
Ireiten in den Weg, die eiller sorgf&ltigen und reiflichen ~ b c r l c ~ u ~ l g  unterzopen wcrden ~nussten, ul11 dcm zu 
sain~nclnilen Beobaclitungsu~at(?rialc dcu Cllaralzt,er iler Wal~rlicit n~iiglichst za s i c l~en~ .  Bcvor nocli all clen Uan 
irgcntl eiiies Objectes fiir diesel1 Zweck gcscllritten wnrde, errichtctc lnan :un Rlyttberge, einctn den Stations- 
1liiusel.n gcgeniiberliegencten Iliigcl, eiuc Windfaline, uin dell Untcrschiecl zu cruiren, der sic11 in dcr ~ k ~ ~ r t i l c i -  
Ini~g der Windrichtl~ng :Im I-Itigel urid in tlcm (lure11 (lie localen Verhbltiiissc becinfl~isske~~ ~ i ~ c z e b t l ~ d c  iuerlr- 
bar macllcn wtirdc. Dic Aufstellung dieser Windfaline erfolgte am 22. Juli 1882. 

1I:ine eingehende Untersuchuug der ortlicl~en Verhiiltnisse iibcrzengtc nus, dass die fieeinflussung der aus 
(]em NE-Quadmntcn kommendcn ~ i n d e  cl~xrcl~ den in diefier Richtrlng licgenden 2545'" liohen he renbe rg  auf 
keinc Weise verrniedcn werdcn kiinnte, selbst durcli Aafstellung ciiier Windfaline auk einenl entfcrntercn 
](rater. Reziiglicli cler aus dem SW-Quaciranten ltom~ne~ldcn Winde, dic eben tlnrcli den Blyttberg zuni qlteil 
maskirt waren, geniigtc behnfs Controle die ollneliin Oereits zur Anfstellung gelnngte Windfahnc. 

Von dcn librigen Quadranten mar der NW-Quadrant gcgcn dic See voll1;onimcn offen, wiihrend in S E  
einc IIiigelkettc von 100nl Hohe auf grossere Entfernung vorgelagert war, woilnrch cine Beeinflussung nur in 
geri~lgerern Masse Platz greifea Ironnte. 

Aus diesen Grlinilen cntscliied man sic11 ilahiri, das fur die Aufnalimc der Wind~ncssapparute bestimmte 
R~llsclien an dcin :%us dern Plane ersiclitlicllen Orte zu placiren. Es lag in eincr Entforuung von ckwa 85 Scliritton 

Wol~nliause, uud war an diesern Platze allen Winclriclitungen t~nsgcsetrt, mit Ausrtal~me der ans NE und 
ENE 1;omrnenderi j;uftstrilmnng811, die durch deli Bee;cnberg ei~le gegen Noril, respective E gericlitete 
Ablenknng erfuliren. 

Da der Bau diescs Hdhschciis litngere ~ e i t  beAnsprhclitc, so dass devsen k'ertigstellung erst gegen hndo 
* W s t  z i ~  erwartcn war, wurden die stltncllicl~en Bcobach th i~~c~ l  vo111 1. Ailgust :~ngef:~ngen an einem Halid- 
"nemometcr und einer iinprovisirtcn Windfahlic gelnizclit. 1Srstcres cxf?olliktd dcf. Beob:lchter znr votlcn Stunde 

Minuto, bei leicltter~ Hrisell nucl~ 2 Mih~tten I~ind~wcl~,  indem bi* es ir16glikhst senkrecl~t lli der Hand hiclt. Datr 
Zblllv\.crlc war mit einer Ausl6sevorricl1tnng versel~en, wodurcl~ es Iklbglicli wurde, den Ziil~lapparat im gewiinscll- 
ten Augenblicke fiinctioniren zu lasscn, respcotive auszulruppeln. Die Zcitmcssung erfolgte mittelst eilier gut 
gellenden Secuiidenuhr. Die im jcweiligen Zcitintervalle zurilckgelegte Arixahl von Rotationen wnrde im Beob- 
aclltun~sbuche vorgemerkt, und crst spltel* dcr Unirechnung iu Metergcscllwindiglrcit pcr Secunde unterzogen, 
naclldem gentigenile Vcrgleiclie zwischen dem grossen A~le~nomcter von S b r r en  s e n  und (lorn Haudanelilorueter 
durehgef~llrt worden waren. Die Expositiou des II:~ndane~nornetor* erfolgte in dcr NIhe des Platres, an welchem 
'las HL~lscllen ftir die Wiadmcssapparate erl)aut worde. Als Windfaline diente ein auf einem Holzpfahl in der 
N O r d - ~ ~ ( ~ r i o h t a n g  orientirtes Kreor, ober welchem oin aos ICorkstltckcbcn uud Pedern craeugtcv Wiudzeiger 
s i ~ h  frei drehen konnte. 

otitorroiehiscllo Expodition auf J;m Moyoa. 5 



Diese Art der Messung der Windriehtung und Geschwindigkeit dauerte bis zum 28. August, an welchem 
Tage die eigentlichen, zu dieserri Zwecke angeschafften Instrumente von S o r  r e n s  e n  volllcommerl installirt 
waren. Diese besassen urspriinglieh keine Registrirvorrichtungen. Da aber die Anbringung soleher sehr 
wunschenswerth erschien, um nicht den 13eobachter sttindlich zu zwingen, unter allen Wetterverhaltnissen den 
85  Schritte weiten Weg bis zum erwahnten Hauschen zuriickzulegen, wurde am Zahlwerke des Anemometers 
eine Contactvorrichtung angebracht. Diese registrirte am Papierstreifen eines Schreibapparates, der ftir diesen 
Zweck eigens mitgenommen worden war, jede 100. Rotation durch einen Punlct. Gleichzeitig erzeugte ein 
zweitcr Contacthebel des Registrirapparates, welcher mit einer Ulir in Verbindung stand Stundenpunkte. Auf 
diese Weise war es moglich die in einer Stunde zuriickgelegten Rotationen des Anemometers am Papierstreifen 
sehr genau abzuzahlen. 

Die Windfahne wnrde rnit einem gewbhnlichen Schreibapparate, tler mechanisch wirkte, versehen. 
Trotz dieser Registrirvorrichtungen wurde nach Beendigung jeder Wacbe, also alle vier Stunden, die 

Zeigerstellung des Anemometers directe abgclesen und das richtige Functioniron des Windfahnenschreib- 
apparates controlirt. 

Reide Apparate versahen wahrend der ganzen Dauer der Beobachtungsperiode sehr gut ihren Dienst. 
Die richtige Stellung der Windrose wurde mehrmals im Laufe des Jahres in Bezug auf die wahre Nord-Stid- 
richtung geprtift. 

Das nach dem Muster des Spitzbergen -Anemometers von Sb r r e n s e n construirte Instrun~ent war 
zwar ausserst solid angefertigt, besass aber dennoch nicht genugende Festigkeit, um den in gewaltigen Biien 
vom Beerenberge heransttirmenden NNE-Winden Widerstand zu leisten. 

Schvn im September wurde man bei Gelegenheit eines solchen Windes, der mit eincr durchschnittlichen 
Gescliwindigkeit von 17" per Secunde tiber die Insel fegte, gewahr, dass das Anemometer in Folge einer 
Lockcrung des die Rotationsaxe tiberdeckenden Conus nicht anstaildslos functionire. Iliescm Uebelstande 
wurde nach Abnahme des Instruments durch Bohren eines Loelies fur ein Befestigungsschraubchen leicht 
abgeholfen. Nach achtstundiger Arbeit war das Instrument rollkommen in Stand gesetzt. 

Am 24, December'l882 wurde der friiher erwahnte Deckconus durch den Irerrschenden Nordsturm 
abgebroehen und das Schalenlcreuz queriiber das Wilczekthal gegen den Blyttberg entfiihrt. Da die damals 
mit grosser Gewalt iiber das Eiland stiirzenden BGen dem neobachter lraum ermiiglichten auf den Ftisseri zu 
stehen, so wurde das Handanenlometer nioht sogleich in Verwcndung gesetzt, da die Messungen niit detnselben 
kein genaueres Beobachtur~gsresaltat ewielt hatten, als die blosse Schatzung ergab, sondern erst nach den1 
Ahflauen des Windes am 24. December 5h p. m. Die Reparatur aes Anemometers, welche die Neuanfertigung 
einzelner Bestandtheile erheischte, wurde vom Meohaniker innerhalb 14 Tage bewerkstelligt. 

In Folge der Beschadigungen und Reconstructionen hatte das Anemometer keinen geringen Theil seiner 
friiheren Empfindlichkeit eingebiisst, weshalb man, um die Resultate des zweiten Halbjahres jenen des ersten 
nloglichst gleieliwerthig zu maehen, sic11 entsehloss den vollkomrnen gleich eonstruirten Conus der Windfahne 
fiir das Anemometer und den wieder in Stand gesetzten des letzteren ftir die Windfahne zu verwenden, bei der 
eine geringere Sensibilitlit keine Rolle spielte. 

Die ganz gleiche I~rzeugungsweise der beiden Conuse liess auch die Annallme zu, dass dieselben aueh 
annahernd gleich grosse Constanten besassen. 

Obwohl in der Folge noch mellrere heftige Sttirme auftraten, ereignete sich mit dem Anemometer kein 
weiterer unliebsamer Zwischenfall. Dasselbe functionirte bis zur Abriistung der Station anstandslos. 

Eine Prlifung dieses Anemometers, welches eine den von Seite der Hollander, liusseii und Schweden 
benlitzten Instrumenten identisclre Construction besass, tvar vor unserer Abfalrrt unmiiglich, d a  die Fertig- 
stellung desselben durch den Mechaniker zu lange auf sich warten liess. Eine solche wurtlc nach unscrer 
Rtic*kkehr durch den Herrn Gehcimen Admiralitiltsrath Professor Dr. N e n m a y  e r  in Hamburg vorgenommen. 

Da alle Beobachtungen schon in Jan Mayen durch Anwendung der gewohnliclien liobinson'schen 1i'orrnel 
in den per Secunde zurliclrgelegten mrindwcg in Metern ausgearbeitet worden waren und die von Herrn Pro- 



f'essor Dr. N e u m a y e  r gewonnenen Resultate einlangten, als die gesammten Windtafeln vollkommen druckreif 
fertig lagen, so konnte man, da  die nijtliige Zeit mangelte, keine weitere Umrechnung vornehmen, weshalb 
siimmtlicl~e in den Tabellen angefiihrten Windgeschwindigkeiten als n a c h  d e r  Rob ins  on'schen F o r m  e l  
a b g e l e i t e t e  W e r t h e  erscheinen. 

Bezeicl~net R die Distanz des Schalenmittelpunktes von der Drehungsaxe und r den Radius der Schalen, 
so betrug R 0.30" und r. 0.15". Der von den Sclixlenmittelpui~lcten wahrend einer Umdrehung znrticlrgelegte 
Weg war daher 1.885". Nach R o b i n s o n  ist der Windwcg gleich dem dreifachen von den Schaleucentren 
zuriicligelegtem Wege, in unscrem Falle also 5.655". 

Man erzeugte sic11 nun eine Tabelle, der die'folgende Formel xu Grunde gelegt war: 

v =  n'5'655m , oder nach Ausftihrung der Division 
3.600 

wobei v die Gescllwindigkeit des Windes in Metern per Secunde, n die in einer S t u n  d e  erreichte Rotations- 
zahl des Anemometers bezeichnet. Mit Hilfe dieser Tabelle wurden siimmtliehe Red~ictioncn ausgefiihrt. 

Was die von Herrn Professor Dr. Ne  u m a y e r  aasgefiihrte Priifung dieses Anemometers anbelangt, so hatte 
derselbe die Gilte uns nebst den ftir d:is Instrument gefundenen Constanten auch die Art und Weise der Unter- 
S~cliung bekannt zn geben. Der Wortlaut der hiertiber gemachten Mittheilungeii ist folgender: 

,,Die Untersuchung wurde auf dem Combe'sclien Apparate der deutsclien Seewarte zu verscliiedenen 
Zeiten ausgeftihrt. Das Material zur Bestimmung der Constanten des 6sten.eichischen Anemometers, sowie dcs 
von l t e  clr 11 age1  Stir die Nord- und Slid-Expedition Deutschlands construirten, wurdc soweit durchgefiihrt, urn 
aich ein Urtheil fiber den Grad der Genauigkeit der Ilestilnmung bilden zu kijnnen, insoweit dieselbe durcll 
die Dinlensionen (lea Instrumentes beeinflusst wird. Es sind ~iicht alle zur Vernigung stehendcn 13eobachtungen 
bercchnet worden - es bleibt diess spateren Arbeiten vorbelialten. Folgendes ist das Resultat der borechneteii 
Beobachtungen : 

1. Aus den Beobachtungen liber das Anlaufen des Instrumentes bereclinct sich die Reibungsconstante a 
in der Formel ~ = a + b . ~ '  zu 1.8'". Geschwindigkeiten unterhalb dieser Grenzeii k8nncn niclit beobachtet werden. 
D ~ s  Reclriiagel'sche Instrument erzielt dagegen fiir a 0-4 bis 0.5". 

2. Aus den mit dem Instrumente g l e  ich  gerichteten Umdrehungen bereclinet sic11 6 zu 3-51, 
aus den e n t g e g e n g e s e t z t e n  zu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.33. 

Die Constantc b w%re demnncli im Mittel zu 3.45 anzunehmeii und zwar mit einer anuliherungsweiscn 
unsicherheit von 0- 1 bellaftet. 

Die Formel des osterreichischen Instrumentes ist demnach: 

Bierbei habeii u und n dieselbe Bedeutung, wie friiher. 
Dn man nun bczilglich der Giltigkeit dieser Formel aucli ftir grossere Windgeschwindigkeiten I-lerrn 

Professor Dr. N e u r n a y e r  Bedenlren gusserte, bewies er nochmals seine ausserordentliclie Zuvorkommenheit, 
inldem er das Instrument am Thurme der Seewarte, nebem dem Normalinstranlente dieses Institutes installire11 
und nun directe Vergleiche der beiden Instrumente in frei bewegter Atliiosphiire vornehmen liess. - 

In dicser Formel bezeiohnet 
v = Geschwindigkeit in Metorn per Secunde, 
a = die Reibungsconst:mto des Instrrimentes, 
2, = die 1I:~uptcoesk~ntc des Instrumcntes, 
?L = Anzahl der Umdrohungen do8 Scl~ale~ikrcnxcs por Secunde. 
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Tabelle 23. Verwandlung der nach Robinson's Regel berechneten in  die mit Hilfe der Constanten gefundenen 
Windgeschw.indigkeiten. 

DRS Anemometer befand sic11 wahread der Prlif'ung in einer Hiille von 27" tiber dem Erdboden und bei 
gleiclier Hiihe der Schalenkreuze 2Ilzrn von~ Instrumente Adie entfernt und war W und NW-Winden in derselben 
gunstigen Weise ausgesetzt wie letzteres. 

Die Vergleiche wurden aus den stlindliclien Registrirungen beider Instrumente abgeleitet. Das Anemo- 
meter Adie gibt directe Aiigabea des Windweges in l<ilometern per Stunde, wallrend bei dem auf Jan Mayen 
beniitzteli Instrumente die Registrirung in der scllon friiher mitgetl~eilten Weise durcllgefltllrt wurde. Die Wind- 
verh~ltnisse wallrend der drei letzten Monatc des Jalires 1884 gestalteteii sicli fltr die Versuche ausserst 
glinstig, da innerhalb dicses Zeitraumes zufalligerweise alle Geschwindigkeiten bis zu 134 lcilometern per 
Stunde zur Registrirung gelangten. Dnss die anderen Windrichtungen minder ver1:issliche Resultate ergaben, 
liegt in der 8rtlichen Beeinflussung. 

Die Gesammtzalil der Vergleiclie betrlgt 577. Letztere 117urden alif Millimeterpapier aufgetragen, worauf 
man cine den gewonnenen Punlrten sicli miigliclist anschliessonde Curve aus freier Hand zog. Weitaus der 
griisste Theil der Beobaclltnngen vertlleilte sic11 nlit einer ann~ l~e ruagswe i se~~  Genauiglzeit voii 0.3" per 
Secunde zu beiden Seiten dieser Curve, w$lirend die griissten noch regelmiissigen Schwanliungen &O-6'" per 
Scc~ni le  betrugen. 67 Punlrte waren unverwert1ib:ir und wurdcn in Folge (lessen aucll keincr weiteren Berucli- 
siclltigung unterzogen. Die Curve stellte cine parabclartige Linie dar, deren chnrakteristische Merklnale von 
"ei verschiedenen Ursachen licrrtiliren. 

Die erste l<rltmnlung, bei geringen Windgeschwindigkeiten, hat ihren Grund darin, dass der Reibnngs- 
coefficient des Jan Mayen-Anemometers sehr gross ist und nacli dell iiber das Anlaufcn dieses Instrumentes 
i70n Herrn Profbssor Dr. N c um a y e  r ausgeftillrten Versucben 1 .6" per Serunde betragt. Das Anemomctes wird 
clalier erst Angabcn liefern, nachdem das Wiener Instrument scllon eine gewisse Geschwindigkeit des Windes 
m r  Anzeige bringt. Aus den Vergleichen ergibt sich cine solclie von 0.7"' per Secunde, wobei aber der 
R p i b u ~ g ~ ~ ~ e f f i ~ i e n t  4,qs v i ene r  An,emorneters qjclkt in Iteclipung gezogqn ist. Letzterer ergibt sic11 zweifellos 
sup del; Differenz der beiden genannten Zahleq, und besitzt mithjn eine Grbsse von 0..9'" per Secunde. 

Sowie sic11 der Untel.schicd der l~eibongscoefaciente~i bei einer gewisgeii Anzahl von Uwdrqhullgen aus- 
Beglicben hat, gcben beide Instrumente durc4 liurze Zeit gleicll grosse Qngaben, worapf eine ne&q Diy~rg,ertz 
delltlich liervortritt. Die Entst,qllung dieser dtirf& ihqe Begrundung darin finden, dsss d a ~ 1  Jan' Mayea-Anelno- 
n q t ~ l ;  bci griisserer Willdgescllwiadigkeit in Folge der liurxqii Ayme eiiierseits dersslben gar niclit nachzu- 
kompen yem$g, a~ldgrqrseits die durcli heftige Winde beyirhtg grossc Zah! von Vrpdrehuugen zwi~cben dev 
8.~4r nilbe liegqnden grqbsqn, Schalcjn einen Luftptroq erzeugt, der mit einelii ayfwtirts gerichtqtqm Wirbql 
YFr~,b,cil),eq werden k,snp, wglcher ay$ (lie Bqwegung des Instrumeutes einen helnlne~den Finfluas tibe4 qq$s, 

Cr 119s Sch;tlqqkreuz 7u hobo$, und, gegen die Lagor auzunressen suc4t. 
v i e  folg,qnde Tabelle 24 cntkyt die V~rgleiclrungen der Resultate, mittcla welcher die l?erwan~,ung: der 

in den 'l7abellen fur die C;esohwilidiglieit des Windes uiitgeth.eilten Zgl~Iei] sic11 ohlie Schwierigkcit qqafikren Itirj&t. 

Geschwindigkeit in Mete~n per Secunde 

. nacll 
Robinson's 

Regcl 

nach den 
i Const:~utcn 

bcrechnet 

71 nach 
Itobinson's Constanten 4Jobinson's 

berochnct Rcgel 
-- - 

nach den 
Copstautcn 
bcreclinet 

nach 
. Rol)insou's 

liege1 

I = 2'2 
2 = 2.8 
3 = 3'4 
4 - 4.1 
5 = 4'7 
6 = 5 . 3  
7 = 5'9 
8 = 6.5 
g = 7 .1  

19 = 13'2 
20 = 13.8 
21 = 14'4 
22 = 15.0 
23 = '5'7 
24 = 16-3 
25 = 16.9 
26 = 17.5 
27 = 18.1 

nach den 
Constantcn 
bercchnet 

I 0  = 7 ' 7  
1 1  = 8 . 3  
12 = 8.9 
13 = 9'5 
I4 = 10' I 
15 = 10.7 
16 = 11'3 
17 = 12.0 
18 = 12.6 

28 = 18.7 
29 = 19 '4  
30 = 20'0 
31 = 20.6 
32 = 21'2 

33 = 21-8 
34 = 22.4 
35 = 23'0 



Tabelle 24. Verwandlung der  nach Robinson's Regel berechneten in die rnit Hilfe der Vergleiche in Wien 
gefundenen Windgeschwindigkeiten. 

Durcli Vergleich der aus den Tabellcii 23 und 24 ersichtlichen Daten geht das Resultat hervor, dass die 
Unterschiede der drei mit einander verglichenen Instrumente bei grossercr Intensitat des Windes ganz ausscr- 
ordentlich gross sind, d a  z. B. eine auf Jan Mayen nach R o  bi  neon's  Regel berechnete Windgeschwindigkeit 
von 35" per Secunde in Wien genau die doppelte Starke 45'" von der in I-Iamburg mit 23m per Secunde 
gemessenen Geschwindigkeit besitzt. L)iese Zahlen bringen die Unterschiede zur Anscliauung) wdche in Bezug 
auf anemometrische Messungen thatsachlich noch vorhanden sind, und liefern den klaren Beweis, wie wlinscliens- 
werth und nothwendig es sich erweist, bei zuklinftigen Expeditionen slmmtliche Anenlometer a n  e i n e m  Orte 
mit einander zu vergleiehen, um gleicliwerthige Daten zu erhalten, die uns auch liber die Intensitatsvcrhiiltrrisse 
der Winde auf der Erdoberflfche, von dencn wir nur geringe Icenntnisse besitzen, autuklaren und die schon 
lange empfundene Llicke aul;zufiillen im Stande sind. 

Das Handanemornetel; wclches als Aushilfsit~strument zeitweise in Verwendung Iran], war uns vom k. k. 
hydrographisc2ien Amte in Pola leihweise tiberlassen worden. Die Dimcnsionen dieses Instrumentes betrugeii: 

Geschwindigkeit in LIetern pcr Secunde nach Robinson's Regel 

r = 0-0425* und R = 0. 1075m. 

o 
0.1 

0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0'8 
0.9 
I 
2 

3 
4 
5 

Dasselbe wurde bei verschiedenen Windrichtungen, deren Starbe auch variirte, mit dem S 6 r r e n s  e n- 
Anemometer verglichen. Hierzu wurde ein Holzpfahl derartig am Hauschen der Windmessapparatc senkrecllt 
befestigt, dass der Schalenmittelpurikt des Handanemometers etwa 0.40" hiiher zu stehen kam als der des 
Grossen. Der Abstand der beiden Instrumente betrng von Axe zu Axe 2.6". 

Das Resultat dieser Vergleiche ist aus der folgenden Tabelle 25 zu ersehen. 
Die im Herbste 1882 durchgeflilirten Vergleichsversuche weisen jenen im darauffolgenden Friihjalire 

gcmachten gegeniiber einen kleinen Unterschied auf, der zum Theil davon herrtihren mag, dass inzwisclien 
der Deckkonus des Sorrensen-Anemometers gewechselt worden war, zum Theile jedoch einer verminderten 
Empfindlichkeit dcs Handanemometers in Folge seines Gebrauches wiihrcnd der Winterszeit zugeschrieben 
werden kiinnte. Der Unterschied ist aber jedenfalls ein sehr geringer und erlaubt auch gleichzeitig die frtiher 
gemaahte Annahme zu begrlindcn, dass das Sorrcnsen-Annemometcr durcll die Wechslung des Deckkonus 
keine merkliche ~ n d e r u u ~  in der Empfindlichkeit erlitten habe. 

0'7 
0.7 
0.7 
0'8 
0.8 
0'8 
0'9 
0'9 
1.9 
1'2 

1'3 
2'1 

3'3 
4'4 
5'5 

6 
7 
8 
9 
10 

I I 
12 

I3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

6'6 
7'8 
8'9 

10.1 

11.3 
12'5 
13'7 
14'9 
16, I 
17'3 
18'5 
19'7 
20'9 
22'2 

23'4 

21 

22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 I 
32 
33 
34 
35 

24'7 
26.0 
27'3 
28.6 
29'9 
31.3 
32.8 
34'3 
35'8 
37.3 
38.8 
40'3 
41 '8 
43'3 
45'0 



Meteoroloyie. 

Tabelle 25. Vergleiche des Handanemometers mit dem Anemometer Stirrensen. 

Die tagliche Periocte tler Windgcschwindiglieit ist in der folgcnden Tabelle 26, sowie durch eine Curve 
auf T:tfel I11 zur Verai~schaulicliung gcbraclit. 

In, Allgemeinen zeigt der Vcrlauf der taglichen Periode ziemliche ;ihulichkeit iiiit den in u~iseren Gegen- 
den in dieser Beziehung gewonllenen Resultatet~. Das T-Iauptmaximum fallt, wie diess leicht zu erselien ist, in 
die Nacli~nittagssturiden zwiscl~en 4 bis 6 Uhr, worauf cine gIeic11inLssige Abnalinle bis 3 Ulir Nachts, sodann 
eili geriiiges Anwaclisen der Windstarke bis 7 Uhr Morgens bemerlibar ist. Wallrend des Vormittags belillt 
der Wind nahezu dieselbe Gescliwindigkcit bis 2 Uhr Naclimittags bei, um dann gegen das bereits in Erwiil~nung 
gcbrachte 13auptniaximum anzusteigen. Die spate Stunde des Hauptmaximums ist auffallend, da  dasselbe doc11 
aicht vom aufsteigenden Lnftstrome, der um diese Zeit schon liingst zu wirken auf'gehiirt hat, allein hervor- 
gcbracht zu sein scheint. 

Die mittlere Jahresgescliwindigkeit errcicht den ziemlich hohen Betrag von 7.9" per Secunde, also 
naliezu die Stiirlre 3 der Heaufort'scl~en Scala. Der Grund einer so bedcutendeli Windintensitst liegt eincr- 
scits in der oceanisohen Lage der Inscl, welchc siimnltlicllen LuftstrEimnngen freien, ungehinderten Zutrit 
gewahrt und andcrerseits in der relativ gcringen Entfernung von den fiber dem nord-atlantischen Ocean 
liegenden Luftdruckminimis, deren unstiiter Charalrter zur Entstehung litiufiger intensiverAusgleichsst~.Fmungen 
Veranlassung gibt, 

Die tagliche Amplitude betragt, wie diess aus dem Verhalten der Temperatur nnd des Luftdruckes zu 
erwarten ist, nnr 0.4". 

Rlicksichtlich der jghrlichen Periode findet man den Luft~drnclrverh&ltnissen vollkommen elitsprecliend 
Februar ein Maximum, im Juni ein Minimum der Windgeschwindigkeit.  brige ens zeigt die im Februar 

auftretende grosse Zahl von Stlirmen, welche aus Tabelle 48 auf Seite 63 ersichtlich ist, dass Jan Mayen 
wahrend dieses Monats sic11 in der nachsten NLhe cines barometrischen Minimums befunden habe. Im Juni 
Und Juli hingegen ward es in ein Gebiet hohen Luftdruclres einbexogen, dessen anticyclonische Eigenschaften 
~ o l l ~ t a n d i ~  zur ~ u s s e r u n g  gelangen. 

Die tagliche Periode in den einzelnen Jahresabschnitten ist ails der folgenden Tabelic 27 zu ersehen. 
Die gr6sste Windintensitat tritt in den verschiedenen Jahreszeitcn auch zu verscliiodenen Zeiten auf. 

So zeigt es sich, dass der Herhst und der Frlihling, obwohl selbe in Rezug auf das Verhalten der tibrigen 
lneteorologischen Elemelite einen grossen Unterschied Lusscrn, rlicksichtlich des Auftreteiis der griissten Wind- 
stgrke jedoch eine suffallende ~hnlichkoit  besitzen, denn in beiden tritt das Maximum i n  den Nachmittags- 
Ntllndcn ein. Der Winter zeigt in den Morgen- und Abendstunden je ein Maximum, wilhrend im Somrner ein 

D a t u m  

1882 31.18. 311 p. ni. 

x./g. ~ l / ~ "  p. m. 
2.19. 1011 a. 111. 

1883 9.14. 5'1 p. m. 

11.14. 3"p.  m. 

Siirrensen-Anemometer 
meter 

Rotationen 

500 
500 
500 

3.700 
I .ooo 
I .ooo 

500 
500 
500 
50° 

I .ooo 
I .ooo 

2.827 
2.827 
2.827 

20.923 
5.655 
5.655 
2.827 
2.827 
2.827 
2.827 
5.655 
5.655 

I .  260 
I .  280 
I .  240 
9.070 
2.450 
2.470 
1 . 1 7 0  
I .  190 
I .  205 
1 .215  
2.348 
2.347 
Mittel = 

Windwcg = 2.327xRot. d.Hltndanom. 

2'244 
2 ' 209 
2'280 
2.307 
2'308 
2.289 
2'416 
2'377 
2'346 
2'327 
2.408 
2.409 
2'327 

NW-Brise 5 
n 
n 

8 ,  3 
SSE 11 3 

SSE,l 5 

NNW 11 5 



A. 806 ieczlc y , 
Tabelle 28. ~ a g k c h e  Cind jahrliche Periode 

Tabelle 27. 
Tagliche Perio.de der Wihdgeschwindigkeit in Metern per Secunde wahrend der e inzeln~n Jahresabschnitte. 

M o n a t  I 1 1 2  1 3  1 4 ' 1 ' 5  1 ' 6  / 7 / 8 / 9 1 1 0  1 1 1  jDditt:*g 

solches Vormittags zur Ausbildung gelangt. Im Winter sowohl als im Sommer lasst sic11 eine entscbiedene 
Abnahme der Windgesohwindigkeit um die Mittagsstunde erlcennen. Eigenthurnlich ist cs, dass im Sommer, 
wo doch cler aufsteigende Luftstrom in Polgc des l~ocl~sten Sonnenstandes zur grossten Entwickelung koinmen 
sollte, eine dem entsprechende Zunahme der Amplitude der Windgeschwindigkeit sowie eine Verlegung des 
Hauptmaximnms in die Naclirr~ittagsstunden nictit Platz greift. 

In den beiden Halbjahren gleichen sich die Unregelmlssigkeiten der Jahreszeiten, wie dies auch auf 
Tafel I11 durch Curven veranschaulicht ist, schon besser aus und zeigt sic11 ein TJnterschied in denselben 
hauptsachlieh dadurch, dass im Sommer-Ilalbjahre nur ein Maximum am 5 Ulir p. m. vorlcommt, von welchem 
aus die Curve ziemlioh gleichmassig gegen ihre Extreme verliiuft. Die geringste Geschwindigbeit fBllt jedocll 
in die Zeit von Mitternacht bis 7 Uhr a. m. Die Wintercurve hingegen lLsst zwei ausgesprocliene Maxima, eines 
in den Mo~gen-, dhs andere in den Abendstunden erlrenncn. Zwischen diesen beiden Maximis tritt das Haupt- 
minimum um 1 Uhr p. m. und cin secundares Minimum urn 3 Uhr Nacl~ts auf. 11n Sommer besitzen die Wiude, 
wie dies in der Natur der Sache liegt, die geringste Intensitiit. 

Die H a  n f i g  k e i  t der Wincle, die in den einzelneil Riohtnngen eurtickgelegten W e g e ,  sowie die erl.eichte 
mi t t l e r e  G e s c h w i n d i g k e i t  sind in den folgeilden drei Tabellen 28, 29 und 30 dargestellt. 

Zwei dieser Tabellen sind directe ans den Beobachtungen gewonnen. Der Windwcg wurde ftir jeden 
Tag aus der Summe der in jeder einzelnen Riclltung stundlich erreichten, in Mctern per Secunde ansgedrlibkton 
Geschwindiglreit durch einfache Rechnung gefunden. 

Urn die Ve~gle ic l~b~rkei t  rnit den andere11 Stationen zu erleichtern, sirid die vorstclienden Tabellell auf 
acht Stiiche reducirt. Das ltesultat dieser Zusammenziellui~g ist in den Tabellen 31, 32 und 33 cnthalten. 

Die Reduction der HBufigkeit und des Windwcges wurde in der bekannten \Veise, wonaoh 
N' = N +  '/,NNW -+ q/NNE etc. gesetzt wird, dnrchgeftihrt. Die Geschwindigkeit erhielt man durch Division 
des Windweges durch die HBiufigkeit, worauf eine weitere Theilung ddrch 3600 zum gewtlnschten Resultate, 
dey Geschwindigkeit in Metera per Secunde fiihrte. 

AugClst . . . . . . 
September . . . . .  
October . . . . . . 
November . . . . .  
December . . . . . 
Jiinner . . . . . . 
Februar . . . . . . 
Mjirz . . . . . . . .  
April . . . . . . . '  
M:ii . . . . . . . .  
Juni . . . . . . . .  
Juli . . . . . . . . 

Jnh r .  

5-9 
8.1 
8.9 
8.5 
7.8 
6-9 
12.1 

7.6 
8.0 
7.9 
5.3 
6.5 

7.8 

5.9 
8.4 
8.8 
8.0 
7.9 
9.1 
i2.1 
7.6 
8.0 
'7.5 
5.8 
6.7 

7.8 

6.3 
7.7 
8.9 
7.8 
7.4 
7.1 
11.9 
7.5 
8.2 
7.3 
5.8 
6.3 

7 . 7  

5-7 
8'1 
9.5 
7.9 
7.8 
7-2 
t2.o 
7.4' 
%-4 
7.5 
5.7 
6.4 

7.8 

6.0 
7-3 
8.8 
8.2 
6.3 
7.2 
11.5 
7'2 
9.3 
8.1 
6.8 
7.1 

7.8 

-- 

5.2 
8.2 
9.3 
8.1 
7.8 
7.3 
12.2 
7'3 
7.8 
7.7 
5-9 
6.5 

6-1 
8.1 
9.1 
7'7 
7-4 
7.5 
12.5 
6.9 
8.6 
7.7 
6.3 
6.4 

7.9 

5.2 
7.9 
9.4 
7.9 
7.8 
7.3 
12.4 
7 ' 2  
8-2 
7.4 
6.1 
6.4 

7.81 7.8 

6.1 
7.9 
9.3 
7.8 
6.7 
7.1 
11.9 
7'0 
9.4 
7.8 
6.4 
6.7 

7.8 

6.1 
8.1 
8-7 
7.8 
6.8 
7.4 
12-3 
6.8 
8.5 
7.5 
6.2 
6.7 

7 . 7  

6.1 
7.8 
9.3 
7.9 
7.0 
6.9 
12.0 
7.0 
9.5 
7.5 
6.3 
6.6 

7.8 

5.9 
7.8 
8.9 
8'2 
6.7 
7.3 

11.b 

7'2 
8.8 
8.0 
6.6 
6.7 

7.8 



der Windgeschwindigkeit, in Metern per Secunde. 
- - - 

Tabelle 28. Haufigkeit der Winde und Calmen nach 16 Strichen geordnet. 

L 

8 / g / lo  / IF -- / -- .. r l l ~ i l i t t u l ~ ~ ~  -- ---A- -. - - - - -  

6 . 4  6 . 4  6.0 
8 .1  8.2 8 ' 4  8 .5  8.8 8 .6 8.6 8 . 4  8 . 3  
8.5 8.4 8.3 8 ' 5  9.1 3 '0  8.6 8 .8  8 .5 
7 '5  7 '2  7 '7  7 '7  7 ' 3  7 '6  7 ' 0  7'0 7'5 
6 .9  6 .9  7 - 2  7.2 7.5 7.5 8 .0  7 '9  8 .2  
7.2 7.6 7.9 7 '6  7 .9  8.5 8 .1  7 ' 6  7.9 

I 11.7 12'0 12'2 11.6 6 11.3 11.6 11.5 
6 - 6  7 ' 3  8 .0  8 . 4  8 .3 8 .2  8.3 8.2 8 - 5  
9.8 9.9 9.5 9.8 9.8 9.2 9 . 0  8.6 8 ' 4  
7 .6  7 '5  7 ' 3  7 ' 3  7 '5  7 '6  7 '5  7 '7  7 '7  
6.2 6 . 4  6.0 6 .0  6 - 1  5 .8  6 .0  6 . 0  5 - 9  
6.6 7 '1  7 '2  7 '5  7 '4  7 .3  . 6 . 8  6 .7  6 .6  

7 . 7  7 - 9  8 . 0  8'1 8 .1  8 .1  8.0 7.9 7 - 9  7'9 

Tabelle 29. Windweg in  Kilometern nach 16 Strichen geordnet. 

----- - -- - -- -- - - 

Monrt I N 1 NNE / NC / ENE / E / ESE / S I  I6SE1 / SSW I SW i \ v S W )  W IWNN/ N W )  NNWl:;! 

Mon:bi 

Bug. 
Sopt. 
Octob 
Nov. 
Doc. 
Jiinno 
Fcbr. 
Miire 
April 
M:li 
Juni 
Judi 

Jahr 

18 
24 
30 
2 3 
24 
19 
34 
29 
2 2 

2 I 

16 
2 I 

34 

August 
Septeinbcr 
October 
Nove~nber 
I)ccc~nbcr 
.Jlnnor 
P c b r ~ ~ : ~ r  
M!il a 
April 
hl;li 
.Jllni 
J r~li 

J:~hr 

- 

,- --- - - -- - -- - A -- - - -- -- 
12 

7 
9 

71 log 28 5 I 

J h n e r  . 89 2 3 33 185 104 10 11 2 
Fobruar . 29 3 14 33 I94 111 45 8 4 
Mlrz .  . 
April 
Mai . 
Juni . . . 52 9 7 
Juli. . . . 59 74 17 19 1 2  

1082 1586 522 155 65 75 

reichisehe Expedition nuf Jon Mayen. 

N / NNE / N E p - N E - I -  I / SE 1 SSE / S 1 SS\Ir S W  I \V8W ( W 1 WNW I N\V / NN\\ 

- -- 

12 

5 
3 
4 
1 

21 

7 
24 
8 
6 
3 
6 

100 

- 

22 
72 
35 
41 
5s  
25 
40 
61 
40 
44 
83 
69 

590 

2170'8 
1026.0 

5450'45774'47326'0 
2901'6 

8 6 0 . ~ 1 ~ 6 1 * 6 1 4 7 2 ' 4 2 9 0 1 ' 6  

--- 

2466'0 
2930.4 

5335'2 

2620.8 

669.6 
5299'2 
2181.6 
5533.2 

831.68229'6 

- - -up- 

5328.0 
1054.8 
1562.4 
3920.4 
8503.2 

- 

16 
IS 
18 
15 
14 
16 
17 
22 

31 
20 

6 
17 

210 

N 

- 

64 
110 

34 
74 
67 

100 

223 

1130438 

I3 
26 
15 
14 
17 
13 
13 
26 
26 
23 
12 

34 

232 

d- 

223.2 
1011.6 
1004'4 
421'2 
489.6 
183.6 

1508.4 
838.8 

1 2 2 ~ ~ 6  
1594.8 
3139.2 
1 ~ 0 7 . 6  

1839.6 
1317.6 
2088.0 

748.8 
1094.4 
1364.4 

- 
2232.0 
802.8 

36.0 
284.4 

1317.6 

141 
16 
12 
21 

25 
59 

6 0 1 1  
66 

5 3 1 0  
1 b 7 z 1  
7 4 3 6  

1 0 4 2 0  

0 

309'6 
1047.6 

64.8 
140.4 
21.6 

230.4 
136.8 
356'4 

79.2 
1Yo.0 
1 5 1 - 2  
68.4 

28.8 
43.2 

482.4 
4237.2 
3834-0 

25.2 
1227.62160.0 

889.2 
180.0 

14'4 
536.4 
172.8 

32.4 
187.2 
205.2 

54.0 
3 '6  

39.6 
273'6 
187'2 
39'6 
68.4 
82.8 
10.8 

$ 
O 
m 

46.8 
572.4 
97.2 

z1c).6 
3024'0 
489.6 
244.8 

. 
259.2 . 
738-0 

9 
h 

% 

- . - 

I 15'2 
4222'8 

1735.2 

z 
8 " d -  

;f, n 

r4r4.8 

280.8 
1555.2 

64.8 
18.0 

313.2 

9 
v, 
h 
d- 
2 

162.0 
93 '6  

165'6 
144.0 
10.8 
18.0 
57.6 

270'0 
86.4 
39.6 
75'6 
21.6 

183.6 
457.2 
255.6 
190 's  
219.6 
313.2 

320.4 
324.0 

93'6 
396.0 

0 
do 
v) 
9 
v) 
m 

h 
DO 

Q 

2077'2,6292'8 
1429'23628'89097'24262'4 

3 2 0 ' ~ ~ 1 9 1 5 . 2  
3 5 3 8 ' ~ ' 2 ~ 5 ~ ' 4  

248.4 
100.8 
64.8 
50.4 
10.8 

288.0 
165'6 
705.6 
104.4 
122.4 

1 8 - 0  
68.4 

856.8 
1011.6 

61.2 

172.8 
3006'0 
756.0 
882.0 

1040.4 
601.2 

468'02304'03052'8 
849.62044'S8784.0 

738.0 
73s o 

1267'2 
925.2 

266.4 
252.0 
403.2 
266.4 
111.6 
244.8 
291-6 
525.6 
345-0 
277'2 

50.4 
190.8 

z 
m 
m 
9 

1116'0 
954'0 

1429.2 
4489.2 

720'0 
2415.6 
1425.6 
3618'0 

1584'0 
4968.0 
1306.8 
1864.8 

R 
oo 

I 
m * 
I ti * m 

N 
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Tabelle 30. Mittlere Geschwindigkeit in Metern per Secunde fur 16 Windrichtungen. 
--- 

S o  7 '1  6.3 4 . 1  3 '9  2 . 2  3 '7  5 ' 7  4 .6  3 . 9  2.2 6.0 

Dec. I 7 .3  3 .2  10.4 6.7 7.7 4.9 1 - 2  1.0 3.0 3.0 2 . 2  3.6 5.0 5.9 
JIinuei 5 .7  4.0 4 .3 11.9 8 . 7  9.4 7.0 5 .1  5 .8  2 .2  2 .5  3.8 4 .2  6 . 7  6.7 10.0 

Fcbr. 12.6 4.0 11.3 12.0 14.4 13.0- 10.7 9 - 1  4.8 5.8 4.0 6 . 6  4 . 7  10.0 16.0 14.1 
BIiirs 9.2 5 .8  3 .0  7.1 5.2 5.2 5.0 5.8 8 .7  6.8 8 .2  6.6 9.1 9 '3  10'9 
April 8 ' 7  9 - 7  5.1 9 . 0  13.1 11.2 9 .9  10.0 3.7 3 .6  2.6 3 .6  3 . 1  3 ' 4  5 '1  8 '5  
ntai 5.5 10.6 10.8 3 . 0  8.2 7.0 8 .4  7.4 5.0 3 . 8 .  2'7 5'7 3 ' 8  3 9  4 8 ' 3  
Jnni 7.3 1 .8  8 . 5  1 . 2  5.5 7.2 8 .8  6 . 3  3 .0  2.6 3 .0  1 .7  2 . 3  2 - 4  4.2 4 .9  
Jnli 5 - 8  8 - 1  4 - 0  4.6 2 4  7.6 9 - 9  7.4 4 - 7  3.0 3 - 0  3.1 3'1 3.2 3 '7  5 ' 0  

Jnhr 9.1 9.1 7.8 9.0 9.2 9.3 8 .7  7.0 5.0 5.1 4.2 5.4 4.2 4.9 6.8 8.8 

Tabelle 31. Haufigkeit der Winde nach acht Strichen geordnet. 

31 o n 
-- - .- -- 

Augost . 
Septelubcr 
October . 
November 
Dece~rlbcr 
JInner . 
Febru:lr . 
fifiirs . . 
April . 
M:L~ . . . 
Julti . . 
Juli . . . 

Tabelle 32. Windweg in Kilometern nach acht Strichen geordnet. 

August . . . . . 
September . . . 
October. . . . . 
Novonibcr . . . . 
Dccembor . . . . 
Finnor. . . . . 
Februar . . . . . 
Rlgrz . . . . . . 
April . . . . . . 
Mai . . . . . . . 
J uui . . . . . . . 
Juli . . . . . .. . 

Jahr . 

Dic folgende Tabelle 34 gibt die Haufigkeit der Wirlde und Calrnen in Pcrcemten ulld wurde unmittelbar 
durch Umrechnung der Tabelle 33 abgeleitet. 

Die Resultate fur die Jallreseeiten untl das ganze Jahr sind in der folgenden Tabello 35 enthalten. 



Tabelle 34. Haufigkeit der Winde und Calmen in Percenten ausgedruckt. 

Tabelle 33. Mittlere Geschwindigkeit in Metern per Secunde fiir acht Windrichtungen. 

M o n : ~ t  I h. / N B  / I3 1 s E  

- -- - -. -- 

M o n n t  I N 1 N I ~  13 1 ,313 1 S I SW 1 \V I 1 Cdmen - 

- 

Angust . . . . . 
September . . .  
October. . . . . 
November. . . 
D e c e m b e r . .  . . 
Jlinncr . . . . . 
Pebruar. . . . . 
Miirz . . . . . . 
April . . . . . . 
M:li . . . . . . .  
Juni . .  . . 
Juli . . . . . 

J s h r .  

s 1 s w I  w I N w  

Tabelk 35. Windweg, Haufigkeit und Geschwindigkeit fiir die einzelnen lahreszeiten und das ganze Jahr nach 
acht Strichen geordnet. 

* -- - - --. -- -- - -- -- I N 1 NP I I3 I S P  I S I s I v  IV I N \ V '  

- - 

4.0 
6.3 
8.8 
5.7 
3.8 
5.1 
7.7 
5-6 
8.1 
6.6 
5.6 
7.0 

6'2 

2.7 
2.0 

1.6 
1'7 
0'3 
2.0 
2.1 
3'5 
2-0 

1-3 
2.0 
0.7 

1 . 8  

Allgust . . . . . . . 
September . . . . . 
October. . . . . . . 
November. . . . . . 
December . . . . . . 
Jiinncr . . . . . . . 
Febru:~r . . . . . . . 
Marz . . . . . . . . 
April . . . . . . . .  
Md . . . . . . . . . 
Juni . . . . . . . . 
Juli . . . . . . . . . 

J:~br . 

-- 

7702.2 
260-0 
8.1 

0015'0 
266.5 
6.9 

12616'2 
-341.5 
10.3 

7407'0 
403'0 

5'1 

3.t340.4 
1271.0 

7'5 

-- - - -- -- --a -. . - 

Wlndwrg in Kilo~oetern 12799.8 2748.6 1 4 4 0 ~ - 6 ~ ~ ~ ~ 2 7 . 6 1  2754.0 
Iliil~figlreit . . . . . . 390'0 89.0 432.5 607'5 125'5 
Gcscl~windiglteit . . . . 9.l 8.6 9'3 8.4 6.1 

Windweg in ICilomcterli 1SSo8.2 3078.0 121 14.0 16738.2 988.2 
IXiiufigkcit . . . . . 546.5 119.0 415.5 589'5 50.5 
Gescl~wincligkeit . . . . 9.6 7'2 8.1 7.9 4'8 

Wiudwog in ICilometcrn 13246.2 4903.2 16056.0 1S954-o ?-OIO'O 
Iliiufigkeit . . . . . . 357.5 15:'s 381.5 532'5 105'0 
Geschwindigkcit . . . . ro.4 5.8 11.7 9.9 6.9 

Windwog in Rilolrlotcr~l 10765.8 6966.0 3578'4 20511.0 3596.4 
Hiiufigkeit . . . . . . 427'5 214.5 154.0 657.5 161'5 
Goschwindiglrcit . . . . 7'0 9.0 6.4 8.7 6.2 

YC7iudwcg in Kilomotern 55620.0 17695.8 46152.0 74530'8 9948.6 
Biiufiglroit . . . . . . 1721.5 577.0 1383.5 2587.0 448.5 
Gesohwiudigkeit . . . . 9.0 8.5 9.3 8.7  6.2 

n 

6-4 
6.8 
10.3 
8'3 
7.0 
8'1 
11.5 
5.7 

10.1 

7-51 
8.0 
9.6 

8.7 

-- 

4.2 
4.7 
7.6 
4.3 
2.5 
3.4 
5.5 
7.7 
3.2 
3.9 
2.7 
3.1 

4.8 

-- -- --- 

19.0 
2.2 

2.9 
1.6 

3'3 
7.9 
1.6 
8.9 
1.4 
2.S 
5'0 
2.6 

5'0 

- - -- 

11.8 

ii 1 13'4 4'4 10.9 
4'0 11.5 
6 3 24'9 
6.7 11.0 
4'6 18.7 

6* 

7.2 
8.8 
10.0 
7.4 
6.8 
9-4 
13'4 
6.2 
11-9 
7.4 
5-8 
6.2 

0.3 

-- 

10.0 
10.0 
6.1 
10.0 
10.5 
7.3 
13.2 
10.0 
9.2 
8.1 
6.2 
6.1 

9.0 

26 a 6 
14.4 
11.8 
20.3 
35'0 
18.8 
9'0 
25. I 
15.6 
25.4 
12.6 
19.9 

I 9 ' 7 

1.8 
5.0 

4'3 

- - 

840.6 
45'5 
5'1 

396.0 
23.5, 

3 ' b  

1152.0 
54'5 
5'9 

322.2 
28.0 
3'2 

2710.5 
157.6 
4'8 

9.4 
7.7 
2.2 
6.2 
6.8 
10.4 
11.4 
5.1 
8.9 
10.5 
7.1 
6.5 

8.5 

-- -- . - 

4.7 
4.4 
5.8 
4.5 
2-7 
4.6 
6.3 
7'6 
3.2 
4'0 
2.2 
3.2 

4.6 

17'5 
1 8 . 6  

14'5 

1576.8 
89'0 
4.9 

I 159'2 
80.0 
4'0 

2469'6 
122'0 

5.6 

1029.6 
85'0 
3'4 

6235'2 
376.0 

4.6 

- - -- - - 

4.5 
10.8 
5.8 
7.1 
5.2 
8-7 
14.8 
10'3 
5.9 
6.8 
4.3 
4'1 

7.5 

-- 

8.0 
3.6 
0.6 
6.5 
6.8 
2.8 
4'9 
3'4 
13.3 
17.6 
2-8 
8.5 

6-6 

---- - 

21.2 
22.4 
38.7 
32.5 
20.7 
27.2 
34'2 
13.4 
27'9 
16'7 
36.5 
36.4 

27.2 

-- 

6.2 
21'3 
31.3 
18.3 
14'7 
23'4 
27.2 
8.6 
18.8 
7'3 
9.8 
3 

15.8 

-- -- 

4'3 
10' I 
2.8 
2.7 
2.7 
2.6 
5'5 
5'9 
3'3 
5.6 
12.0 
4.4 

5-1 



Aus dieser Tabelle ist xu ersehcn, dass stimmtliche Winde ihre grosste Intensitat im Prfihlinge erreichen; 
der einzige NE macl~t hiervon eine Ansnahme, da  er erst im Sommer das Maximum seiner S tar l~e  entwiclielt. 

Am l~aufigsten traten SE-Winde auf, walirend (tie grosstc IntensitMt den E-Windcn zukommt. 
Die Gesammtsummc dcs Windweges betragt 247233.6 Icilometer. 1)as Maximum in clieser Richtung 

fiillt nntlirlicherweise den SE-Winclea zu; clcr Nordwind nimmt den zweitell Platz ein. Dic Wincle des 
111. Quadranten wurden nur ii-iusscrst sclten als ausgebildcte Brisen bcobachtet, sie waren rneist nur ober-  
gangswiudc von kurzer Dauor und gewiillnlicli auch geringcr Starke, in Folge (lessen auch die von selben 
zuriickgelegten Windwege am geringsten sind. 

Die Untersuchung cles tiigliclien Ganges der einzelnen Wincle in Bczug auf cieren Hlufigkcit, Windweg 
und GescEirvindigkeit flihrte zu den in den folgenden Tabellen 36, 37 und 38 nicdcrgelegten Rcsnllatcn, welclie 
bereits ,,ausgeglichen" wurdcn. Die Ausglcichung fand in der Weisc statt, dass die Angaben je dreicr auf ein- 
ander f'olgender Stunden addirt, und das Mittel ftir die mittlere der drei Stundcn augesetzt wurde. 

Tabelle 36. Tagliche Periode der Haufigkeit der Winde und Calmen. 

Was nun Tabelle 36, den taglichen Gang dcr Hiiufiglieit anbelangt, so trilt in dieser deutlich das Gesetz 
hervor, class das Maximum, wenn man der Windrichtuug von N uber W und S nach E folgt, successive auf 
spatere Stunden fiillt. 

Die Drehung findet also im entgegengcsetzten Sinne eines Uhrzeigers, gegen die Sonne statt. Der einzige 
N maollt lriervon cine Ausnshmc; er tritt a m  Mittag auf. Weiters ist der Tabelle zu entnehmen, dass noeh ein 
eweites Maximum existirt, das einen dem ersterwiilinten entgegengcsctzten Verlauf zu crken~len gibt, da die 
Drehung des Windes znit dem Vorriicken in spatere Stunclen von N fiber E und S naeh West, also mit der 
Sonne erfolgt. o 

Minder cntschiedcn llsst sich irgend welche Gesetzmassigkeit in der Tabelle 38 herausfinclen. Bei ein- 
zelnen Windrichtungen sind zwei Maxima und zwei Minima, bei andcren J I U ~  je ein solclles zu erkennen, und 
diese treten zu s e l ~ r  versehiedenen Zeiten, s c l~e inba~  ganz regellos auf. 

Dieser Mangel irgend welcher PeriodieitLt dBrfte hauptslclilich in dcr Rllrzc des Beobachtungstermins 
seine 13egrlindrrng finden und tritt auch in der Tabellc 39 noch deutlich zu Ttlgc, obwohl in dieser beztiglicll 
der Vertheilung der Maxima und Minima ~lclion cine grijsserc RegelmLssigkcit zur Geltung zu liommen scheint. 

4 

SE I 8 I Sw I W I Nw 1 calman S t u n d e  N- NE 
26.7 
27.0 
26.8 
26.5 
26.0 
24'5 
25'2 
25.8 
25 '5 
23.7 
21 '2 

20.2 
19-0 
20.3 
21-3 
22.8 
22.2 
22.8 
23'5 
23'3 

23'5 25 -0 
26.5 
27'7 

- 

Mitternacht - I 
I- 2 

2- 3 
3- 4 
4- 5 
5- 6 
6- 7 
7- 8 
8- 9 
9-10 

10-11 

11-12 

Mittag - I 
I- 2 

2- 3 
3- 4 
4- 5 
5- 6 
6- 7 
7- 8 
8- 9 
9-10 

10-11 

11-12 

E 

57'8 
56.2 
56.2 
56'3 
57'0 
54'7 
53'7 
52'5 
54'3 
56.5 
58.2 
58.2 
57'3 
54'7 
54'3 
55'3 
59'0 
60.3 
62.0 
62.3 
63'5 
62.2 
61 '3 
59'7 

67'5 
68.0 
69.2 
67'5 
66.3 
67.0 
66.8 
67-2 
68.2 
71 '5 
76.0 
80'3 
83 '0 
82'7 
79'0 
77'8 
77'2 
76.7 
73'2 
70.0 
69.2 
66.5 
66.5 
64'3 

-- 

56'7 
57'5 
59'2 
61 .o 
58.7 
56'3 
52'0 
50.2 
50'2 
51'5 
52'5 
49'8 
47'7 
46.8 
47'8 
48'0 
48'3 
49'3 
52'3 
53'3 
54'2 
54'5 
56'3 
56.8 

15.8 
13'7 
12'3 
12.5 
15'0 
17-2 
19'5 
17.8 
1.5'5 
12'8 
11'8 
12.3 
12.8 
14'5 
15'3 
16.2 
15.8 
16.5 
17.0 
17.7 
17'3 
18.7 
19.0 
18.8 

94'7 
95'8 
96.3 
98.2 
100.8 
103.8 
102.7 
102.3 
101.7 
102'0 

100'2 

99'7 
99.5 
101.0 
101.8 
103.5 
104.0 
102.7 
100.0 

98'5 
95.8 
9.5'2 
93.0 
93.8 

26 
26 
23 
23 
22 

2 I 
21 

2 I 
20 

I7 
16 
16 
1 5 
15 
* 5 
13 
12 
I I 
12 

15 
16 
I 8 
20 

24 

15'3 
'5'5 
16.5 
16'0 
16.0 
15.3 
17.0 
17.8 
19'5 
21 '0 

23'5 
23'0 
23'3 
22'5 
22.7 
21.0 
18.8 
18'5 
18.3 
18.3 
18.3 
17.5 
17.0 
15'7 

4'2 
5'0 
5'2 
4'3 
3'5 
5'5 
7.2 
10.7 
9.8 
8.7 
6.0 
5'5 
7'0 
7'2 
8.0 
7 0 
8.0 
7'2 
7'0 
6.8 
7'2 
7'2 
5'3 
4'2 



Meteorologie. 

Tabelle 37. Tagliche Periode des Windweges in Kilometern. 

Tabelle 38. Tagliche Periode der Geschwindigkeit des Windes in Metern per Secunde. 

NW 

1558'2 
1546.8 
1527.6 
1521'6 
1458.6 
1407.6 
1317.6 
1308 6 
1311.6 
1324'2 
1357'2 
1341'6 
1343'4 
1349'4 
I379 ' 4  
1389.6 
1373'4 
1378'2 
'444'2 
1521.0 
1555.8 
1548.0 
1531'8 
1545.0 

S t u n d o  l N N E I E 1 S E S I S W W  

Erstere tretcn vorwiegcnd in dell Morgen- und Abendatunden arrf, wiihread die Mitta~saeit durch eineil relativen 
Zustand dcr Iinlle geliennzeichnet erscheint. Um diesc Stui~dc nlsclit sic11 niirolich bei einigen Winden das 
nau~tminimnm, bei andoren das secund~re  Minimum bemerkbar; dcr einzige NW-Wind zuigt ein hiervon ver- 
Schiedenes Verhalten, d ; ~  er urn 1 Ullr Nachmittsg seiu Maximum erreicht. Was die Eintrittszeit der Maxima 
"nbelangt, so llisst anch dicse eine Verschiebung dcs Maximrrms in imrrler sgntere Stunden erkennen, miillrend 
die Drehung gegen die Sonne erfolgt. Es wlire jedo~ll  sellr verfriiht, ia Anbetracllt der krlrren Beobaohtungs- 
periode, die dell Tabellen entnomlnenen Thatsachen irgendwie zu bestimmten Theseim vereinigen zu wollen. 

.- 

Mitternnclit - I 
I- 2 

2- 3 
3- 4 
4- 5 
5- 6 
6- 7 
7- 8 
8- 9 
9-10 

10-1 I 

11-12 
Mittag - I 

I- 2 

2- 3 
3- 4 
4- 5 
5- 6 
6- 7 
7- 8 
8- 9 
9-10 

10-1 I 
11-12 

S t u n d e  N  N E I  I I S E I  S S W ( W  I N W  

2236.2 
2203 a 2 
2 2 2 6 ~ 0  
2224'8 
2209. 2 

2239.2 
2256.6 
2270.4 
2252.4 
2321.4 
2387'4 
2487.6 
2519.4 
2540'4 
2490 '6 
2465'4 
2444'4 
2399'4 
2293'8 
2188.8 
2194'8 
2222.4 
2296.2 
2250'0 

-- 

7-7  
7.5 
7 2 

6 .9  
6 .9  
6 .9  
7.0 
7 '2  
7.2 
7.1 
7 - 2  
7 -5  
7.8 
8.0 
8 '0  
8 '0  
7 .9  
7.8 
7.7 
7.9 
8.0 
7 '9  
7.6 
7.6 

4 .9 
4.7 
4.9 
5.0 
5.3 
4.8 
4 .4  
4.5 
4 .8  
4 '5  
4 '2  
4 ' 0  
4 '1  
4 ' 3  
4 '4  
4 '5  
4 .6  
4 .8  
4 . 7  
4 .7  
4.6 
4 '9  
4 '7  
4 - 8  

-- -- - -- - - - -- 

Mitternaclit - I 5 .8  
I- 2 6 .7  
2- 3 6.7 
3- 4 6 . 6  
4- 5 6 .0  
5- 6 5 ' 0  
6- 7 
7- 8 
8- 9 
9-10 

10-1 I 

11-12 
l f i t h ~ g  - 1 

I- 2 

2- 3 
3- 4 
4- 5 
5- 6 
6- 7 
7- 8 
8- 9 
9-10 

10-1 I 

11-12 

828.6 
828.6 
823'2 
789.6 
765'0 
711.6 
691.8 
685'2 
673.8 
633'6 
597'0 
594.0 
603 o 
651'6 
697.2 
753-6 
746.4 
749 ' 4  
761'4 
792'0 
830'4 
837'0 
832.8 
818.4 

-- 

1906.8 
1862'4 
1843.8 
1846'8 
1904.4 
1898.4 
1941.6 
1935.6 
1973'4 
2001'0 

2036'4 
1996.8 
1942.8 
1831'2 
1825'8 
1822.2 
1900.2 
1920.0 
1965.6 
1989'0 
2002.2 
1957.2 
1924'8 
1923.6 

3038.4 
3052'2 
3049.8 
3080'4 
3111.0 
3201.6 
3187.2 
3190.8 
3151'2 
3133'2 
3057.0 
2996'4 
2988'0 
3057.6 
3149.4 
3227.4 
3300.0 
3282'0 
3199'8 
3083'4 
2995 - 2  
2989.2 
2991.6 
3018.0 

9 ' 4  
9 - 3  
9.0 
8 . 7  
8 . 6  
8 ' 4  
8 ' 5  
8 ' 8  
8 ' 8  
8 . 8  
8 '7  
8 .7  
8 .7  
8 .9  
9 ' 4  
9 .7  
9.7 

-- 

310.8 
313'8 
350'4 
359'4 
386.4 
376.8 
383'4 
377'4 
405 '0 

452'4 
508'8 
509'4 
516.0 
499'2 
500.4 
490 ' 2 

455'4 
447'6 
433'8 
424'8 
405 ' 6  
370'2 
350'4 
321 '0 

7'4 
7 - 4  
7'5 
7 ' 8  
8 . 2  
8 .8  
8 .9  
9.1 
9 '2  
9 .4  
9.2 
9 .0  
9 .5  
9.8 
9 ' 4  
8 ' 8  
8 ' 3  

88.8 
120'0 

124.2 
104'4 
75'6 
90.0 

103'8 
152'4 
154'8 
150.6 
I 14.0 
IOI  - 4  
116-4 
1 2 0 ' 0  

133'8 
134'4 
147'6 
'33'2 
107'4 
100'2 

96.0 
97'8 
73'8 
70'2 

10'2 

10.1 

9 .8  
9 '7  
9 . 5  
9 ' 4  
9 .3  
9 .3  
9 .2 
8 '9  
8 - 8  
8 .8  
8 .9  
8 - 8  
8 .8  
8 .8  
9.0 

275'4 
231-0 
217'8 
222.6 
275'4 
279.6 
303.6 
282'0 
263'4 
211'2 

180.6 
178.2 
190.2 
225'0 
241'8 
259'2 
263.4 
285'0 
289' 2 

297.6 
286.8 
327'0 
323'4 
325'8 

8 .7  
8 .6 
8 '5  
8 .5  
8 . 3  
8 ' 3  
8 ' 4  
8 '6  
8 '7  
8 .8  
8 .9  
8 .9  
8 .7  
8 . 7  
8 .7  
8 .9  
8 . 9  

5.9 
5.7 
6.0 
6 .0  
6.1 
6.1 
6.2 
6.1 
6.5 
6.7 
6.7 
6 .6  
6 . 4  
6.2 
5 '9  
5 .7  
5.7 

4.3 
3.9 
4.5 
5 .1  
5 ' 3  
5 ' 1  
4 '7  
4 - 7  
4 '7  
5 '3  
5 . 2  
5.2 
4 .2 
4 .1  
3.7 
3 '8  
4 ' 0  
5 .0  



Die Eigenthtim1ichkeit.e~ der Windverlialtnisse Jan Mayens manifestiren sich theils cturch die bedeutende 
Intensitat, theils durch die grosse Ilaufigkeit einzeIner Luf'tstrijmungen und lassen mit Riiclrsicl~t auf die Luft- 
druckbeobacl~tungen den tiefgreifcnden Einfluss erkennen, welcl~en die Depressionsgebicte des nordatlanti- 
schell Oceans auf die Wetterverhiiltnisse in dieser Gegend aelumen. 

In neuester Zeit vvurden von Hewn Professor Mo 11r1 1 )  fiir den nordatlantischen Ocean und Skandinavien 
Isobarenkarten entworfen, welche einen ausserst werthvollcn Reitrag zu unserer ICenntniss der normalen Luft- 
druckvertheilung iiber den genannten Gebieten bilden. Wenn man die erwallnten Karten bci Reurtheilung der 
auS Jan Mayen in den einzelnen Monaten beobachteten Wind- und Wetterverhdtnisse zu Rathe zieht, so 
ersiellt man leicht, dass die Druclrvertheilung wahrend des Beobachtnngsjalires von der normalen bcdeutend 
verschieden war, was tibrigens in eiiier fast das game Jahr llindurch von Depressionen bcherrschten Gegend 

- kaum anders zu erwarter~ war, 
In den aus vieljiilirigei~ Rarometermitteln construirten Isobarenkarten verschwinden nothwendigerweise 

die in versclriedener Ricl~tung erreichten Extrerne und es wird UIIS durch sclbe nur die mittlere Lage der Minima 
und Maxima zur Veranschaulichung gebracht. Immerhin ermiiglichen uns aber solche K:uten, die anormalen 
Verhaltnisse des Jahres zu erkennen und Schllisse daran zu kniipfen. So erscheiuen uns nach der Mohn'schen 
Karte die Wind- nnd Wetterverhiiltnisse Jan Mayens vornehmlicli durcli das westlicli von Norwegen sich aus- 
breitende Depressionsgebiet beeinflusst, wahrend den1 nordatlantischen Minimnrn in dieser Richtung eine 
secundlre Rolle zukommt. Die Lage der Isobaren erllalt durell die Einwirkung dieser zwei cyclonalen Gebiete 
eine SW-N12 Richtung, die sich fast in allen Monaten erhalt und nur in einig.cn derselben mehr gegen E 
abgelenkt erscheint. Als unmittelbare Folge dieser Luftdruekvertheilung sollen daher auf Jan Maycn unter 
norm:ilen Verhiillriissen vorwiegend niirdliche und nordiistliche Wiride anxutreffen sein. I11 den Sommer- 
rnonaten stimmt diese Deduction mit den thatsiichlich gemachten Beobachtungea gut iiberein, wal~rscheinlicl~ 
wegen der viel regelrn2ssigeren WBrmeverthcilung und den vie1 geiingeron Schwankungen, denen dieses 
Element in der erwalinten Jahreszeit ausgesetzt war; der Umstand, dass der grijsste Uriterschied des Luft- 
druekes in den verschietlenen Windriel~tungen im Winter drei~nal und im Friihling secbsmal so gross ist als ill1 
Sommer, wie dies der auf Seite 52 i)efindliclien Zusammenstellung cntnornrnen werdcn kann, mag als fernerer 
13eleg liiefiir angefuhrt werden. In Folgc dessen kann der normale Zustand in den Sommermonaten viel haufiger 
eintreten als in den Wintermonaten, wo :lie mittleren Sclrwankungen noch eine so bedeutende Griisse erreichcn 
und den Grund zu eilier von cler normalen ganss verscl~iedenen LufOdruckvertlicil~~ng Iegen, wodnrch auch der 
ganze Witter~~ngscharakter eiii viillig verschiedenes Aussetien gewinnt. Trachtet man mit Ililfe der Stir das 
Reobacl~tung.sjalir bereclllletcn Wintlrosen und aus den fiir die Haufigkeit der Wintlc gefundenen Tabellen sic11 
cin Bild uber die Position der Deprcssjonsgebiete zu bilden, welcllen die hcrvorragc~idste Beeinfiussnng der 
Wetterverhaltnisse znzuschrei1)en lromrnt, so wird sic11 in BerUcksiclltigung der grosscn Baufigkeit der iist,licllen 
und ostsiitl6stlichell Winde die mittlere Lage des Dcpressionsgebietes, wclclics den nleisten Einfluss iibte, im 
SUden dcr Insel ergeben, wahrend die Winde des ersten und vierten &uad:.ariten, dcren Haufigkeit cine gerin- 
gere war, die Entstehungsbedingu~~gen thcils in dern westlich von Norwegen gelegcnew Minimum, theils i l l  der 
gronlandischcn Anticyclone finden. Die Richtung des crstgeuannten Depressionsgebictes wird daher anf das 
nordatlantische oder auch sogenanntc isllindiscl~e Minimum fiihren, denn nur durcli tiberwiegendes Auftreten 
diescr Erschciuung vermijgen die Wintle des zweiten Quadranten ein M;tximum tler Hiiufigkcit :~ufzuwciscn. 
l-lieraus ersieht man, dass die weitaus griisstc Z~llrl der Cyclonen im Siiclen J ~ I I  3faycns ljassirte und dicse Insel 
gewiihnlich noch mit ilrlrer niirdlichen I-Iiilfte in illr Gebiet einbczogen oder mit d c ~ n  nordlichen R a d e  streiften. 
Die geringe Haufigkeit slidwestlicller Laftstriirnungen liisst sich aber gleicl~zeitig auch selir leiclrt erliliirell, 
indem die Beobaclltung dicser W i d e  ilr~ Allgemcincn auf die wenigen Flille beschriinlit blciben musstc, in 
welchen Depressionsgebiete niit der sildlicher~ 135lfte oilcr dem Ccntrum iibcr Jan Mayen hinwegzogen, woflir 
auch der tiefe Luftdrnck, welcher mit dem Auftreten diescr Striimungen zur Reobnclrtung gelangte, Zeugniss gibt. 

1) Zeitschrift der iisterreichisclien Gesellscheft fiir Meteorologic, XJX. Juhrqang, Aprilheft. 



Was die Tvindc des ersten untl vicrtcn Qnad~~a~i tcn  anbelangt, so ist dcr griissere Tlleil jedenfalls anti- 
Cycloniscl~e~~ Ursprungs, walirend (ler geringcre Tlieil durcl~ das Fortsclireitcli nordostlich ziehender L)cljres- 
sionen erzcngt wurde, sobald selbc rnit deln Gcbietc geringsten Druclces an dcr nor\vegisclien Iciiste angelangt 
waren. 

Aus diescn Eriirterungen crgibt sich, dass die Wettervcrl~Lltnisse der Gegcnd von Jan Mayen wiihrend des 
Beob:~chtnngsjalires als das Product iler beiden gcnannten Minima nnd iles zeitweilig von Griinland sich 
Ostwarts crweitcrnden IAuftdruclcmaxi~nunis zu bctracliten sind, welcllc Gcbictc sic11 in standiger Bewegung 
befinden, sich gegenseitig verschieben und verdriingen und liierdarch Ursaellc zu deli versclliedenartigsten Com- 
binationen'iin Verlaufe der Isobalen geben, die auch zum guten Tlieile zur 12rliliirung von den i11 den 'Pabellen 
auftretenden unperiodiscl~en I<rscheinungcn dicnen, deren Erforscll~~iig, wie selloil mehrfacll angedentet, eineri 
bedeutend llngeren Zeitraunl erfordern wlircle, als dies thatsiiclilich der Fall war. 

Bcobachteto Stiirmo. 

Eine libersichtliche Darstellung dcr Stlirme mit Augabe der wichtigcren 13eglcitmigserscl1ei11u1igen ist in 
der folgenden Tabelle 89 gegebcn. 

Als Stiirme wurden alle jene Winiic gerziihlt, welche eine Gcscllwiniligkeit von 18"' pcr Seeunde oder die 
Starlie 7 der Reaufort'schen Windscala crreichten und tibcr eine Stunde w%lit.tcn. Die Gcscl~windiglieit wurde 
aus den1 im Laufc der Stunde zurlickgelegten Windwegc crniittelt. Selbstvcrstandlicl~erweise gcht bei dieser 
Art der Messung das eigentliche Mass ftir die Ileftiglceit iler einzelnen Windstiisse ganz verlorca, wje such die 
Zahl der Stiirme in Folge diesor Durcl~scl~i~ittsber~cl~iiung cter Gcscliwindiglccit etwas zn geringe ausf:~llcn 
dtirfte. 

Urn jedoch auch fiir die Tnteiisitiit dor ciuzclnen Windstosse ein Mass xu erllalteii und keine in dieser 
Richtung miigliche Beobachtung zu versiiumen, wurde in cinzclnen Fallen nncli diesc cnnittelt, da sich die 
bcreits bei der Beschrcibung des Anemornctcrs crwiihnte Einriclitung der Rogist~irvon.iclilullg dieses I I I S ~ ~ U -  
mentcs llierzu insoferne eignete, als es mit Hilfe derselbcn mbglicl~ war, das Zeitintervall fiir je  100 Urn- 
drehungen des Scltalenkreuzes entweder mittelst einer Uhr zu messen odey aucll den1 P:%pierstreifcn, auf 
Welchem die einzelnen Contacte eingedrlickt waren, zu entnehmen. Diese Mcssungsmethode crscheint zwar 
mit Recllt nicht ganz einwurfsfrei, da  verschiedcne Fehlerquellen, wie die Masse dcs Anemometers und die 
Wahrscheinlicherweise von der llorizontalen ahweicl~eiide Riclitung der Stossc eine Beeinflussung des Resul- 
fates zur Polge haben, deren GrEisse unbestimmbar ist, doch scllien es niclit uninteressztnt, die dicsbezliglicl~en 
Resultate zur Veroffentlichung eu bringen. 

Die aus den Beobachtungen gewonnenen Zahlen wurden nach Robinson's Regel, gleicl~ all den librigen 
Intensit~tsrnessungen des Windes reducirt und ergaben in eimelnen, aus der folgenden Tabelle ersichtlichen 
pdllon sehr bedentende Geschwindiglreiten. 

Das Maximum in dieser Richtung wurdc am 27. Februar beobaclitet und erreichte 7 l m  per Secnnde. 
Im Allgemeincn hatten die Windo, wclche aus den Richtulrgen zwisclien N E  und SE  lcanien, also ihren 

weg zur Station tiber die Insel xu nehmen gezwungen waren, einen vie1 biiigeren Charalcter als jene, welcllc 
libel. die See streichend zur Station gclangten, so dass die in verscllicdeiien Fiillen um Bedeutendes vcrmclirte 
Intensitnt der ersterwiiliiite~l Luftstrtimungen h:lu~~tsiiehlich nur cine duroh die Rodcnverliiiltnisse bediogte 
Erscbeinung iat und keincswegs uuf irgend ~velelie Eigenthtimlicblieit dieser Winde selbst zorlickgeflillrt 
"crden kann. 

Das Barometer ist in allen Jahreszeiten als ziemlich sicherer Anzeiger der lcommcnclen Witterung in der 
Gcgend von Jan Mayen zu betmchten. Irn Winterltnlbjula erfolgeii die Bewegungen desselben entsprecl~end 
der griisserenSteilheit dcr Gradienten rasch und sind ~neir t  sehr bellilol~tliol~, wlhrcnd in don Sommerinonaten 
die Bedingungcn zur Entstehung solcl~er Brsclleinungea giinzliclr n~aiigeln uird die Velmnderungen im Luft- 
drucke nUur sehr langsnm vor aich gehen. 
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Tabelle 39. obersicht der Stlirme wahrend des Jahres 1882183 auf Jan Mayen. 

d 

b C 

.5 g mittlere 
Datum Richtung B e m e r k u n g  

Geschwindigkeit ;is inMetern per Sec. 
--- 

7./VIII. 18x2 
-- 

8.jIX. 
12./IX. 
16./IX. 

18., 19.lIX. 
2O./lX. 
23./IX. 

1 

5 
6 
2 

13  
1 
4 

S E  

NW 
NNE-N 

E 

NW 
NW 

NNW 
4., 3./X. 

14./X. 

15./X. 

E-ESE 

ESE 

S E  

16 

1 

1 

-- 

18 

20 
20 
15 

24 
19 
22 
30 

18 

18 
l4./Xl. 

29./XI. 

22., 23., 24.jXll. 

1 6 . 1  1 8  

17./1. 

20.11. 

2241. 

22 

20 

24 
------- 

18 

18 

19 

10 
pp 

29 . 

22 

24 

19 
27 
23 
21 

19 

34 
-- 

21 

22 
19 
29 
21 
22 
19 
20 

-- 

34 
-- 

______-____ 

PA--- --- 

Barometer lcicht fallend; Wind bleibt nach denlFlauen aus derselben 
Itichtung. 

13arometcr steigcnd; Wind dreht nach dcm F l a ~ ~ c n  iiber N nach ESE. 
Barometer leicht fallend; Wind geht naeli NNW iiber und flaut ab. 
Barometer urn Wenigcs fallend. Wind gcllt nac l~  SE und SSE untl 

nLchsten T a g  direct i ~ u f  NW iiber. 
Barometer stcigend; geht 19. Mittag auf SE, sodann uberSnaehNW. 
13arolnetcr fi~llcnd; flauend, vari:tbel und auf S E  ubergehcnd. 
Barometer steigcnd ; flauend untl Wcstwind. 

- -  
59 

33 -- 
4 

3 
-- 
57 

3 

1 

4 

4 

I!). /IV. 
3./v. 

7.) 8./V. 

9.1 v. 
27 ., 28., 29. j V l c  

Zuerst stark f;~lleud, vor dem Erlangen der grijbsten Intensitiit das 
Minimum erreichend, dann steigend; Wind drcht pliitzlich n:tcli 
SSW, dann zuriick nach S E  und flaut in ESE-ltichtung viillig ab. 

Barometer ziemlich stetig; nach dem Abflaueri SE, SSE und zuriick 
nach SE. 

Barometer leicht fallend; abflauend und auf S, SE,ESE iibergehcnd. 
36 

-- 
66 

48 

51 

71 

56 

S E  

N-NNE 

N 

ESE 

ESE 

NNW 

ESE 

3 E 21 - 
1 

15 NNE, NE 20 

1 NE 19 
L4 SE 21 

5 .  I .  

7 ,  8 9 . 1 1  

13.lII. 

15., 16./II. 
1'7.111. 
19./II. 

22., 23./II. 

24., 25./11. 

2 2 .  

3./111. 

4./lII. 
5.1111. 

2 3  4 . / 1 1  
2./1V. 
4./IV. 

12./IV. 
13./IV. 

Baromcter fallend, vor dom Erlangen der griissten Windintensitiit 
das Minimum erreichend, dann steigend; Wind flaut etwas ab und 
bleibt noch weiterc vier Tagc aus derselben Richtong. 

Barometer stark steigend; Wind bIeibt nur wcnig flaucnd den nlich- 
sten Tag  arls clerselben Itichtung und dreht sod:tnn nach E. 

Ziemlieh stetiger Barometerstand mit gcriiiger Tendenz zuin Steigon. 
Wind geht am 25. riach NNE, dann auf N, NW, WNW zuriick. 

Von ENE, E auf ESE iibergchend und in der letzt.cn Itichtung dic 
grosstc Intensitiit erreichend; leiclit fallendes Barometer; Wind 
bleibt bis Abends aus derselbcn Itichtung und geht dann auf 8, 
S W  und WSW iiber. 

Von ENE auf ESE ubcrgelicnd; fallendes B:lrometer; bleibt bis 18. 
aus derselbcn Riclitung und gellt dann auf S, SW und WSW iiber. 

Zicmlicll stark steigendcs Barometer; :mi 19.b. von H n:~ch WSW, 
WNW, NW, NNW drehend, nach den1 Abflauen SE eingesetzt. 

F;~llendes Barometer; nach dcm Ab0:~ucn n :~c l~  SE, ESE, S, SSW 
und zuriick nach SE. 

Fallendos 13arometer; tiefstcr Stand zwei Stunden vor demErreichen 
der grossten Geschwindigkcit; nach dem Elauen auf SSE, SE, 
ESE iibergchend. 

Barometer ziemlicli stetig, sehr langsam fallend; nach dem Flauen 
E, NE, ENE, ESE. 

Zuerst fallend, in den l e t ~ t c n  Stunden Wind vom 13. bis 21. 
steigend. i stotig aus dem 11. Qua- 

Barometer steigend. dranten , sodaun : L U ~  
Zrierst fallendes Barometer, dann steigend. SSW, WSW 11nd w 
Barometer fallend. iibergehend. 
Steigcndes Barometer; nsch dem Flauen auf N, NNE, ESE, W, 

WNW iibergehend. 
Steigcndes Barometer; nacll dem Abflauen N, sodann Stille und 

ENE-Wind, der in die naclifolgcnde Cyclone iibergeht. 
Central passirende Cyclone mit regelmlssiger Bewegung des Bsro- 

metei5s. Nach den1 Flauen des NW-Wiiides N, NE und SE. 
Fi~llendes Barometer; Wind bleibt nach dem Abflauen aus derselben 

Richtung. 
Steigendcs Barometer; nach dein Abflaricn NE, NNE, Calm. 
Stcigendes Barometer; flauend, Calm und E-Wind. 
SteigendesRnrometer; lililt vom 22. bis znm 30. aus derselbenRicht1lnb 

gil::g: ;f;:i::I:ii 1 bleibt bis zum 7. aus dersolben ltichtung. 

Fallendcs Barometor; Wind dreht iibcr N, NW, S nacli NNE. 
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Eine Zusammenstellung der frliher citirten 39 Stlirme nach der Bewegnng des Barometers ergibt, dass 
die Bewegungen desselben in 28 Fiillen eine bedeutende (Grtisse erreichten oder auch zeitweilig ausserordent- 
liclie wurden ; sechsmal erwiesen sie sich als gering, wiihrend in den librigen finf Fiillen das Ve~.halCen dieses 
Iastrumentes stetig war. 

In '1, der Fiille, bei verschiedenen Windrichtugen und zu versehiedenen Jahreszeiten trat somit die 
Steigerung der Windintensitiit zum Sturme ein, ohne den Barometerstand wesentlich zu alteriren. Hierans 
erhellt die4Nothwendigkeit, dass behufs sicherer und richtiger Beurtheilung der zu ierwartenden Wetteiver- 
hiiltnisse jederzeit ausser der Beobachtung des Luftdruckes auch der Temperatur das nBthige Augenmerk 
zugewandt rund dem Wolkenzuge eine unausgesetzte Beachtnng geschenlct werden miisse, wodurch man die 
kommenden Wind- und Wetterverhiiltnisse mit einer f i r  die Praxis vollkom~men ausreichenden Genauigkeit 
vorauszubestirnmen in der Lage sein wird. 

Im Allgemeinen befolgt das Barometer vor dem Ausbrechen eines Sturmes sowic wiihrend der Dauer 
desselben die naturgemassen Regeln, indem es melir oder mi~ldes deutlic11 ansgesproohen, rnit ndrdlichen 
Windes steigt und mit slidlichen fiillt. &ine Ausnah~ne hievon machen die Stibrme am 20. September und 
17. Februar, wahrend welcher das Barometer die entgegengesetzten Bewegungen ausfiihrte. 

In Bezug auf die Richtung, aus welcher die Stlirme kamen, lassen sich selbe folgendermassen auf die 
vier Quadranten vertheilen: 

I. Quad. 11. Quad. 111. Quad. IT. Quad. 
6 23 11. 

Die Stiirme des zweiten Quadranten, .m welchen auch die E-Winde geziih'it wurden, da  sie dieselben 
Eigenschaften wie SE-Winde zeigten, sind vorwiegend. 

Auf die einzelnen Monate vertheilen sie sich folgendermassen: 

Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jannor Febr. Narz April Mai Juni Juli Jahr 
Zahl der Stlirme: 1 6 3 2 1 4 9 4 5 3  1 3 9 
Dauer in Stunden: 1 31 18 7 57 12 104 27 25 17 . 14 313 

Der Febrnar weist ein IvIaximum auf, ein zweites findet sich im Septembel; doch waren im erstgenannten 
Monate Stlirme aus dem zweiten Quadranten, im letzteren so'lche aus deln erstsn und vierten Quadranten am 
hiiufigsten. 

Die Entstehungsweise dieser mitunter mit orcangleicher Gewalt auftretenden Stlirme ergibt sich 
Unmittelbar aus der f i r  die Windverhtiltnisse tiberhaupt gegebenen Erkliirung. Die Mehl+zxhl dieser Stlirme 
fand ihren Ursprung in vorbeiziehenden Depressions-Miiiimis. Zeitweise jedoch dtirfte Jan hlayell selbst dul-cli 
Inchrere Tage in der Mitte solcher Gebiete tiefsten Druckes gelegen gewesen sein. 

Eine successive Drehung des Windes mit oder gegen die Sonne war nur in wenigen FZlllen zu 'beobachten, 
Bewijhnlich zeigte sich die Tendenz zur Drehung erst nach dem Abflauen. Die folgende Zusammenstel~ung 
~ i b t  liber den Verlauf der Sttirme, sowie liber die Art der Drehung Aufschlur?s. 

1. Eine rcgelmasaige Drehung mit der Sonne fand in 7 Fallen statt. 

2- ,, 77 ,, gegen die Sonne in 4 7) 7, 

3. Der Wind wird wiihrend des Elauens variabel und geht direct in die der frllheren ent- 
gegengesetzte Windrichtling iiber in 3 9 )  

4. Dreht mit der Sonne einige Windstriclie und kehrt in die d t e  Richtung zurliclr in 5 7, 

5. Dreht gegen die Sonne ,, 7) n 9 )  7) 11 9) 1) n in 1 Fall. . 
6. Bleibt aus derselben Richtung in 16 Fallen. 

7. Gellt direct in dic entgegengesetzte Richtung nber in 2 7, 

8. Flaut ab und geht in Windstille iiber in 1 Fall. 
Die kurzc Beobacl~tungsperiodc crlaubt nicht irgend einen bestimmten Schluss zu ziehen; es scheint, 

die Drehung der Windfahne wiihrend Sttirmen in der Gegend von Jan  Mayen nicht so ausgcsprocfien wic 
in unseren Gegenden und Bfter rnit der Sonne, als gegen dieselbe vor 8 i ~ l i  geht. 

~stortoichischo Expedition tluf Jan Mnyon, 7 



50 A. So b i e c s k y  , 
I m  Folgenden sind die begleitenden Umstlnde einer Cyclone gegeben, welche die Insel central passirtc 

und die in Bezug auf die Griisse der stiindlichen Rewegung des Luftdruckes grosse fhnlicllkeit rnit den tro- 
pischen Cyclonen zeigte. 

Nachdenl am 25. Febrnar fast den ganzen Tag liindurch frisclier N uud NNW geherrscht hatte, flaute 
(lie Brise gegen 9 Ullr p. m., worauf sich leicl~ter ENE, der anf E tiberging, einstellte. Das Barolneter hatte am 
selben Tage, UIN 6 Ulir p. m., den hocllsten Stand rnit 764-5"", die Temperatur fast zur selben Zeit das Mini- 
mum rnit -16.2" erreieht. Alit dem Einsetzen der E-Brise fing das Barometer an merklich zu fallei~, wahrend 
die Temperatur la~lgsam die entgegengesetzte Bewegung auszufiihren begann. 

Die Veranderung der drei Elemente: Luftdruck, Lufttemperatur und Geschwindigkeit des Windes in der 
Zeit vom 26. auf den 27. Februar gestaltete sich in der nachstehenden Weise: 

26. Febr. I a. m. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 Mittag 
759'5 757'9 756.1 754.0 750.9 747.9 742.8 739'6 736'4 732'2 730.2 729'6 

r p.m. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 

728.8 727.9 726.7 725.2 723'9 722.8 723.2 724.6 726-1 727.5 728.6 730.5 
-0.6 0.0 -0.5 -0.7 -1.0 -2.3 -5-3 -10.6 -13.0 -14.8 -16'2 -16.5 

E S E I O  S E 8  S S E 8  S E 8  S 6  SSW 5 W S W 8  NW 23 NW23 NW27 N W ~ I  NW 32 

27. Febr. I a.m. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 Mittag 
73r.8 732'9 733'8 736'9 737'5 738'2 739'8 741.3 742'7 744-3 745'4 746'5 

-16.7 -16.9 -16.9 -17'3 -16.9 -16.5 -16.4 -16.2 -16.1 -15.7 -15.3 -15.1 

N W 3 I  NW32 N w 3 4  N W 3 0  Nn '27  NW28 N W 3 2  NW20 NW17 N w I 7  N w I 7  N W I 7  

I p.m. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 

747'4 749'3 751.3 752'5 753'8 755'0 755'9 757'0 757'9 758'8 759'5 760'3 
-14.5 -13.7 -13.7 -13.7 -13'6 -12.9 -13.2 -13.1 -13.5 -13.4 -13.8 -13.6 

NNW 17 NNW 1 5  NNW 18 NNW 18 NNW 15 NNW 11 NNW 11 NNW 10 NNW g NNW 8 NNW 6 NW 6 

Dieser Zusammenstellnng lasst sich entnehmen, dass der Luftdruck zwiscben G und 7 Uhr Morgens die 
grosste Abnahme zeigte und hierauf noch bis 6 Uhr Abends fiel, urn welche Stunde er den tiefston Stand mit 
722.8"" erreiehte. 

Die Windgeschwindigkeit erlangte gegen 9 Uhr Morgens das Maximum, und nahm sodann ab. Wahrend 
dessen drehte der Wind langsam rnit der Sonne, bis er urn 8 Uhr Abends die Richtung NW erreichtc, 
worauf der Sturm pliitzlicb mit der friiheren Heftigkeit auftretend an Starlre bis za 34" per Secunde zunabm 
und hierauf zu flauen begann. Wahrend dcs ganzen 27. Februar blieb die Windrichtung dieselbe; am folgenden 
Tage, dem 28. Februar, drehte der Wind langsam gegen die Sonne bis er die S E  Richtung erreichte. 

Der tiefe Barometerstxnrl, die schwachen und variablen Brisen am Nachmittage des 26. Februar, sowie 
das plotzliche und intensive Einsetzen der NW-Luftstrtimung geben cinen siclleren Beweis, dass das Centrum 
Liber Jan Mayen hinweggegangen sein mrisse. Was die Bewalkung anbelangt, so war am 25. Abends das 
Firmament rnit feinen Cirro-Stratus-Wolken bedeckt, welche spater in Stratus iibergingen. Wahrend des 
Passirens des centralen Theiles trat von 2 Uhr bis 7 Uhr p. m. leiohter Nebel, mit dem Einfietzen der NW- 
Luftstriimung heftiges Schneegestiiber ein, wclches in der ohneliin finsteren Nacht das Erkennen irgend einer 
Wolkenformation unmoglich machte. 

Barische und thermische Windrosen. 

Um den Gang der Temperatur und des Luftdruckes in Bezug auf die Windrichtung darzustcllen, wurdctl 
die an den zugeh6rigen Instrumenten gemachten Ablesungen nach den Winden geordnet und hierauf gen~ittelt. 

Die Ausftihrung dieser Rechnungen wurde von Herrn R. Mul l  e r ,  Director des hydrographischen Amtes 
der k. k. Kriegs-Marine in Pola, bald nach der Rtickkehr der Expedition z11 Anfang des Jahres 1884 durch- 



gehbrt.  Da damals eine wiederholte genaue Durchsicht der gesamlnelten Beobachtungen noch nicht statt- 
gefunden hatte, so ist es natilrlici~, dass in Folge spater ausgeftihrter Correcturen einzelner Beobachtungsdaten 
auch die far die Windrosen bereits gewonnenen Zahlen einer solchen hatten unterzogen werden mllssen. 
Abgesehen davon, dass hierdurch nur geringftigige ~ n d e r u n ~ e n  bewirkt worden waren, hlitt,e diese Arbeit nur 
mit sehr grossem Aufwand an Zeit und MtiIle ausgefithrt werden konnen, weshalb sie unterlassen wurde. Die 
sich ergebenden Resultate sind in den beiden folgenden Tabellen 40 und 41 niedergelegt. 

Tabelle 40. Barische und thermische Windrosen fur die einzelnen Monate und das ganze Jahr. 
7 

B a r i s c h e  W i n d r o s e  7001n1n+ 

Ponl 1 N 1 NNE 1 NE ImEI E IEsE s D  /ss/s lsswl sw wswi w /wNwl Nw J m w I  ::; 
--- -- - 
Augllst 53.6 52'4 52'4 . 52.1 54'3 54.4 55.4 54.4 58.1 52-1 52.5 
S ~ D L  55.0 54'8 50.1 43'7 51.8 49'6 52'3 54'6 53'9 52'4 55'7 52.5 
October 60.7 62.5 56.1 . . 53'6 54'9 56'7 59 '1  58'3 44'6 54'1 57'0 
Nov. 59.0 54'1 47'0 49'5 49 '0  49.2 52'5 56'8 47'9 58'2 47.8 38.0, 
~ e c e r n i .  57.6 59'8 67'8 51.1 57'5 61.4 61.0 61.2 57-5 53'9 63.3 51.3 
Jiinuer 47.8 57'3 62'9 41.2 41.7 45-0 52-5 33 '0  35.7 41'9 47.9 40.0 
Pebruar 4b.o 53.7 41'1 37.1 41'7 44-5 45.5 39.5 38.9 24.9 24.0 35.5 
M8rx . 64.0 67'6 56.0 50'0 58.9 55.9 65.1 67.9 62.6 43.0 53'1 50-3  
April . 60.4 53'8 51.9 51'4 52'7 54'0 59'8 53'4 48.1 55.9 55.0 52'1 
Mai . 57.6 62.7 61'7 51.3 51.9 52'7 51.8 48.2 47.7 52.0 53'2 54.0 
Juni . 60.5 59'6 58.7 60.3 62.4 62.3 61.5 60.7 58.3 59.9 58.9 61.0 
Juli . 60.8 58.6 60 '4  60.8 61.8 59.0 61 '3  61.2 61.6 61.4 58.0 61.8 

Jahr , 56.9 57-7 56'4 47.9 51.6 49'1 56.8 56.2 52.8 46.5 51.8 48.6 
I 

T h e r m i s c h e W i n  d r o s e i n  C e 1 s i u s n r : ~ d e n  

T h e r m  

Tabelle 41. Barische und thermische Windrosen fur die einzelnen Jahresabschnitte. 

Herbst . . . . 
winter  . . . . 
Priihling . . . . 
Sommer . . . . 
Sommel*-Ralbjahl 
winter-Balbjahr 

. 

i s c h e  W i n d r o s o  

3.31 0.5-  4.61 0 . 7 -  4-31 0 . 6 -  2.61 1.7-  2 .0-  1.61 

1 . 6 -  0 .8-  1 .5-  2 . 0 -  3 .7 -  

l < o r i t , c h e  W i n d r o s e  .]oolnln+- 

Jahresnbschnitt I N / NNEI NE / CNE I C / CSE / SC I SSE I S I SSW / SW /WSW/ W / WNWi NW / N N W /  2; 
-- _ -_- - a 

EIr.~.bst . . . . 
Winter . . . . 
Friihling. . . . 
Somlner . . . . 
S'ommer-~ldbjahr 
Winter-~-I:cll,j&r 

53.2 
40.1 
48.1 
58'5 
54'6 
44'5 

55-5 
52-7 
54.4 
56.4 
56.6 
52'7 

55-9 
55.8 
58.8 
59-6 
56.9 
56.8 

52.8 
48.9 
56.8 
57'9 
56.1 
53'2 

53.5 
49.1 
49.0 
56.9 
54'8 
48'5 

53-5 
59.0 
55.9 
61.0 
57.0 
60.1 

46 '3  
49.4 
48.6 
57'4 
47'4 
49.7 

52-7 
49.2 
48.4 
58.8 
54.1 
49-9  

51'9 
55.0 
58.8 
61.1 
58.1 
52.4 

54.3 
45.1 
52.1 
55'4 
54.0 
50.5 

56.1 
52'5 
53.6 
58.8 
57'4 
53.6 

43.7 
46.8 
45.9 
58.8 
53-4 
44.6 

51-3  
48.0 
34.4 
56.8 
55.3 
38.1 

54.9 
54.8 
56.7 
60.0 
$ 3 ' 2  
55.0 

47.1 
46'8 
59'2 
59'4 
54'7 
54.0 

56.0 
54.4 
54.0 
57.8 
56.8 
55.0 

53'7 
54.9 
69.9 
60.31 
55'7 
61.4 



5 2 A. Sob ieczky ,  

Allerdings haften den niedergelegten Zahlen einige Anomalien an, die sich selbst noch im. Jahresmitttel 
bemerkbar machen und wozu wohl die Kiirze der Beobachtungsperiode Ursache geben mag, doch tritt eine 
bestimmte Gesetzmassigkeit unverkennbar zu Tage. Ohne auf die Eigei~thtimlichkeiten der einzelnen Monate 
weiter einzugehen, ist aus den fur die einzelnen Jahreszeiten erhaltenen Werthen ersichtlich, dass vorwiegend 
$W-Winde vom geringsten Luftdruck begleitet waren, und nur der Herbst hiervon eine Ausnnl~me macht, 
indem in dieser Jahreszeit ENE -Winde den tiefsten Barometerstand mit sich ftihrten. Im Sommerhalbjahr sind 
es ESE- und im Winterhalbjahr SSW-Winde, welchen dieselbe Eigenschaft zukommt. 

Der libchste Lnftdruck tritt im Sommer und SommerhaIbjahre mit NE- respective NNE-Winden, in1 Hcrbste 
bei NW-Winden auf. Die schon lange bekannte Thatsache, dass das Maximum des Luftdruckes wahrend der 
kalten Jahreszeit mit Windstillen zusammenfallt, gclangte auf Jan Mayen wallrend des Winterhalbjahres und 
Frlihlings gleichfalls zur Beobachtung. Irn Winter selbst, einem Tl~eile des Winterhalbjahres, lrornmt die 
genannte Erscheinung in Folge des cyolonalen Charakters, der dieser Jahreszeit eigen war, nicht zum Aus- 
drucke, da wahrend derselben die Windstillen von kurzer L)auer waren und eigentlich nus den ubergang 
von einer Luftstrijmung zu einer anderen bildeten. 

In der Jahrescurve fiir die barische Windrose pragen sich deutlich 2 Maxima und 2 Minima ans, u. zw. 
erstere in den beiden Richtungen NNE und SE, letztere bei ENE- und SSW.-Winden, wahrend die Wind- 
richtungen von W angefangen bis NNW knapp um das Jahrcsmittel liegen. 

Die Differenzen der den verschiedenen Windrichtungen in den einzelnen Jahresabschnitten zugehtirigen 
Buftdruckmittel, oder mit anderen Worten, die Amplituden der barischen Windrosen erreichen, wie die8 aus der 
nachstehenden Zusammenstellu~~g zu entnehmen ist, im Frlihling ein Maximum und im Sommer ein Minimum, 
und'zwar betragtdie Amplitude in der letztgenannten Jahreszeit nur I / ,  von der im Friihjahre erreichten Griisse. 

. . . . . . . . . .  Herbst 12 . 3"" 
Winter . . . . . . . . . .  18.9 
Frlihling . . . . . . . . .  35.5 
Sommer . . . . . . . . . .  5.7  
Sommer-Halbjahr . . . . . .  10.7 
Winter-Halbjahr . . . . . .  23.3 
Jahr . . . . . . . . . . .  11.8. 

Bei Betrachtung der thermischen Windrosen findet man, dass dem E-Winde fast wlhrend aller Jahres- 
zeiten ein Warmemaximum zukommt, und dass day Gebiet mit grbsster Warme flir Jan Mayen stets in rlieser 
Richtung liegt. Da der E-Wind auch zu den haufigsten zablt, so ist es ganz begreiflich, days durch ihn, der auS 
dem Gebiete der aquatorialen Meeresstromung ganz enorme Warmequantitaten mit sich ftihrt, die Temperatur- 
verhaltnisse der Insel Jan Mayen in hervon-agender Weise modificirt werden. Die kaltesten Winde ~ i n d  die 
NNW-Winde, wie zu erwarten war. 

Die ftir die thermische Windrose gefundene Jahrescurve lasst nus ein Maximum und ein Minimum 
erkennen, indem sammtliche Winde ewischen NI3 iiber S bis WSW, also tiber 18 Compassstriche, Temperaturen 
liber dem Jahresmittel besassen, wahrend die Winde aus den tibrigen 14 Compassstrichen dieselbe unter dag 
Mittel erniedrigten. 

Die Amplitude der thermischen Windrosen betragt in den eineelnen Zeitabschnitten folgende Brassen : 
Herbst . . . . . . . . . . .  4.6" 

. . . . . . . . . .  Winter 13.8 
FrUhling . . . . . . . . . .  13.2 
Sommer . . . . . . . . . .  6.9 
Sommer-Halbjahr . . . . . .  5 - 9  
Winbr-Halbjahr . . . . . . .  14.1  

. . . . . . . . . . .  Jahr 9 . 3 
Die grbs~tc  Temperaturdifferenz ergibt sich mitElin fur das Winterhalbj:~hr, wahrend jene des Herbstcs nut 

ein Drittel der erstgenannten betragt. 



5. Menge, Form und Zug der Wolken. 

A r t  und  Weisc d c r  Beobachtung und Bezeichnung. 

M e n g e  d e r  Wolken :  Die Menge der Wolken wurde nach der international festgestellten Scala von 
0-10 notirt, wobci 0 einem vollkommen klaren, unbewijlkten Himmel ents~richt,  und 10 die totale Bedeclrung 
desselben mit wolken bezeichnet. 

Da es sehr haufig vorkam, dass bei Beobachtung der unteren und oberen Wollren ftir beide Schichten 
die Bewijlkungsmer~ge angegeben wurde, deren Summc oft auc11 melir als 10 betragt, so wurde nattirlicher- 
weise atlf diesen Umstand keine Rticksieht genommen; in allen Fallell sind daher die in den Tabellen ange- 
gcbeneil Zahlenwerthe als Summe der Bewijlkungsmenge der unteren und oberen Wolkenschichten aufzu- 
fasse~l und repriisentiren also die Gesammtbedeckung des Firmaments. Eine Scheidung dieser Menge in dein 
Sinne, wie es mit den Wolkenformen geschah, erschien unthunlich, wenn es sich, wie im vorliegenden Falle, 
darum hand&, die nlittlere Bewijlkung tier Tage und Monate, sowie die tiigliclie Periode derselben zu eruiren. 

F o r m  d e r Wo 1 k e n :  Bei der Beobachtung der Wollrenformen wurde die grijsste ~bereinstimmung in der 
~3enenuung derselben angestrebt, insbesondere jener Formen, die in den Instructionen verschiedener meteoro- 
logischer Institute abweichend classificirt werden. 

Im Allgemeinen hielt man sich an die Howxrd'sche Classification, von welcher man nus beziiglich der 
Benennung und Bezeichnung einer MTolkenform, die im Folgenden naher erFrtert wird, abwich, da dies durch 
dic Umstiinde geboten schien. 

Die liaufigste Bedeckung des Firmaments in der Gegend von Jan Mayen bildete nlmlich eine bald lichfere, 
bald dunklere, gleichfijrmig graue Wolkenschichte, welche nicht die geringste Spur von Contouren erltennen 
liess# Um nun diese Wolkenform, deren Bestellen ohne Zweifel von anderen Factoren abhangig sein dtirftc, 

wirre neben- und tlbereinander gelagerte Stratusschichten verscliiedener Nuancirung, von diesen letzteren 
zu unterscheiden, wurden diese stets mit Stratus, erstere jedoch mit 10 - bezeiclinet, wobei 10 die cingangs 
erklarto Bedeut~lng zukommt nnd der horizontale Strich den unausgesprocheden Charakter der BewFlkung zur 
Anzeige bringt. 

Ftir Cirro-Stratus-Wolken, welche mit dem Einsetzen stidlicher Luftstrijmungen aufgetreten waren nnd 
meist innerlialb kurzer Zeit das ganze Firmament mit einem feinen, stets mehr und melir an Dichte zunehmen- 
den Schleier bedeckten, wurde keine eigene Bezeichnungsweise gewahlt, da  man diese Bewtilk~~ngsform von 
den nach '~oward  benallnten Cirro-Stratus-Wolken - welche sehr selten vorkamen und deren beobaclitete 
Menge meist aucli sehr geringe war - in den Tabellen schon in Folge dcs letztgenannten Merlrmales allein 
mit Bestimmtheit zu unteischciden vermag. 

Die unteren Wolkenformen, deren Menge und Zugrichtung, finden sic11 sammt den beobachteten Hydro- 
nletcorcn und genlessenen Niederschlagsmengen in cigenen Tabellen, wiilrrel~d clie oberen Woiken nebst dcren 
Menge und Zugrichtung - so oft diesc constatist werden lconnten - in Folge Besehlusses der intornationaler~ 
Polar-~ol~ferenz in Wien abgesondert in Tabellen zusammengestellt wurden. Wenn nur obere Wolkcnformen 
zur Notirung gelangten, so wurden diese in beiden der frtiher erwHhnten Tnbellen aufgenom~nen. 

Die f i r  die Bezeicl~nung der eilizeliien Wollrenformen in den Tabellen angewandten Abklirzungen siud 
fblgende: Cr=Cirrus; CrCm=Cirro-Cumulus; CrS=Cirro-Stratus; Cm=Cumulus; S=Strattxs. Falls 2 oder 
mehrere Wolkenformen notirt wurden, so erscheint diejenige, welche in grijsster Menge vorkam, zuerst 
aweftlhrt. Die Dichte der Wolken wurde dem diesbeztiglich gefassteu Besclilusse des Wiener Meteorologen+ 
Congresses im Jahre 1873, entspreohend bezeichnet. 

Wol k e n z u  g: Ilia Beobaclitungen der Zugrichtung sind nur spMrlicli zu nennen, da es in den meisten 
palen,  wo der Himmel gleiohmassig grau erschien, unm6glich war, eine solche zu erkennen, weil dem Augc 

. jadefi Fixpunkt fehlte. In den Tabellcn wurde die englische Bezeichnung dcr Windrichtungen angewcndet, 
wie dies von Seite der Wiener Polar-Conferenz empfohlen wurde. 



54 A. So b i e c x k  y , 
Besaltate der Beobachtungen. 

Wolken  rn e n  g e : Die folgende Tabelle 42 enthalt, die sttindlichen Mittel der Bewolkungsmenge der 
einzelnen Monate, woraus die tagliche und jahrliche Periode der Wolkenmenge resultirt; erstere ist auf 
Tafel I11 durch eine Curve veranschaulicht. 

Tabelle 42. Tagliche Periode der Bewtilkungsmenge. 

M o n a t  

Die tigliche Periode der Wolkenmengc llsst erkennen, dass die Tagesstunden von llh Morgens 
bis 4h Nachmittags die starkste Revviilkung aufweisen, wahrend dieselbe in den Abendstunden von ah bis 11" 
Nachmittags am geringsten wird. Die Nacht liber nilnmt die Bewijlkungsmenge bis 3h Morgens zu, dann wieder 
bis 10" Vormittags ab. 

Die ganze Amplitude betragt nur 0.5  Einheiten der zehntheiligen Scala. 
In Berlicksichtigung der jahrlichen Periode findet man ein Mininium im Dcce~ubcr und ein solches im M5rn 

entsprecbend dem arktischen Charakter, der diese Monate auszeichnete. 
Die tagliche Periode der einzelnen Jahresabschnitte ist auf Tabelle 43 dargestellt, iiberdies befinden sic11 

auf Tafel I11 die Curven ftir die beiden Halbjahre. Aus ersterer ist ersichtlich, dass dem Winter die grOsstc 
An~plitude zukommt. In diesen Monaten spricht sich merkwlirdigerweise das Mr die tagliche Periode in unseren 
Breiten geltende Gesetz, wenigstens wahrend der Tagesstunden, am entschiedensten aus; die Stunden von 
t3h Morgens bis 3" Nachrrrittags sind am starksten, die Abendstunden am wenigsten bewiilkt. I n  dewbr igen  
Jal~reszeiten ist die Periode minder sc11a1.f ausgcpriigt. Ein eigenthlirnliches Bild liefert der Sommer; er besitzt 
die geringste Amplitude. Die beinalie einer geraden Linie gleicl~endc Curve zeigt nur in den Abendstunden 
cine ganz geringe Einbiegung; unl welche Zeit das Minimum der Bewblkung fallt. 

Tabelle 43. Tagliche Periode der Bewiilkungsmenge in den Jahresabschnitten. 

In Bezug auf die Bewiilkungsmenge Iibertrifft der Sonimer alle ilbrigen Jahreszeiten; ihrn folgt der Herbst. 
Diese Erscheinung findet in den vielen Nebeln, die wahrend der zwei genannten Perioden beobachtet . 
wurden, ihre Begrtindung. Frtihling und Winter weisen eine gleich grosse Wolkenmenge auf. 

Jahresabschnitt 1 I ( 2  1 3  1 4 1  5 1 6 1  7 1 8 1 9  lIo[II]~ittagl I / 2 1  3  1 4 1  5 1 6 1  7  1 8 1 9 1 1 0 / 1 1 1 1 2 1 ? t e l  
-- a 

Herbvt . , . . . 
Winter . . . . . 
Friit~ling . . . . 
Sommer. . . . . 
Sommer-Halbjahs. 
Winter-Bslbjah~ . 

-- 

8 . 9 9 ' 1  
8 . 2  
8 . 3  

- 

8 .0  
8 .3  
8 .2  

8.38.38'38-38.28.28-28'r 

9 . 3 9 . 1  
8 . 4 8 ' 3  

8 .0  
9 . 4 9 . 4 9 . 4 9 ' 4 9 ' 3  

8 . 4  
7.9 

8 .2  
8 . 2  

~ ~ 1 g ~ 1 g ~ 3 g ~ r g ~ o g - x ~ ~ 1 g ~ 1 g ~ o ~ ~ 1 g ~ z  

8 . 6  
8 . 4  

9 . 4 9 ' 3  

- 
9 . 0  
8 . 2  
8 . 2  
9 '3  
9 . 1  
8 ' 2  

- 

8'2  
8 . 2  

9 ' 4 9 . 4 9 ' 3  

8 .9  
8.7 
8 . 2  
9 . 4  
9 . 2  
8 . 4  

8 . 3  
8 . 4  
9 . 3  

--- 

8 . 8 8 . 8 8 ' 7 8 ' 9 8 . 8 9 . 0 9 . 1  
7'9 
8 . 2  

I g'2,g.r 
8.7 8 .7  
8.0'8.2 
9 . 5  

7'9 
8 - 4  
9 . 3  

9 . 1  
8-7 
8 .2  

9 . 4 9 ' 3  

8 ' 4 8 ' 4 8 ' 5 8 ' 4 8 ' 2 8 ' 1  

7'8 
8 . 2  
9 . 3  

9 . 3 g - 3 9 . 3 g . 2 9 . 2 9 ' 3 g - 1 g . o g . 1 g . 1 g . 1 g * 2  

- 

8 . 3  
8 . 2  
9 . 3  

9 ~ 2 9 ~ 2 9 ~ 3 8 ~ 9 8 + 9 9 ~ 0 9 ~ 0 8 ~ 9 8 ~ 9  
7'9 
8 . 1  
9 . 1  

7'9 
s a 3  
9 . 2  

8 . 1  

8 .5  
8 . 0  

8 . 3 8 . 3 8 . 6  

7 - 8  
8 . 2  
9 . 1  

8 . 0 8 . 1  

7'9 
8 . 1  
9 . 2  

7 - 5  
7 .8  
9 . 5  

8 ' 0 7 . 7 8 ' 1  

8 ' 0  
8 . 3  
9 . 5  





heit, obere Wollren zu bcobachten, die den subjectiven Eindruck des Mangels jedcr Weiterbewegung hervor- 
riefen, da  sie Stunden hindurch an einem nnd demselben Punkte des Firmaments zu verweilen schienen. Meist 
nahmen solche Wolken im Verlaufe der Zeit an Griisse ab, bis sie endlich ganz verschwanden, welcher Urnstand 
tlarauf schliessen liesse, dass sie in tiefere und zugleich warmcre Schichten herabgesunken waren. 

Tabelle 44. Haufigkeit der Stratus-Wolken, wenn in hoheren Schichten beobachtet. 

Die folgende Tabelle 45 enthalt eine Zusammenstellung der drei oberen Wolkenformen nach der Hliufig- 
keit illres Auftretens und der Zugrichtung in den einzelnen Monaten, wobei jene Falle, in welchen die Wolken 
meist nur durch einzelne LUcken der unteren Schichte sichtbar wurden, oder so hoch standen, dass sich die 
Bestimmung der Zugrichtung nicht errnitteln liess, unter der Colonne 0 in der Tabelle eingetragen wurden. Man 
sieht leicllt, dass die Eruirung der Zugrichtung cler Cirrus-Wolken am meisten Schwierigkeiten bot, denn diese 
ltonnte nur bei 23% von der gesehenen Menge constatirt werden, wlhrend auf dasselbe' Verhaltniss bei den 
Cirro-Stratus- und Cirro-Cnmulus-Wolken 55OI0, respective 51°/0 entfallen. 

Das Hauptmaximum fallt bei allen drei Wolkenfo~men auf die SW-Richtung, doch kommen auch bei der 
N- und SE-Riclltung secundare Maxima vor. Ftir das Erstgenannte findet sich eine ErklLrung in der nach Sw 
abgelenkten, in den hochsten Luftlngen vom ~ ~ u a t o r  gegen die Pole gerichteten Luftstriirnung, wdirenrl das 
Maximum in der SE-R,ichtung von dem oberen, seitlichen Abfliessen der Luftmassen des Uber dem Nord-Atlant,ic 
liegenden Depressionsgebietes herrlihren dlirfte. Schwieriger faJlt es  flir die grosse Haufigkeit der oberen 
Wolken aus der Nordrichtung einen triftigen Grund anzugeben. 

Was nun die griissere oder geringere Hiiufigkeit der oberen Wolkenformen in den einzelnen Monaten 
respective Jahreszeiten anbelangt, so spricht sich, wie diess der Tabelle 46 zu entnehmen ist, scheinbar cine 
gcwisse Periodicitat aus. Zieht man jedoch nur die Summe der in jedem Monat zur Beobachtung gelangten 
oberen Formen in Betracht, so wird man gewahr, dass die Periodicitat dieser einzig und allein von der den 
einzelnen Monaten zukommenden ~ e w ~ l k u n g s m e n g e  abhLngig ist, da mit Zunahme der letzteren die ~au f igke i t  
der oberen Formen nothwendigerweise abnehmen muss, wcil die Gelegenheit solche Formen xu sichten man- 
gelte. Der October, respective November schcint hiervon eine Ausnahme xu machen, doc11 kommt in diesen 
Monaten sowie im December nur die bedeutend langere Dauer der Nacllt zum Ausdruckc, wodurch die Haufig- 
keitszahl eine bedeutende Einbusse erleiden musste, denn in finsteren Nachten war es ein Ding der UnmW 
lichkeit, die oberen Wolkenformen auszunehtnen. 

Selten konnten drei Wolkenscl~ichten iibereinander wahrgenommen werden. In der ZusammenstellunR 
der oberen Wollren wurde dieser Fall stels durch eine Bemerkung hervorgehobcn. 

i l l o n a t  ( N 1 ANB 

August . . .  
September. 
October . . . .  
November . . .  
December . . .  
JBnner . . . .  
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2 
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3 

I 
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2 

10 
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5 
6 

4 
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3 
2 

1 5  
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Tabelle 45. Htlufigkeit der oberen Wolkenformen. 

C i r r u s  

M o n a t  

. . . .  August 3 4 I 36 54 . Suptcmbcr . . .  2 I .  . . 45 63 . . . . . .  October 3 2 2 .  2 30 39 
. . . .  Noromber 1 2 . .  25 33 

. Ueccml)cr . . .  I ~ . . . . . . I .  2 .  19 23 
. . . . .  Jiiliner 4 5 
. . . . .  . .  Pebruar . I .  ro  14 

ML l x . . . . .  I . 34 35 . April . . . . .  2 1 2 . .  . 62 (38 
& h i  . . . . . . .  . 6 .  . 21 28 
Juni . . . . . . .  I .  . I 10 19 
Juli . . . . . . .  I .  4 8 

J a l ~ r  . 12 4 4 I 3 2 9 8 I 300 389 

C i r r o - S t r a t u s  

2 

1 3 3 3 1  

3 . 
. 
6 
I 

6 
1 

. 
22 

2 .  

19 

. . .  . . . . .  October 

. . .  November 

. . .  December 
. . . .  JLnner 
. . . .  F e b r ~ ~ : ~ r  . . . . .  Niirz 

. . . . .  April 
. M:ti . . . . . .  4 

1Jluii . . . . .  I . 
Juli . . . . . .  2 

Jallr . 32 4 

22 

15 

12 

35 
43 
36 
84 
23 
20 

24 
17 

362 

2 

. 2 .  

. 5 .  

42 

. . . . .  August 
. . . .  Sel~tomber 

October . . . .  
November . . .  
Decclmbcr . . .  

. . . . .  Jsnner 

. . . . .  Fobruar 
Ki rz  . . . . .  
A p r i l . .  . . .  
. 
Juni . . . . . .  
Juli . . . . . . .  

J : ~ h r .  

. . . .  I 

. . .  erbst 

. . .  inter 

. i i h l i n g . .  

. . .  mmer 

Bulb- 

39 
39 
70 
33 
55 
63 
67 

127 
47 
50 
37 
30 

657 

1 2 4 .  
5 .  

I .  

8 

1 1 .  

. 

1 1 .  

. 
ro 

3 
2 

I 

7 

15 

5 

21 

13 

18 

7 

21 

38 

. 
1 4  

6 
3 
3 
I 

. 
2 

32 

1 9  

2 

1 4 .  
1 1 0  

2 

39 

. 

. 

. 

. 
I 
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3 

11 

6 

. 
3 

2 

g 

2 

3 .  

I .  
I .  

I 

I 

I 

2 .  

5 

8 

I .  

I .  

7 
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2 
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9 

23 

10 

3 

5 

5 

12 

11 
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3 
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13 
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1 
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2 
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. 
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5 

5 
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10 
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10 

15 
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7 
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8 

14 
I 

7 
1 3 9 2 2  

13 
35 
31 
2s 

164 

826 

200 

161 

278 

187 

416 

410 

1 3 .  

. I -  

4 

12 

40 

101 

10 

16 

26 

48 

63 

38 

I7  
16 
18 
21 

22 

4 
11 

29 
61 
61 
40 

322 

1368 

355 

259 

420 

334 

706 

662 

3 1 2  

. 5 . .  

2 5 4 I I  
1 . 2 1 5 2 s  

. . 2 3 2 9 3  

8 

1 0 . .  

. . . . .  

. . . . .  

2 1 . .  

4 2 5  

64 

30 

14 

7 
. 

13 

47 

17 

1 3 1 . 3 . 2 3 1 2 1 1  

2 1 4 .  

21 

I 

I 

I 

3 

9 

49 

26 

9 

7 

7 

17 

32 

. . 5 . 1 .  
I . .  
I .  

1 .  . 

11 

2 

I 

3 

5 

7 

C i r r o - C u m u l u s  

2 

1 1 2 1 .  

1 . 3 . . 3 8 .  
1 3 1 4 8  

2 1 0  

38 

7 

8 

13 

10 

19 

4 1 9  

I .  

2 .  

I .  
1 1 .  

I .  
I .  

I 

2 .  

2 

7 

I 

2 

3 

I 

4 

3 

I .  
I .  

I .  

3 

2 . 
8 

21 

7 

I 

10 

3 

11 

10 

3 1 .  

. 

10 

60 

25 

11 

17 

7 

26 

34 



A. So b i e c x k y  , 
Tabelle 46. Haufigkeit der oberen Wolkenformen. 

P o l  a r b  a n d e n. Diese Erscheinungen wurden in Betreff der Wolken, aus welchen sie gebildet waren, 
schon in den friiher angefiihrten Tabcllen 45 und 46 der oberen WoIken nlit einbezogcn. 

Im Ganzen waren 19 Stunden mit Polarbanden beol)achtet worden. Rlicksichtlich der Riclitung, in 
welcher diese Bander lagen, vertheilen sie sic11 auf' die IIauptstriche folgender~nassen : 

N-S NNE-SSW NE-SW E-W SE-NW SSE-NNW Summe 
3 4 4 3 3 2 19 

Obwohl die Zahl der Ucobacl~tu~lgen dieses Phanomens infolge der sehr ungiinstigen Rewolkungs- 
verl~dltnisse nur eine ausserst geringe genannt werden kann, so pragt sich niel~ts desto weniger alxcl~ hier c i i~  
Maximutn der I-Tlufigkeit aus, wclches in die zwischen N-S unil NE-SW liegenden Riclitungcn f'iillt, was 
rlarauf hinweist, dass die Bildung dieser Erscl~einung insbesondere in den hijlieren Luftschichten, wo die 
siidwestliche Striimung vorherrscht, stattfindet. 

In  1 7  Fiillen waren beide Convergenzpunkte siclitbar, in zweien nur einer derselben. Die Richtung der 
Bauder stimmt in neun der friilier genannten 17 FLlle mit der oberen, in vier mit der unteren Wind- 
richtung iiberein; einmal war Windstille und cirei~rlal fand lreine Uebereinstimmung statt, docb konnte eine 
solche schon in der nachten otler zweiten darauffolgenden Stunde festgestellt werden. In den zwei FSllen, wo 
nur ein Convcrgenzpunkt gesehen werden konnte, waren die obere Windrichtung und die Richtung cler BKnder 
identisch. 

6. Hydrometeore und Niederschlag. 

Art und Weise der Beobachtung. 

By d J- om e t e ore.  Sowohl dcm Auftreten als auch der Dauer dieser Erscheinungen wurde nicht nur zul' 

vollen Stunde, sondern auch wahrend derselben volle Aufinerksamkeit zugewandt. Die im erstgenanaten Zeit- 
momente beobachteten I-lydrometeore, sowie deren Haufigkeit irn Laufe jedes Monats befinden sic11 auf den 
Bcwijlkungstabellen, nnd zwar 1efztel.e in Form einer Fussnote unter dem Titel: ,,Summe der Hydrometcore". 

Was die wahrend der Stunde gemachlen Beobachtungen anbelaagt, 80 sind die hcrvorragenderen der- 
sclben in den am Schlusse bcigefiigten ,13emerlrungen zu den Beobachtungenu enthalten. 

N i  e d e 1,s clt 1 a gs men ge. Be111lSs Messung der Nictlcrschlsgsmengc stnnrlcn zwei Hegen- uncl zwei 
Schneemessel* zur Verfligung. Die Auf'SaiigflLehen der vier genannten Apparatc betrugen je  I/,, m2. Der Regen- 



n~esser befand sich an einem horizontalen Arme, welcl~cn man an den Ftissen der Thcrmomcterliiitte anbrnchte, 
1.40'" vom Roden abstehend aufgehangt. Er war in dieser Stellung den regenbringenden Windcn vollsttinclig 
frei ausgesetzt. 

Die Messung der Schneemenge war n i t  den voii Polarreisenden schon so vielfach besprochenen 
Schwierigkeiten verbunden, gegen welche man eine Abhilfe zu treffen zwar stcts bemtilit war, jedocll lreine 
zweckentsprechcnde finden lronnte. 

Infolge der 130denconfiguratio1 der Insel ist ein ftir solcl~e Messungen passender Platz in der Ntilie der 
Station iiberllaupt nicht vorhandcn, da  die llmliegendell Htigel nnd Icrater durch ihre geringe Entfcrnung 
nathwendigcrweise cinflnssnelimcnd wirkcn mtissen. Mall war daher bei Anfstellung des Scllneemessers darauf 
bedacht, den in Bezug nuf die ortlichen Verhaltnisse giinstigsten Platx zu finden. 

Die Versuchc, die Hohe der Schneeschicllten iibcr dern Boden zu messen, ergaben infolge der l~ochst 
~~~gleiehmLssigen Vcrtheilung der Schneemenge iiber tlem unebenen Terrain lreine giinstigen Resultate, (la 
die auf solclle Wcise gewonncnen Zalilell von den rnittels Sclineemessers erhaltenell bedentend abwichen. Der 
Aufstellungsplatz des Sclineemessers ist aus dcm Plane crsiclitlich. 

Um das Ilincin- und I-Zeranswehcn des Sclinees rnoglicllst xu verhiiten, war das Auffanggefass, dessen 
oberer Rand 0.70"' vom Roden ahstand, in eincr Entfernnng von 0.40'" init einer E-Iolzwand ulngeben, welche 
den Oberrand des Schneeinessers Ixln 0.20" iibcrragte. 

Die Messung der Niederschlagsmelige el.fo1g.t~ tlgliclr cininal uin die Mittagsst~ulde. Wenngleiclt hicrdurcli 
dcr Zahlungstermin mit dem der libl.igeii meteorologischcn IClemeiite uicht xusammenficl, so ist dieser Urn- 
stand von geiinger Tragweite, da es sic11 ja niclit um die Niedcrschlagsmcngcn bestimmtcr Tagc, sondern vor- 
uehmlich um Monats- nnd Jahresresultate Ilandelt. 

Die im AuffanggeQsse enthaltenen Schneemeagen wurden stets unter Anwendung der niithigen Vor- 
sichtsmassregeln dem Schmelzprocessc unterzogen. 

In den Bewollrungstabcllcn siiid siim~ntliclie gemcsscnen liegcnmengen angeftihrt; riicksichtlich der 
Scllneemengen erscllien bei Reproduction der gcwonncncn Datcn eine grossere Vorsicht geboten, wesslialb nur 
jcne wiedergcgcben wurdcn, welcl~c sich infolge der begleitenden Umstande, wie Wind und Windrichtung, als 
v~~1Lsslich erwiesen. 

Als Tage mit Niedersclilng (Reg.cn, Schnee, Ilagel) wurden nnr diejcnigen geztihlt, an denen die Nicdcr- 
schlagsmcssnng uicht wcaigcl* nls 0.11"" orgab, odcr well11 ncnlienswerthe Mei1g.cn Schnee gefallen waren, 
falls auch deren Messung nicht vorgenonlmen werden konnte. Deli Schneetagen wurden auch jeue Tage 
zUgerechnet, an \velcl~en ltegen und Sclinee fiel. 

Resultate der Beobachtungen. 
H y d r o  m e t e o r e  : Die folgende Tabelle 47 enthalt die Hydrometeore nacli ilircr Htiufigkcit und nach 

Intcnsitat cler Erscheinnng zusammengestellt. 
Auf den ersten 13liclr ftillt die sehr bedeutende Zahl der Stunden niit R e g e n  auf; \vahrcnd der Mchrzahl 

(Icrsclben fand jedoch nrlr Nebelrieseln statt, das, wellli es Stnnden hindurcli anhielt, eine messbare, inanclimal 
sClbst eine bedcutendere Niedersclilagsmenge ergab. 

Da auf Jan Mayen fiir Ncbelrieseln ein eigcncs Zeichen verwendet, in der Folge aber statt dessen tiber- 
"11 Zeichen ftir Begen gcsetzt wurde, so ist es sehr leiclit mtiglicli, dass die Gesammtzuhl der Regenstundcn 

c t ~ a s  zu gross ausgefallen ist, da del. Effect deu Nebelrieselns niclit immer einem scl i~~acllen Ilegen gleichkan~. 
Das Maximum der Rcgenst~lnden Siillt in dell Monat October, das Minimum in den M3rz. Die eigenthii~n- 

lichen Wetterverli~ltoisse dicser Monnte erklarcn selbst das Auftreten der Extreme in denselben. Im October 
War die slidliche IAuftstrBmung die vorliorrschendc, sic fiihrte bedcutelide Feuchtigl~eitsinengen mit sich, die sie 
lJcim Vordringen in nijrdlicliere Gegenden, durcl~ das Ausbreiten fiber die crkaltete MecresflLche, an WBrme 
"lbst stets mehr und mehr einbiissend abzugcben gezwungcn wnrde; der MBrz hingegen war der ktilteste 
Ifonat und die wenigcn Rcgenstunden rtihren von dem Uinstande her, dass Jan Mayen zu Anfang uud zum 
Schlusse dieses Monats ill das Depressionsgebiet des nordatlantischen Occans einbezogen wurde. 

8* 
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Tabelle 47. Haufigkeit der Hydrometeore 
- 

Monat .O . I /  .B r ,o xr y a o  -1 =a E -0 - I  -2 y a o l A l l  I I vO 
.- - 

November . 101 3 
5 I 

Janner . . . . 52 

2 .  

Die Naximalzahl der Stunden mit S c h n  e e  wurde im Mai, die gcringste Zalil derselben im Juli notirt. 
Aus der Tabelle ist ferner zn entnehmen, dass lrcin Monat verging, oline class Sclinee gcfallen wlil.e, doc11 
lroniiten sich in den Sommcr- und Herbstmonaten diese ~nitunter minimalen Schichten, tlleils der geriilgeii 
Quantitat, hauptsachlich aber der hiiheren, diesen Jahreszeiten eigenen Temperatur halber nur wenigc 'I'agc, 
nlancllmal nur einige Stunden erhalten. Vom November an  bedeckte der Scl~nee constant dell Boden uild vcr- 
schwand erst gegeu Anfang Juni unter dem bestandigen Einflusse der Sonncnstrahlung, der feuchtwarmen Wiude 
uiid Nebel. 

Die Scbneedecke selbst bestand aus mehreren Schichten, welch' letztere durcli das abwecliselndc Hcrr- 
schen sudlicher oder aiirdliclier Luftstriime entstanden waren. So oft sic11 namlicl~ wiihrend dcr Wintermonste 
erstere geltend machten, sticg die Temperatur bis iiber den Eispunkt, infolge desscil die Sellneemassen an  der 
OberflLche zu thauen begannen. Sobald nun wieder nijrdliclie Winde einsetzten, iror illit der sinkenden Tern- 
peratur die im Schmelzen begriffcue Schneeoberflache, auf welcl~e neue Nieilerschlage zu liege11 kamcn. 
Dieser Process wiederholte sich, wie bereits angedeutet, im Laufe des Winters mehrmals. An Abhiingen uud 
Abstiirzen, auf welehen sich infolge des Wehens und der schief'en Lage keine griissel.en Sclli~cemassen 
absetzcn konnten, sclimolz bei lailgercr Dauer der siidlichen Winde die geringe vorliandene Sc l~ncesc l~ ic l~ t~  
glnzlich, so dass sich einmal, mitten im Winter, die Ansicht der beinahe vollkommen cles Sclinees entbliissten 
umliegenden Icrater bot. 

Die Form und Grijsse der Schneekrystalle zeigte in Beziehung auf die Temperatux; bei wclclier sclbe 
beobachtet wurden, auffallende Versehiedenheit. Im Sommer, sowie in Begleitnng von warmcn Luflstriiinunge~~ 
such im Winter, waren die Krystalle grobkiirnig, weich und dem Ausseheri nacll von geringcrer Dicl~te als bci 
tiefen Tcmperaturen, wo selbe Lusserst klein und zart geformt erschicnen, diclite Structur besassen, uncl llin- 
sichtlich der Leichtigkeit, mit der sie liberal], durcli die kleinsten Ritzen und Spalten eindrangen, an 1~lugsan(1 
und Staub erinnerten. Die mikroskopischen Untersucliungen der Rrystalle, welche zuweilen vorgenommen 
wurden, ergaben keine erwlhnenswerthen Resultate. 

Endlich ware hier noch die Beobachtnng liinzuzufligen, dsss bei Temperaturen von -20" und daruntcr 
sich jedesmal die Erscheinung in auffallender Weise zu erkennen gab, dass die HLufigkeit der Nicdersclillige 
sehr geringe, die Niederschlagsmenge selbst unmessbar wurde. 

Die folgende Zusammenstellung bringt die Htiufigkcit der Niederscblage zu dell verschiedenen Tages- 
zeiten zur Darstellnng. 

Stunde ........ I 2 3 4 .5 6 7 8 g 1 0 1 1 M i t t a g 1  2 3 4  5 6 7 8 9 1 0 1 1  12 

Hiiufigkeit ..... 96 92 go  96 y6 96 84 94 96 91 94 103 95 I O I  93 88 X O I  99 94 84 94 94 95 85 
Hiiufigkeit in percenten 1 4 . 3  4 . 1  4 . 0  4 . 3  4 . 3  4 . 3  1 . 7  4 . 2  4 . 3  3 . 9  4 .2  4.6 4 . 2  4.5 4 . 1  3 . 9  4.5 4 ' 4  4 . 2  3 . 7  4 .2  4 . 2  4.2 3 . 7  



geordnet nach deren Intensitiit. 

---.-.= -- 

I 

. . .  . 2 7 10  I 11 

. . 9 5 7  10 5 I 16 5 2 7 140 Uecelllbcr 
3 I2 I . I 55 Jiinner . . .  . I r 2 I j 53 Febru:~r 

. . . .  . I 5 5 1og1\1Lrx 

. . . . . . .  10 April 

. . . . . . . .  I . I  M:L~ 

. . . . . . . . . .  Juli 

2 2 6 26 7 1 3 4  18 4,22 5 6 1  Ji~lir 

Es ergeben sic11 sornit (lie Mittags- uiid die ersten Nacl~mittagsstundcii als ciiejcnigcn, wllireiid welcher 
die Nietlcrschlagsliii~ifi&eit am grsssten war, Abcnds und Morgcns tritt das Minim11111 ein. 

G r  a up  e 1 ri wurden Busserst selteii beobacl-itet. Im August, in wclchen~ Monate diese Ersclieinung (1:~s 
erstc Mt~l auftrat, dauorte sic, nur wenige Minuten, im April jedoch wlhrte ein nlit Sclince vermischtcr, allerdings 
niclit intensiver Gmupelregen liber 3 Stunden. 

U i  c N e b  e l  s t  11 n d  e n  nehmeri nahezu ein Viertel des gawzeii Jalires cin. Nebcl wnrde auf Jan  Mayen in 
jedem Monate angetroflen, doc11 war dic Intensitzt sowie auch die Illnfiglreit dcsselben in den Wintcrmonatcn 
am geringsten, wiihrend im Sonlmcr lind Herbst die Nebelstundcn ein Drittel der Gesammtst~uidenzalil fur sich 
in Ansprucll ntthmen urid der Nebel fiirmlicli zur Regel, i~ebelloses Wetter zur Ausnnhnle gehorte. 

HBufig ereignete es sich, dass der Nebel noch Stunden lang, nachdern er sich 40-100" von dcr Erdober- 
fliichc gehoben hatte, in dieser fliil~e schwebeii blieb, um sich dann neuerdings zu scnlten, n i t  den1 Willdc 
abxutreibcn oder in die lSohe zn steig.cn und den Himrue1 glcichfiinnig grau zu bcdeclren. Diesc Eigentliiiin- 
lichkeiten cntschwi~idei~ nattirIicli in den 'l'abcllen vollends, da in diesen das Nebelzcicllen nur in dem eilicll 
Falle in Verwendnng Barn, der in dieser Richtung vorn Meteorologen-Congresse zu Wien irn Jallre 1873 
Prlcisirt wurde. 

Sowohl die grosse Ilaufigkeit, sls auch die grossere IntensitUt dcs Nebels in den Sommcr- nnd Herbst- 
monaten lassen sich auf die die Rildung der Nebel begtinstigenden Umstiinde, \vie: die cisfreie See, die 
b~deutend grdssere Feuchtigkeit uiid die zwiscl~eri Luft unci Wasser vorhiti~denen Tcn~per:~tulmiterschiedc, 
"riickfiihren. Wenn auch letztere w~hrencl der Wintermonate bedeutendcre I3ctriige errciciien, so fchlen aber 
in dieser J a l~esze i t  dic eisfieien Wasserflachen, welcl~e der Luft uliaufhiirlich xur Speisung  nit Fc~chtigkei t  
( ~ i ~ n e n .  Charakteristisch ftir die Sommeriiebel ist auc l~  die eigentlliimliche FLrbung derselben. Gleich interlsiv 
braunschwarzen, uiigelieueren liauchwolkei~ liegen die Nebelm:~ssen am Horizont, wiihrend das iibrige Firma- 
ment den1 Beobachter den seltenen Anbliclr der Himmolsblaue gewi-ilirt und die hellstrahle~lde Sonne einerl 
Wohlthgtigen Einfluss ~ b t .  Ein solcher Zustand war jedoch nur von liurzer Dauer, denn gewiihnlich scholl inner- 
l1db knrzcr Zeit zogeri die Ncbel, begunstigt vom Winde, lnit Geschwii~diglreit lieran und liiillten das Eiland 
innerhalb weniger Minuten ftir Stunden, ja  gcwslinlich fur mehrere Tage, deal Beobachter jede Ferilsicht 
bcnehmend, i11 ein undurchdri~~gliclies Grau, wlihrend die Feuchtigkeit der Luft zunahm urid uni den Sltti- 
g'lngspuulrt scliwankte. 

Soviel man den Aufzeiclinungen xu entnchmen vermag, sind Nebel l~auptsaclilicli mit SE- und W-Winden 
a~fgetreten;  gewiihnlioli waren sie stete 13egleiter der erstgenannten Luftstriimnng, liifteten sich jedocl~ sobald 

Winde an  Intensitiit zunahmen, worauf der Hirilinel die gewtjluiliche Bedeckung n ~ i t  Str;~tuswolkeu zeigtc. 
In ErmangIung einer diesbeziiglicl~en Zusammeustellung llsst sich tiber das Anftreten und die Biiufigkeit der 
Nobel bci den anderen Wir~dstrichen nicbts Bestirnmtes sagen. 



Die Haufigkeit des Nebels za den versehiedenen Tagesstunden ist in der folgenden Ubersicht zusammcn- 
gestellt. 

Stunde . . . . .  I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  Mittag I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  12 

Ilanfigkeit.. . 66 74 76 78 82 80 80 76 74 80 80 78 90 91 90 80 87 82 74 72 70 06 74 69 

Die Hilufigkeit zeigt so~nit eine Periode, die mit dem allgemeinen Gange der Bewiilkung grosse ~linlic11- 
keit besitzt. Das Maximum tritt in den Nachmittagsstunden, das Minimum in den Abend- und Nachtstunden ein. 

Eine Zusammenstellung der Tage mit Nebel befindet sich auf Tabelle 48. Hiezu wurden alle jene Tage 
gezahlt, an welchen Nebel mindestens eine Stunde I~indurch beobachtet wnrde. 

Obwohl die Bedingungen zur Hervorrufung des T h a u e s ,  R e i f e s  urld 13 au  h f ros  t e s  (Duftesl im All- 
gerneinen arlf Jan Msyen der grossen Feuchtigkeit wegen glinstig erscheinen, kam es nur selten zu solchen 
Niederschlagen, da die Ausstrahlung zur Nachtzeit in der f a s ~  stets das Firmament vollig bedeckenden Wollien- 
hiille ein grosses Hemmniss fand. 

Die Bildung von G l a  t t e  i s  wurde im Wilczek-Thale nur selten beobachtet. Auf den Berghijllen trat diese 
Erscheinung wahrend Nebel oftel- auf, indern eine plijtzliche und raschc Abkiihlung tler Nebelschicllten, 
infolge dessen eine Ausscheidung der vorhandenen Feuchtigkeit in Form von Glatteis stattfand. Das Begellen 
der Bergrticken bei solchem Wetter war ausserst beschwerlicll und gefahrvoll. 

Als unmittelbare Folge der nicht nur haufigen, sondern ge\vijhnlich auch sehr heftigen Luftstrijmungen 
sind die vielen Stuntlen rr~it S c h n e e t r e i b  e n  zu betrachten, die etwa den neunten Tlleil des Jallres, 
respective den flinften Theil der Stunden derjenigen Monate ausflillen, in welchen diese Erscheinung beob- 
achtet wurde. 

In den meisten FMllen, wo dessen Intensitat geringe war, konnte die Bewiilkuag des Firmaments nocll 
ausgenommen und gewiihnlieh auch constatirt werden, ob gleicllzeitig Schneefall statifand oder nicht. I k i  
schwererl Winder1 jedoch erreiclrte das Treiben eine solche Heftigkeit, dass man sich voii dieser Erscheinullg 
lsaum eine Vorstellung zu machen vermag, wenn man nicht Gelegenheit hatte, etwas ~hn l i ches  bereits zu sehen. 
Der Beobachter befindet sich in einem solchen Falle in eine dichte Schneewolke gehtillt, die jede Fernsicht 
benehmend bei Tageslicht kaum auf 3-4 Sehriite xu ~ e h e n  gestattet. Dabei aber tritt noch der ubelstantl 
hinzu, dass sich die Augenlider, um das Auge zu schtitzen, in steter Bewegung befinden, und das fortwahrencle 
Wechseln der Lichteindrlicke das Auge ausserordentlich ermiidet. m7allrend eines solellen Treibens existirt 
lieine kleinste Lticke oder Fuge, durch welche der feine Flugsdlnee nicht einzudring.cn vermochte, inz Freien 
aber bietet jedes iiber der Erdoberflache hervorragencle Object, sei es noch so klein, einen geuiigcuden Anlass:, 
um in der der Windrichtung entgegengesetzten Seite eine Sellneewehe zu erzeugen, die auf offenew Terrain 
rnit I'racision die Windrichtung erkennen liess. Solche Schneesttirme warell im Stande, die Configurationsver- 
hgltnisse des Bodens vollends zu verandern, Thiiler anszufiillen, kleine Erhebungen verschwinden zu maellell 
und der Gegend ein vom Gewohnliclien verscbiedenes Aussel~en zu verleihem. 

Wenn dem Schneetreiben Tllauwetter vorausgegangen war, so konnte, wenigstens in dell erstcn Stundell 
naeh dern Entstchen des Schneegestobers, dieses unmiiglicl~erwcise durch aufgewirbelteil Sclinec erxeugt 
werden, sondern es lag der Annahme, dass ein tllatstichlicher Schneefall platzgriff, volles Rcclit zu Grunde. 

Einige wenige Male kam es auch vor, dass mit steigender Temperatur und friscllendern Winde das 
Schneetreiben ganzlich aufhorte, was seine Erklbung dmin findet, dass die mit solchen Wiaden eintretcnde 
Feuchtigkeitszunal~me der Atmosphare, sowie die begleitende WMrme die obersten Scliichten clor Schnceciecke 
zum Thauen braclrten, wesshalb das Schneetreiben auch beinabe plijtzlich sein Ende crreichte. 

E i s n a d e l f a l l  liess sich in grosserer Menge nur selterl constatiren; es mag dies davon herrtihren, dass 
die Feuchtigkeit meist sebr gross war und es infolge dessen gleicll zu intensiven Niederschlagen in Porn1 
von Schnee kam. 

Die atinospharischen Erscheinungen von S o n n  en- und Mondb  Gfen und Ri n g e n  orreichten nur seltenc 
Male jene intensive Entwicklung, wie selbe von Seite anderer Beobachter in arktiscben Gegenden geschildcl't 
wurde. 
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Was die Beobachtungen von S t  ii r m en und P o l a r  li  c 11 t or n anbelangt, so wurden ersterc schon frfiher 
unter Capitel IV Ricl~tung und Geschwindigkeit des Windes besprocheu, letztere ersclleinen in einen~ cig enen 
Theile eingehender behandelt. 

N i e  d e  r s  ch lagsm enge: Die Menge des Nicderschlages, dic Maxima desselben, sowie die Zahl dcr 
Tage mit Niederschlag sind aus der folgenden Tabelle 48 zu entnelimen. 

Tabelle 48. Summe der Niederschlagsmengen, der Tage rnit Regen, Schnee, Graupeln, Sturm, Nebel und 
sichtbarem Polarlicht. 

Man ersieht nus dieser Znsa~iinienstcllu~~g; dass der Septen~ber die meistcn, der Marx die menigsfen 
Niederschliige besitzt. Die grtjsste, innerhalb 24 Stundcn genlcssene Mengc wurde am 3. Novclnber notirt. 

Die Herbstmonate zeicllnen sic11 durch diegriisste Niederschlagsmenge aus; selbe betriigt 321.7m'", also 
zwei Urittel der fiir das ganze Jahr gefnndenen Menge. Dass in] Janner und Februar, w5hrcnd welcl~er Zeit 
Jan Mayen sich fast stgndig innerhalb eines Depressionsgebietes befand, so geringc Mengen notirt wurden, 
illirfte zrlm guten Theil in dcn Schwierigkciten, rnit welchen dic Messungen der gefallcnen Schneemengcu 
iibcrllaupt vel.bunden waren, begriindet sein. In den Sommermonaten ist die Niedcrscl~lagsn~cngc gering, 

in der gcnannten Jdlreszeit dcr Niederschlag seltener in Form von Regen, gewbl~nlich nur als cinfaclles 
Nebelrieseln auftrat. 

- - -- 

M o n a t  

mm s o  I 5 0  

7. Sonnenschein. 

A n g n s t . .  . . .  
Soptoinber . . . 
October. . . . . 
November. . . . 
D e c e m b e r . .  . . 
Jgnner . . . . . 
Februar .  . . . . 
Miirz . . . . . .  
April . . . . . .  
Mai . . . . . . .  
Juni . .  . . . . '  
Juli . . . . . . 

Jahr . 

Wenngleich zur Beobachtung der Dauer des Sonnenscl~eins lrein Camp b e 11- S t o k e s  'scher Autograph 
cur Verftigung stand, so trachtete man dennoch in dieser ltichtung annahernd genaue Daten dul-ch directe 
Beobachtungen zu sammeln. 

Es ist selbstverstandlich, dass derartige Beobacl~tungen zuln Theil von der subjectiven Anschauung und 
dem Gefiihle des betreffenden Ueobacllters abl~angen, daher nicht jehe Vergleichbarkeit gestattea, wic die 
Angaben eines Autographen. Deshalb liegt such die Absicbt ferne, dem gewonnenen Material einen absoluten 
Werth beilegen eu wollcn; marl ging bei Anstellullg dieser Beobachtungen lediglich von der Idee aus, 
beil~ufige Daten tiber die Menge der Stunden mit Sonnenschein, sowie iiber die Haufigkeit desselben zu 
dell verschiedenen Tagesstundcn in den einzelneu Monaten zu sarnrneln, damit selbe als geeigneter Reitrag bei 
B e ~ r t ~ ~ e i l u n g  der tibrigen meteorologiscl~en Elemente diene~r. 

Dern Bcobachter erwuchs hierdurch lceine nennenswerthe Mtihe, da er sic11 wiilirend der Zeit seiner 
Wwhe ohnodies moist im Freien anfhielt und  nit Leiclltigkoit dieser Erscheinnng folgen konnte. ~ b e r d i e s  
ve~~i l l f :~cl~ten die Bewbllrungsverh~ltnisse in 11olle111 Maasse diese Anfgnbe, da sich die 8onne nor selteti zeigte. 
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Die Notirnng erfolgte auf Zehntelstunden genau. 
Die drei folgenden Tabellen entllalten eine Zusammeustellnng der beobachteten Daten. 
Tabelle 49 veranschaulicht die Dauer des Sonnenscheins an jedem einzelnen Tage des Jahres. 
Die jahrliche Periode des Sonnenscheins lasst sich mit Hilfe der Tabelle 50 beurtheilen. Das Maxinlun~ 

fallt auf den Miirz, also auf jenen Monat, der die geringste Bewiilkiingsmenge besitzt. Wahrend der Zeit vom 
18. November bis 25. Janner - also dureh 68 Tage - stand die Sonne unter dem Horizonte und betrug i111.c 
Maximalentfe~~nnng von demselben a m  21. December - 4" 27', wahrend sie sich vom 16. Mai bis 27. Juli - 
mithin 73 Tage - ober dem Horizonte befand. In den Sommermonaten waren die Bewiilknngsverlialtnisse so 
ungiinstig, dass die Sonne nur selten die dicl~te Wolken- oder Nebeldeclte zu durclidringen vermoclite. Kanl 
dieselbe aber zeitweise zum Vorscllein, so war die Wirkung in physiologischcr Richtung auaserst belebeutl uud 
wohlthuend, da  man so selten Gelegenheit fand, dieses ~ e s t i r n  zu sehen uud dessen Strahleneil~fluss z~x 
geniessen. So oft die Sonne den von Nebeln und Niederschlagen durchnassten Sandboden der Insel durcli kurze 
Zeit bestrahlte, entstiegen demselben alsbald dichte Dunstwolken, welclle nicht nur einen Theil der Warme 
in gcbundener Form entfiillrten, sondern auch daza beitrugen, die Intensitat der Strahlung zu vemindern. 

Die Beurtheilung der ttiglicl~erl Pcriode des Sonneuschcins crgibt sich aus Tabelle 51. 
Im Sommer-Halbjahr tritt des Maximum der Dauer zwisehen 10" und llh Morgens, im Winter-Halbjahr 

zur Mittagszeit ein; iiberdies scheint die Sonne in bcitlcn Halbjahren Vormittngs 18nger als Nachrnittngs. Ob 
der Grund fur clie genanntei~ Thatsachen in den Bewolltungsverl~altnissen zu suchcn, oder einer anderweitigen 
Beeinflussung zuzuschreiben ist, kana erst durch Vergleiche [nit anderen Polarstationen, wo derartige 
Beobachtungen durehgefiihrt wurden, ermittelt werden. 

Tabelle 49. Stunden mit Sonnenschein. Tabelle 50. Dauer des Sonnenscheins. 
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Tabelle 51. Periode des Sonnenscheins. 

8. Erdbodentemperatur. 

1 1 1 Oct. 1 Nov. 1 Dec. 1 JSm.  1 F ~ b r .  1 Wirz b r i l  1 M:ii 1 Juni 1 J y i  ~ E E ~ - ~  winter- S t u n  d c Bug. Sept. 
Ilalbjalir 

Behufs Messung der Erdbodentemperatur wurden entsprechend lange Thermometer in vcrticalcr Lage so 
in den Erdboden eingegraben, dass llur der ftir die Ablesung notliwendige Theil der Tllermoincterriihre aus 
der Erde ragte. 

Dcr ftir die Versel~kung der Tliermometer gewiihlte, hinter den magnetisclicn Observatorien gelegene 
Platz ist aus dem Plane ersichtlicli. Die Instrumeilte befanden sic11 dasclbst in eilicr gesclilizten Lage und 
unbeirrt von wic immer gearteten $tinstlichen Temperaturcinfltissen. 

Die zur Verwendung gelangten Thermometer wurden von Dr. G e i s s 1 c r's Nnclifolgcr in Bonn geliefert und 
waren anf game Grade getheilt. Es ist selbstverstandlicl1, dass die Beobachtungsdaten mit den eincr solchen 
Eintheilung unwilllriirlich entspringenden Scllbtzungsfehlern bellaftet sind, die noel1 an Griisse zunehmen, wenn 
"all die unbeqnemc Stellung, in wclchcr die Ablesung vorgcnommen werclen musstc, die scl~leclitc Bcleuclitul~g 
wghrend cler Wintermonate uud endlicl~ s t~ rende  Einfltisse, wie: Regen, Schncetreiben und frischen Nrilld in 
Rucksicht zieht. 

Der Gewinnung fortlaufender Reobacl~tungsreihcn der Erdoberflacl~entempcratnr trateri die Eigcnthtim- 
licbteiten des Wetter8 in den Winternonaten - der hgulige und mituntcr raschc Wcclisel von Frost und Thau- 

- in manctierIei Weise hindernd in den Weg, so dass die Messnng derselbeu vom Jiinner bis inclusive 
Mai ganz unterblieln. 

Die Aufstellung der Instrnmcntc erfolgte erst in den letzten Tagen des August, da  das gesammte Per- 
sonale bie dahin mit vielerlei anderen, wichtigeren Arbeitoil uud Beschlftigungen in Anspruch genommen war. 

Beim Graben der fir die Verscnkung der Thermometer nothwendigen Liicher stiess man erst in etwa 
0'80m Tiefe auf gefrorenes Terrain, von weloher Scl~icllte an die weitere Ausgrabung tin hartcs Stuck Arbeit 
ko~tete. 

~eterroiehiseho Expodition uuf Jan Yoyen. 9 
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6 .3  
0 ' 2  

137.9 

0.2 

2 .3  
4'0 
3 .6  
3'1 
5 '0  
3 .8  
6 .6  
6 .8  
8 .1  

10.6 
8 . 3  
6.2 
3 ' 8  
2.7 
2 '4  
1 .6  
1 - 4  
1 '1  

2 '3  
1.2 

1.0 

0.3 
1.4 

154.9 

1.0 

0 '9  
1'0 

0.8 
0 .8  
2 '0  

2.3 
1.9 
2.6 
3 .1  
3.6 
4 '2  
4 ' 3  
5 '4  
5.3 
5 '2  
5 '1  
3 '2  
4 '5  
3'1 
3 .7  
2.9 
1 .8  
. 

. 
73-3 

1.8 
2.0 

1 '3  
2 .0  

2.7 
2 '4  
2.2 

3.2 
3 '2  
4'1 
4 - 0  
5 '5  
4 '2  
3 '3  
4.6 
5'1 
5 ' 5  
3 '8  
2.9 
2'3 
3 ' 5  
2.7 
2'0 

1 '0 

3 '0  
5 '2  
6 .3  
6.4 
7'9 

12'8 
14.0 
22.6 
24.9 
30'0 
32'7 
29.6 
24.3 
21'2 

18.6 
17.8 
17'3 
12.6 
10'9 
10'0 

8 ' 8  
6 .9  
4 ' 1  
2 .4  

350'3 

Vormitt:~g . 195.4 

-- -- 

0.1 

2.0  

2 .0  

4 '8  
5 '7  
4.0 
4 '0  
3 '5  
1.0 

. 

. 

. 

. 

0'1 

1 '0 

2.5 
4.8 
5.0 
6.9 
6 .6  
5'5 
3 '4  
2 .8  
1 .6  
2 ' 2  

2 .4  
1 .9  
1 '0 

0 ' 2  

0.2 

0 ' 2  

. 

. 

. 

. 

. 

. 
0.5 
0 ' 5  . 
. 

. 

. 

. 
1.0 

1.0 

1.5 
1 '4  
1 '3  
1 .3  
1 ' 2  

1.0 

1.0 

1.0 

0 ' 5  . 
. 
. 
. 

. . 



Die bei den Beobachtungsdaten des in 0.20" versenkten Thermometers auftretenden Unterbrecllclngen 
rlihren davon her, dass die Scala dieses Instrumentes am 5. Februar zerbrochen wurde, und man an eine Aus- 
grabung desselben bei den damaligen Temperaturverhaltnissen nicht denlren lionnte, dn der Boden steinhart 
gefroren war und das Thermometer bei jedem derartigen Versuche sieherlicl~ vollig zerschlagen wordcn wiire; 
erst nach dem Durchgreifen des Thauprocesses, gegen Ende des Monats Mai, wurtle es moglich, das Thermo- 
meter auszuheben und die Scaia desselben einer Reparatur zu unterziehen. 

Die Eruirung der Correctionen sammtlicher Instrumente erfolgte am 26. August 1882, doc11 beschrankte 
man sich bei dem ftir 1-56" Tiefe bestimmten Thermometer darauf, dcn Eispunlit zn untersuchcn, da die auf 
diesem Instrumente zur Lesung liommenden Beobachtungen keine grossen Sehwaiikungen erwarten liessen. 

Die librigen Thermometer wurden auch bei verschiedenen Temperaturen mit dem Nonnaltliermometer 
verglichen. Zur Erzeugung der Temperatnren unter dem Eispunkte bediente man sic11 einer :%us Clllorkalli und 
Schnee 11el.gestellten Kaltemischung. 

Das Resultat dieser Vergleiche, wobei man die Thermometer der Einfachheit wegen vom langsten zum 
lilirzesten fortlaufend mit romischen Ziffern bozeichnet, ist folgendes : 

Thermometer Nr. I. 
Correction bei 0 . 0 "  0 . 0 "  

Thermometer Nr. 11. 
Correction bei 6.6" -0 - 4 "  

n n 0.0 -0.4 
n ,, - 7 . 0  -0.4 
71 77 -12.2 -0.5 

Thermometer Nr. 111. 
Correction bei 7 . 2 "  0 . 3 "  

n 71 0.0 -0.4 
n -10.0 -0.5 

91 l7 -19.2 -0.6 
Thermometer Nr. IV. 

Correction bei 7 - 6 "  -0.3" 
n 77 0.0 -0 .3  
7, ,, - 9 . 4  -0.3 
n 19 -17.6 -0.4 

77 -24.4 -0.4 

Thermometer Nr. V. 
Correction bei 8 - 1 "  -0. 3"  

n ,, 0.0 -0.3 
n ,, - 9 . 1  -0.4 
n ,, -17.2 -0.5 
71 -25.4 -0.6 
Thermometer Nr. VI. 

Correction bei 8 .4"  -0.6" 

17 j7 0.0 -0.5 
11 ,, - 8 . 3  -0.6 
11 ll -17.0 -0.6 
77 , -25.1 -0.7 

Thermometer Nr. VII. 
Correction bei 8 .6"  -0.3" 

17 n 0 .0 .  -0 .3  
91 ,, - 8 . 0  -0.3 
l? -17.8 -0.4 

17 7l -24.7 -0.5 

. Die Neubestimmuug des Nullpunkstes nsch Reparatur der Thermometerseala Nr. IV fand am 7. Julli 
1883 statt, aus welclier sich eine Correction von 1 . 3 "  als Mittel ergnb. Diese grosse ~ n d e r u n g  Itat darin 
ihren Grund, dass die Einstellung und Fixirung der lose gewortiencn Scala nicl~t an der ursprtinglielien Stellc 
erfolgte, sondern um diesen Betrag zu tief angebracht wurde. 

Die Ablesung der Erdbodenthermometer wurde tag1ic.h einmal, um 11 '1% Uhr a. m. vorgenommen. 
Die folgende Tabelle 52  bringt die Monatsmittel ur~d die beobachteten Extreme zur Veransehaulicl~un~. 
Aus dieser Tabellc ist zu ersehen, dass die ~nonatliehen Sch\vankungen der Lufttemperatur in einer l'ief(: 

von 1.56" nicht mehr zum Ausdruclre kommcn. Die Temperatur dieser Erdschichte zeigr; vom Herbst bis zum 
Frlihling eine stcte Abnahme, deren GriSsse noch eine gewisse Abhdngiglreit von den Schwankungen dcr Luft- 
temperatur insoferne zeigt, als eine Zu- oder Abnahme der letzteren in den einzelnen Monaten auch ein lang- 
sameres oder rascheres Fallen der Temperatur dieser Erdschichte zur Folge hat. Die VerspHtung des Minimums 
gegen jenes der Lufttemperatur betragt beillufig einen Monat; wiihrend der Sommermonate erhllt sich (lie 
Temperatur dieser Erdschichte am Gefrierpunkte. 

Die tibrigen Thermometer folgten analog den Schwankungen der 1,ufttemperatur. In den unter 0.20" 
liegenden Schichten trat jedoch eine kleine Verspatung des Decembcrminimums ein, was sehr erkl%rlich ist, da 



crst die letzten Tage des genannten Monats intensiven Frost brachten, dessen Mittheilung in die tieferen 
Schichtea eine gewisse Weile ill Anspruch nahm. 

Das elfmonatliche Mittel der gewonnenen I3eobachtungen meist eine regelmlssige Zunahme der Tem- 
peratur von oben nach untei~ auf. 

Tabelle 52. Monatsrnittel und beobachtete Extreme der Ternperatur des Erdbodens in der Tiefe von 

9. Insolation. 

L)ic Beobaclit~ui~gcn der Insolatioll weisen, wie diess aus den betrcffcndcn Tabellen leicht zu ersel~cn ist, 
Unterbrec l l~n~en auf, da (lie Exposition clcr zu diesem Zwecke verwcndcten Tllstrullle~lte sehr haufig dnrch 
die vielen scllwcren Winde unmiiglicl~ gemacht wnrde. 111 der schneefreien Jallreszeit waren es der Lavasand 
ull(l Xteinchen, im Winter Eisstiiclrchcn, die vom Winde aufgewirbelt die Iustrume~~te in aefjllr brucliten 
'.crschlage~i zu ~verden. Man war daller, sobald der Wind an Starlie xunalim, gexwnngen selbc sofort abzu- 
llchmen, wodurch die Beobachtungen oft Tagc liil~durch unterlassen wcrdeu mnssten. 

Vorl der Veriiffcntlichung der gewonnenen Date11 wollte man jcdocl~ nicllt abstchen, da selbe miiglicher- 
wcise Verwcndung finclell lriinncn; doe11 unterliess mau selbc, mit Ausnahune der Aubringung der gcfunde~~cn 
Ill~trumentaif'ehler, in irgend welcller Richtulig eioer Ijcarbeitung xu unterziellen. 

Die Insolation wurde im Jahre 1882 tlglich einmal um 11" Vornlittags, im Jahre 1883 stllndlicll 
beobaclitet. Zu diesem Bcliufe dienten drei gewiihnliclle Vacuu~ritherlnometer. Von clicsen war je einc Kugel 
nlit scl~warzem und weissem Anstrich versehen, wlhrend das dritte cine gewiihnliclie, rnetallisch-gllr~zciide 
Oberflaclie xeigte. Die Glaslltillen der zwei letztgenaunten Instri~mentc wnrden am 2. October Abends bei 
Gelegenheit des damals 11erl.schenden E-Stnrmes zertriimmert, so dass nur das erstgensnnte, allerdings dim 
wiclltigste intact blieb. 

Dic Untersuchuug des Nullpunktes dieser Instrumente, welclle in dcr oben gegebencn Reiheufolge mit 
Nr- I, 11 und 111 bexcicli~~et wurden, ergab am 6. September 1882 folgendcs Resultati 

Vacuum Thermometer Nr. I -0.1 

n n Nr.11 0.0 
n 77 Nr.111 0.0 

kine weitere PrUfung derselben Sand vor dem 2. October nicht statt, doch ist anzunel~rnen, dass die beidell 
"rbrocl~encn Thermometer Nr. I1 uud 111 aucll bei etwas hbheren Temperature11 lieinen sonderlicheii Fehler 
besassen, so class die in den Tabellen bis zu dcm oben crwiilintcn Datum niedcrgelegte~~ Beobaclitnngsresaltate 
recht gut verwerthbar sein dlirften. Die wiihrend desselben Zeitralimes uiiter den1 Eispuiikte beobi~chtetcn 

s* 
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Temperaturen waren so gering, dass auch fiir diese die mitgetheilte Correction des Nullpunktes noch volle 
Giltigkeit besitzt. 

Das Vacuum Thermometer Nr. I wurde am 21. Februar 1883 in Bezug auf den Eispunkt neuerdings 
untersucllt und mit dem Normal Thermometer bei verschiedenen Temperaturen verglichen. 

Die Resultate dieser Vergleiche sind folgende : 

21. Februar 1883 Coi~ection bei 56 .2"  -0- 1 "  Zahl der Lesungen 4 
4 0 . 4  -0.1 n 3 
25.6 -0.1 n 3 
0.0 -0.1 n 5 

-10.2 -0.1 n 3 
-23.4 0.0 97 2. 

Die in den Tabellen enthaltenen Zahlenwerthe stellen im Jahre 1882 das innerha.lb 24 Stunden 
bcobachtete Maximum, im Jahre 1883 den zur vollen Stunde beobacliteten Grad der Insolation vor. 

Die chronologischen Aufschreibungen iiber die Eisverhiiltnisse sind den Tabellen der meteorologiscl~en 
Elementc angereiht und enthalten die rticksichtlicll der Bildung und Uewegung des Eises gesammelten Daten. 
Von diesen Vorgiingen lassen sich als wichtigste die Nachstehenden herausgreifen. 

Nachdem am 24. Juli 1882 das letxte Treibeis in nijrdlicher Richtung gesichtet worden war, konnte in den 
folgenden Monaten, ungeachtet vieler und heftiger Luf'tstromungen aus dem 4. Quadranten, kein Eis am 
ITorizonte entdeckt werden,woraus sic11 wohl der Scllluss ziehen Iasst, dass wallrend des Tlerbstes die Eisgrenze 
in sellr grosser Entfernung in nijrdlicher sowohl, als auch in westlicher Riclitung gelegen liaben muss. Ftir 
diese Annahme spricht insbesondere die friiher so haufig beobachtete Thatsaclie, dass alle Winde von N bis W 
regelmassig auch grosse und ausgedehnte Eismassen mit sic11 flihrten, die wenige Stunder] nach dem Ein- 
setzen dicser Luftstrbmungen am Horizonte erschienen und scl~liesslich dicht an den Ufersaum der Insel 
angeschoben wurden. 

Allerctings waren im Herbstc nur die Mollate August und September in Rezug auf die Windrichtung dem 
Eintreffen dieser Erscheinung gtinstig gewesen. Im October gestalteten sic11 die Windverhiiltnisse derartig, 
dass dul~cli selbe weder das Entstehen, noch das Antreiben von Eis gefijrdert werden konnte, und selbst im 
November, der schon tief'e Temperaturen hrachte, liess sic11 nooh nicht die geringstc Spur von. Eisbildung in 
den Ruchten oder auf offener See bernerken. 

Erst gegen ICnde der ersten Halfte des December kam es zur Vereisung der Hucht und in der zwciten 
BBlf'te zur Bildung becleutender Eismengen. Am 24. schoben sich namliclt mit ~~ordliclieri Brisen Eismassen, 
die in der Nachbarschaft der Insel selbst ihren Ursprung genornmen liaben niiissen, was sich aus den 
geringen Dimensionen dcr Schollen erkennen liess, stidwarts und fiillten die Einbuchtungen der Insel mit 
einer bis auf Sehweite reiche~~den Eisdeclie. 

Die wMhrend der letzten Tage des genannten hfonats herrschenden tief'en Temperaturen vollzogen hierauf 
den Process der Vereinigung und Vcrkittung der losen Stlicke, so dass schon am 29. die gesammten Mengen 
zu einer geschl6ssenen Iql&clle verbnnden waren, dereii Ausdehnung ebenso weit reiclite als unsere Fernsicht 
von dem beilgufig 80" hohen der Station gegeniibcr liegenden Bergrticken. Sowie anfangs Janner der Wind 
auf' SE iiberging und die Starke desselben zunahm, wurdc das Eis an der Westseite der Insel abgetrennt, trieb 
vor dern Winde in nordwestlicher Richtung weg und entschwand innerhalb weniger Stunden den J3licken des 
Beobachters. 

So liess ~ i c h ,  z111na1 wenn NW-Winde auf SE  oder umgekehrt einsetzten, wiederholt beobachten, dass 
dss Abtreiben des IGises eine von der Itichttlngsanderung der Winde tlbhlngige Erscheinung sei. Ein ]anger 
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dauerndcr Impuls dcs Windes geniigte, um die gesammtcn Eismassen in Bewegong zu setzen. Die Grijsse 
dieser letzteren war natiirlich von der Starke der Luftstromung und der Ausdehnung der Eisfllcl~en abhangig. 
So vie1 rnan von dem erwahnten Fernsichtspnnlrte aus wahrnehmen konnte wurde nie die ganze Masse in 
Bewegung gesetzt, sondern immer lostc der Wind an der Lusseren Eisliante der Insel parallele Streifen ab, 
his endlich auch das letzte knapp am Ufer liegende Eisfeld den tibrigen folgte. Dieser Vorgang spielte sic11 
auf der jeweiligen Leeseite der Insel in derselben Weise ab;  auf' der Luvscite hingegen entstanderi machtige, 
rnehrere Meter ITol~e betragcnde ~ b e r e i n a n d e r l a ~ e r u n ~ n  (Hummockreihen), welcl~c in wirretu Durcheinander, 
bei finsterer Nacht nur schwer cine passirbare Stelle ausfindig machen liessen, urn das Beobachten der See- 
wasserten~peratur zu ermijglichen. Gelangte man in irgend einer Weise iiber dieselben, so falid mall dann 
gewtihnlich zwischen sich stossenden und iibereinanderscliiebcndeil Flarden eine eisfreie, oder wenigstcns mur 
mit Eisbrei bedeckte lileinc Stelle offenen Wassers, welche ftir den gewiinschten Zweck gcniigte. 

Einzelne Eisstticlie sowie such Schollen wurdeii wiihrend dieser I'ressui~gea so lioch ans Land ge,schobeli, 
dass selbe beim Umsetzen des Windes und Abtreiben des Eises ail Ort und Stelle liegen blieben. Sellnee untl 
Kllte verband diesc ~bcrbleibsel  unter einander, wodurch sie das Aussehen einer compacten l\Iasse 
annalimen, welche die Uf'er einsaumtc und den bis sp l t  in deu Mouat Juni dauerriden Eisfuss der Iiiiste 
bildete, der sich in mancherlei Riclltung als eine Art nattirlicher Molo nutzbar erwies, und so bcispielsweise 
der Krahnvorrichtung fiir den Pegel als Unterlager diente. 

Das Zu- unci Abtreiben des Eises wiihrte bis zum Mlrz, in welcliem Monate die Verhaltnisse durcl~ den 
a~~gesprochenen arlitiscllen Cllaracter des Wetters insoferne eino Anderung zeigten, als das 1Cis in Folge 
~ ~ l ~ r v ~ ~ l ~ ~ ~  luld variabler 'J3riscn llahezn wllirend des ganzcn Mouats dic Insel in einer bis an dell I-Iorizont 
reichenden Ausdellnllng besetzt hielt; gewi~hiilich stellte (lie von Spriingen durchzogene Masse cine dicllt 
gesclllosselle Fllche vor. Die Spriinge waren tlleils durch das Hebe11 U I ~  Scnken dcr Eisdecke iuit Flut l~ 
und Ebbe entstal1den, tilt ils durcll die Polarstriimung veranlasst worden; grosserc Verschiebungen mocllten 
tlurcll scliwer~re all der lnssercn Eisliante herrschendc Winde verursacht worden sein. Nur sclten licsseu sich 

einzelnc ns l~er  oder weiter gelegene Walcen ausnel~men, deliell dicllte, duultle Danlpfwollieu el~tstiegen. 
Die grosste Consoljdirnng der Massen dlirfte also jedenfalls UUI diese Zeit stattgdiu~deii haben, ~ o z u  

noch die co~lstallt tiefell Tenlpcratt~ren in nicht geringer Weise beitrugen. Alit deui letztei~ Tage des in liede 
Stehenden Monats gelangten nacll lallgerer Yause wieder stidiistlicl~c Wiutic zurn Durclll.uc11. Dcr Vorgang des 
Abtreibens des Eises beallspruchte bcdeuteiid inelir Zcit, als dies je friiher odcr splter der Fall 11la1; 
80 dass such dieser letztere Urnstand als eiu Beleg lnel~r itir die 0be11 ausgesprocliene Ansicht betrachtet 
Werden kann. 

Van diesen, Zeitpullkte an war der Process der Aufllisung und Vernicl~tang der Moilate hindurch wlhrea- 

den Arbeitsleistung des Winters se l~r  bemerlrbar. In den f 'olge~lde~~ Monateu, ill1 April u~id  Mai, f'tillteii sic11 die 
Buchten meist nur mit losenSc]lollen, die in griisserer oder geringerer Meuge vurnell~~~licli vor den1 Winde trieben 
Oder dcm Ebb- und Flutllstroln folgten. Auch kam es in deuselbcn xu liciner neucn Eisbildung und selbst 
die ~ w i s c l i e ~ ~  den Scbollen sic11 ergeberiden Zwischel~rliuruc waren nicl~t nlit Eisgasch betleckt. In auffallender 
Weise nahmen aber die 1)imeiisioaen dcr Schollen und Plnrden zu. 1m Wiutcr war es schwer gewesen, irgend- 
'velche Date11 in c]ieser Riclltullg ~ 1 1  samilleln, da sic11 das ICis in stcter Bcwegui~g bef'at~d. 1111 Vriilijal~r liesscil 
jedocil die DilnellsiollsverllB:lt~lisse des zutreibelldeu Eises erkcnneij, dass die herantreibentlcn Masscn illre11 
Ursprung in vie1 niirdlicller gelegenell (:egencle~~ gef'unden habcn miissen. Plarden voll 8- 10"' lliefg:tng 
ful~n?ll auf dem Meeresgrunde fest und dieliten der Vogclwelt als belicbtc A~ifentlialts- und liulleplltze. Die 
llorizontale Ausdehnung solcher Stiicke war in der Regel eine geriuge und betrug etwa 20-40'" in der 
Lal%eil- und Breitenrichtung. 

Dieses Herumtreiben der Scholleil und Flarden daucrte bis zur Htilfte des Juni und liess auf den weit 
"OI'6'cschrittenen Process der A~ifliisung schliesseu. 

Am 19. Juni kamen dic letztcn ausgcdel~nten Massell gepackten Eises vou dem bereitti er~vlhuten Aussichts- 
llunktc aus van N uber J3 his S in Sicht utid vcrbliebeil mcl~rere 'l'agc ill clieser l'osition, sclteiubar i~iiher 
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riickend und sicli wieder entfernend, his selbe endlich um die Nordspitze der Insel herum auf die Westseite 
der letzteren verscl~ohen wurden und scliliesslich in siidwestlicher Richtung abzogen. 

Die Ursache dieser Verschiebung difrfte hauptsachlich den aeit 20. Juni stetig aus SE lronlniendell 
Winden zuzuschreiben sein, welche die Eismassen gegen Westen verdriingten, wo selbe alsdann im Gebiele 
der polaren Mceresstrbmung siidwarts zogen. 

Mit dcm Verscliwindcn der erwiihnten Eisrnassen war die Insel vollkomrncn eisfrei und es konnte b i ~  znm 
Abl)ruche der Station alrl 6. August 1883 kcill wciteres Eis am Horizonte bcobachtet werdeii. 

11. Beobachtungen der Hollander, welche im Jahre 1633-34 auf Jan Mayen iiberwinterten. 

Die Beobaclitungeli der sicbell hollandischen Seeleute, welche irn Jahre 1633/34 im Auftrage der Griin- 
land Cornpagnie auf Jan Mayen iiberwintcrten, wurden Ch urcll ill 's Colleclion of voyages and travels (Vol. ii. 
Ed. 1732, pag. 369) entnommen und erstrecken sic11 iiber acht Monate, vorn September 1633 bis inclusive 
April 1634. Die Aufschreibungen dieser orsten Beobachter bescl~riinlten sich lediglich auf die Notirung dcr 
Windrichtung und ~ u f  eine Schilderung cier begleitenden Wettervcrhtiltnisse, nachderzl dan~als in keincr 
Richtung irgendwelche absolute Messung vorgcnommen werden konnte. Imtnerhin besitzen sie abcr Werth, 
d a  man insbesondere nlit I-Iilf'e der elesteren itu Stande ist, durch Vergleich derselben mit den WindverlrLlt- 
nissen im Jahre 1882/83 allgemeine Schliisse zu dehen, die iiber den Witterungscharakter des Jahres 1633/34 
Aufklarung verschaffen. 

Wei der ~be r se t zung  bestrebte man sich alle auf Wind r~nd Wetter Bezug nelirnenden Ausdriicke miig- 
Iichst wortgctreu wiederzugeben, urn n ~ i t  Hilfe dieser eine Zusammenstellung der in gleicher Weise geschil- 
derten Vcrh5ltnisse mijglich zu machcn, da  (lies noch dcr einzige Weg war, der zu einein Resultatc fiihrtc. 

Die tlgliclicn Aufzeiohnungen der Holliinder liber Wind nnd Wetter befiniten sicli hier angefilgt. 
Leider erscheincn diese Aufschreibungen nicht vollstaiidig sondern zeitwcise rcclit mangelhaft, ila i l l  

cinzelnen Fallen nur die Windrichtung notirt wurde, eiriigc Melc abcr jedc Bernellung fiir den betreffenden 
Tag fehlt. Im Allgemeincn geht aus denselben hcrvor, dass die Beobachtungen manchmal mehrmals wiihrend 
des Tages, sowie einmal Abcnds oder in der Nacllt stattfanilen, nleist aber auf eine Tagesbeobacl~tung 
beschrlnkt blieben, urld in diesern F d l c  liiichst wahrscheinlich ein allgemcines Bild der Wettervcr.l~%ltllissc 
dcs betreffenden Tages gebcn sollen. Die Verwertliung der vereinzelten Nachmittags- ixnd Nachtbeobaclltu~~gc~l 
bot daher Schwierigkeiteo, wesshalb selbe bci der Z~xsammenstellung der Resultate aucll nicht weiter in 
P,eriicksiclltigung gezogen werden konnten, dies mit urn so mehr Bercchtigting, als man wH11rend des Aufe~lt- 
haItes in Jan Mayen im Jallre 1883/84 so h8ufig die Erf:~hrung zu r~~aclieil Gelegenheit hatte, dass dersclbe 
Witterungstypus Tage hindtirch kaum eine wesentliclle ~ a d e r u n g  erleidet, da sow0111 die kalten als auch die 
warmen LuftstrFmungen, wenn zur I-lerrscliaft gelangt, diese meist (lurch Iangere Zeit behaupten. 

Zur Rezeicl~nung der IntensitLtsverI~altnisse wurdeii von Seite der NollBnder fast ~.egelmassig dieselben 
Ausdriiclce bentitzt, welclle cine Sclreitlung der Winde nach ilrei StLrlrestafen, namlich: Starm, starker Wind 
und leichte Rrise ermoglichten, wessllalb diese Classification aucll in der spater fblgenden Tabelle 55, welclle 
man flir die Beobaclltungsperiode anfertigte, beibehalten wurde. Zur Defiiiirung der Warme- u l ~ d  Wetterver- 
haltnisse wurden gleichfalls die von Scite clcr Holltinder verwendeten Ausdrtieke bentitzt. 

Die folgenden Tabellen 53 und 54 bringen die WindverhLltnisse der correspondirenden Monate tler beiden 
Beobachtungsjahre zur Anschauung, und zwar sind auf beiden die Winde in Percenten der fliiufigkeit 
dargestellt. 

Der Hauptunterschied dieser Tabellen pragt sic11 darin aus, dass im Jahre 1633/34 NE-Winde die 
Hauptrolle spielten, w8;hrend auf Tabelle 5 4  den SE- urld E-Winden der grtisste Percentsatz zukornrnt. Die 
grosse Haufigkeit NE-licher Luftstrljn~ungen im erstgenannten Jahre war zweifelsohne durch eine von der irn 
Jallre 1882/83 herrschenden sehr verschiedene Luftdruckverthcilung bedingt. Wenn es nun gestattet ist, &us 
der ltictitung der vorwiegenden Luftstriin~ungen auf die Verthcilung des Luftclruckes, sowie auf die Lage des 



barometrischen Minimuins einen Rtickscl~luss zu bilden, so ergibt sic11 letztere in1 Jallre 1633134 in SE, E und 
NE der Insel Jan Mayen, welcl~e Annalirile illit der von Hewn Prof. Molln susammengestellten und durcll 
Isobarenlrarten veranschaulichten normalen Vertlieilung des Luftdruclres uber dem atlantischen Ocean selir gut 
iibereir~stin~mt, da der Verlauf der Isobaren in der Mehrzalil der in Rede stellenden Monate in der That eine 
NE-liclie Richtung zeigt, welche vorwiegend durcli das westlicli der norwegiscllen Nordktiste liegende Deprcs- 
sionsgebiet bedingt wird. 

Tabelle 53.  Haufigkeit der Winde in Percenten Tabelle 54 .  Haufigkeit der Winde in Percenten 
wahrend der Monate September-April 1633134. wahrend der Monate September-April 1882183. 

Die partielle Nichttibereinstimmung des Decembers, Jlnners und Februars mag darin ilire Erkliirung 
finden, dass diese Monate den grijssten Luftdruclrschwank111igen ausgesetzt sind und alljllirlicli selir bedeutende 
Verschiedenheiten aufweisen dtirften, daher :iuch eine lrleine Abweichung von der normalen Vertheilung des 
Luftdruclres nichts Befremdendes an sich trlgt. Andererseits ist aber nicht ansser Aclit zu Iassen, dass die Lage 
der Isobaren in diesem Theile des nordatlantischen Oceans nacl~ Schiffsbeobacl~tungen hestimmt wurde und 
diesc gerade im Winter in Folge der unglinstigen Eis- untl Wetterverliiiltaisse am sparliclisten sind, wesshalb 
auch die Mijglichkeit nahe liegt, dass der Lauf derselben nicht so riclltig zur Darstellung gebracht werden 
konnte, wie dies ftlr die librigen Monate der Fall sein mag. 

Der f%r das Beobachtungsjahr 1882183 berecllneten thermischen Windrose lasst sicli entnehmen, 
dass NE-Winde einen erniedrigenden Einfluss auf die Teinperatur der Luft iiben ; librigens gcllt dies auch 
aus den Beol.)achtungcn dcr Hollander direct l~ervor, da Init dcm Eintritte dor NE-Luftstrijn~nngen stets 
auch Frost oder hcftiges Frostwetter beobaclltet wurde, wie dies aus den tUglicllen Aufzeichnungen dcrselben 
leicht ersehen werden lrann. Das Vorherrscl~en dieser lralteii Luftstromungen wiilircnd dcr :tcllt Monate dcr 
Ikobachtungsdauer musste illitliin auc11 cine derartige Erniedriglung der Lufttcmperatur zur Folgc geliabt 
habcn, dass clas Jahr 1633134 auch geringere Ternpcraturen aufwies, als dies im J:lhrc 1882183 der Fall war, 

in welcliem E und SE Luftstromungen Tage, ja im October 1882 fast Wochen liindurcli die warme Lnft aus 
(]em Gebiete tier liquatorialen Meeresstrb~nung dcr Insel znftlllrtcn. Wic vcrschieden hievon ist dcr October 
16333! Der Pcrccntsatz nijrdlicher und no~.dwestliclicr Winde erreichte damals sein Maximum init 67 Percent, 
Wabrend 19  Tagc init Riiltc, darunter vier ,,sehr lr:~lte~g und zwei ,,ausserordcntlich kalte" notirt wurtlen, und 
an1 2. October an der Siidseite, am 19. an der Nordseitc des Ei1:uiiles die erstc Eisbiltlung beobaclitet wurde. 

Das erstc Luftdruclrmaxirnun1, das im Jalire 1882 im December zur Beobachtung gelangte: fiillt mitl~iri 
irn Jalire 1633 entschieclen schon auf dcn October uncl diirfte nocli im Novclllber cine Fortsctzung erfahrcli 
Ilaben, da aucli dieser Monat 45 Percent nordliclier Winde aufweist. I11 iilinlicller Weise 15sst sich auch fur 
Marz und April des Jalires 1634 n ~ i t  zicmliclrer Sicllerlicit ableiten, dass sie dul.ch cin Luitdruckn~aximum, 
~ S h r e n d  die Moilate December, Janner und Februar, die beiden letzteren lnit Gewisslicit, durch ein baro- 
metrisolles Mininlum gclrenrlzeichnet waren. 

- 

W 

September 3 27 7 30 . 20 10 

October. . 32 35 3 . 7 16 7 
November. 24 21 3 1410 3.521 
December . . 3 24 10 30 13 17 
J a n n o r . .  10 13 13 1 0 1 0  7 30 
Februar . . I I 14 48 8 1 1  

r . .  . 8 36 . 1 6 2 0  8' 4 
p i . .  . 8 32 8 4 1 6  . 20 

Sept.-April 12 24 13 1 1  12.5 8.5 13.5 

E 

21-3 
0.631.338.7 

6.814.720.7 

4'927*234*2 

5'220'427.0 

A t  

Scpto~ilber 
October. . 
Novel~iber. 
December. 
Jiinner . . 
Fubrosr. . 
Alsrz . . . 
April . . . 
Sept.-April 

k,.2 0 
IS% 
462 

30 
31 
29 
30 
30 
27 
25 
25 

227 

3 . 
3.5 
3 . 

4 . 4  . . 
2.0 

S E  

22.4 

18.332'5 

23'427.2 

8.613'4 
18'827.9 

N NE ! N W C : ~ l x n ~ s ,  

. 

. 

. 
7 

8 
12 

3'5 

S 

10.1 
2.8 
2.7 
2.7 
2.6 
5.5 
5'9 
3.3 

4.4 

14.4 
11-8 
20'3 
35.0 
18.8 
9.0 
z5.1 
15.6 

18.9 

SW 

2-0 
1.6 
1.7 
0.3 
2.0 

2.1 

3'5 
2.0 

1.8 

3.6 

6.5 

2-8 

3'4 
13.3 

W 

4.6 
3.5 
3.3 
3.1 
4.4 

6.7 

4.5 

NW 

19.4 
8.1 
11-8 
13.4 
10.9 

4.0'11'~ 
6.324'9 

11.0 

14.0 

Calm 

2.2 

1.6 
2.9 
3.3 
7.9 
1.6 
8.9 
1.4 

3.8 



Eine Ahnlichkeit in den Wrtterv0rg;ingen dieser beiden Jahre besteht nur insoferne, (lass in jcdem der- 
sclbcn walrrend des Winters cine 'I'eriode lnit geringem Luftdracke auftritt. 

Ein Vergleich der in beidcn Jahren zur Reobachtnng gelangtcn Eisverhkiltnisse zeigt gleic'hfalls eincn 
bedeutcnden Unterschied, der die frtlher gezogenen Schlusse niir zu unterstiitzen vermag. Wllhrend man im 
Jabre 1882 erst im December in dcr Urngebung der Insel entstandenes Eis gewahrte, wurden im Jahre 1633 
ausser den fiiiher erwiihnten Eisbildungen im Umkreise der Insel am 19. und 20. October Eismassen am 
Horizont und auf einige Entfernung von derselben cntdeckt und am 29. desselbcn Monats die Bucliten 
bei Nordwind n ~ i t  Eis vollgeftillt, das auf Sehweite reichte. Die tibrigen das Eis betreffenden Beobachtungel~ 
zeigen rnit den im Ja1il.e 1882 gemachten vollkommene ~bercinstimmung. ~ b c r  tlas Verschwinden des Eises 
in1 Frtlhjahre 1Xsst sic11 kein Urtheil f&llen, da die Heobachtungcn nur bis zuni 30. April wal~ren. 

Die' folgende Tabelle 56 bringt die Summe der Tage  nit Niedcrsclilag, mit verschiedcnen W5irmcgr:lden, 
nlit stiirmischem Wetter etc. zur Darstellung, wiihrend Ta\Jclle 55 die analogc Zusa~nmenstellung fur die 
entsprechenden Monatc des Jahres 1882/83 entliiilt. 

Tabelle 55. Summe der Tage mit Niederschlag, Sturm, Nebel etc. f i r  die Monate September-April 1882,/83. 

Tabelle 56. Summe der Tage rnit Niederschlag, Sturm, Nebel etc. fur die Monate September-April 1633134. 

S a h 1  d e r  T a g c  m i t  
I 

&I o rr a t A n ~ n e r l r u n g  

- - - -- - - -- -- - - -  - 

2 I .  . 4 
2. Oetobcr, Eiabilduua at) cicr Siidscite October . . I I I 6 3 . 13 4 2 3 I . .  { der Insel, 19. an der Nordacite. 

November . I 3 I I . 3 6 2 3 I I .  . . .  
22. December, lraltestor T a g  dcr be- Decelnber . 4 8 2 2 . g 3 ' ' ' I - { obi~c i~ tc t  wurde. 

Jgnner . . 2 14 2 5 . 9 3 I 3 I . . 2 6 7. Jiinner, stgrkster Sc11noef:bll. 

Februar . . .  8 2 I . 3 3 I . 4 .  2 1 4  

. 2 1 1  2 . 4 3  I 1 1 1 .  . 2 3  

1 . .  1 2 .  3 . 5 1 ' .  I .  I 3 7  

Sept.-April 21 56 18 22 I 47 23 10 17 13 7 10 I 4 832 

Z 

M o n a t  

September . . . . . .  
. . . . . . .  October 

. . . . . . .  November 
December . . . . . . .  
Jlnner  . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Pebruar 
Marz . . . . . . . .  
April . . . . . . . . .  

. . . .  September-April 

Dieunterscl~iede, welche sich durch Vergleich der vorstchendenTabellen ergeben, lronnen nntilrlicherweise 
nicht als positive Anlialtspunkte zur Bildunf; irgendwelchel~ Sehlusses dienen, da  es heute unmBglich erscheint,, 

Z a h l  d e r  T a g e  I n i t  

Sturm 

7 
4 
2 

3 
4 

I 6 
5 
5 

46 

= - 

19 
25 
13 
10 

I9 
13 
I I 
20 

130 

triibe 

24 
29 
22 

16 
23 
22 

14 
23 

I73 

Nieder- 
schlsg 

22 

25 
21 

19 
20 

22 

13 
23 

175 
I 

Temperatur 

Nin. 
Max. s 0 1 5 0 

2 

4 
14 
23 
19 
I3 
26 
I4 

115 

14 
14 
20 

29 
2 7 
24 
31 
29 

188 

heitor-. 

3 

4 

7 

3C 

10 

5 
I I 

I 7  
19 
2 I 

13 
I9 

165 

A 

I 

I 



die vom subjectiven Geftihl des Beobachters so abhiingige Reurtlieiluag der nieteorologischen Ersclieiriungen 
einer genaueren Definition eu unterzielien. 

Die einzigen Daten, welche mit den im Jallre 1882/83 gewonnenen eine gewisse ~hnlichkeit  zeigen, 
sind die Tage mit stlirmische~rl Wetter und die Windstillen, wofir der Gimd zum Theil anah darin zu suchen 
k t ,  dass die Beobachtcr Seeleute von Profession waren, dcnen die Abhlingiglieit ilires Berofes von den Wind- 
verhaltnisscn nur zu gut bekannt war, wesshalb sie diesen Beobaclltungen auch i11r ineistes Augenmerk 
~chenkten, wiillrend den libri6.cn Ersclieinungen miigliclierweise cine mehr nebensachliche Bcachtung. zu 1'11cil 
wurde, und illre Notirung nur dann erfolgte, wenn sic so intensiv auftraten, dass sie irgendwie, sei es nun in 
physiologischer Richtung, auf das ge~viihnliche, regelmiissige Leben oder den Verkelir im Freien einfluss- 
llch~nend wirkten. 

Auf'fallend ist noch die geringe Zdil der Nebeltage. Wenn auch durch das Vorherrschen niirdlicher und 
nordiistlicaher Luftstrijmungen eine erllebliche Verrninderu~lg derselben bedingt wird, so f6llt die Zalil der- 
selben noch immer vie1 zu lrlein aus, da doc11 ostliche und ostsildbstliclie Luftstriimungen wailrend der Monate 
mit geringem Luftdruclie tiberwogen und die genannten Winde fast imtner Nebel im Gefolge haben, wie dies 
wahrend des Beobacl~tu~~gsjal~res 1882/83 so oft zu constatiren Gelegenheit war. Die Vernachlassigung diesor 
A~fschreibungen konnte hiSc11stens danlit erklart werdcn, dass Ncbel anch an der Kliate Hollands sehr l~aufig 
auftreten, und dieser Erscheinung als einer gewtjhnlichen, bckanntcn auch von Seite der Beobachter keine 
weitere 13eachtnng z~igewandt wurde, oder endlich, dass diese Leute an den Nebel in der Gegend von Jan 
Mayen wlhrend ihrer Wallfischjagden so gewohnt waren, dass sie das Auftreten desselben gar nicht weiter 
in Retracht zogen. 

I3ine ahnliche Nichtbeacl~tung f:intl auch das Polarliclit, da  sie desselben an lreiner Stellc, aucli nnr mit 
einem Worte, Erwahnung thun, woftir wahrscheinlichcrweise such die frliher erwahntc Erklarung stic11hBltig 
sein dtirfte. 

Meteorologische Beobachtungen der Hollander auf der lnsel Jan Mayen im Jahre 1633134. 

1633 
Aug. 26. N E  

27. N E  
28. N E  
29. 
30. N W  
31. N E  

Sopt. 1. N W  
2. N E  
3. N E  
4. N E  
6.  N E  
6. N E  
7. N E  
8. SE 
9. SE 
10. SE 
11. SEzS 
12. N E  
13. SE 
14. W 
16. W 
16. sw 
17. sw 
18. swxs 

steife BI-ise; Flotto segelto nach Holland. 

Schneefall. 
klar. 
in der Nacht NE. 
stoifc Kiihlte. 
Abonds NE. 
Schneefall. 

n 
regnerisch. 
in der Nacht SE z S und viol Itegon. 
regnorischer Morgen. 
klar und warm. 
sehr stiirtnisch und regnerisch. 
Nachmittags SW, Nachts NE boi tsiibom Wetter. 
steifer Wind, klt~res Wetter. 
schiiner, sonniger Tag, drehte nach NE zN 11nd I)racbte Sclinccfr~ll, Naclit still tind \,cdockt boi NW 
sch6nos Wetter, weuig Schnee, Abends NW6W, wiillrcnd dor klaren Nticlit SW. 
sehr steif, so dass die See sohil~~rnte. 
schiiner, sonniger Tag. 
sehr steif, klrtrcs Wetter. 
rognerisch. 

6Bterreichiscie Expedition nuf Jan Mayen. 



B e m e r k a n g e n  

klarer Tag, Nacht SE und sternhell. 
sonniger Tag, Nachts SW-Wind und sternhell. 
Tag und Nacht mistig und regnerisch. 
steifer Wind, starker Regen. 
bewiilkt, Nachts SE starker Regen und Ncbel. 
Vormittags Regen, Naehmittngs schan. 
Morgen sehr regnerisch, Nachmittag und Nacht sehr stiismisch. 
kaltes Frostwetter. 
sch6ner Tag, Nachts W, sehr tsiibes Wetter. 
Sturm, leichter Schneefall, Nachts schijn und sE-Wind. 
sehr steif, leichter Schneefall, Nacht sch6n mit S-Wind. 
bewijlkter Regentag, Nacht sehr nass (Regen und Schnee), sehr stiirmisch. 
sehaner Morgen, Nschmittag stiirmisch, Naclit bewiilkt. 
sehr starker Frost, Eis bildet sich an der Siidseite, Nacht klar bei iistlichem Winde. 
Vormittsg, spiiter Westwind, Frost und Schnee, Nacht hell. 
stiirmisch, Nachmittag warm, Nacht bei sehr starkem SW-Winde nebelig und rcgnerisch. 
Nachts drehte der Wind gegen Siid. 
Frostwetter, Nachts sehr steifer SWxS bci dunklern Himmel. 
Nacht sehr feucht. 
Morgens Schneefall, N:bchmitt:igs drehte der Wind nach SW 28 ,  starker Stunn, Abends Schneef:~ll, 

Frost; Wind zuerst NE, drehto dann gegen Nord und emeugte hohe Sea. 
Sturm bei Frost und Schneefall, Nachts sehr steifer NEzN. 
ausserordentliche Kiilte. 
sehr kaltes Schneewetter. 
starker Wind, Frost und Schnee. 
kaltes Wetter, Nachts anfangs sternhell, gegen Morgen stiirmisch mit Scllnee. 
Nacht theilweise sternhell. 
Wetter leidlich gut. 
sehr kaltes Wettel; Schneefall. 
frostiges Wetter mit bewolktem Himmel, Abend sternhell. 
Frost, mondhelle Nacht. 
1 Meile nordwarts der Kiiste Eis. 
schiincr Tag, ein gutes Sttick seewirts der Kiiste grosse Eissohollen, Nrtcllt knlt und E-Willti. 
frischer Wind, starker Schneefall. 
Schneefall, Nacht bewolkt. 
bewolkt, Nacht sehr schiin. 
Wetter dasselbe und etwas Frost, Nacht klar und frostig. 
kalter, sonniger Tag, Nacht sternhell. 
Nacht sehr klar, Wind aus W. 
schones Wetter, Nacht klar und sternhell. 
klares Frostwetter. 
ausserordentlich kalter Tag, ganze 13ucht und see  bis an den Horixont rnit Xis bedeck6 Nacl~ts 

starker Schneefall. 
strenger Frost, See voll von Eis, Nacht sehr stiirmisch. 
ausserordentlicher Frost und Schneefall. 
rapide Zunahme der Kiilte, Abends grimmige KRlte. 
starker Frogt. 
gutes Wetter. 
starker Frost, Himmel sehr bewdlkt, Wind aua W. 
heftiger Schneefall. 
stiirmisches Wetter, Nachts dreht Wind nach E. 
rnhig, Nachts N, Bueht mit grossen Schollen gefiillt. 
ausserordentlich kaltee Wetter. 
an Starke nachlaesend, Siidseite eisfrei. 

dicht bcwvlkt, Wind f&chend, Nachts NE. 
und sehr dichter Nebel, Nacht mondhell, Wild aus Z. 
Frost. 

Datum 

Sept. 19. 
20. 
21. 
26. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

October 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.  
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

30. 
31. 

Novemb. 1. 
2. 
3. 
4. 
6.  
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

( Wind 

W 
SEzS 
SW 
S w  
E 

S E z S  
SE z S 
E 

NE 
N 
SE 

SWzW 
NE 
NE 
E 
S 

SW 
S 

SWzW 
SCVsW 

NEzN 
N E  z N 

NE 
NE 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
SW 
SW 
W 
W 
N 

N 
N 

N E  
. 

N E  
N E  
S 
S 

N E  
N 
N 
N 
N 
NE 
E 



' ~ a t u m -  I 
Novcmb. 14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
:lo. 

1)ecelnb. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

-- 

Wind 

W 
W 
w 
N 

NE 
N 
N 
w 
w 

NWzW 
SE 

I B e m e r k u n g e n  

gewaltige Eisn~assen in die Bucht getrieben, hello Mondnacht. 

mit triibern Schneewctter, ICiilte nieht so furchtbar wie friihcr. 
zunehmender Frost, Nacht sehr schSn und sternhcll. , Sonnc zn sehen. 
triibes Schneewetter, Nachts W. 
nllcs Init Eis bedeckt an dcr Nordseite. 
schr kaltes Wetter. 
:~lles mit Eis bedeckt an der Nordseitc. 
Eis trcibt seewarts, bewolkter, triibor Tag, Nachts Wind aos W, Bncht fiillte sich wiedcr Init Eis, 

frostigcs Wetter. 
und Frostwetter. 
ertriiglicli milder Tag, der griisste Theil des Eises wurde aus der Bucht in See getragon. 
achones Wetter, Nachts E. 
Wind und sch6nes Wcttcr. 
Siidsoitc der Insel mit Eis bedcckt, Nordseite cino lialbe Mcile von dcr Iiiistc krin Eis zu sellon, 
spLtcr heftige Regengiisse. 
ctwas ltegen, Nachts SE. 
mit Regen, Eis trieb aus drr  Bucht. 
mit ltcgon, Nacllts steifer Wind. 
bewtilkt. 
ruhigrs, mildes Wetter. 
Himmel bewolkt, Wetter milde, Nacht sturnhell. 
~nistiges Wetter, Nachts S, brtlchte Schnee und Frost. 
diistcrer, frostiger Tag, Nachts W. 
blares, kaltes Wetter, Naclit frostig und sternhell. 
herrlichcr Tag, Eis all iibarall. 
schiincs Wetter, Nncht recht frostig. 
sehr kalt, r~thige Mondntlcht. 
bewolkter, diistercr Tag, ungehcuere Eismnsscn in Soo, Nacllts SE  nit Schneof:kll. 
klarer, frostiger Tag, hello Mondnacht. 
triiber Tag, Eis wurde in die Bucht zuriicltgedriingt, wahrend der Nacht SW. 
mondliolle Nacht. 
baw6lktcr, diisterer Tag, Ntrchts schneite und thaute es. 
diistcrer Regentag. 
starker li'rost, ruhigc bcwijlkte Nacht. 
ruhiges Wctter, dunlrle Nacht. 
diistcres Schneewetter, es fror und sclineite sehr st:rrk, Wind aus N. 
B~icht mit Eis gefiillt, klltester Tag, vier Stunden Tageslicht, Naolit sternhell und ruhig. 
heller, frostiger Tag, stiirlnischo Nscllt mit stnrkern Sclineefi~ll, Eis in dor Bucht. 
mistiges Wcttcr, Nacht sternhcll mit stnrlcem Frost und Sturm aus NE. 
hiibschcr Tag, Nachts Wind aus N. 
ltlarer, frostiger 'J'ag, Naclits drehte der Wind nnch NW. 
Nacht bei ostlichem Winde dunkel und ruhig. 
sehr triibes Schneewetter. 
klarer, aussorordontlich knlter Tag, Nachts SE, Scl~neefall, Bucht cisfrei. 
steif, bewtilkter, ruhiger Tag. 
tiichtiger Schnoefall, Kiilte ertriiglich. 

1 duster, kalt, frostig. 
klarer Tag, Eis an der Bucht gcdriingt, Nachts E und bewtilkt. 
lcichter Rogen, Abends starker Regen und steifer SW. 
kaltes Wetter, Rucht voll mit Eis, Naclit ziemlicli inilde bei ijstlichem Winde. 
dichter Nobel und Frost, N;leht stornhell, W-Wind. 
klarer, frostiger Tag, Nachts Sclineefall und stoifer N. 
steif, grosse Mengen von Schuee, wie bis nun noch niolit beobachtet, fielen zu Boden. 
sehr fro~tigea Wetter, Nacht ausserordentlich kalt und stiirmisoli. 
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ausserordentlich kalt und stiirmisch, Bucht voll Eis, klare Nondnacht. 
ruhiger, freundlicher Tag, heftige Kilte, Bucht voll Eis. 
klar und ruhig, Nachmittags 8-Wind, bewolkte sich hierauf, Nachts kalt, Wind bringt grosse 

Schneemengen aus YE. 
Schneefall, KIlte nicht so ubermLssig, wie in den letzten Tagen, Morgens Bucht oisfrei. 
brachte eine Masse Schnee, Nacht sehr klar. 
ziemlich klarer Tag, Nacht mondhell, zeitweise sternhell. 
Schneefall, Eis beilaufig 1 Meile von der Kuste, Nacht mondhell, Wind NE. 
ertragliches, gutes Wetter. 
kaltes Nebelwetter, Nachts Nordwind, Bucht fror zu. 
kalter Nebeltag, Nuchmittags W und Nachts Schneefall. 
und starker Schneefall. 
und Schneewetter, Nachts E-Wind und starker Schneefall. 
sehr starker Wind, heftiger Schneefall, Nachts W-Wind. 
und Schneefall, Nachts schr starker Frost 
klarer, frostiger Morgen, Nachts E-Wind. 
Eis seewarts getrieben, klares Wetter, Nachts sternhell, Norgens S und hewolkter Himmel. 
ateif, Nacht schr kalt. 
starker Schncefall, Abends Bucht mit Eis bedeckt, Nachts bcwolkt und S-Wind. 
milder, bewolkter Tag, vie1 Eis in die Bucht getrieben, Nacht dunkcl, schneeig, E-Wind. 
hicrauf SE und Schneefall, Nachts Eis seewarts getrieben. 
Nachts W mit starkcm Regen, Morgens Bucht voll Eis. 
ruhiger, klarer und frostiger Tag, Sonne zu when, Nachts E-Wind und schones Wetter. 
reichlicher Schneefall, Nachts Nordwind, sternhelles Frostwetter. 
hell und ruhig, an der Nordseite der Insel iiberall Eis, Nacht ruhig und sternhell. 
klares, sehr kaltcs Wetter, mondhellc Nacht. 
Nachts bewolkt mit SE-Wind, Kalte nimmt ab. 
Eis seewarts getrieben, Nachmittags S-Wind, Schncewetter, Nacht sternhcll. 
truber Tag, Nachts E-Wind mit leichtem Schneefall. 
ruhig und bew(ilkt, Wind wechselt nach SW, klare Mondnacht. 
steif, triibes Wetter. 
ruhiger Tag, Eis ansser Sichtweite seewarts getrieben, klare Mondnacht. 
heftiger Schneefall, Wind aus S. 
schbner, milder Tag, Nacht dunkel, sturmisch, Wind dreht nach SW. 
Himmel bewiilkt, Nachts E-Wind. 
leichter Schneefall, Nacht dunkel, aber nicht ungewohnlich kalt. 
schneeiges, ruhiges Wetter, Nacht mondhell. 
klarer Tag, Nachts thaut es und wurde sehr sturmisch. 

Wetter milde, aber triibe. 
Bchneefall. 
bewolktes, mildes Wetter. 

leidlich milde. 
klares Wetter, Nacht zuerst schon und ruhig, spater frostig und Schneefall. 
starker Schncefall, Nacht dunkel und frostig. 
sehr kalt, vie1 Eis in die Bucht getrieben, dunklc, frostige Nucht. 
sehr heftiger Frost, T t ~ g  bcwiilkt, Naaht klar mit Nordwind. 
bewolkter Himmel, Nachmittags Sonne zu sehen. 

windstilles, ruhiges Wetter, Nachts Sudwind und Thauwetter. 
klares Wetter, Eis aus der Bucht, aber nicht uusser Sichtweito gctriebcn, Nacht finster, Wind aus SW. 
Sonnenschein Vormittags, spHtcr regneriscli, Nachts finster und SW-Wind. 
starker Wind, Wetter klar und kalt, wahrend der Nacllt finster und frostig, schr stcif'cr NE. 
heftiger Nordwind trieb das Eis in kleinen Stucken in die Bucht. 
bewolktes, ruhiges Wetter, Kllte ertrlglich. 
bew6lkt. 
Nacht sehr ruMg nnd angenehm. 

Datum 

Janncr 9. 
10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21, 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Februar 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
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Datuni 
-- 

Miirz 7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

April 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
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N E  
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N E  
S 
S 
S 

E 
N 
NE 

B e m e r k u n g c n  

I 

bewolkt und ruhig, Nacht stiirmisch aus NE. 
mit dunklem, triibem Wetter, Nacht stemhell. 
bewolkt bei starkem Froste. 
fror sehr stark, ausserordentlich kaltos Wetter, Nacht sehr klar und frostig. 
ruhiger, sngenehmer und sonnigor Tag, Nacht Siidwind, schiiues Wetter. 
Eis aus dcr Bucht seewarts gctriebon, Nacht dunkcl, doc11 niclit kalt, SE-Wind. 
bewiilkter Tag., Nachts Wincl und Wetter wie friiher, sehr finster, miissig kalt, NE-Wind. 
sehr kalt. 
mildes Wetter, Nacht dunkel, Wind aus SW. 
sehr kalt, Nachts Wind aus Nord. 
Bucht mit Eis gcfullt, Nachts N-Wind. 
bewolkter, frostiger Tag, sternhdle Nacht. 

rnhiger, sonniger Tag, soweit Fernsicht ermiiglichte, allos mit Eis bocleckt, Wind aus S. 
diisteres Regenwettor, Eis soewarts getrieben, Nacht bewiilkt, Wind sus S. 
und dichte Wolken. 

sngenehmer, sonniger Tag, Nachmittags SE-Wind, Nacht sehr finster. 
sonniger, ruhiger Tag, Abends Siidwind, der einigc Wolkcn brachte, Nacht lclar mid ruhig. 
Eis durch die See in die Bucht gedrlngt, Tag sehr hell, Nacht selir klar. 
schanes, klures Wetter. 
bewiilkter Tag, Wind aus SE, Eis seewiirta gotriebcn. 
bewiilkter, milder Tag. 
Nacht sehr finster. 
leichter Schneefall. 
bewiilkter Tag, Nacht sternhell, Wind aus S. 
Schnee, keine besondere Kiilte, Nacht dunkel. 
bewolkter Tag. 
sonniger Tag. 
Nacht dunkel, Wind aus SE. - 
klares Wetter, dunkle Nacht. 

kaltes, sonniges Wetter. 
Nacht kalt und frostig, Wind cLU8 N. 
klares Wetter, Buclit voll Eis. 
sohr kaltes Wetter, Nachts Wind wie vorlier. 
klarer, frostiger Tag. 
Bucht voll Eis. Nacht kalt und dunkel. 
Sonnenschein, Nachts Siidwind, Eis seewiirts getrieben. 
stiller, milder Tag, Nachts Brise aus W. 
Tag klar, Nacht dunkel. 
sehr bewtilkt, Bucht voll Eia. 

bewolkter Tag, Eis treibt nordwiirts nach See, Nacht schneoig, E-Wind. 
holler, ruhiger, sonniger Tag, Nacht bowolkt, Wind aus NE. 
Eis an den Strand gedriingt, Nachts Siidwind, der cs auasor Sicht brschte. 
leichter Regen, Nacht dunkel. 
Tag und Nacht bew6lkt. 
etwas Sonnonachoin, Nacht dunk01 mit steifem NW. 
Ruhiger, bewolktcr Tag, Nacht schlin, Wind aus W. 
Thauwetter, Nacht bewiilkt, oltno Regen, Wind  us E. 
bewtilktos Wetter, Eis seewkts ausscr Siclit getrieben, N:~clit bewiilkt iuit staifem Nordwinde. 
Nachts steifer NE. 
klarer, sonniger Tag. 



B. Beobachtungen auf See. 

Die meteorologischen Beobachtungen wahrend des Anlaufens der Insel Jan Mayen, sowie wahrend der 
Rlickfahrt nach Europa wurden an Bord S. M. Transportdampfers ,,Polau gemacht. Dieses Schiff, in erster 
Linie dazu bestimmt das gesammte fiir die Errichtung der Station nothwendige Materiale aufzunehmen, war in 
keinerlei Weise mit besonderen Einrichtungen ausgestattet, welche fiir umfangreiche wissenschaftlichc 
Beobachtungen nothwendig sind. Man beschrankte sich daher wahrend der beiden Fahrten auf die sttindliche 
Beobachtung des Luftdruckes, der Temperatur und Feuchtigkeit der Luft, der Richtung und Geschwindigkeit 
des Windes, ferner der Menge und Form der Wolken, der Hydrometeore, des Zustandes der See und der See- 
Oberflachentemperatur. 

Die zur Verwendung gelangten Instrumente wurden in Bezug auf ihre Provenienz und Prllfung schon frtiher 
besprochen, so dass hier nur eriibrigt, die verwendeten Instrumente zu nennen und die Art und Weise der 
Installirung und Beobachtung zu beschreiben. 

Luf t  d r u  c k  : Zur Messung des Luftdruckes stand das Aneroid-Barometer Nr. 50721 in Verwendung. 
Dieses Instrument am Achtertheile des Dampfers, in der Deckhlitte, 4.5" tiber der See Oberflache aufgestellt 
war daselbst vor jeder Beschadigung oder zuflilligem Stosse sehr wohl verwahrt. Die Temperatursch~vankui~gen 
in diesem Raume, abgcsehen davon dass sie nur geringe waren, vollzogen sich langsam. 

Der Einfluss der Sonne, welch' letztere librigens nur ausserst selten mit ihrer ganzen Intensitat flir wenigc 
Stunden zur Wirkung kam, maclite sich in der Deckhlitte lcaum merkbar. 

Wie bereits auf Seite 9 erwahnt wurde, war es vor der Abfahrt von Pola unmijglich gewesen dio 
Temperatur und Theilungs-Correction des Aneroids zu bestimmen, da es hierzu an der nijthigen Zeit gebracli. 
Nachdem abcr die genannten Correctionen nach allen bis jetzt gewonnenen Erfahrungen constante Grossell 
sind, die einmal mit Scharfe bestimmt keinen weiteren nachweisbaren Verlnderungen selbst im Laufe von 
Jahron unterliegen, so lasst sich aus zwei Standesbestimmungen, welche zu verschiedenen Zeiten gcmacl~t 
werden, das Verl~alten des Aneroids in der Zwischenzeit mit grosser Sicherlieit beurtheilen und jede ~ n d e r u n g  
der Standea Correction erkennen. Eine solche jedoch vollzieht sich Bnssel.st gleichmiissig, wenn das 
Instrument keiner unpassenden Behandlung ausgesetzt und in derselben Ruhelage belassen wird. 

Dies tri£ft bei dem in Verwendung gestandenen Instrumente vollstandig zu, das vom Augenblicke, wo es 
an Bord installilt worden war, bis zum Zeitmomente der Ausschiflung in Jan Mayen unberlibrt am selben 
Flecke stand. Das gefundene Lusserst gtinstige Resultat, das man in der Folge anzufuhren und zu beweisen 
Gelegenheit haben wird, spricht selbst fur das sehijne Verhalten desselben. 

Behufs Bestimmung der Standes - Correction trachtete man vor der Abfahrt von Pola gleichzeitige 
Ablesungen des Controll-Baromete~vs Fuss Nr. 80 und des in Rede stehenden Aneroids zu erhalten, die bei 
einer mijglichst gleichen Temperatnr und nahezu constantem Rarometerstande ausgefihrt wurden. 

Im Ganzen musste man sich mit folgenden neun Vergleichen begntigen, die man in den letzten Tagen des 
Monats Marz 1882 vornahm. 

Bo A t C A' no-A' 
767.15"" 768.85"" 16.3" -0.39 768.46"" -1.31 

67.10 68. 80 15.7 -0.37 68.43 -1.33 
66.90 68 . 70 15.6 -0.37 68.33 -1.43 
66.12 68.00 15.6 -0.37 67.63 -1.51 
66.39 68.05 14.3 -0.33 67.72 -1.33 
66.59 68.50 14.5 -0.34 68.16 -1.57 

66.60 68.50 14.7 -0.34 68.16 -1 a56 
65.42 67.50 14.0 -0.32 67.18 -1.76 
68-29 67 -40 14.1 -0-32 67 -08 -1.79 

Mittel 766 - 40 768.26 15.0 -0.35 767.91 -1 -51. 
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Hierbei bezeichnet B, tlen auf 0, Celsius reducirten Stand dcs Queclrsilberbarometers Fuess Nr. 80, A die 
Aneroidlesung, t die Temperatur des Aneroids, C die Correction ftir die Temperatur und den Theilungsfeliler, 
A' die von diesen Fehleru befreite Lesung des Aneroids und B,-A' die Differenz der reducirten Barouieter- 
stande, also die Constante a des Aneroids in dcr Brcite von Pola. 

Die grosste Differenz cler Temperatur betrug 2 . 3 "  C., wic dies aus den Temperatur-Angaben des 
Aneroids ersichtlich ist, wahrend die Schwankung des Luftdruckes nur 1.4"" eweichte; letzterer kann daher 
wohl als vollkon~men constant betrachtet werdeu. 

In Folge der vom Aquator gegcn die Pole zunehmenden Schwere ist es selbstversttilldlicl~, dass bei der 
auf Jan Mayen vorgenommenen Standesbestimillung nicllt mehr dieselbe Correction, wie oben, gefunden wurde, 
sondern dasselbe eirie erltsprechende ~ n d e r u n g  erlitten hatte. Die Grijsse dieser ~ u d e r u n g  resultirt aus der 
folgcndcn Betrachtung. 

Sei A', eine auf O0 reducirte und von allen sonstigen Fehlern befreite Aneroidlesung in der Breite y', B', 
der dazu gellorige auf o0 C. reduzirte Stand des Quecksilberbarometers, so ist 

A', = B', -I- B', F sin 'y~ '  1) 
wobei F die Zunahme der Schwere vom Aquator gegeu die Pole bedeutet (F=0*00518). Bei ~ u d e r u o g  des 
cp' in niirdlicher Riclitung, also nach cp", wird das Aneroid im Falle volllrommen gleicl~er Luftdrncl~verthcilung 
Uber dcr Erdoberflache uribeeinflusst den Stand A', zeigen, wahreild das Quecksilberbaroil~ctcr riicht die 
frlihere, sondern eine davon verschiedene, geringere Lesung ergeben wird. 

Betrage die am zweiten Orte gemachte Lesung des Quccksilberbarometers Bi ,  so ist 

A', = B",+ BlF  sin 9". 2) 

Die Differenz der beiden Gleichungen 1) und 2) bringt somit die &~deruiig der Schwcre iln Falle der 
Vcrander;ng der geographischen Breite zur Kenntniss. 

Die Grosse dieses Betrages wird ausgedriiclct durcli: 
- B: - B', = F (B;' sin 9"- B', sin eyl). 

Es  muss also die Standes-Correction urn den obigeil Betrag in Jan Mayen grosser erscheincn, nls in Pola. 
Da nun die Rreite des erstgenannten Ortes rund + 71°, jeiie des letzten + 44.9" betragt, so wird durcl~ 
Einsetzung der entsprechenden Werthe in die Formel die Vergrbsseruiig der Standes Correction nlit -1 .581nm 
berechnet, woraus sich die Gesammtgrosse des Standesuntet.schiedes des Aneroid-Barometers Nr. 50721 
G'egen das Quecksilberbarometer in Jan Mayen mit -3.09 ergibt. 

Es ist dies genau dieselbe Grossc, welche auf Seite 12, bei ~e legenhei t  der Standes-Coi.rcctions- 
Be~ t immun~en  der Aneroide gefunden wurde. 

Die an Bord S. M. Schiff ,,Polal( genlachten Barometerbeobachtuligen vvurdcn in Folge dessen mit Hilfe 
der far das verwentiete Aneroid im September auf Jan Mayen gefundenen Formel 

corrigirt, nachdem in letzterer die Standes Correction noch wegen der Reductioi~ auf das Meoresniveau 
um 0.42"" vermindert worden war. 

ER sind daher die gesammten Barometerstinde, welche in den die Beobachtungen auf See enthaltenden 
T:~bellen vorkommen, gleichzustellen Beobachtungen an einern Quecksilberbaronieter in der Breite des Stations- 
Ortes Jan Mayen, welche auf 0" Celsius und auf das Meeresniveau reducirt wurden. 

Der wahrend der Beobachtung dieses Instrumentes eingehaltene Modus war folgender: vorerat notirte 
der Beobachter die Temperal.ur des Aneroids, hierauf schritt er an die Beobaclltnng der Zeigerstellung, wobei 
0' Parallaktische Fehler zu begellen miiglichst vermied. Wenn das Schiff in Folge des mehr oder minder 
bewegten Zustai~des der See rollte ond stampfte, erfolgte die Ablesung der Zeigerstellung im Augenblicka, in 
welcllem sich das Schiff iu der hbrhiontalen Lage befand. 



Die vielen Vorstige, die cin Aneroid als Schiffsinstrument einem Quecksill~erbarometer gegentiber aufzu- 
weisen veimag, sind schon so vielfach erwahnt worden, dass es unnothig erscheint, hier anf diesen Gegenstand 
weiter einzugehen, umsomehr, da  die gewonnenen Erfahrungen denen der meieten friiheren Beobachter ganz 
ahnlich sind. 

T e m p e r a t u r  u i i d F e u c h t i g k e i t  d e r L u f t :  Ftir dieMessungder Lufttemperatur, verwendeteman das 
Thermometer Capeller Nr. 69, wallrent1 das Thermometer Capeller Nr. 60 als nasses Thermometer eingerichtet 
und gleichzeitig abgelesen wurde. Auf der Iiiickreise dienten die arif Jan Mayen zu demselben Zwecke in Ver- 
wendung gestandenen Thermometer Nr. 8, respective Nr. 6. Die genannten Instrumente waren in einem 
Hguschen untergebracht, dessen Seitenwande und l'htiren aus Doppeljalousien bestanden. Die Ventilation war 
auf diese Art vollkommen befriedigend. Melir Schwierigkeiten bot die Auffindung cines passcnden Platzes ftir die 
Aufhangung des Hauschens. An Bord eines Schiffes ist es  ausserst echwierig einen in dieser Richtung glin- 
stigen Platz zu finden, da  so viele auf die Temperatur einflussnehmende Factoren vorhanclen sind und durch 
ihr Zusarumenwirken die einschlagigen Beobachtungen nur zu leicht unricbtig und wertl~los zu machen ver- 
mogen. Nach vielen Versuchen erwiesen sich die Seitenwande der Deckhiitte als zweckentsprechend, doch 
wurde stets Rucksicht darauf' genommen, dass sich das Thermometerhauschen auf der Schattenseite dieser 
Hlitte befand. Die Feuchtigkeit wurde aus den Angaben des trockenen und nassen Thermometers mit Hilfe der 
Wild'schen Psychrometer-Tafeln abgeleitet. 

Bei der Beobachtung dieser Instrumente nahm man stets darauf Rticksicht, jede Beeinflussung derselben 
mijglichst zu vermeiden. 

Richtu:ng u n d  G e s c h w i n d i g k e i t  d e s  W i n d e s .  Die Richtung des Windes wurde mit Hilfe eines am 
Topp des Grossmastes angebrachten Windzeigers nach dem Regelcompass bestimmt, sodann in die wahre 
Richtung durch Anbringung der Deviation des Schiffes und der Declination verwandelt und nach der inter- 
national festgestellten Bezeichnung eingetragen. k:s mag auch erwahnt werden, dass jene Fehler in der Rich- 
tungsbestimmung, die ihre Quelle in dem durch das in Fahrt befindliche Schiff erzeugten LufZstrome finden, 
bei der meist geringen Geschwindigkeit, welche man durch die Umstande einzul~alten gezwungen war, ganz 
ausser Betracht gelassen werden konnen. Die Geschwindigkeit des Windes wurde nach der Beaufol+tlschen 
Scala geschatzt und nach derselben in Meter per Secunde verwandelt. Dieses Vorgehen besitzt u~nsomelir 
Bnrechtigung, da ja  sammtliche Beobachter Seeofficiere waren und eine vieljahrige uijbung in Beurtheilung 
von Wind- und Wetterverhaltnissen batten. 

M e n g  e u n d  F o r m  d e r  W 01 k en.  Diese beiden Erscheinungen wurden ganz analog den Bestimmungen, 
die sich hieriiber in der ersten Abtheilung befinden, notirt. 

IIy d r  om e t e o r e: Stiindlich wurde die Art des Niederschlages unter dieser Robrik bezeichnet, liberdies 
fanden liervorragende Erscheinungen wabrend der Stunde in den ,,Bemcrkungen" Aufnahme. 

Z u s  t a n d  d e  r S ee. Der mehr oder minder bewegte oder ruhige Zustand der See wurde nach der in der 
k. k. Kriegsmarine tiblichen Weise mit ,,ruhigL', ,,leicht bewegt", ,,bewegtL( und ,,stark bewegt" im Beobach- 
tangsregister vorgemerkt, wahrend man die Bewegungsrichtung nach dem Regelcompasse beobachtete, dessen 
Angaben sodann in wahre Richtnngen verwandelt wurden. 

S e e -  0 b e r  f l a c h  e n t e m p  e r a t u  r. Zu den Beobachtungen der See-Oberfl~chentemperatur wurde dae 
Miller-Casella-Thermometer Nr. 21342 vevwendet. Die 13eobachtung begann etwa 8-10 Minuten vor der 
vollen Stunde, da  dieses Zeitintervall flir die Exposition bestimmt worden war. Das Instrument wurde nacll 
dem Herausholen sofort abgelesen. 

Um Beeinflussungen durch das Maschinen-Condenswasser ferazuhalten, nahm man die Temperatur- 
messungen nur auf der Steuerbordseite des Dampfers vor. 

Bezliglich der Reihenfolge, in weleher die einzelnen Elemente beobachtet wurden, galt als Norm zuerst 
die Angaben des Barometers, sodann jene der Thermometer zu notiren, worauf die Windrichtung undBewegungs- 
richtung der See nach dem Compahls gepeilt und die Windstarke geschiitzt wurde. Hierauf eifolgte die Notirung 
der Menge und Form der Wolken, der Hydrometeore und des Zustandes der See. 



Die Beobachtiung der Se-qwassertemperat~~r wurde von einem zweiten gut gescliulten Beobacliter 
besorgt. 

Sammtliche Beobachtungen wurden nach der Bordnhr vorgenommen, die nlan tiiglich nm Mittag nach 
wahrer Zeit richtig stellte. 

Ausser den erwlhntcn Bcobaclttui~gen gab m:ln sich aucll wiilirend dcr Fahrt nach Jan Mayen allc Miilie 
die StriirnungsverhUtnisse lrennen zn lernen, stiess jedocl~ bei der Ausfiihrung dicses Vor11:tbens auf mnnclierlei 
Hindernisse, die es unmiiglich machtcn, diesbeziigliclie genane uncl siclierc Beobachtungen zu erhaltcn. 

Griisstenthcils sind die I-Iiudcrnissc clurcli Schwieriglseitcn, mit wclchen die Navigation selbst vcrbunden 
war bedingt. 

Um Striimu~~gsverhiiltnisse z~x erforscl~en, tritt in erster Linic die Erfiillung eincr llaul~tbeding~iiig ller:ll~, 
die darin besteht, iniiglicltst gcnaae Scl~iffspositioncii zu erl~alten, die unabhiingig von Logg unil Coinpaus 
bestimnlt wurdcn. Sobald diese Bcdinguiig nicht zutrifft, verlieren nucll irlle anderweitig sic11 crgebendcn 
13esultate den Charalrter der Wal~rl~ei t  uiid gleichen wcit e l~er  Vcrmutliungen oder vagen Behauptungen. 

Leider waren die Eis- und Witterungsverhaltnissc w8hrend. dcr Zcit vom 27. Juni bis 13. Juli, also von~ 
Augeubliclre, wo das Eiland gesicl~tet wurde, bis zunl Momente dcr Landung ausserst ungiinstige. Die Navi- 
gation langs des in geschlossencn Massen ost- u ~ i d  sudwarts der Insel liegenden Treibeises, an dessen Grenzen 
man den Bediirfnissen cntsprcchend, unter steter Rticksichtnahme auf einen miiglichst geringcn I<ohlcn- 
verbranch, theils dampfte, theils mit Segeln fuhr, um bci dem 1ien.sclienclen dicliten Nebel viellcicht clocli 
irgendwo cine Walre zu finden, welche das Anlaufen der Insel ermiiglichte, maclite selbst die Loggrcchnnng 
von vorneherein selir unsicher. ~ b e r d i e s  trat nocli tier ijbelstalld hinzu, dass die nnsserst ungiinstigen 
Bewiilkungsverhiiltnisse nur selten cs miiglicll machten, die Insel, cinzelne Tl~eile oder Punlstc dcrselhen zu 
sichten oder gar dic Sonne zu schen. Nur zeitweise ergab sic11 die glinstige Gelegenlieit einige So~lnenliiilien 
zu beobachten, die dann zur Correctur des Schiffsortes beniitzt werden Ironnteii. 

Die zwiscllen dein gcgissten t~nd  astronon~iscl~eil Besteclr sich ergebenden Differenzcii wurden bei der 
Rearbeitung des gcsammten Materials nochmals clurchgerechnet und dadnrcli nusgeglicl~cn, dass man selbe auf . 
die in der Zwischenzcit zurtickgelegten Curse und Distanzen cntsprechend vertheiltc. 

Bei dieser Arbeit gelangte man anch znr Erlcenntniss, dass in Al~betracl~t der niitunter bedeutenden 
Diflcrenzen zwiscllen dem mittelst Logg u i ~ d  Compass nnd dem ntlchtrlglicl~ clurcli Ausgleicli bestiiilmtcn 
Schiffsorte - also der scheinbaren nnd wal~rscl~ciiilicl~ei~ Schiffsposition - cs ausseror~lcntlicli scliwer fiillt, 
irgend welcl~e bestiinmte Striimungsriclitung fiir jeden eiiizeliicn Tag :anzugebcn. Wohl aber \liar es iniiglicli 
die Ortsversetzung im Allgemeinen zu bcrecline~i, also einc Art Gencralcurs, dc11 die Strbmnngen wll~rcncl (ler 
~~renzungsel~oche einliieltcn, zu finden. 

Beim ersten Anlnufen der Insel in1 Mai uiid Juni 1882 beobacl~tcte man am 2. Juni in ? = 69" und 
A=- 3.3" eine westliche St~~i in~ung;  doch wurdcn in dcn folgenden Tagen 1iichtnngsbcstii~~m1ingeii unniiiglich, 

da gleichzeitig mit einer Bsron~eterdepression eine steife l<iihlte einsetzte, wiihrend welchcr der Dainpfer mit 
wenigen Segeln beiliegend stark dem Abtreiben ausgcsetxt war. Als man gegcn Ende Juiii die Insel zurn zwciten 
Male anlief, wul-de das Vorl~andeiisein eincr solchen Striimung in den ersten Tagen des Juli in un~nittelbaror 
Nahe der Ostlciistc des Eilantlcs neuerdings constatirt, doc11 schien die liicht~ulg rnehr WNW-licli gewcsen zu 
sein. Die Stlirke der Striimung variirte ausserot.dentlich, indein sie bald nnr 2-4 Seeineilen, bald wieder, so 
z. B. am 8. Juli, an welchelil T:ige die Scliif~spositionen ~nittolst Peilungen vo11 1,andluarkeii besti~nlut jvcrden 
lzLonnten, selbst 12 Seemcilcn in 24 Stunden erreicllte. Eincn wciteren Beleg ftir die Existenz einer wcstliclien 
oder WNW-licl~en Striimung bictet die Verschiebung dcr Eisgrcnzen selbst. Wll~rqncl der Fa l~r t  wrirde niiinlich 
llicht unterlnssen neben cler Curslinie aucl~ die Contourea der Eisgrcnzc nuf eigeneii I<arten einzutragea, lvoflir 
man jeden dritten oder vierten Tag stets cine ncue l<arte beniitxtc. Durcl~ 13ctrachtung dieser der lieillel~folgc 
nach ergab sic11 einc dentlich ausges~~roclicnc Verscliiebung der Eisgrenzen in WN\V licller Iiichtung. 

Von fritheren Beobachtern, welclie iiber die in dcr Gegend von Jan Mayen gefundenen Striiinungen 
berichten, ist insbesondere Capitiin Li o l d e  w cy ,  der Iqltlirer der zwcitcn deutschen Polarexpodition, zu neiinen, 

~~turruichiacl~u Exgoditlo~l iruf Jau Milyon. 11 
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Tabelle 57. Darstellung der taglichen Periode der 

E l e m e n t  
-- - -- -. - 

Luftdruck . . . . . . . 
Temper:itur . . . . . . . 
Fcuchtigkeit, :~bsolute . . 

77 ri>l:btive . . 
Windgeschwindigkeit . . 

I I / Mittrg 
-- -. - 

93'5 

der im Jahre 3869, in cler ersten Ilalfte des Juli, in der Gegend der genannten Insel, sowie noch mehrere 
Llngengrade westlicli derselben eine westliehe Stromung fancl. 

An dieser Stelle sei nebstbei erwlhnt, dass wlhrend dcr I<reuzungsperiocle :1nc11 Messnngeii der See- 
wasserten~peratur in verschiedenen Tiefen ausgefuhrt worclen, deren Resultat darauf fiilirte, dass die 
Erwiirmnng des Wnssers nur in den obersten Schichten tlurclig~~eifend war, da an cinzelnen Tagen bei einer 
durehschnittlichen Oberflacl~enteinperatnr vori 2 - 8  - 3 . O O  schon in 20" Tiefe 0 . 5 "  und in 40'" 0 . 0 "  C. 
beobachtet wnrden. 

Schlieselicll siiid i n  den folgenden Tabellen die walircnd cles Monats Juli 1882 gesamillelte~i meteorologi- 
sclien Beobachlungen, in Anbetl.aeht dcs Umstandes, dass clcr grBsste Theil derselben in der m t ~ ~  MUSS-Ruclit 
oder doch im nacllsten Uml~reise der Insel gemacht wurdc, zu Tages- und Monatsrnitteln vercinigt worden, 

Tabelle 58. Tagesmittel der meteorologischen Elemente wahrend des Monats Juli 1882. 

I 

Datum 

I. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

13- 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Mittlere Wind- 
G oschwindig- 

keit 

- -- 

)let. per Scc. 
6 .2  
2 . 1  

3 '6  
8 .0  

1 1 - 5  

10.5 
15.6 

5'2 
6 .3  
5'1 

3 ' 5  
1.0 
3 ' 3  
5'3 
1 ' 2  

3 ' 8  
3'7 

2 .6  

3 ' 5  
1 ' 2  

2'6 
4 ' 3  
6 .1  

8 . 3  
12.6 
5 '1  
2.7 
2.4 
1 . 0  

Luftilruclc 

Mittel I Max. 1 -  Min. / D;K 

Tempcratur iler Luft 

Mittel I 31iix. / i n .  p- 
nim 

760,zg 
57'71 
58.02 
62.88 
60.14 

54'77 
53'00 
55.32 
55-84 
56.07 

55'30 
56.57 
55'24 
54.63 
56.52 

56'41 
49'73 

47"74 

49-46 
53'63 
53.60 
51.65 
54.16 

55'89 
54'49 
48.57 
47'40 
40.08 
50.36 

Fooclitigkoit dcr Luft 

absolute relt~tive 

nil11 
763.3 

58'1 
59.8 

64.8 

55'9 
54'0 
56'1 
56.6 
56.5 

55'8 
57'0 
56'7 
55.4 
58.1 

57'9 
52.8 

4k.5 
52'1 
54'3 
54'3 
52'5 
55'5 

56 '3  
56.1 
51 '4  
48'6 
49.1 
51.2 

--- - 

lnrn / nlnl 

- - - 

m111 
5.88 
6-07 
5 '88 
5'44 
5 '02 

5.69 
5.56 
5 '42 
4-92 
4'77 

5'50 
5'S2 
4'58 
4.46 
5.18 

5'24 
6 -54  

6.06 

5.71 
5'33 
5.26 
5.20 
4 '74 

5'72 
6.25 
6'00 
5'44 

0 

3'83 
4-75 
4.04 
3.24 
1.69 

3.42 
3-16 
3.82 
2.75 
1.76 

2'94 
3.26 
0'44 
0.36 
3'72 

3.57 
5.92 

4"16 

3.34 
2.62 
2-47 
2.29 
1.32 

4'40 
5.09 
5-32 
2.97 
3-91 
5.22 

758.3 
57'4 
56.9 
59'8 
56.3 

53.8 
52'5 
53'9 
55.1 
55.6 

54'9 
55'9 
54'2 
53.8 
55.1 

53.8 
47'8 

4'7.3 

47.3 
$1 '9  
52.6 
50'9 
$2'7 

55'5 
52.6 
47'8 
45.0 
45'7 
43.2 

-- 

p. c. 
97'7 
94'8 
9h.8 
94'4 
96.6 

97.1 
96.7 
90. I 
88.3 
91.2 

96.8 
94'9 
96.4 
94' 1 
86.7 
88.9 
94'4 

~ d . 4  

97'8 
96.0 
95'5 
95'8 
93'7 

91.4 
95'3 
98.4 
95'7 

. 

0 

4.8 
6 - 6  
5 - 8  
5 '1  
2.7 

4.2 
4 '0  
6 .3  
6 .4  
3.7 

4 ' 0  
6 .6  
1 .5  
1 - 8  
8 .0  . 

5 '8  
8'7 

;-, 
4'2 
3 .1  
4 ' 1  
4 .2  
2.7 

5 ' 2  
6 .8  
7 '2  
6 .1  
6 .7  
7'7 

0 

3 .4  
3.2 
2.0 

0.6 
- 0 - 1  

2.6 
2 .1  

1 ' 4  
- 0 . 3  

0.0 

1 . 1  

1 ' 4  
- 0'5 
- 0.7 

0.4 
2 .0  

3 ' 0  

3 .1  
1.8 
1 .8 
1 - 4  - 0 . 2  

- 0.4 

2.6 
4 .6  
2.4 
1 ' 8  
0.7 
3'5 

5.0 
0 - 7  
2.9 
5.1 
8 .5  
2.1 

1 ' 5  
2 . 2  

1 . 5  
0.9 

0 ' 9  
1 . 1  

2.5 
1 .6  
3.0 

4 - 1  
5 '0  

I"2 

4 .8  
2 ' 4  
1.7 
1.6 
2 '8  

0.8 
3 .5  
3 - 6  
3 - 0  
3 .4  
2 .0  

- - 

0 

1 . 4  
3.4 
3 '8  
4 '5  
2'8 

1.6 
1 .9  
4 .9  
6.7 
3.7 

2.9 
5 '2  
2 . 0  

2 .3  
7.6 

3.8 
5'7 

2.6 

2.4 
1 '3  
2.7 
4 .4  
3 '1  
2.6 
2 .2  

4'8 
4 ' 3  
6 . 0  
4'2 



meteorologischen Elemente wahrend des Monats Juli 1882. 

Alittel I E 1 e In e n t 
- - - . - . - 

Tabelle 59. Haufigkeit und mittlere Geschwindigkeit der Winde wahrend des Monats Juli 1882 .  

753 '99  

3 ' 38 

5 56 

94'8  

5 a 2 

,Luftdruck 
'I'cuipcr:~tor 

Feuc11tigkeit~:tbsolute 

77 relative 
Windgcscliwindiglrcit 
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C. Tabellen der stundlichen 

Luftdruck. 
AU y ust 1882. 700'""+ HBlle des Barometers liber Meer 10.70". Jan Mayen. 

-- - -- - 

1 D a t u m I  1 2  - 1 3  4 6 / 6 7 1 8  ( 1  1 0  1 1  IMittag-1 1 2  A 

Beobachtungen auf dem Lande. v I 

Luftdruck. 

8 _ '  __ . 

49.4 50.0 49.7 49 '5  49.6 49'5 49.6 49'7 
49.4 49.3 49 '4  49 '6  49.7 49'6 69'5 49'7 
52.5 52 '8  53.4 53.6 54.2 54.4 54-9  55'4 
60.6 60.9 61.2 61 .3  61.9 62.0 61.9 62'1 
63.3 63.3 63.4 63.4 63.5 63.6 63.5 63.6 

60.1. 60.0 59.8 59'7 59'7 59 '5  59'4 59'3 
5 6 8  56.7 56.5 56.2 55'7 55.0 54.5 54" 

- 5 3 . 0  52'7 52.7 52.8 52'7 52'9 52'7 52'5 
50.8 50'5 50'5 50'5 50.5 50'4 50'3 50'5 
50.3 49.6 49.6 49.2 48'7 48.1 47.2 46'5 

46.6 47.0 47.4 47.7 48.2 48.4 4 9 0  49.O 
52.0 52.2 5 2 6  52.8 52.8 53.1 53.6 53.5 
53.6 53 '5  53'5 5 3 1  52.9 52.9 52 o 51'7 
48.9 48.9 49.0 49.3 49.7 49.9 50 .1  50" 
53'2 53'7 53'8 54'2 54'5 55'0 55.2 55'4 

57'8 58'0 58.0 58'2 58.1 58.0 57.9 57'7 
54 '9  55 .1  55 .1  54.1 54-7 54.1 53.9 54'O 
55'5 55.6 55.8 55'9 56.1 56.0 55.8 5 ~ ' ~  
5 3 6  53.6 53.9 54'0 54'1 54.3 54.5 54'3 
51.8 51.6 51 .6  51.4 51.4 51'3 51.0 50'7 

50'5 51.0 51.4 51.8 51 '9  52.2 52.4 52'8 
55 '6  55'5 55.7 55.8 56.0 55.8 55.3 5 ~ ' ~ .  
53 '5  53'4 53.6 53.3 53.5 53'4 52'9 52'4 
49.2 49.2 49.2 49.1 49 '6  50.2 49.8 49'7 
50.6 50'7 50.7 50.8 50'7 50'9 50.8 5 I . I  

52.6 53.0 53.5 53'5 53'7 54.0 53.7 54" 
5 5 9  55.8 56.1 56.3 56.1 56.2 56.0 55'9 
57.3 57.2 56.8 5 7 0  57.1 57.6 57.7 57'3 
59'0 59.2 59.4 59.5 59.7 59.7 59 '4  59'9 
59.1 58.9 58'7 58.4 58.4 58.0 58.1 57'9 
53.6 54.1 54.8 54'9 55.4 56.0 5 6 2  56'7 

53.90 53.971 54.06 0 2 2  54.26 54.15 - 

-- - .- - - -- 

49'8 49 '4  49.4 49.4 49.5 
48.9 48.8 48.9 49.1 49 '3  
50.8 51'0 51 '3  51.7 52.1 
59 '3  59'2 59.6 60.2 60.4 
63.1 63.2 63.1 63.3 63.2 

61.7 61.4 60.8 60.6 60.2 
57.8 57 '8  57'7 57.2 57 '2  

8. 53'7 53'5 53'3 53'2 53 '2  

Mittlere Ortszeit. Schwere Correction t 1 54"" bei 754'"". Aqcgzcst 1882. 

- , .- 
r--l I 

9. 
10. 

I I. 

12 .  

1 3  
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3 1  

/ Mittel 1 54.O5 1 53'99 1 53.95 1 54-03 1 54.02 1 54.09 1 54.09 1 54.11 / 54.11 1 53'99 1 55.72 / 52.13 / 3.59 

a,- Schwere , Correctioil I ( + 1 .54"" I bei 753""'. # I ~e~te;nnbtw I 1882. 
--- - 

I 

I .  

2. 

3. 
4 
5. 
0. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

1 3  
14. 
1 5  
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
2 4  
25. 
26. 
2 7  
28. 
29. 
30- 

Mittel 

52'0 

44 '2  
51.3 
54 '4  
48.8 
52'5 

5 7 7  
56.2 
54'8 
52'5 
53'2 

49 '7  
55.2 
54'4 
4 9 ' 9  
49'2 

50.9 
55'3 
56.2 
58.1 
59'8 
53'7 

53.76 

51'2 
52.0 

44 .6  
51.2 
54'4 
48.6 

. 5 2 ' 7  

57 '7  
56.1 
55.0 
52'4 
52.7 

49'7 
55 '2  
54.1 
50.0 
49 '4  

51.7 
55.0 
56.9 
58.6 
59-7  
53.3 

53-78 

Septem2ieja 1882. 

56.6 
54 '0  
51'8 
49.7 
45 '4  
38.8 
48.1 
43'2 
53 '1  
42.1 

56.4 
52.5 
56.3 
60.9 
59'9 

55 '4  
49'9 
56.0 
67.5 
60.6 

55 '0  
43.3 
33.7 
55'3 
55'7 

53.5 
55'9 
58.0 
56.1 
5 6 . 3  

52.70 

56.6 
54.3 
52'4 
50'1 
46.3 
38 '1  
49 '0  
43 '4  
52'5 
41.1 

55.7 
53'3 
56.1 
61.1 
60.3 

56.4 
4 9 6  
55.2 
06.3 
62.0 

55 '5  
44.8 
34 . I  
54.1 
56.5 

53'8 
55.7 
58.1 
56.3 
56.6 

52'84 

51.2 
51.6 

45'0 
51.1 
54'6 
48.6 
52.6 

57'8 
56.0 
54'9 
52'5 
52.6 

49.8 
55.0 
54'0 
49.8 
49 '9  
52'0 
55'2 
57 '0  
58'3 
59 '5  
53'1 

53.75 

56.8 
54.2 
52'3 
49'9 
4.5'8 

38.1 
48.6 
43 '4  
53'1 
41.5 
56.2 
52.9 
56.1 
61 .1  
60.0 

56.0 
49.7 
55.6 
07.0 
61 .3  

55'4 
44.2 
34.3 
54'9 
56.2 

53'5 
55.9 
57.8 
5 
56.3 

52.81 

56.7 
53.4 
51.5 
49.8 
44.9 

39.2 
47.5 
4 3 . 0  
53.1 
42.7 
56.8 
52.2 
56.5 
60.9 
59'4 

54 '9  
49.9 
50.4 
67.7 
60.1 

54.6 
42.6 
33.2 
55.8 
55 '5  

53'0 
56.2 
57'7 
55.9 
56.2 

52.65 

51.1 
51 '1  50'9 

56.8 
53.3 
51'2 
49.8 
44.3 
40.0 
46.9 
43'2 
53.6 
43.1 

57'2 
52.6 
56.7 
61.0 
59.4 

54'2 
50.2 
57.0 
68 .0  
59.9 

54.2 
42.0 
33.3 
56.2 
55.0 

53.1 
56.5 
57.8 
55.8 
56.1 

52'61 

5 0 . 7 ~ 5 0 . 7  
50'8 

cp = + 70059'48" 

56.7 
53.5 
51'1 
49'9 
43.8 

40.3 
46.5 
43.6 
53.7 
44 '0  

57.2 
52.3 
57'0 
6 1 . 1  
59.6 

53.9 
50.6 
57 .3  
68.7 
59.6 

53.6 
41.7 
33'4 
56.7 
55-1  

53.3 
56.9 
57'5 
55.9 
55.8 -------------- 
52.68 

46.1 
51.8 
53.8 
48.5 
53'0 

57'9 
55 '3  
55'4 
53'5 
52.0 

50.3 
55.5 
53'3 
49.1 
50'2 

52'5 
55.2 
56.6 
58-51 
59.0 
53.4 -------------- 
53.80 

45.3 45.9 
5 1 . 5 / 5 1 . 7  

I 

56.4 56.6 56.5 56.3 56.4 56.3 56.2 56" 
53'5 53.5 53.3 53.5 53'7 53.7 5 3 9  ~ 3 ' ~  
51'3 51.2 51'2 51.3 55.1 50.8 50'7 50'5 
49.9 50.1 50.1 50.1 50.2 50.0 4 9 - 8  49'9 
43.4 42.6 42.3 41 .7  40.8 40.6 40.0 38'7 

4 1 . 0  41'5 42.0 42 .6  43.4 44.1 44.9 45'6 
46 '3  45.5 44.9 44-5 44.2 44.1 43.9 44" 
44.0 44.4 44.7 45'2 45.5 46.2 46.5 47" 
53.8 54.0 53.6 53.2 53.0 52.2 51-6  5 0 ' ~  
44 .6  4 5 1  45.7 46.3 47.0 47.8 48'4 48'7 

57.7 57.8 58.0 58.0 58.0 57.9 57.7 57" 
5 1 6  51.8 51 .5  51 .9  51.9 5 1 . 7 .  52.0 52:; 
57.4 57.8 58.2 58.3 58.4 58.9 5 9 . 1  59 
61 .2  61.2 61.1 61.2 61.2 61.1 61.0 60'9 
59.8 59.9 59.9 59-9 59.9 60 .0  59.6 ~ 9 ' ~  
53'2 52.4 52.2 5 1 . 9  51 .6  50.6 49.9 4 g 5  
51.1 51 '6  52'0 52.4- 53.0 53.3 53.5 ~ 3 ' ~  
58.2 59'1 59.4 60.2 60.4 61.0 6 1 . 6  6'" 
68.5 68.4 68.7 68.6 68.8 68.5 68.0 67'7 
59.1 59.0 58.8 58.6 58.4 57.9 57.6 57" 

53.0 5 2 6  52.3 5 1 . 8  51.2 51 .2  50.6 5 0 ' ~  
41.6 41 .3  41.1 . 41.1 41.2 41 .1  40.4 4 0 ' ~  
33'3 33.1 33.1 34 .1  35.6 37.8 39.2 4 1 ' ~  
57.2 57.7 57.6 58.0 58'1 58.0 58.0 s 8 ' I  

55.0 54.8 54.9 54-9  54.7 54.8 54.7 ~ 4 ' ~  

53.0 53.4 53'7 53.8 53.7 53.9 54.0 s4 '0 
56.9 57.2 57.3 57.6 57.8 57.8 58.0 5'" 
57.7 57'9 58.0 58'1 57.9 57.9 58.0 57" 
56.2 56.3 56.6 56.7 56.6 56.4 5 6 6  :::i 55-7 55-6  55.5 55.5 55.1 55 '1  54-9 

52.72 52.78 52.80 52.91 52.96 63.02 53.01 52.99 

54.2 
48.6 
52.7 

57'5 
55'6 
54'8 
5 3 1  
52.4 

49.8 
55'0 
53'4 
49.6 
49'7 
52 '0 -  
55'4 
50.6 
58.4 

. 5 9 * 1  
53'0 

53.68 

54.0 
48 '5  
5 2 7  

57 '7  
55'1 
54'9 
53'3 
52'0 

50.1 
55.2 
53'4 
49.2 
49'8 

51.9 
55.6 
56.5 
58.9 
59.1 
53.2 

53.7' 



Wt4rwk. 
OctvBer 1882. Hohe d e ~  Barometers tiber Meer 10.70". Jan Mayeno WitHere Ortszeit. 
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Schwere Correction i- 1-54"" bei 756"". 'Octab@* 1889. 

- - - - 

40'8 40'8 40.9 40'7 41 '3  40'9 41'3 44'29 50.6 40'7 9 '9  
31'9 31.7 31.4 31.6 I 32.6 33.0 34.70 4r -0  30-h  10.5 
48.6 48.8 1 49'3 49'3 49'1 48'7 42.69 49'3 33'1 16.2 
48'2 47'5 46.4 45.1 43'9 42'5 41'2 47-28 49'2 41 ' 2  8 . 0  
59.6 60.3 61.1 61.9 62.3 63.1 63.6 54'55 63.6 40'9 22.7 

70.6 70.3 69.8 68.7 68'3 67.6 67.0 68-73 70.9 64.1 6.8 1 
69.9 70.3 70.5 71.0 71'0 70'8 70.1) 6 8 . 7 3 ,  71 '0  64.4 4 ' 6  
68'0 67.9 68.0 67.9 67'7 67.6 67'3 1 Ql'l 67 3 3.8 
61.9 61.7 61.4 61.4 61.2 61.0 60.6 63.82 67.1 60.6 6 ' 5  
59'2 59'3 59'5 59'2 59'3 59'0 58'8 5 9 ' 3 0 '  60.2 58.8 1 '4  - 

58'4 58'6 58.4 58.2 58.5 58'4 58'1 58-57 59" 58' I 1'0 , 

52'0 51 '3  51 '4  51 '2  51'2 50'9 50.6 54'23 58.1 50'6 7 '5  j 

53'7 54'4 54'3 54'2 54'4 54'4 54'6 52'36 54'6 50'1 4 '5  
56.1 56.2 56.2 56'1 56.1 56.2 55.9 55-27 . 56'2 54'2 2.0 i 
53'2 53'2 53'5 54'1 54'1 54'2 54'5 53'47 5Se2  52'5 2.7 

56.7 56.8 56-7 56.7 56-4 56.0 55.6 5 4 - 9 6 '  56.8 53'3 3'5 
54'5 54'8 55.1 . 56'0 56.1 56.7 57'3 54'59 57'3 53'2 4" 
58.9 58.8 59.5 59'5 59'5 59'6 59'7 59'09 59'8 57'6 2 ' 2  
63.2 63.2 63.1 63'3 63.1 62'9 63.0 61.77 63.3 59'3 4 ' 0  , 
59'3 59'0 58.5 58'1 57'9 57.2 56.6 60.80 63 '0  56.6 6 .4  ; 

51.6 51.3 50.7 50.8 50'5 50'6 50.4 52.83 56.3 50'4 5'9 
50'9 50'7 50.9 50.5 50.5 50.6 50.5 50.62 51'4 49'6 1 .8  1 
50.8 50.7 50.1 50'6 51'2 57'3 51.2 5 0 . 3 8 ,  51.3 49'9 1 ' 4  
56.2 56.5 56.5 '56.7 56-5 56'4 56.5 54.80 56'7 51'3 5 '4  
56.6 56'6 56.6 56.6 56.2 56.3 56.4 56.48 57'5 56.1 1 '4  . 
55'3 55.2 55.2 54'8 54'8 54'6 54'3 55'83 

' 57'0 54'3 2'7 1 
57'6 57.5 57.8 58'4 58.6 58'5 58.8 55'89 58.8 53'6 5 '2  
63.6 63.9 64.0 64.0 63'9 64.0 64.2 62.36 64.2 59'3 4 '9  * 

64.6 64.4 64.5 64 '4  64.4 64.3 64.3 64-30 " 64'6 64.0 0.6 
62.6 62.7 62.6 62.4 62.5 62.5 62.3 63.14 64.2 62.3 1.9 
62.8 62.7 62.4 62.5 62-4 62-5 62.3 62.55 63.0 62.0 1.0 I 

- _ _ _ i  

66.09 56.68 56-65 56.65 5 6 6 1  56.53 56-44 56.38 58'79 53-61 . 1,. 1 5'18 

- g02g17" = - 01133"52.5'. schwere Correction + 1 53'"" bei 752"'"'. Nmm&er 288'2. 
I 
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4 

Luftdruck. 
December 1882. Luftdruck. 

uittlere Ortszeit 

4 6 6  
\-- 

December 1882. 7OOmm + Hohe des Barometers uber Meer 10 70". 
Tages- 
mittel 

63.89 
52'84 
46.86 
55'30 
63'94 
62.46 
63'31 
66.29 
67'29 
65' 14 

65'36 
64' 50 
66.78 
70'69 
72.15 

71-95 
67'77 
62.31 
53'83 
51'38 
44.35 
45'73 
46.62 
52.50 
60.32 

59'00 
53'83 
52'5' 
53'09 
56.96 
57'43 

Aluximum Minimum Differenz 

= 
47'7 
55'1 
6bS8 
,o.3 
49.4 

49'4 
46n9 

60.~ 
62.8 

65'2 
54.6 
49'6 

44.8 

39'1 
29'3 
29'~ 
39'2 
Sq'6 

69.5 
"" 
31.2 
288.1 

28a7 
34'2 
36.0 
32'3 
32.9 

46.63 46-72 46.86 47.05 47'22 47-24 47'24 47'27 47'22 46-93 

- 8" 28'7" = - 01'33m52 58. Scliwere Correction + 1-52""' bei 747"'". 

48.2 
55'3 
67.2 
69.5 
49.4 
50.1 
48.0 
61.6 
59'4 
63.2 

64.8 
54.2 
49.9 
50'3 
43a8 

39.0 
28.5 
z9.6 
39.7 
55.5 

69.4 
53.7 
31.0 
26.3 
30'6 

28.5 
345 
35'9 
32.1 
32'7 

48'4 
55'9 
67.8 
68.6 
49.5 
50.2 
50'8 
61.6 
58.8 
63.6 

64.5 
53.7 
50'0 
50'2 
43.6 
38.6 
28.5 
30'1 
40.7 
56.2 

69.1 
52.6 
32'1 
24.9 
30.3 
28.5 
34.7 
35.6 
32'1 
32'9 

49.1 
56'9 
68.8 
67.6 
50.1 

50'4 
53.4 
62.1 
58'3 
65.0 

63.8 
52'6 
50'2 
50.2 
42.2 

38.4 
28.1 
31'5 
42.3 
57.8 
68.8 
50.5 
36-6 
24'1 
30'6 

28.6 
35.2 
35'6 
32'2 
33'2 

49.0 
56'5 
68-2 
68.0 
49.9 

49.9 
52.4 
61.4 
58'5 
64.4 
64.2 
53'1 
50.z 
50.3 
43.0 
38'6 
28.2 
31.1 
41.3 
56.9 
68.8 
51.6 
33.8 
23.9 
30.6 

28.6 
34.8 
35-7 
32'1 
33'2 

49.8 
57.6 
69.5 
66.9 
50.0 

50.4 
54.8 
62.0 
58'4 
65.4 
6 6  
52'2 
50'3 
50'2 
41.8 

38.0 
27.8 
32.0 
43'0 
58.5 
68.2 
49.1 
39.7 
24.7 
30.5 
28.4 
35.4 
35'4 
32'3 
33.3 

48.99 
54'56 
65-42 
6!)'86 
51-77 
48'11 
47'34 
61.14 
61'06 
61-87 

65.25 
55'89 
49'61 
50.02 
45'38 

38.72 
30.81 
28.65 
38.44 
53.10 

67.19 
55.21 
41-63 
32-88 
29.22 

28-05 
33-04 
3Se89 
32'81 
32'75 

49'7 
57'9 
69.9 
65.9 
50.3 
50'0 
55.6 
62.4 
58.4 
65.4 

63.4 
51'8 
50'3 
50'2 
41.1 

37.9 
27'2 
32.6 
43'9 
59.4 
67.2 
47.8 
41'4 
25.1 
30'1 

28'4 
35.5 
35'2 
31-9 
33'7 

49.6 
58.6 
70.6 
64.9 
49.3 

49'0 
56.2 
62.4 
58.1 
65.9 
62.9 
51'7 
50'2 
50'2 
40.6 

37.2 
26.7 
33'0 
44'7 
60.5 

66.2 
47'7 
42.6 
25.9 
30.0 

28.5 
35.8 
34'7 
31'8 
33'8 

50'5 
58'7 
70.9 
63.9 
48.9 

47.8 
57'2 
62.9 
58'4 
65.9 
62.5 
51'4 
50.1 
50'2 
39'8 
36.1 
26.4 
33'5 
45.0 
61.2 

65.2 
48.5 
43.6 
26.6 
29.6 

28.5 
35.9 
34'5 
32'0 
34'3 

50'3 
5ge2 
71.4 
62.9 
49.1 

45'9 
57'6 
63.1 
58'3 
66.5 

62.2 
50'9 
49'9 
49'9 
39'3 

35.4 
25.8 
33'9 
45'4 
62.1 

63.8 
49.2 
43'8 
27'4 
29.5 
28.4 
36.0 
34'2 
31-9 
34'7 
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Luftdruck. 
Mittlere Ortszeit. Schwere Correctioll + 1 54'"" bei 756'""'. ApriZ 1883. 

* 

4 5 0 7 / 6 / 9 / 1 O ~ I I / l P  T:~ges- lilittcl 

1 I I I I I 

Luftdruck. 
ApseiZ 188,?. 7OOmm + Hohe des Barometers iiber Meer 10.70m. Jan Mayen. 

Scliwere Correction + 1.54'""' bei 757'"" 

Datum 1  I 8 / 9 1 1 0  

I. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
g. 

10. 

H e  

1 2  

13. 
14. 
1 5  
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Mittel 

40.0 
50.4 
40.1 
47.1 
45-8  

52.3 
51.3 
50.8 
63.3 
55.3 

- 
11 1 Plittitg I 1  I e 

39-8 
50.2 
40'2 
48'1 
45-5 
51.8 
51.4 
50.0 
62.7 
56.0 

49'7 
58.9 
39'8 
40.5 
47'2 

40.4 
40.8 
51.7 
63.1 
63.9 
64-2 
72.6 
72.1 
63.7 
65.3 
66.7 
68.1 
65.0 
64.3 
70.9 

55.49 

42.1 
51.4 
43'3 
34'4 
48 '0  

56.8 
49'7 
52'8 
64.6 
52'7 

58.9 
50'8 
33'0 
45.1 
45-7 
38.1 
43'6 
57.6 
60.9 
63.6 

66.7 
73.8 
68.7 
65.6 
65.6 

68.1 
67.7 
65.3 
66.7 
72'8 

55-80 

41.4 
51.8 
42'1 
36.0 
47'4 
56.0 
50.3 
52'3 
64.9 
53'5 

56.9 
52.8 
34'7 
44.1 
46.2 

38.1 
42'7 
56-1 
61.6 
64.0 

66.4 
73-7 
69.8 
65.0 
65.6 

68.0 
68.0 
65.3 
65.8 
72'3 

55-76 

40.1 
50.6 
40.1 
45.5 
46.2 

5 3 ' 4 .  
51.2 
51'4 
63.5 
55'0 

+ 

69'9 
64.2 
52'7 
59'3 
61.2 

61.8 
66.0 
62.3 
61.9 
64.8 

65.6 
63.5 
61.3 
58'3 

. 5 7 ' 3  
61.9 
59'0 
58'3 
60'8 
61.2 

48'8 
45'7 
46 '4  
39'7 
44 '2  

49'1 
47'3 
52'3 
45'5 
46.7 
54'5 

56-50 

43.6 
48'9 
45'4 
36'6 
48'7 

56'5 
48'5 
54'8 
63'4 
51'0 

61'5 
47.0 
32'9 
46.0 
44.8 

38'9 
44'7 
59.1 
60.2 
62'9 

68'4 
73'8 
66'7 
65'8 
65'9 

68'1 
66.9 
65 '0  
68 '0  
73'2 

55.9' 

42'4 
50.9 
43.8 
34'2 
48'3 

57'0 
49'7 
53'0 
64.1 
52'4 

59'5 
50.0 
32'5 
45'5 
45'5 

38.3 
43.8 
57'8 
60.3 
63.3 
67.0 
73'8 
68.1 
65.8 
65.6 

68.2 
67-6 
65.1 
67.0 
72.8 

55-78 

41 '8  
51.6 
42'7 
34'7 
47.9 
56.2 
50.2 
52'7 
64.9 
52'9 

57.8 
I 

33'6 
44'5 
46.0 

38.3 
43'2 
56.3 
60.9 
63.7 
66.5 
73'9 
69.3 
65.1 
65.7 
68.0 
67.8 
65.3 
66.4 
72.6 

55'74 

70°59'48" 

69'7 
64 '0  
52'6 
59'5 
61.2 

61'9 
66.0 
62 '4  
62.1 
64.8 

65'6 
63'3 
61.0 
58'3 
57'O 
62.2 
59'O 
58'4 
61'1 
60'5 

47.O 
45'7 
46 '4  
3ge4 
44'5 
48'8 
47'6 
5 ~ ' ~  
45'5 
46'7 
55" 

56'47 

71.0 
64'8 
54.6 
59'2 
61.1 

61.0 
66.0 
63.3 
61.7 
64.4 

65.4 
64.0 
61.3 
58.7 
57'4 
61.9 
59'5 
58'3 
59'7 
61.0 

52.2 
45'5 
45'5 
41.7 
42 '3  

49.6 
46.7 
51'5 
46.7 
45'8 
53'2 -------- 
56.61 

71'5 
65.0 
54.8 
58.8 
61.1 

60-8  
65.8 
63.1 
61 '4  
64.4 
65.8 
64.2 
61.3 
58.6 
57'3 
61.5 
59'8 
58'1 
59'2 
61.0 

53.0 
45'4 
45 '4  
42'2 
41'7 

49.6 
46.5 
51'3 
47.5 
45.6 
52'7 

56'59 

40'3 
51.0 
40.4 
43.5 
46'4 

53.9 
51.3 
51 '4  
64.2 
54.4 

51.0 : 2 

39'3 38'3 

71-8 
65.3 
55'8 
58'9 
60.7 

60.7 
65.4 
63.1 
61.5 
64.3 

65.4 
64.4 
61.3 
58'7 
56.7 
61.0 
60.1 
57.9 
59'5 
60.9 

53.9 
45'5 
45.3 
42'7 
40'9 

49.7 
46.2 
51 '0  
48-2 
45.6 
52.5 

56.61 

Mai 1883. 

72'0 
65.4 
56.6 
58.6 
60.5 

60.6 
65.4 
63.3 

42'6 
50'5 
44 '5  
34'3 
48'4 

57'3 
49'3 
53'3 
64.1 
52'1 

60.3 
49'2 
32'0 
45'7 
45.2 

38.1 
44'1 
58.6 
60.1 
63-6 

67-4  
74'3 
67.8 
66.0 
65.7 
68.2 
67.3 
64.9 
67'5 
72.9 

55'84 

52'0 
56'1 
37'7 
42-1  
46.6 

39.2 
41.6 
52.9 
62.9 
64.0 

65.4 
73'2 
71-5 
63.9 
64.7 
66.8 
67.7 
65.0 
64.6 
71.6 

55'54 

41.0 
46.9 

39.5 
41.0 
52'2 
63.1 
64.1 

64.7 
73.0 
71.8 
63.7 
65.4 
66.7 
68.2 
64.9 
64.2 
7 1 - 3  

55'53 

70'7 
64.6 
53.8 
59'4 
61.2 

61.4 
66.0 
62.8 
61'5 
64 '5  

65.4 
63.7 
61.4 
58'8 
57'1 
62.2 
59'1 
58'3 
59'9 
61.0 

51.0 
45'8 
45'8 
41.0 
43 '0  

49'6 
47'0 
51'9 
46.1 
46.3 
53'7 

56.58 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
'9. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
3 0  
31. 

Mittcl 

43'1 
50'0 
44.6 
35'5 
48'6 

57'2 
48'9 
54'1 
64.0 
51'6 

61.1 
48.0 
32'5 
45'8 
45'1 
38.6 
44'2 
59'0 
59.9 
63.3 
68.1 
74'1 
67.0 
65.9 
65.6 

68.3 
67.3 
65.0 
67-8  
73'0 

55'91 

40'2 
50.8 
40.8 
40.6 
46.7 

54'4 
51-0  
51'5 
64.3 
54'0 

41.6 
46.8 

38'4 
41 '4  
52'5 
63.1 
64.3 

65.0 
73.0 
71.6 
63.8 
65.2 

66.9 
67.8 
65.0 
64.6 
71.4 

55'53 

10 = 

70.7 
64.4 
53'0 
59'5 
61.3 

61.5 
66.1 
62'7 
61 '7  
64'7 

65.5 
63.6 
61.3 
58'6 
57'2 
61.8 
59'2 
58'3 
60 '3  
61.0 

49.9 
45'7 
46 '1  
40 '4  
43'5 

49 '3  
47.1 
52'1 
45'6 
46.4 
54'0 

56-53 

53'1 
5 . 4  
37'0 
42 '4  
46.3 

38'7 
41'8 
53.8 
62.5 
64.0 

65.6 
73'3 
70.9 
63.8 
6 4 - 9  
67.2 
67-6  
65.0 
64-8 
71'5 

55-46 

63.7 
64.8 
64.8 
61.5 
59'4 
56.9 

59.2 
61.8 
57.9 
59'3 
01.5 

58'4 
44 '0  
45'3 
45.7 
37'1 

48.9 
44 '6  
49.4 
52.3 
44 '3  
49.8 

50.77 

40.7 
51'2 
41'2 
38.0 
47 '0  

54.7 
50.8 
51'6 
64.0 
54.0 

40'8 
51'5 
41'6 
36.8 
47'3 

55'4 
50'9 
51 '9  
64.6 
53.6 

53.9 
54.8 
36'0 
42.8 
46.4 
38.2 
42.3 
54.6 
62.2 
64.1 

65.8 
73.0 
70.6 
64.4 
65.0 

67.6 
67-6 
65.1 
65.1 
71'9 

55.49 

63.7 

64.7 
64.4 
61.4 
59.2 
57'0 

59.5 
61.7 
57 '8  
59'3 
61.3 

57'9 
44 '1  
45 '3  
45.4 
37'5 
48.8 
44'7 
49.7 
51.7 
44'4 
50'1 ------ 
56.68 

55.7 
3 
35'3 
43.4 
46.3 

37.8 
42.5 
55.4 
61-8 
64.0 

66.0 
73'4 
70.3 
64.3 
65.4 

67.7 
67.6 
65.2 
65.4 
72-0 - - -  
55'59 

63.8 

64.7 
64.3 
61.2 
59.0 
57.0 

59.7 
61.3 
57'7 
59'2 
61.2 

57'4 
44 '1  
45'2 
45 '0  
37'5 
48.8 
45.3 
49.8 
51.4 
44'8 
50.6 

56.64 

63.8 

64.8 
64.3 
60.9 
58.8 
57.1 
60.1 
60.9 
57'6 
59'1 
61.2 

57.0 
44'5 
45'1 
44'7 
38.0 

48.8 
45'6 
50'1 
50.8 
44'8 
50.9 

56-57 

63.9 
64.8 
64-4  
60.9 
58.8 
57.0 
60.4 
60.6 
57.8 
59'3 
60.9 

56-4  
44'7 
45.1 
44'2 
38'5 

49.1 
45.9 
50.4 
50.4 
4 5 ' 2 ' 4 5 ' 5  
51'2 

56-61 

64.2 

64.7 
64.3 
60.9 
58.8 
56.7 
60.7 
60.6 
57-8 
59'1 
60.8 

55-7 
44.9 
45.1 
43'8 
39'3 

49.3 
46.0 
50.5 
49.9 

51.7 

56.59 

62.0 
64.2 

65.0 
64.4 
61.0 
58'7 
57.0 
60.8 
60.3 
57'9 
59'3 
60.7 

54'8 
45.4 
45.4 
43'1 
40-1  

49.6 
46.0 
50.7 
49.0 
45'6 
52.0 

56.63 



94 A. So b ieczky ,  

Luftdruck. 
,Tzcni 1883. 700"" + I-Iijlie cles Barometers iibcr Meer 10.70". Jan Mayen. 

- 

Luftdruck. 
Mittlere Ortszeit. Scliwere Correction + 1 55"'" bei 760'"'". Juni 1883. 

- 

Y 1 4 1 5. 1 6 I 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 i)iffercnr 

5'8 
2'7 
2'4 
2.2 

1'3 
1 - 1  
1.1 

4'8 
4'9 
1.6 

3'6 
0.8 
3'0 
4'3 
0'9 

3'2 
0.6 
1.2 
0'9 
1.0 

3'0 
2'5 
4'2 
1'7 
1'4 
0.8 
2'9 
2'6 
0 9  
6-8 

2'48 

r 1 

i i i i  I 1- 

I 

66.3 
63.6 
61.0 
63.1 
62.3 

61.7 
63.4 
58'7 
53'2 
53.1 
56.8 
56'9 
59'0 
63.7 
63.1 

60.1 
59'7 
60.4 
61.2 
60.3 

63.1 
65'6 
61'2 
61.6 
61'7 

61.1 
58-2 
55'8 
55'7 
62'2 

60.46 

66.0 
64'1 
61.7 
62-7 
63.1 

61.0 
63.3 
61.1 
54'8 
52'2 

55.9 
57'3 
57'4 
62.2 
63.6 

60a4 
59'7 
60-0 
6 1 . ~  
60.6 

6 1 . ~ .  
66.0 
62.5 
60.6 
62.7 

61.8 
59.4 
55'2 
55'2 
59'8 - 
60.45 

60.8 
63'5 
61 .o 
61.0 
62.2 

61.0 
62.4 
58'3 
53'2 
61.7 

53'3 
56.9 
56'3 
59'5 
63.1 

60.0 
59'5 
59'4 
60.6 
60.3 

60.3 
63'5 
60'9 
60- I 
61.7 

61.1 
57'9 
55'2 
55'2 
55'9 

59.19 

66.2 
63.5 
611 
63.2 
62.2 

62.1 
63-1 
58'3 
53'2 
53'3 

56.9 
56'9 
59'3 
63.8 
63-1 

60.2 
59'7 
60.6 
61.2 
60.7 

63.3 
65'4 
60.9 
61.8 
61-8 

61.1 
57.9 
55'9 
55'9 
62.7 

60.51 

66-6 
63.9 
61'2 
62'8 
62.4 

61.3 
63.1 
59.6 
53'8 
52-8 

56'5 
57'1 
58'2 
63.5 
63.5 
60.1 
59'8 
60.3 
61.2 
60.6 

62'7 
65.8 
61.6 
61.0 
61.9 

61.5 
58.6 
55'8 
55'5 
61.6 --------- 
60.48 

64.79 
64.72 
62.03 
62.15 
62-91' 

61.37 
62.95 
61.16 
55'23 
52'4t3 

55'33 
57'24 
57'39 
61'68 
63.60 

61.27 
59'81 
59-86 
61.12 
60.79 
61-70 
65.20 
63-04 
60.68 
62'27 

61.49 
59.60 
56'07 
55'50 
58'98 

60.41 

G6.G 
66.2 
63.4 
63.2 
63.5 
62.1 
63'5 
63.1 
58. I 
53'3 

56.9 
57'7 
59'3 
63.8 
64.0 

63.2 
60. I 
60.6 
61.5 
61 '3 

63'3 
66.0 
65.1 
61.8 
63.1 

61 .g 
60.8 
57'8 
56- I 
62.7 

61.67 

- 

66.5 
63.6 
61.2 
62.9 
62.3 

61-4 
63-2 
59'3 
53'6 
53'0 
56.8 
57'0 
58'5 
63.6 
63.4 
60.2 
59'7 
60.4 
61.2 
60.6 

63.0 
65'6 
61.3 
61.4 
61.9 

61.5 
58.6 
55'7 
55'7 
61.9 

60.50 

66.3 
64.0 
61.5 
62.4 
63.1 

61.0 
63.3 
60.6 
54.3 
52.3 
56.0 
57'3 
57'5 
62.3 
63'6 

60.2 
59'7 
60.0 
61.4 
60.7 

62.0 
66.0 
62.5 
60.5 
62.6 

61.8 
59.2 
55.3 
55'3 
60.1 

60.43 

761""". 

65.22 
$6.00 
65'57 
62.13 
60'05 

60.39 
62.09 
63.59 
62.74 
60.63 

59'73 
57'97 
56-71 
58.08 
59-62 

61.53 
61.69 
60.57 
59'87 
58'89 
56-26 
57'32 
60.91 
60'07 
59'37 

61.49 
59-46 
59.82 
61.50 
63.12 
60.98 

60.82 

-- 

66.6 
ti7 .2 
66.7 
63'7 
61.6 

61-5 
62.9 
64'3 
63-8 
61 '4 

60.6 
58.9 
57'7 
59'3 
60.6 

62.1 
62.1 
61.0 
60.2 
59'3 

57'5 
59'5 
61'7 
61 '5 
60.4 

62.4 
60.9 
61.1 
62.8 
63.6 
62'7 

61.79 

66.4 
63.6 
61.1 
63.0 
62.2, 

61.6 
63.5 
59'1 
53'6 
53'1 

56.9, 
57'0 
58.7 
63.7 
63.3 
60.1 
59'8 
60.6 
61.2 
60.5 

63.1 
65'6 
61-3 
61.6 
61.8 

61.2 
58'4 
55'8 
55'6 
62.0 

60.51 

66.5 
63'8 
61'2 - 
62.7 
62.5 

61.2 
63.0 
60-1 
54'1 
52'4 
56.1 
57'1 
57'8 
62.8 
63.4 
60.1 
59'5 
60.0 
61.2 
60.5 

62.0 
65.9 
62.0 
60.6 
62.2 

61.6 
59.0 
55'5 
55'5 
60.7 

60.37 

66.2 
63.9 
61.4 
62-6 
62.7 

61.0 
63.1 
60.4 
54'0 
52'3 
56.2 
57'0 
57'6 
62.5 
63'5 
60.0 
59.6 
60.0 
61.3 
60.6 

62.0 
65.8 
62.2 
60.6 
62.3 

61.6 
59.3 
55'2 
55'2 
60.3 

60.35 

), = - 8 28"711 = - 0'133"l52 . 5". Scliwere Correction 

66.4 
64.1 
61.2 
62.7 
62.3 

61.2 
63.1 
59.9 
53'7 
52'7 

56'3 
57'0 
58.0 
63.1 
63.4 
60.1 
59'5 
60.1 
61.1 
60.7 

62.3 
65.9 
61.9 
60.6 
6t.2 

61.6 
58.8 
55'7 
55'5 
61'0 

60.40 

JuZi 

63.0 
66.6 
64.2 
61.4 
58.9 

59.1 
61 '4 
62.5 
61.4 
6s. I 

58'9 
56'7 
55'8 
57'7 
59'1 
60.6 
61.1 
60.2 
59'4 
58.1 

55'6 
65.6 
59'6 
59'3 
58-8 

60.3 
58.6 
58.4 
60'8 
62.7 
59'2 

59'84 

+ 1.55""" 

66.4 
66.9 
64.2 
61.7 
59'2 
61.5 
62.8 
64.0 
61.6 
60.6 

58'9 
56'7 
57'6 
59'1 
60.2 

62.0 
61.4 
60.2 
59'6 
58'1 

55-7 
59'2 
61.3 
59'5 
60.1 

62.0 
58.8 
61.1 
62.6 
62.8 
59'4 

60.81 

+ 

65.51 
67.1 
65.5 
61.9 
59'8 
60.9 
62.2 
64.0 
62.4 
boa4 

59'6 
58.1 
56.0 
59'0 
59'6 
62.0 
61.6 
60.7 
59'9 
59'2 

56.1 
57'8 
61.2 
6~'7 
59'4 
62.1 
58.8 
60'7 
6~'7 
63.6 

20.8 

6~'92 

1883. 

3'6 
0.6 
2.5 
2'3 
2.7 

2.4 
1'5 
1.8 
2'4 
1'3 

1'7 
2.2 

1'9 
1.6 
1'5 

1'5 
1.0 
0's 
0.8 
1'2 

1'9 
4'0 
2.1 
2'2 

1.6 

2'1 

2.3 
2'7 
2'0 

0'9 
3'5 

1.05 1 

bci 

66.6 
66.7 
64.2 
61.5 
59'3 
61.5 
62.9 
64.0 
61.4 
60.7 

59'0 
56.8 
57'7 
59'3 
60.6 

61.9 
61.1 
60.2 
59'4 
58.1 

55.6 
59'5 
61.5 
59.3 
60.4 

61.5 
58.7 
61.1 
62.8 
62.7 
59'2 

60.81 

65.9 
66.9 
65.3 
61.8 
59'4 
61.0 
62.1 
64.0 
62.4 
60. I 

59'5 
57'9 
56.2 
58.9 
59.7 
61.9 
61-6 
60.6 
59'8 
59'1 
56.0 
57'9 
61.3 
60.5 
59.5 
62.2 
58.8 
60.7 
61.8 
63.5 
60.6 

66.0 
67.0 
65.0 
61.6 
59'5 
60.9 
62.2 
63.9 
62.4 
60.4 

59'5 
57.6 
56'5 
5S.9 
59.6 
61.8 
61.5 
60.5 
59'8 
58.9 
56.0 
58'1 
61.3 
60.2 
59.6 
62.3 
58.7 
60.8 
61.7 
63.3 
60.4 

60.87 1 60.84 

66.1 
66.9 
64.9 
61.6 
59'1 
60.9 
62.3 
64.0 
62-2 
60.4 

59'4 
57'4 
56'4 
I 
59.7 
61.6 
61.5 
60.5 
59'7 
58.7 

55.9 
58'5 
61.4 
60.3 
59.6 
62.3 
58.6 
60.8 
62.0 
62.7 
60.1 

66.4 
66.8 
64.4 
61.5 
59'0 
61.4 
62.8 
64.1 
61.8 
60.4 

59'1 
56.9 
57'4 
59-3 
60.1 

61.7 
61.3 
60.5 
59.6 
58.3 

55.9 
59'0 
61.7 
59-6 
59.9 
62.4 
58.9 
61.1 
62.3 
63-2 
59.6 

60.79 1 60.80 

66.4 
66.8 
64.4 
61.4 
59'2 
61.4 
62.7 
64'3 
61.7 
00.6 

58'9 
56'8 
57'4 
59'3 
60.2 

62.0 
61.3 
60.3 
59.6 
58.3 

55.8 
59'2 
61-5 
59.6 
59.9 
62.3 
58.8 
61.0 
62.5 
62.7 
59'4 

60.85 60.85 

66.3 
66.7 
64.7 
61.5 
58'9 
60.9 
62.3 
64.0 
62.1 
60.4 

59'3 
57.2 
57'0 
59.0 
5 
61.7 
61.4 
60.5 
59.6 
58.6 

55.8 
58'7 
61.5 
60.2 
59.6 
62.4 
58.8 
60.8 
62.1 
63.0 
59'9 

60.83 

66.3 
66.9 
64.5 
61.4 
59'5 
61.2 
62.6 
64.1 
62.0 
60.4 

59'2 
56.9 
57'2 
59.2 
59'9 
61.8 
61.4 
60.4 
59'6 
58.5 

55.8 
59'0 
61.6 
60.0 
59'8 
62.4 
58.9 
60.9 
62.2 
63.1 
59'7 --------- 



96 A. S o b i e c x k y ,  

Temperatur der Luft. 
kugust 1882. Hohe des Ti~ermometers iibcr dem Boden 3.05". Jan Mayen. Mittlere Ortszeit. 

Datum 

I. 
2. 

3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 

I I. 

12. 

13. 

14. 
15. 
I 6. 
17. 
18. 

19. 
20. 

21. 

22. 

23. 

24- 
25. 
26. 
27. 
28. 

29. 
30. 
31. 

Mittel 

Temperatur der Luft. 
A~&g?~st 1882. 

~storroichiucilo Expoditiol~ auf JLOI M n y o ~ ~ .  

1  1 2 1 3 4 1  6 6 1  7 1 8 1 9 / 1 0 1 1 M i t t a g I 1 1 2  

3'8 
3'5 
1.8 

2 .6  
2.7 
5 '0  
7 '5  
3 ' 7  
1 .8  
3 '2  
1.0 

2.6 
7.0 

3 - 8  
2 ' 5  
5.3 
7 .4  
5 ' 5  

7 '0  
8 .5  
4 ' 3  
3 '7  
3 ' 8  
2.8 
2.6 
4 ' 0  
2 '5  
2'3 

2 .3  
2.3 

-0.2 

3.70 

4 '0  
3 ' 6  
1 '9  

3 - 0  
2 ' 2  

4 ' 1  
7 .6  
3 ' 4  

1 '9  
3'1 
1 '0  

2.6 
6 . 6  

4.0 
3 '1  
5 .6  
8.3 
5 '1  

7.0 
8 .0  
4 ' 6  
4 '3  
2 .8  

3 ' 3  
2 .8  
3 ' 9  
2.3 
2 '5  
1.8 
2 ' 1  

0 .6  

3.78 

+ 

1 ' 3  
3'5 

4 ' 3  
3 '9  
7 '1  
2 ' 0  

1 ' 4  
-1.5 

0.5 
4 ' 6  
2 .1  

-0.2 

-1.8 
2 .8  
2 .0  

6 .5  
3 ' 4  

-0.8 
1.7 
4 '1  
4 '3  
3 '0  

0 . 4  
1 ' 2  
0.6 
2.7 
3.7 

3 '9  
4 .8  
1.9 

2-15. 

3 ' 4  
3 '1  
1.8 

1 '5  
1 '9  
4 '9  
7 '9  
3 '7  

1'5 
2.9 
0 ' 4  
2.9 
6 . 1  

3 ' 9  
3 '0  
5 .8  
6 .6  
5 ' 8  

7'2 
8 . 8  
4 '6  
3 '7  
4 '5  
2 .8  
2 .3  
4 '4  
2 .4  
2 - 2  

1 ' 2  
2.6 
0.1 

3-67 - 
70'59'48". 

1 . 2  

3'" 

4 '2  
4 '0  
7'O 
1.6 
1 ' 4  

-1.7 
0 .6  
3 ' 4  
2.6 

-0.5 

-2'0 

2 '0 

1.6 
6.6 
3'O 

-0.6 
1.6 
3 '9  
4 '0  
3 '2  

-0.1 

2 ' 0  

0 ' 4  
3'O 
2 '9  

4'O 
5 ' 6  
2 '4  

..----c 
1 - 3 4  

2 ' 0  

2 .3  

3 ' 8  
3 '7  
6 .8  
3'1 
1 ' 3  

-1.0 

-0.2 

5'2 
1 ' 3  
0.1 

-2.0 

1.0 

1'7 
5 .7  
3 '4  

-0.9 
0 ' 3  
3 '8  
3 ' 8  
3 '3  

1 '4  
0 ' 2  

1 ' 2  

2.5 
2.6 

2.7 
4 '5  
2 .8  

2.21 

2.7 
2 - 6  
"9 

1'7 . 0 ' 4  
3 '4  
6 .4  
2 .9  

2.5 
1 . 2  

0 . 4  
. 1.0 

2 .3  

5'0 
1 ' 3  
2 . 2  

7 '1  
3 '0  

7'5 
7 . 2  
4 ' 2  
3 ' 8  
1 .8  

5 ' 2  
2.6 
3 .5  
2.3 
1 . 2  

0 . 6  
-0.7 

1 . 8  
- - _ _ _ _ _ C  

2-87 

y = 

"5 
2.7 

3 '9  
3 '8  
7 ' 0  
2.7 
1 '1  

-1.2 

0.1 

5 ' 2  
1 ' 9  

-0.1 

-2.1 

I ' 4  
1 ' 8  
6 . 1  
3 ' 2  

-09 
1 '2  

3 '9  
4 ' 3  
3.1 

1 ' 3  
0 .4  
0.8 
2.8 
3 '1  

3 '7  
5 .2  
1 ' 9  

3  

-1.6 
-0'1 

3 '3  
3 ' 4  
5 '6  
3 '2  
0 ' 2  

-0.6 
-0.9 

2 '4  
1-22 

1 ' 2  

-1.0 

-2.4 
1 ' 0  

2 .2  

5 .6  

0 . 7  
-0.8 

4 '6  
3'1 
3 .1  

2 '7  
-2.6 
-1.1 

1 .6  
0.2 

2.4 
5.2 
3 '1  

1 -50  

I. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
I 6. 
17- 
I 8. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Mittcl 

3'0 
2.8 
"9 
2.0 

0 .6  
3'1 
6 ' 4  
3 ' 0  
2 '6  
1 '5  
0 ' 6  
1.0 

3 '2  

5.2 
2 .0  
3 '0  
7.2 
3'7 

7 ' 3  
7 '1  
4 '4  
4 ' 4  
2 . 1  

5 '0  
2 .6  
2 .8  
2 . 2  

2.6 

1 . 8  
0.0 

1.6 

3.12 

2.9 
2 - 4  
1'9 
1 .6  
0'1 

2'3 
6 .0  
3 ' 0  

2 ' 4  
0 .5  
0 ' 4  
0 .8  
1 .8  

4 ' 6  
0 . 8  
1 '9 
7.2 
2 .9  

7 '2  
6.7 
4 .1  
3 '9  
2 .0  

5 ' 1  
2.4 
2.7 
2.3 
1.0 

0 .7  
-0.7 

0 .7  

3 ' 2  
2.7 
2 '4  

1 ' 3  
-0-4 

1 '8  
5 ' 3  
3.6 
2.8 
0 . 8  
0.1 

0.5 
1 .3  
6 
4 7 
1'7 
1'7 
5 .6  
3 '7  

7'7 
7 ' 0  
5 '2  
3'7 
2 . 4  
2.2 

2 '5  
3 ' 3  
2.4 
2 .1  

0 . 4  
0 . 2  

1.2 

2'9 
2'8 
2 ' 1  

2 o  
1.1 

3 ' 7  
6 . 4  
2'9 

2.5 
2.0 

0 .9  
1 '3  
4 ' 3  

4 .8  
2.6 
3 ' 4  
8 .9  
4 '4  

7.0 
7 ' 5  
4 ' 5  
3 ' 0  
2 .3  

5 ' 3  
2 '4  
3 .2  
2 ' 1  

2 .8  

1 .8  
0 . 6  
1 . 2  

3.31 

3 '3  
3 ' 0  
2 .2  

2.3 
I '4 
4 1  
7.5 
3.1 
2 ' 1  

2 .4  
1 ' 2  

1.3 
6 .1  

4 .6  
3 - 3  
3 . 6  
8 '6  
4 ' 7  

7 ' 2  
7'4 
4 ' 4  
2 .8  
2 '7  

5 .6  
3 ' 4  
3'8 
2'4 
3.0 
1 - 8  
0.8 
1.1 

3.59 

Septeder 1882. 

-0.8 
1 ' 3  

3 '1  
3 ' 0  
6 . 4  
2.8 
0.8 

-0.9 
-0.5 

2 .2  

1 '4  
0 ' 2  

-2.2 

. -0.2 

1 ' 2  

4 ' 0  
4 '2  

-1.6 
-0.8 

3 '4  
3 ' 0  
3 '3  
0 .6  

-2.4 
-1.5 

1 .9  
1 . 1  

2 .8  
4 .2  
2 ' 0  

-1.6 
1 '0  

2.8 
3.1 
5 ' 8  
2.5 
1.0 

-1.0 

-0.7 
2 .3  
1 - 1  

0 .5  
-1.9 
-0.7 

1 ' 2  

4 ' 0  
4.5 

-1.4 
-0.8 

4 ' 0  
3 '2  
3 '2  
0 .6  

-2.9 
-1.8 

2.1 

0 .8  

2.0 

4 '1  
2 '0  

6  
0 .3  

3 ' 0  
3 ' 4  
5 '7  
3 .2  
0.5 

-0.8 
-1.0 

2 . 1  

1.0 

1 ' 3  
-1.2 

-1.9 
1 ' 1  

3 '3  
4 . 6  

-0.5 
-0.8 

3 ' 9  
3.4 
3 '2  
1 .6  

- 2 . 8  
-1.1 

1 '5  
-0.1 

2 . 2  

4 .8  
2 '4  

3 '2  
3 '5  
2.0 

2 '5  
2 ' 0  

4 ' 0  
7 '7  
3 '2  

1'9 
3 ' 0  
1 . 2  

2.0 
6 .1  

4 .6  
3 '2  
4'0 
8 '1  
5 ' 3  

7 ' 4  
7.0 
4 . 4  
3" 
2 '5  

3 '6  
3'1 
4.0 
2 .6  
2 .8 

2 '7  
1.6 
0 .8  

3-65 2.68 

3.0 
2'6 
2 3  

1 ' 3  
-0.5 

2 ' 1  

5 ' 4  
3 '3  
2.8 
0 .6  
0.1 

0 ' 4  
1.0 

5 '0  
1'7 
1 '7  
5.4 
3 ' 3  

7 '4  
7'1 
4 ' 5  
3 '6  
1 '8  

2'7 
2 .7  
3'5 
2.6 
1 ' 9  

0 .4  
I 

0.4 1 

1 .361  1.281 1-30  

-1.6 
0 '5  

3 '0  
3 '3  
5 - 8  
2.6 
0.7 

-1.0 

-1.0 

2 . 2  

1.0 

0 '4  
-1.6 
-1.3 

1 ' 2  

3 ' 4  
4 .6  

-0.7 
-0.8 

3 '5  
2.6 
3 ' 2  
1 . 2  

-3.0 
- 1 3  

1'5 
0.0 

2.2 

4 .1  
2 ' 2  

, 

2.58 i 2.46 1 2.47 / 2.49 1 2.63 

-1.2 
0'0 

3 ' 0  
3 .1  
5 ' 3  
3 '7  

-0.2 

-0.6 
-0.9 

3 ' 0  
1 ' 4  
1 ' 3  

-1.0 

-3'4 
1 ' 2  

2 .4  
5.9 
0.8 

-0.6 
5.2 
3'1 
3 ' 0  

2.9 
-2.6 
-0.8 

1 .6  
0.5 
2 - 0  

4 '7  
3'5 

I 1 . 6 7 1  1.90 

-0.1 

2 ' 1  

3 '5  
3 '2  
6.5 
3 .1  
0 '7  

-1.0 

-0.3 
2 .0  

1 .8  
O.5 

-2.2 

-0.2 

"3 
4 ' 8  
4 '7  

-1.7 
-0.3 

3 ' 3  
3 ' 5  
3'5 

1 ' 3  
-1.6 
-1.2 

2 - 1  

1 ' 4  

3 '1  
4.6 
1.6 

-0.8 
0 . 4  
2 ' 1  

3.1 
5 '5  
4 '9  
0.0 

-0.8 
-0.9 

5 '4  
1 .8  
1'0 

-1'0 

-4.8 
1 '3  
2.0 

7'2 

2.5 
-0'5 

5'2 
3 '1  
3 '3  

3 '7  
-2.- 

- 1  

2 .1  

1 ' 3  
1 . 2  

5 '0  
2.5 

2.8 
2 .4 
2 ' 2  

1 . 2  . 
-0'3 

2 '1  

5'5 
3 ' 3  
2.6 
0 . 4  
0.0 

0 .4  
1.0 

4 '5  
1 ' 4  
2.0 

6 . 0  
3'5 

6 .9  
6 .7  
4 ' 3  
3 '5  
2.1 

2.4 
2'5 
3 '2  
2.0 

1.5 

1.6 
2 '0  

4 ' 0  
3 ' 4  
6 ' 2  
2 - 8  
0 .9  

-1.0 

-0.1 

2.0 

1 '7  
0 . 4  

-2.2 

0 .6  
1 '4  
4 ' 7  
4 '5  

-1.5 
0 ' 2  

3 '5  
3 ' 8  
3 ' 2  
1.6 

-0.6 
0.5 
2 '4  
2 .0  

2.7 
4 ' 4  
2 ' 0  

-1.0 

0 ' 4  

2 '4  
3 .1  
5 '6  
4 '7  

-0.2 

-0.6 
-1.0 

5 ' 4  
1 ' 4  
0 .8  

-0.9 
-4.6 

1 ' 2  

2 - 1  

6 . 4  
1 . 2  

-0.5 
4 ' 4  
3 '3  
2.9 

2.9 
-2'4 
-1.2 

2.4 
0 ' 4  
1.8 
4 ' 8  
4 '2  

1 -74  

2.8 
2 '5  
1'9 
1.2 

-0.2 

2 '5  
5 .6  
3 ' 4  
2.6 
0 ' 5  
0.1 

0 . 5  
1.0 

4'7 
0 '9  
2.0 

6.0 
2.9 

7 .6  
6.7 
4 .1  
4 '2  
2.7 

2.7 
2 .4 
3 ' 0  
2 ' 2  

0.8 

0 .2  

1 . 6 5 1  1.55 

2.8 
2'5 
1 7  

1 ' 3  
-0.2 

2.4 
5.7 
3 '2  

2'5 
0 . 1  

0 . 2  

0 .6  
1 '7  

4 '4  
0'9 
1 '7  
6 .6  
2 . 6  

7  ' 4  
6 .8  
4 ' 1  
4 ' 0  
1 . 8  

3 .8  
2'3 
3 '0  
2 '3  
1.0 

0.4 -::: 1 -0.8 
0 . 2  0.0 

-0-7 
0.2 
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Temperatur der Luft. 
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Temperatur der Luft. 
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Ternperatur der Luft. 
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168 A. S o b i e c x k y ,  

Feuchtigkeit der Luft. 
August 1882. Hohe des Hygrometers libel. dem Boden 3-05". Jan Mayen. - 

Mittag I 

3'2 7s 
4'3 90 
5'1 90 
5'5 95 
6.4 93 

5'4 98 
4'8 too 
3'8 88 
3'7 86 
4'6 85 

4'7 96 
4'4 92 
3'7 92 
3'4 82 
4'4 89 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

13. 
I4 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 
23 
24 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. -- 

Mittel 

3'9 73 
4'5 82 
5'2 87 
6.0 roo 
7'0 94 

5'6 98 
4'8 96 
3'8 88 
3'5 78 
5'4 81 

4'8 96 
4'5 98 
3'3 84 
4'6 92 
4'1 78 

Septernbel- 1882. y = + 70°50'48". 
I I I I I I I I I I - 1  I 

- 

l n .  111. p. c. 
5.8 IOO 
5'5 98 
4.8 87 
4-8 96 
4'5 100 

4'9 93 
5'5 83 
5.8 98 
5'4 96 
4'8 98 

4'3 92 
4.6 96 
4'4 87 
4'9 76 
4'9 94 

5'1 98 
6.2 91 
5'9 98 
7'1 90 
7'5 100 

6.5 98 
6.0 IOO 
5'1 93 
5.2 96 
5'3 96 

5'7 98 
5.5 100 
5.2 96 
4'4 92 
3'7 80 
4'4 89 
5'28 93.8 

16. 
17. 
18. 
19. 
20- 

4'9 93 5'1 94 
4'7 94 4'8 94 
4.6 80 4.6 81 
5'8 93 5'6 89 
5.2 98 5.2 roo 

i n .  111. p. c. 
5.7 roo 
5'3 96 
5'2 96 
4.8 96 
4 3  98 

4.8 89 
5 5 82 
5.8100 
5'4 96 
4'7 98 

4'1 89 
4'3 90 
4'3 87 
5.0 76 
5'0 96 

5.1 98 
6.3 94 
5-8 roo 
7.2 94 
7'4 99 
6.2 98 
5.9 100 
5'0 95 
5'2 93 
5'4 96 
5.9 IOO 
5 4 98 
4'9 91 
4'4 92 
3'7 81 
4.6 96 
5'24 94.06.2.2 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Mittlere Ortszeit. 

4'0 75 
7'5 99 
5'4 98 
3'7 83 
6.5 98 

109 
* 

Feuchtigkeit der Luft. 
Aa~gust 1882. 

I n .  m. p. c. 
5.6 IOO 
5'3 96 
5'2 96 
4'8 96 
4'2 94 

4.8 89 
5'7 85 
5'5 95 
5'4 98 
4.6 96 
4'6 100 
4'4 92 
4'4 89 
5'0 79 
5'0 98 

5.2 98 
6.3 90 
5'9 IOO 
7.2 98 
7'2 99 
6.1 98 
5.9 roo 
5'2 96 
5'3 96 
5'2 94 
5.8 roo 
5.3 100 
4'7 93 
4'4 94 
3'7 83 
4.0 87 

94.5 

5.7 100 
5.4 93 
5'9 98 
3'2 83 
3'6 88 

3'9 73 
7'1 99 
4'9 9s 
3'5 79 
6.1 98 

* 

m. rn. 11. c. 
5.6 IOO 
5'3 96 
5.1 96 
4.8 96 
4'2 92 

4.7 85 
5.6 83 
5.5 95 
5'3 96 
4.7 98 

4'4 96 
4'5 94 
4'5 90 
5'3 82 
4'5 98 
5.3 roo 
6.4 91 
5'5 98 
7.5 96 
7'2 99 
6.1 100 
6.1 98 
5'0 89 
5'3 94 
5'3 96 

5.7 IOO 
5.4 roo 
4'7 96 
4'5 96 
4'0 92 
4.1 89 

5.24 94'5 

5.8 100 
5'4 96 
5.6 100 
3'0 79 
3'7 88 

3'6 66 
6.6 96 
4'8 98 
3'7 85 
6.4 97 

-- 

111.111. p. c. 
5.6 roo 
5.4 98 
5'1 98 
4.9 98 
4'3 94 

5.0 91 
5'8 85 
5.7 98 
5.3 96 
4.3 94 

4'4 94 
4.4 92 
4'8 93 
5.2 84 
4.8 98 
5.2 IOO 
6.4 88 
5'5 IOO 
7.4 96 
7'3 99 
6.1 roo 
6.0 98 
5'0 95 
5.6 93 
50.3 98 
5.7 roo 
5.4 roo 
4.6 92 
4'4 92 
3.8 86 
4.0 87 
5.25 94.7 

5.7 100 
5'3 93 
5'4 96 
2'8 74 
3.7 86 

4.1 77 
6'7 99 
4.7 98 
3'7 85 
6.1 97 

10 

111.111 1). c .  
5.7 roo 
4'9 91 
5.0 98 
4'4 84 
4'8 100 

5.9 88 
6.0 IOO 
5.5 98 
5.0 94 
4-6 88 

4'5 92 
4'2 82 
5'0 80 
5-2 96 
5'2 100 

6.8 96 
6.2 IOO 
7'1 89 
7'2 98 . 

6.9 roo 
6.1 roo 
5'2 93 
5'1 96 
5'4 95 
5.6 IOO 

5.3 roo 
4'9 96 
4'3 90 
3'9 82 
4.2 85 
3.3 76 

5-27 93'1 

m. 111. p. c. 
5.6 roo 
5.3 96 
5'1 96 
5.0 96 
4-3 92 

5.1 94 
5'9 85 
5.5 96 
5.4 98 
4.6 96 

4.3 90 
4-5 92 
5'1 96 
5.4 86 
4.8 98 

5.3 IOO 
6.5 86 
5.5 98 
7.5 99 
7'2 99 
6.1 IOO 
6.1 roo 
4'8 91 
5 8  89 
5'4 98 

5.6 IOO 
5-4 IOO 
4.6 92 
4.2 87 
3'7 85 
4.6 94 

5.30 94.5 

5.7 100 
5'6 98 
5'5 98 
2.9 77 
3.6 84 

I-: ' I I 

4'4 76 
6.2 98 
4'3 98 

111. i n .  1). c. 
5.6 roo 
4'9 91 
4'9 98 
4'2 85 
4'9 98 
5'7 86 
5.7 98 
5'4 96 
5'0 93 
4.6 94 

4'5 94 
4'3 83 
4'7 69 
5.2 96 
5'0 98 

6.6 97 
6.1 roo 
7'1 89 
7'5 99 
6.7 99 
6.1 IOO 
5'2 98 
5'1 94 
5'4 96 
5.6 IOO 

5.4100 
4'8 91 
4-6 96 
3'7 78 
4.3 85 
3.3 77 
5'23 92'8 

111.111. p .  C. 
5.8 roo 
4.6 84 
5.1 98 
5'1 91 
4'5 96 
6.0 89 
6.1 IOO 
5.4 96 
4.8 94 
4-8 87 

4'5 92 
4.2 77 
4'7 73 
5.5 100 
5'3 98 

6.5 96 
6.5 98 
7-3 96 
7.5 roo 
7.3 100 
6.2 roo 
5'3 93 
5.1 93 
5.5 95 
5.8 roo 

5.5 TOO 
4.7 87 
4.2 85 
3.9 80 
4.3 83 
3.5 84 

5-34 92.4 

l lLe.-Li . -  
111. in. p. c. 
5.6 IOO 
5.4 98 
5.2 98 
5.1 98 
4.3 90 
4.8 82 
6.3 88 
5.5 98 
5'4 98 
4.6 92 

4.3 90 
4.6 92 
5.3 98 
6.0 92 
5.0 100 

5.3 98 
6.6 87 
5.6 98 
7.3 94 
7.4 98 
6.2 roo 
6.0 IOO 
5'1 98 
5.9 89 
5.3 96 

5.8 g8 
5.4 IOO 
4.6 92 
4'2 89 
3.9 88 
4 5  86 

5 37 94 3 

5.8 roo 
5.6 97 
4'9 94 
2.9 79 
3.6 84 

111.111. 1). C. 
5.7 IOO 
4.7 87 
4.9 96 
4.7 87 
4.5 98 
6 0  89 
6.0 roo 
5.7 100 
4'8 93 
4.8 87 

4'4 90 
4.2 80 
4'9 78 
5.3 96 
5'2 98 

6.7 97 
6.3 roo 
1 91 
7'4 99 
7.0 100 

6.1 IOO 
5'2 90 
5'3 96 
5'6 97 
5-9 IOO 

5'4 98 
4'7 90 
4'4 92 
3.8 80 
4.2 83 
3.4 78 
5-30 92.6 

<%--- 

6 nl.111. p. c. 
b 6.0 IOO 
5 7 97 
5.1 96 
5.1 93 
4'9 87 

5'5 84 
7'1 gr 
6.0 roo 
5.1 96 
5'2 90 

4'3 87 
4'5 80 
5'3 71 
5'9 98 
5'4 98 
6.1 92 
6.5 85 
6.1 91 
7'4 99 
7'8 94 
6.2 roo 
5'8 97 
5 5  92' 
5'5 98 
5'5 IOO 

6.1 IOO 
5'4 98 
4'5 82 
4'4 80 
4'6 84 

-4.1 90 

5'57 92'0 
C- 

111.111. p. c. 
5.7 IOO 
4.7 82 
5.2 98 
4'9 roo 
4'9 98 
6.1 92 
7.1 90 
5.6 97 
4'8 94 
4.9 91 

4.1 85 
4.1 75 
4'3 57 
5.6 97 
5'4 93 

6.7 94 
6.8 96 
7.4 96 
7'5 100 
7.4 99 
6.3 100 
5'5 89 
5'3 96 
5.8 97 
5.5 IOO 

5.5 98 
5.0 91 
4 2  85 
3.9 77 
4.7 84 
3.9 92 
5'44 91.9 

$eptembela 

4'7 9s 
5'0 94 
5'5 96 
5.8 87 
5.6 98 
4.6 IOO 
4'3 90 
3'9 90 
4'9 80 
5'0 96 

4'3 90 
4'1 92 
3'0 S7 
4'5 87 
3.6 66 

7'3 93 
5'4 IOO 
3.6 81 
5'3 96 
5.7 100 

5'5 90 
6'1 98 
3'1 79 
3'5 86 
4'7 91 

4'2 83 
4'5 92 
5.5 83 
5'4 93 
5.4 98 

4'80 90'7 

4.8 82 
6.2 98 
4'1 94 

-- 

111.111. I). c. 
5.5 98 
4'9 91 
4'9 98 
4 4  9s 
4'8 94 

5'3 79 
5.7 98 
5'4 96 
4'3 91 
4'3 92 

4'7 98 
4'5 89 
4'7 73 
5'1 94 
5'0 96: 
6.3 93 
6.1 roo 
7'1 89 
7'4 99 
6.6 IOO 

6.0 IOO 
5'1 96 
5'1 94 
5'3 96 
6.0 gS 

5.5 IOO 
4'9 91 
4'5 96 
3.8 So 
4.3 85 
3.1 71 

5'23 92'7 

In. i n .  p. c. 
5.7 IOO 
5.0 88 
5.1 98 
4.9 93 
4.9 98 
6.0 92 
7.2 93 
5.8 98 
4'9 96 
4.9 86 

4'9 89 
4.5 82 
5.1 70 
5.7 97 
5'4 96 
6.7 97 
6.3 91 
7.2 94 
7'6 99 
7.2 96 
6.3 100 
6'1 96 
5.6 90 
5.9 98 
5.3 roo 

5.6 98 
5.2 94 
4'4 85 
4.3 83 
4-7 84 
3.8 85 

5.55 92.4 

111. i n .  p. c. 
5.7 roo 
4.8 85 
5.1 96 
5.1 90 
4 9 98 

6.2 94 
6.7 99 
5.5 98 
4.5 94 
4.7 85 

4'1 85 
4.3 79 
4'5 61 
5.4 95 
5'5 96 
6.6 94 
6.7 97 
7.2 96 
7'6 IOO 
7.5 9.8 

6.3 98 
5'5 go 
5'3 98 
5.6 97 
5-6 roo 
5 - b  IOO 
5-0 93 
4.1 SZ 
3.7 77 
4.6 82 
3.9 92 
5.42 92.1 

m. m. p. c. 
5.6 98 
5.4 96 
5.2 98 
5.1 96 
4.4 92 

5.1 90 
6.0 84 
5.6 97 
5'4 98 
4 8 94 

4.2 89 
4.6 92 
5'6 97 
5.9 89 
5.0 94 

5.6 98 
6.5 86 
5.7 95 
7.3 96 
7'5 100 
6.2 ICO 
6.0 97 
5'1 94 
6.0 92 
5.5 100 
5.6 IOO 
5.4 IOO 
4.6 82 
4'0 77 
.4.0 85 
4-5 87 -- 
5.40 93.3 

4'4 90 
5'0 93 
5'5 98 
6.2 roo 
6.1 97 

4.6 96 
4.8 98 
3.6 84 
4.7 So 
4.8 85 

4'3 76 
4.2 98 
3.0 85 
4.6 91 
3.8 71 
7.6 99 
6.2 IOO 
3.6 SI 
5.0 95 
5.7 98 

5'4 95 
6.2 97 
3'3 82 
3.5 Sz 
4.3 92 

4'3 82 
4'7 go 
5.1 90 
5.6 93 
5.6 100 

4.86 90.6 

1882. 

3'8581's 
4'5586'5 
5'3791'7 
5'8096.S 
(i.4494'1 

5'2598.0 
4'7497'2 
3'7888'5 
3.8778'8 
4-98 86'5 

4'76 88.9 
4-28 93'5 
3':gb 90'0 
4'1484'3 
4'09 79'9 
5'9486.0 
6-07 !)R'1 
3.6786'4 
4'2887.7 
5'9298.1 

5'4993'3 
5'8597'7 
4'3891.9 
3'3979'0 
3'72 81.1 

4'7488'0 
4'7089.6 
4'9686.1 
5.8692'8 
5'3797'1 

4'79 89'7 

4'4 92 
4'8 93 
5'6 98 
6.2 97 
5.9 95 

4.6 98 
4'7 98 
3.7 86 
4-7 80 
4.7 83 

4'3 84 
4.1 92 
3'1 89 
4.5 89 
3.5 65 

7.5 99 
5.8 roo 
3.6 79 
5.2 94 
5.6 98 

5'4 92 
6.2 97 
3.2 82 
3.3 78 
4'4 92 

4'3 83 
4'7 91 
5.0 91 
5.6 95 
5.5 98 

4.80 

5.4 98 
5.6 97 
4.6 92 
2'9 80 
3.3 80 

111.111. 1). C. 
5.71 !)9.7 
5'2293'2 
5'0996'5 
4'9294'7 
4'63 94'5 
5.46 88.7 
6.31 90.4 
5.63 97.5 
5'1096.0 
4'7791'2 

4'3590'3 
4'4585'8 
4'99 i!)'8 
5.56 92'2 
5'1996'5 
6.01 96.5 
6'47 90.5 
6.32 94'5 
7'41 97'9 
7.3497'4 
6.21 99'7 
5'7096'4 
5.2294'0 
5'6194'9 
5.49 98'7 

5'7099'0 
5'2095'9 
4'51 87'3 
4'1783.7 
4'21 84.0 
H.DG85.6 

5'38 93'0 

m. m. 1). C. 

5.8 99 
5.6 98 
5.1 96 
5'0 98 
5'0 95 

5'7 89 
7.4 93 
6.0 roo 
5.0 98 
5.2 91 

4'0 85 
4'5 79 
5'4 76 
6.0 98 
5.5 96 

6-5 94 
6.2 85 
6.5 94 
7'5 99 
7-6 91 
6.3 IOO 
5'8 97 
5'7 90 
5'5 98 
5.4 IOO 

6.1 98 
5'3 96 
4'4 82 
4.0 80 
4.6 82 
3.8 83 
5'56 92'2 

111.111. 11. c. 
5.7 roo 
4.8 86 
5.1 96 
4'9 98 
5.1 98 

5'9 87 
7-1 94 
5'9 roo 
4'9 98 
4.8 89 

4'4 92 
4'5 82 
4'8 67 
5.6 95 
5'4 95 

6.7 96 
6.8 91 
6.4 90 
7'6 IOO 
8.0 98 

6.3 100 
5'6 92 
5'6 98 
5'9 97 
5'3 100 

5.8 98 
5.1 90 
4.3 85 
4'1 78 
4.6 84 
3.6 83 
5'50 92.2 

4'4 92 
5'0 96 
5'5 98 
6.1 94 
5'4 95 

4.6 98 
4'4 92 
3'7 86 
4.7 78 
4.6 87 

4.3 80 
4'0 92 
3'0 87 
4.6 91 
3'5 66 

7.6 96 
5.5 98 
3'6 81 
5.1 93 
5.7 100 

5'4 sS 
6.2 98 
3'2 81 
3'5 82 
4'5 90 

4'3 83 
4'7 96 
5.1 91 
5.6 97 
5.4 98 

90'34'77 90.1 

i, = -. 
C--____ 

3'9 78 
4'6 78 
5'1 82 
6.0 98 
7'0 93 
5'3100 
5.0 98 
3'5 86 
3'7 76 
5'4 86 

5'1 94 
4'5 100 
3'3 82 
4'1 72 
4'0 75 
6'r 84 
5'8 100 
3'6 83 
3'7 72 
O.0 98 

5.O 90 
5'7 roo 
4'6 98 
3'6 70 
3'7 76 

5'3 94 
5'0 83 
5'2 85 
6'2 97 
5'1 96 - 
4'85 87.5 

3.6 83 

4.9 80 
6.2 98 
4.0 96 

In. 1x1. 11. c .  
5.8 IOO 
5.4 98 
5.1 98 
5'1 94 
4'9 98 

5.8 89 
7.3 93 
5.9 98 
4'9 98 
5.0 88 

4'0 S7 
4'5 80 
5'3 73 
5.9 IOO 
5.6 97 

6.5 96 
6-6 87 
5.9 95 
7'5 IOO 
7.9 93 
6.4 IOO 
5-7 95 
5.6 97 
5's 100 

5.3 100 

5.6 97 
5.3 96 
4-3 82 
4'1 80 
4.6 84 
3.7 79 ---- 
5'52 92'6 

-- 
m. I n .  1). e. 
5.6 roo 
5.4 96 
5.e 98 
5.2 98 
4'4 89 

5.4 go 
6.0 84 
5.4 96 
5.4 98 
4.7 89 

4.1 84 
4.8 94 
5.6 90 
6.0 94 
5.1 93 

5.6 97 
7.0 83 
5.8 93 
7.3 98 
7.5 98 
6.3 roo 
5.7 roo 
5'1 94 
6.0 91 
5.5 100 

5.8 100 
5.3 roo 
4.5 79 
4'5 85 
4.1 83 
4.4 83 

5.44 93.05'48 

3'7 85 3'7 85 
5.9 97 

5.3 92 
5.7 98 
4.6 96 
3.0 81 
3.4 86 

4'3 90 
5'1 90 
5'3 92 
5.7 93 
6.2 95 

4.7 98 
4.8 98 
3-7 88 
4'0 63 
5.0 88 

4.6 80 
4'3 98 
3.0 83 
4.8 94 
3.9 75 
7.6  99 
6.1 98 
3.6 81 
5.1 98 
5.7 98 

5'2 90 
6.3 98 
3.4 84 
3.8 88 
4.2 92 

4.3 82 
4.7 85 
5.5 89 
5'8 95 
5.3 96 

4.87 89'9 

4.2 83 
4.5 80 
5'7 92 
6.0 97 
6.5 93 

4.9 98 
5.0 95 
3-9 92 
3.7 71 
5.3 94 

5.1 78 
4'2 98 
3.1 81 
4.8 93 
3.6 70 

7'2 93 
5.6 1 0 0  
3.4 77 
4-9 96 
6.0 98 

5'4 93 
6.2 98 
3.8 88 
3.9 85 
3.0 61 

4.7 84 
4'9 89 
5.4 83 
0.3 97 
5.4 98 

4-89 88.5 

5'9 97 (5'8 98 

4.7 77 
6.2 100 
3.6 88 

01133lyj2.5~. 

4.2 85 
4'4 78 
5'7 93 
6.0 96 
6.9 94 

5.0 98 
5 - 1  98 
3.9 94 
4.1 84 
5.4 95 

5'1 84 
4'4 I 0 0  
3'2 83 
4.6 88 
4.2 82 

7.0 93 
5.6 98 
3.5 81 
4.8 98 
6.0 98 

5'5 87 
6.1 98 
3'9 90 
4.0 82 
3.2 68 

4.7 82 
4.9 93 
4.8 84 
6.2 97 
5.2 98 

4.02 89.9 

8 0 2 8 / 7 ~  

4'3 85 
4.5 79 
5'5 89 
6.0 98 
6.9 92 

5.1 98 
5'0 98 
3'4 84 
3.8 80 
5'2 88 

5.1 93 
4.4 I0 0  
3'2 82 
4'5 85 
4.1 So 

6.5 90 
5'7 IOO 
3.6 83 
3.7 73 
6.0 98 

5'5 90 
5'8 roo 
4'2 92 
3'4 64 
3.6 76 

4'7 83 
5'0 88 
5.2 85 
6.6 97 
5'3 96 

4-86 88.2 

3.7 86 
5.7 98 

5.3 93 
5.7 98 
4.8 loo 
3.0 79 
3.4 82 

m. In. p. C 
6.1 loo 
5.6 95 
5.1 96 
5.3 93 
4-8 89 

5.5 90 
7.0 go 
5.7 98 
5'1 96 
5.0 88 

4.4 89 
4.7 84 
5'7 78 
6.1 100 
5.3 93 

6.3 93 
6 7  82 
5.9 90 
7.5 100 
7.5 93 
6.3 100 
6.0 97 
5'3 94 
5.7 98 
5.6 100 

6.0 9s 
5.3 98 
4-5 80 
4'5 85 
4.3 So 
4.2 89 

6 . 6 s  92'1 
4 

In.  111. 1). C. 

5.7 98 
5 6  98 
5.2 96 
5.3 98 
4'6 91 
5.4 88 
6.2 80 
5.5 96 
5.2 98 
4.8 87 

4 5  91 
4.5 89 
5'7 81 
6.1 97 
5'4 93 

5.7 97 
6.7 81 
6.1 56 
7.4 98 
7-1 93 
6.2 IOO 
5.6 100 
5.1 91 
6.1 89 
5.7 98 

5.9 98 
5-4 98 
4.4 78 
4'5 85 
4.1 85 
4.3 87 

92 I 

4.4 87 
4'5 So 
5'7 go 
5.9 97 
6.5 97 

4.7 96 
4.9 98 
3.7 88 
3.7 67 
5.4 93 

4.7 71 
4'3 100 
3.1 81 
4.7 90 
3-7 71 

7.5 94 
5.8 100 
3.5 79 
5.1 98 
6.0 98 

5'4 93 
6.2 97 
3.7 88 
4.0 87 
3.7 75 
4.6 82 
4.6 82 
5.5 84 
6.1 94 
5.4 96 

4-90 88.4 

= -- 

4.1 82 
4'5 79 
5.5 90 
6.0 97 
6.9 91 

5.0 96 
5.0 98 
3.5 86 
3.7 73 
5.5 92 
5'4 94 
4'4 I 0 0  

3.2 82 
4'5 86 
4.3 85 
6.8 91 
5'5 98 
3.8 88 
4.5 87 
6.1 98 

5'5 90 
5'9 IOO 
4'0 90 
3.7 71 
3.6 75 

4'8 84 
4'9 86 
5.3 89 
b.3 95 
5.3 96. 

4.02 88.9 

5.0 78 
6.2 100 
3.6 88 

I - _ I  

m. 111. 1). c. 
5.8 roo 
5.7 97 
5.1 96 
5.2 94 
4.7 89 

5.5 90 
6.6 85 
5.6 97 
4.8 98 
5.1 go 

4.4 87 
4.5 85 
5'7 81 
6.1 97 
5.6 97 

5.9 97 
6.7 83 
6.0 91 
7.5 98 
7.4 93 
6.2 IOO 
5.6 98 
5'1 93 
5.6 95 
5.6 98 

6.0 98 
5.3 96 
4.7 82 
4'4 79 
4.3 83 
4'1 85 

5 51 92.0 I 

4.3 89 
4'7 84 
5'6 93 
5 7 93 
6.2 97 
4.8 roo 
4.8 96 
3.7 86 
4'1 75 
5.2 90 

4.7 77 
4'2 98 
3.1 83 
4.6 91 
4.2 82 

7-4 98 
5-9 100 
3.7 83 
5.2 too 
5.8 98 

5'4 93 
6.3 98 
3.5 84 
3.8 85 
3.2 66 

4.3 80 
4.6 81 
5.1 85 
6.0 94 
5.7 98 

4.86 89.2 

4-1 90 
5.7 98 

5.4 92 
5.8 98 
5.0 IOO 
3.3 80 
3.8 90 

5.4 84 
6.3 100 
3.4 82 
4.0 87 
5.9 roo 

5.5 92 
5'8 100 
5-2 100 
3 3  75 
3.7 78 

5.7 83 
5.8 roo 
3.4 78 

5.9 84 
5.8 100 
3.5 81 

3.8 80 
5.9 98 

5.5 92 
5.7 98 
5.0 98 
3.4 73 
3.6 70 

3'9 77 
6.0 98 

5.6 90 
5.7 10° 
4.8 96 
3.6 
3'7 77 



Feuchtigkeit der Luft. 
October 1882. HBhe des Hygrometers iiber d e ~ r ~  Roden 3-05"'. 

Feuchtigkeit der Luft. 
Jan Mayen. Mittlere Ortszeit. Ootobo* 1882. 

1 
--. 

~ n .  m. p. c 
5'3 98 
5'3 98 
5'4 93 
4'1 81 
5'7 98 

3'6 83 
5'1 94 
4'9 98 
4'7 I 0 0  
5-1 roo 

5'7 97 
6.0 97 
5'8 98 
6.2 95 
6.2 98 

5'5 96 
6.0 98 
3'8 96 
5'4 96 
5'8 92 

5'6 84 
6.5 1 0 0  
5'7 71 
5'0 74 
4'8 68 

4'1 83 
4'5 94 
4'0 87 
3'5 98 
3.6 IOO 
3'9 98 
j.05 92.2 

111. rn. p. c 
5'3 9s 
5'2 98 
4'8 87 
4'0 78 
5'0 95 

3'3 82 
4'8 96 
5'0 98 
4.8 IOO 
5'0 10 0  

. -- - --- 

. 111. ~ n .  p. c 
5'4 100 
5'" 100 
4'6 89 
4'4 87 
4'7 94 

3'4 84 
4'8 98 
5" 98 
5.0 10 0  
5'1 I 0 0  

-- 
m.ni. p. c 
5'3 98 
6.8 93 
4'1 84 
5'2 96 
4'7 93 

3'6 79 
4'9 93 
5'0 98 
5'4 98 
5'6 98 

5'8 90 
6.0 98 
6.1 IOO 
6.3 IOO 
6.0 98 

5'4 98 
5'7 100 
4'6 98 
5'3 92 
5'3 84 

6.0 94 
6.2 98 
5'5 71 
5'0 76 
4'7 73 

4'4 98 
3'2 53 
3'8 92 
3'8 98 
3.2 xoo 
3'3 89 

5'04 91' 

- - -- - - - - . -. . - 
III. In. 1). c .  
5'37 98'0 
5.67 90.0 
4'47 57'4 
4.68 92.0 
4'45 90 8 
3'72 83'9 
4'85 97'0 
4'80 99'1 
4'95 !)!)'6 
5'33 99'3 

5'87 94'7 
5'84 97'1 
6.02 99'4 
6.08 97.7 
5.87 99'0 
5.69 98.2 
5'34 93.6 
4.58 96'2 
5'54 94.1 
5'39 87.6 
6-11 94.6 
6.56 92.9 
5.65 76.8 
5'09 76.6 
4'71 76.6 

4'34 94'0 
4'17 80'9 
3'79 92'8 
3.42 96.2 
3'55 98'4 
3 .M 89.0 
5'00 92'5 

83 3'2 83 3'2 83 
98 5'0 IOO 4'7 98 
9s 4'7 '00 4'5 98 
roo 5.0 98 5.0100 
100 5'2 100 5'2 100 

6.0 98 
6.0 94 
5'9 roo 
6.0 98 
5'7 10.0 

6.0 oS 6.2 98 6.4 98 6-2 98 6.3 IOO 5'9 95, 
b . 0  98 5'9 98 6.0 98 5'9 roo 5'9 98 5'9 9b 
6.0 IOO 6.0 98 6.1 98 6.1 98 6.2 98 6.3 98 
5.7 IOO 5.8 loo 5.8 loo 5.8 IOO 6.0 roo 6.1 loo 
5.5 98 5.5 100 5'5 1 0 0  5'4 98 5'4 96 5'5 98 

3'1 So 
5.1 90 
5'8 92 
5'7 9s 
4'8 96 

4'7 98 
4'6 92 
4'3 96 
3'6 84 
3'1 98 

2.4 97 
2'4 77 
5'0 96 
5'4 96 
4'9 91 

4'9 94 
4'4 85 
4'3 83 
4'4 92 
3'8 85 
4.6 roo 
3'4 80 
3'3 85 
2.4 68 
2.2 62 

2.1 58 
1'9 94 
1'4 83 
1-9 85 
1.2 77 

3'0 77 
5'2 93 
6.2 98 
5'6 98 
4'9 94 
4'8 roo 
4'6 92 
4'2 94 
3'9 92 
3'1 99 

2'3 94 
2.3 73 
5'0 96 
5'3 96 
5 ' I I 0 0  

5'0 ' 95 
4'3 85 
4.0 81 
4'5 94 
4'4 92 

4'4 I00 
3'2 73 
3.2 74 
2.3 66 
2.1 62 

2.0 55 
1'7 93 
1'4 56 
1.8 54 
1.2 78 
J 

3'0 75 
5'2 90 
6.0 98 
5'0 98 
4'8 96 

4'9 roo 
4'7 94 
4'2 94 
3'9 92 
3.0 IOO 

2.0 87 
2.7 80 
4'7 95 
5'3 94 
5'0 96 

4'9 94 
4'4 89 
4'2 82 
4'5 96 
4'1 87 

4.0 87 
2.9 62 
3'2 73 
2.2 64 
1.9 60 

1'9 53 
1'4 88 
1'4 84 
1'4 70 
"2 79 



113 
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Feuchtigkeit der Luft. Feuchtigkeit her Luft. 
Decembela 1982. Hohe des 13ygl.orneters iiber den] Buden 3.05". Mittlere Ortszeit. DeceflaBer 1882, 

s 

10 I l1 1 12 Tagesmittel 

Jan  Mayen. 

111. in. p. c. ~n. 111. p. c. rn. r r ~ .  p. c 
2 . 1  68 2 . 2  66 2 .1  64 
4 ' 3  I 0 0  4 '4  I00 4 '4  I00 

4 - 4  89 4 ' 7  89 4 '9  91 
4 '7  84 4 ' 7  85 4 ' 8  93 
4 ' 4  94 4 ' 4  94 4 - 1  85 

3 - 2  89 3 .0  81 
3.0 roo 3 . 1  100 

3 '6  94 3 '7  92 
3.3 82 3.2 82 
3 ' 1  98 2.8 98 

4.7 96 4.7 96 4.7 100 4.3 100 4.0 IOO 

2 ' 0  100 1 '9  100 1 .9  100 1 .8  100 1 '7  100 

1 ' 1  I 0 0  1 ' 1  I00 1 ' 1  I00 1 '0  100 1 ' 1  I 0 0  

1 ' 7  IOO 1 - 7  IOO 1 .8  roo 1 .8  IOO 1 .8  zoo 
1 ' 1  93 1 '0 93 1 '0  94 1 ' 0  9' 1 ' 0  94 

1 . 2  go 1 . 2  91 1.2 92 1.3 95 1 . 3  92 1 . 3  93 1.4 94 1 .4  94 1 . 3  94 1 . 3  92 1 .3  94 1.4 94 
3 ' 6  96 4.0 IOO 4 ' 3  roo 4 .6  loo 4 ' 9  98 5 '0  98 5 .1  98 5 .1  98 5.0 98 4 '9  98 4.8 98 4.8 9' 
4 '5 98 4 .4  98 4 '4  96 4 .2  94 4 '2  94 4 '2  96 4 ' 4  97 4 ' 8  98 5 ' 1  98 4 .9  98 4.8 96 4 ' 8  97 
3 .4  loo 3.2 98 3 .3  IOO 3 .2  98 3.4 98 4 .3  97 4.7 96 4.7 96 4.8 96 5.1 98 5.1 98 

4 .9  8: 3'9 94 3 '9  94 4 ' 0  96 3 '9  96 3 - 8  94 3 '7  92 3 '6  91 3 ' 4  91 3 ' 1  82 3 ' 1  84 3 '0  84 2 '9  

3 .5  87 3.4 86 3 .4  86 3 .4  84 3 .6  85 3.6 86 3.6 88 3.6 88 3 .6  87 3 .6  87 3 .6  90 3.6 9' 
4 ' 4  98 4 . 1  98 3 ' 9  98 3 '7  98 3.6 98 3.5 96 3.5 98 3.8 96 4.1 loo 4 . 1  loo 4.0 100 4 ' 0  loo 

4.1 98 4 . 1  roo 4 .0  98 4 .2  98 4.2 loo 3.8 98 3.8 98 3 .7  96 3.5 92 3 '7  97 3.7 98 3.6 9' 
3 .0  95 2 '8  95 2 '7  94 2.5 92 2 '3  91 2 . 1  91 2.0 91 1.9 89 1 '7  88 1.7 88 1 ' 5  86 1 . 5  
1 . 2  83 1 . 1  82 1.0 81 0.9 81 0.9 81 0.9 80 0.9 80 0.8 79 0.8 79 0.9 79 0 .9  80 1.0 82 
1.1 83 1 . 1  83 1 . 2  84 1 ' 2  84 1 '3  85 1.3 85 1 . 3  85 1 . 2  84 1 .1  82 1.0 80 0.9 80 0 .8  - - 

2'93 92.8 2.95 92 9 2.95 92'7 2-95 92.7 2.98 92'5 2'97 92'2 2'99 9 2 . 0 5 . 0  91.6 3.00 91'5 2.98 91.1 2'93 91.6 2'95 9' 

3 '1  96 
4'7 98 
3 '4  roo 
4 ' 0  96 
3 '3  90 

3 '4  98 3.6 98 1'79 94'0 
4 ' 7  98 4.8 98 4'71 98.1 
3 - 4  roo 3.4 loo 4 -30  96.9 
4.0 96 4 ' 0  96 4'35 97'0 
3 .4  89 3 - 4  84 3'22 89.1 

o8terreichischo Expedition auf Jan Mayon. 15 





11 6 A. So bieczky,  

Feuchtigkeit der Luft. Feuchtigkeit der Luft. 
Aprdi? 1883. Htihe des Hygrometers iiber den1 Boden 3-05". Jan  Mayen. Mittlere Ortszeit. Apr$Z 1883. 

* 

I I I I I I 1 1 1  I I I I I 

m. 111. 1). ( 
3'4 95 
4 '8 98 
3'7 84 
3 '9 87 
4'0 94 

3 '9 91 
3 '9 98 

2.7 3 '4  86 98 
4'1 92 

1'4 75 
3'5 80 

2.3 1 '4 roo 83 
1.8 83 

3'1 95 
3" 76 
2'4 78 
4 '9 79 
4 '8 96 

4'7 96 
4 '6 92 
4.4 96 
2.5 83 
2'8 78 

3 '3  92 
2.9 75 
3'8 73 
2.7 81 
1.6 81 

Ill. m. p. C 

2.8 92 
4'6 94 
4'0 85 
3'6 83 
4'0 96 

4'5 98 
3 '3 82 

2.8 4'0 96 90 
3 '4 86 

1 '4 74 
3'5 73 
2 ' 1  1.4 I00 82 

1'9 77 

3'9 96 
2'7 81 
2'5 84 
4 '7 80 
4'7 98 

4'3 98 
4'6 94 
3'9 96 

2.4 2.9 82 82 

3 '1  83 
3" 73 
3 '3 59 
2 . 1  81 
1.8 84 

26. 2.9 85 2.9 86 
27. 3 '1 79 2 -9  77 
28. 3'1 73 3 '0  73 
29. 3.2 68 3'7 73 
30. 1.9 83 1.9 86 

I Mittol 3-31 86.8 3.29 87-C 

1.8 82 
11 .7  85 

3'1 89 
3 ' 5  94 

1.6 80 

1.7 82 
1.7 87 
1.8 80 
2.3 86 
2'5 94 

2.6 90 
2.4 87 
2 .2  82 
2.1 83 
3 '3  95 

3 '0  92 
2.8 IOO 

2 ' 5  94 
3'5 98 
4 '1 94 

4'0 96 
3'9 90 
3'7 94 
3 '1  76 
4.0 98 

3'4 89 
3'8 98 
3'3 89 
3 '0  74 
5.0 96 
4.6 100 

'95 89.5 

1.3 86 
I 8 
3'0 85 
3.2 93 
1 -5  80 

1.7 86 
1.7 87 
1.8 80 
2 . 2  80 
2.3 92 

2.5 89 
2.3 89 
2.2 84 
2.0 84 
3 '3  95 

3'0 93 
2.8 100 

2.7 97 
3 '6 98 
4 -1  94 

4'0 94 
4.1 96 
3 '6 94 
3'1 77 
4'0 98 

3 '5 89 
3'7 96 
3'4 91 
3 '1  77 
4.9 98 
4.4 98 

1 '3 86 
1.6 85 
3'1 89 
2.7 94 
1.5 82 

1.8 86 
1'7 87 
1.8 85 
2.5 92 
2.3 92 

2.4 88 
2 .2  81 
2 .2  85 
2.0 81 
3 '3 95 

3'0 93 
2.8 100 

2.9 IOO 

4'0 100 

4 '0 94 

3 ' 9  92 
4 '0 94 
3 - 6  96 
3'1 78 
3.9 96 

3 - 4  90 
3 '7 98 
3 ' 4  92 
2 '9  76 
4.7 98 
4.5 98 

2'93 89.8 89.7 

1 '3  83 
6 86 
3 '1 89 
2 '3 91 
1 '5 82 

2.0 91 
1.7 88 
1.8 86 
2.6 92 
2 .2  89 

2.3 87 
2 .0  81 
2 - 1  80 
1.9 78 
3 '3  95 

3 '1  93 
2.8 IOO 

2'9 100 

4'0 96 
4 '0  94 

4'1 92 
3 '7 92 
3'5 92 
3 '0 75 
3'9 96 

3 '4  87 
3'7 96 
3 '5 94 
3.0 78 
4.7 100 

4.5 98 

2.89 89.4 

1 '3 85 
1.5 83 
3 '1 87 
2 '1  89 
1'5 81 

2.3 91 
1.8 88 
1.8 85 
2'6 92 
2'3 91 

2.3 88 
2 .0  81 
2.1 80 
2.0 80 
3 '3  93 

3 '1 93 
2.7 92 
2'8 IOO 

4 ' 1  98 
4.1 96 

4'0 89 
3'7 92 
3'5 94 
3 '0  76 
3 '8  96 

3 '4  86 
3 '6 96 
3 '4 94 
3.1 78 
5.0 98 
4.4 98 

2.92 88.0 

1 '3  83 
I I 

3 '0 85 
1 '9  87 
1 '5 80 

2.3 90 
1.9 88 
1.8 85 
2.6 93 
2.3 91 

2.3 86 
2.0 79 
2.0 82 
2.0 75 
3 '4  92 

3 '1 89 
2.8 92 
2-6  92 
4.2 98 
4.1 94 

4 '1  87 
3.6 92 
3'1 82 
3 ' 1  78 
4.0 96 

3 '5 91 
3'7 96 
3'5 92 
3.6 85 
5.0 98 
4.6 100 

2-95 87.4 

1'4 79 
1.5 64 
3.3 91 
1 ' 8  85 
1.4 78 

2.3 91 
2.0 89 
1.9 86 
2.7 93 
2 ' 2  89 

2.3 86 
1.9 78 
2.0 84 
2 .0  73 
3'5 90 

3 '1  89 
2.9 90 
2.7 91 
3 '9 94 
4.2 94 

4 '5 90 
3 '3  89 
3 '3  85 
3.8 89 
3'7 92 

3 '3  83 
3 '7 92 
3'6 90 
3'7 86 
5.0 98 
4.6 100 

3.01 86.0 

1 '4 79 
1.6 61 
3 '4 89 
1 '8 84 
1'5 78 

2.3 92 
2.0 88 
1.9 86 
2.8 92 
2'5 90 

2.3 85 
2.0 76 
2.0 83 
2.0 71 
3'9 87 
3.1 88 
2.9 87 
2.8 92 
4 '3  94 
4.2 92 

4 '5 89 
3.1 83 
3.3 84 
3.8 88 
3'7 90 

3 '3 83 
3 -8  86 
3 '6 86 
3'8 88 
5.1 98 
4.5 96 

3-04 84.3 

1.5 76 
1 .8  61 
3'7 96 
1 '8 83 
1 '5 78 

2.4 92 
2 .1  87 
2.0 86 
2.7 89 
2-6  90 

2.3 83 
1.9 71 
2 .1  79 
2.2 75 
3 '4 71 

3 '0 89 
2.9 88 
2.8 91 
4 '1  87 
4 '2 89 

4'5 90 
3.2 82 
3 '6 85 
3.9 88 
3-7 88 

3.4 85 
3.8 87 
3 -4  82 
3.8 75 
6.5 95 
4.5 94 

3.12 84'7 

1.5 78 
2 .0  71 
3.8 96 
1 - 8  81 
1.5 75 

2.5 91 
2 . 2  88 
2.1 86 
2.8 94 
2.7 88 

2 .2  80 
2 .0  69 
2.1 75 
2 . 2  75 
3'5 74 

3 '0  89 
3 .0  82 
2.9 93 
4 '2 90 
4 ' 1  83 

4'6 91 
3.5 84 
3'7 85 
4.2 94 
3.8 83 

3.5 86 
3.7 83 
3.7 88 
4.0 82 
5.4 95 
4.6 98 

3.15 83.5 3'18 88.1 

1.7 76 
1.7 63 
4 '1  98 
1.8 78 
1.4 75 

2.5 91 
2 . 2  85 
2.3 88 
2.8 92 
2'7 82 

2.4 79 
2.0 69 
2 . 1  76 
2.3 75 
3 '6 85 

3'2 85 
3.0 79 
3.1 95 
4 '2 84 
4 '2  83 

4 '6 91 
3'5 82 
3'6 83 
4.0 92 
3.8 81 

3 '6 85 
3.7 83 
3.4 79 
4 '3  89 
5.1 96 
4.7 roo 

1.6 75 
1.7 63 
4.1 96 
1.8 80 
1.4 72 

2.6 91 
2 . 2  80 
2.5 86 
2.8 93 
2-6  82 

2.3 76 
2 .0  66 
2 . 2  74 
2.3 74 
3'5 74 

3 '3  85 
3.1 85 
3.3 93 
4.2 92 
4 '3  82 

4 '7 92 
3.6 84 
3 -6  82 
4.2 96 
3'7 81 

3.6 84 
3'7 81 
3.6 84 
4 '4  84 
5.2 98 
4 -6  1 0 5  
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Richtung und Geschwindigkeit des Windes. Richtung und Geschwindigkeit des Windes . 
Dece~nbel* 1882. Htihe des Anemometers iiher dem Boden 4 - 4 2 " .  Jan Mayen- 

Datum 

Mittlere Ortszeit. 

r 1 ! 2 ) B / 4 I s I 6 1 7 / s  

I 

d e :  . 0  m 
w a 6 E Z  G ES 3 Ed 6 Em? i :< / .- c; gag 1 a 1 1 a P: -;;I 2 ii" a ozd 1 2, 02: z:; 

6:; 4 2 ? ;  
.- 2 % .  
c; o2$ 
SE 13 

ENE 10 

E 11 

ESE 4 
ESE 4 

SE 5 
ESE 4 
SE 5 

NNW 10 

N I7 

N 14 
NNW 5 
NNE 8 
w 3 

NW 11 

E 6 
ESE 8 
SE 5 
N 4 

ENE 13 

NNW 11 
N 20 

NNE 24 
NNE 11 

N 2 

N\V 3 
NW 11 

NNE 3 
N 7 

N\V I 

NN\IT I 

. C C  . P 4 . c  5 9,"s 
a $3: 
SE 13 

ENE g 
E 10 

E 3 
ESE 3 

SE 4 
ESE 3 
SE 5 

NNW 9 
N '7 

N 14 
N 4 

NNE 8 
W z  
W 11 

E 5 
ESE ICSE g 6 

N 4 
ENE 14 

N '3 
N 21 

NNE 24 
N I 2  

NNW I 

NW 4 
NW I 0  

NNE 5 
N 11 

JVN I\' I 
NNW I 

6 2s 
J sac 
g x;g 
a $8; 
SE 12 

E 8 
E I 2  

E 2 

EYE 4 

SSE I 

E I 

SSE 4 
NN\Y I I 

N '7 

N '3 
NNW 6 
NNE 9 
NW 4 

NNW 10 

ESE 4 
ESE ro 
ICSE 7 - 0 

ENE 14 

N '5 
N 21 

N 23 
NNE 13 
W I  

NW 4 
NW I 0  

NNE 5 
N '3 
W z  
- 

. C O  6 t.5 

,: 
$ :;$ 

gg"g 
SE 12 

ENE 7 
E 11 

E 2 

ESE 4 

SSE 2 

E 6 
- 

NNW I I 

N 17 
N I 0  

NNE g 
NNE 8 
NW 4 

NNW 10 

ESE 3 
ESli: ro 
ESE 7 - 
E 13 

N 16 
N 22 

N 23 
NNE 12 

W 2  

NJV 4 
NW 3 
XNE 4 

N I 2  

w 3 - 

Geschwind. 
JIet.pro Sec. 

12.3 
11.3 
8 '1 
7'5 
4'0 

3'2 
3'5 
5'6 
7 ' 0  

11.4 

12.6 
1 6.0 
1 7'9 

3'5 
I 6.4 

5'2 
5 ' 2  
7'0 
4'1 
6.3 

8.9 
20 '2  

22.5 
16.2 
4'1 

I 3'0 
5'4 
3 '0 
7'1 
2.6 
0.7 

E 6- E 6 SSE 8 
SE 13 SE 12 SE 11 

ENE 6 ESE 11 ENE 11 
E 11 E r r  E 11 

ESE 3 ESE 5 SSE 6 

SSE g SE 10 

SE 12 SE 12 

ENE 8 E 7 
E l 1  E l 0  

SSE 6 SSE 6 

SE ro SF 10 

SE 12 ESE 10 

E 2  E 4  
E ro ESE 11 

SSE 7 SSE 6 

E g ENE 8 E N E I z  E S E I 2  
J3SE 4 SE 3 EYE 7 ESE 8 
E N E g  E g E 9 E 9 
S E 3 S E 3  E 3  E 2  

SE 15 
E 14 

ESE 8 
E 9 
E 3 

SE 15 
ENE 14 
ESE 8 

E 7 
E 3 

6. 
7.  
8. 
9. 

10. 

SSE 3 
SE 5 

5 
NW 9 
N I 0  

N 3 
N N W g N N W 8  - o 
NNW 6 

ESE 5 
E 6 

SSE 6 
BE 3 
SE 6 

N 5 
N 19 
N 23 
N I T  

NNW 2 

NW 8 
NNE z 

NN\V z - 0 - 
6.9 

SE 16 
ENE 14 
SE 10 

E 5 
E 5 

ESE 3 
- o 
E 7 

o 
NNWIZ 

I I. 
12. 

13. 
14. 
1.5. 

SSE 4 
SE 4 

N 7 6 N E S S E 5  
NW 11 

N I 2  

N 4 

- o 
NNW 3 

ESE 4 
E 7 

ESE 6 
NNW z 

SE ro 

N 6 
N 21 

N n r  
N I J  

NNW z 
NW 5 
NNE 2 

NNW I 
- 0 

b.9 

16. 
17- 
I 8. 
1 9. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. -- 

Mittel 

* M i t  Culwivschrift gedruckte Werthe wurden d ~ ~ r c h  Schiitsung bestjmmt. 

SE 16 
ENE 14 
SE 9 
E 5 
E 4  

ESE 3 
- o 
E 7 - 

NNWrl 

N I ~  
N 5 

SNE 9 
NNE 7 
N \ V 3  

- - -  

SSE 3 
SE 5 
SE 5 
N 6 

NNWIZ 

N 14 
NNW 4 

N 9 
NE I 
N\V 9 

ESE 5 
SE 8 

ESE 5 
N 2 

SE S 

NNW 6 
N 21 

N zr 
N z a  

NW z 
WNW 4 
NNE I 

NNW 2 

- 0 

7'2 

NNWIO 
ESE 4 
E S E I I  
ICSE 7 
NSE I 

E 14 
17 
23 

S 23 
NXE 10 

W 3 
NV\. 3 
NW 3 
S N E b N N E S  

N 6 
W z -  

7'8 

SE 15 
ENE 13 
SE 9 
E 5 
E 3 

SE 3 
SSE I 

SE 6 

K 9 

N I 5  
N 6 

NNE 3 
NNE 7 

N 2 

Jlhvner 1883. cp = t 70" 59'48". h = - 8 " 281711 = 

SE 4 
SE 4 
SE 5 
N 9 

NNWIO 

N 1.5 
NNW 5 

N 9 
N 

NW 9 
ESE 6 
SE g 
SE 6 

NNW 2 

ESE 10 

NNW 7 
N zo 
N 21 

N p 

NW I 

NW 3 
E z 

WNW r 
- o 

7'2 

NNWII  
ESE 3 
SE 11 

ESE 7 
N 5 
SE 13 
N 1 7  
N 22 

N 24 
NNE 9 

NNW 4 
NW 5 
NW 3 

N 5 
o 

7'9 

- 01'33m52 

N 4  

NE 4 
SE 5 
- 0 

S 3 
SE 8 

ESE 7 
NNW 3 

ESE 7 
ESE 7 
SE g 

ESE 8 
ENE I4 

ESErO 
E 14 

SS\V 4 
NNW 13 
NNW 17 

SE 8 
SE 12 

ESE rz 
ENE 14 - 0 

ESE 6 
ESE 7 

N 12 

NNW 11 

7'9 

\ 

N 4  

1 SE 5 
SE 6 
-.. 0 

SSW I 

SE 4 
ESE 9 
NNw 3 

ESE 8 
ENE 7 
SE 6 

ESE 9 
ENE 13 

E s a l 7  
E 12 

SE 6 
NW 12 

NNw 16 
- 0 

ESE 9 
E 8 
I3 12 

ESE z 

ESB 7 
SE 7 

N 11 

NW I 2  

7'2 

SF 16 
ENE 12 

SE 9 
E 
E 

SE 3 
SE 3 
SE 6 

N 8 

N I 4  
N 10 
E I 

N 8 
N z 

N 2  
N 4 
N 3  

SE 3 
SE 8 
- 0  

SSW 1 
- 0  

SE 4 
NNW I 

ESE 
ENE 7 
SE 5 

ESE 10 
ENEIZ 

ESE 18 
9 

SE 
NW r 2  

NNW l8 

- O 

9 
I 2  

EST;: I" 
WSW 

E S Z 7  
ESZ 7 
NW I 

NNWrr  
NW I 2  

N I L  
0.9 

N 3  
N z N 2 N z -  

E 6 
SE 5 
- 0 

WNM' z 
SE 4 

ESE 6 
NNW 3 

ESE 8 
ESE 6 
SE 10 

ESE 8 
ENE I3 

E S E I ~  
E 13 

SSE 6 
NW I4 

NNW 17 

SE 4 
ESICro 
ESE 13 
ENE 13 
SSE I 

ESE 7 
ESE 7 

N 12 

NNW 12 

7'6 

SE 3 
SE 3 
SE 7 
N I O  
N 13 

N 14 
NNW 5 

N 8 
I N N W I N N W ~  

NW 9 
ESE 8 
SE 8 
SE 6 

WN\V 3 
SE 9 

NW 7 
N 21 

N 22 

N I O  
N z N z N z N r N 4 N 4 N z N 1  

NNW I 

W 3 
N z 

N ~ N ~ N ~ N ~ N O N ~ N ~ N ~  
NNW 5 
\VNW I 

7'5 

NNWII  
ESE 3 
ESE 9 
SE 7 
- o 

SE g 
N 16 
N 22 

N 22 

NNE 7 

NW 4 
NW 5 
NW 3 

N 3 
- o 

7'4 

N z  
N 7 

SE 2 

SE 8 
- 0 

SE 3 
- o 
SE 4 

NNW 4 

ESE 5 
ENS 9 
SE I 

ESlC S 
E N E I I  

ESE 18 
E 11 

SE 10 

NW 10 

NNW 16 

NNW I 

E S E I S  
E 11 

ESE 11 

WNW 3 

ESE 7 
- 0 

NNWIO 
NW 13 
N g  

7 7  

SE 16 
ENE 13 

E 12 

5 E S E s E S E o  
z E S E 3 E S E 3  

SSE 3 
ESE 4 
SE 6 

N 7 

N I ~  
N 11 

ENE 2 

N 8 
NE I 

N 3 

ESE 4 
SE g 

- o 
SE 3 
- o 
SE 6 

NNW 4 

SE 4 
E 8 
SE I 

ESE 8 
E N E r o  

ESE 16 
E S E I ~  
SSE 11 

WNW 6 
NNW 15 

NNW 3 
ESE16  
F S E r z  
ESE 13 

WSW z 

E 7 E S E S E S E 6  
ESE 8 
- o 

NNWIO 
NW 13 
N g  

7'2 

SE 15 
ENE 11 

E 12 

SE 4 
ESE 3 
SE 7 
N I O  
N 12 

N I 2  

NNW 5 
N 7 

NW g 

E 5 
SE 8 
SE 6 
W 4 

ESE 10 

NNW 7 
N 20 

N 22 

N g 

NNW 2 

JVNW 9 
NE z 

NW 3 
WNW 3 

7'5 

N 9 
ESE 2 

ESE 10 
ESE 6 

S I 

SE ro 
N 19 
3 23 
N 24 

E 8 

WNW 6 
NW 3 
N\V 3 

N E 7 N N E 6  
N 3 
- o 

7'8 

JCtn.n.ete 

N 5  
0 - 0  

SE 9 
NW I 

ESE 11 

W 7 
SE I 

0 - 0  

NNW 2 

j 
ESE 4 
ESE 8 
J?SE 8 
ENE 15 

E 15 
E 7 
S 5 

NNW 14 
NNW 13 

ESE 16 
SS\V 3 

W 3 
6 

E 9 

E N E i 2  
ESE 5 

N 9 
N N W I ~  
NNW 2 

N\V 4 
6.9 

N 4  - 
SE I 1  

N E  3 
ESE 7 
W 4 

ESE 2 
- 
N 2 

6 
Es1Z 6 
SF 8 

ESE 7 
ENE 16 

1.: 13 
FSE 8 

WSW 4 
NNW 14 
NNW 14 

ESE 14 
S 4 

NW 8 
SE 5 
E 6 

E N E I z  
ESI3 4 

NNWr3 
6K\V 4 

JfTNJV 4 
' 6.8 

I .  W S W 3 W z W 3  
2. - o N 3 N 3 N 4 N W 4 N W s N W s  
3. N ~ N I N I N I N I -  
4. - 0 - 0 - 0 - 0 - o ESE r 
5. STi: 11 SE 12 SE 14 SE 15 SE 15 SE 16 

6. - 0 - 0 - o NW I SE I ESR I 
7. E r r  E 12 E 11 E g E 11 SE 8 
8. N'sJ\- 7 JVNW 4 NNW 3 NNW 3 NNW I NNW z 
9. SE I SE 2 SE 3 SE 2 SE 2 SE 3 

10. SSE 1 SE 2 - o - o - o - o 

11. N N W z  NW 2 W S W r  W z - o - o 
12. E 7 E g E 8 E S E I I  E S E I Z  E 12 

13. E 4 E I E 2 E z E z E N E I  
14. ESE g ESE 10 ESE 10 ESE 10 ESE g ESI;: 8 
15- ESE 7 ESE 7 E 6 I.: 6 7 ENE 8 

16. E 13 ESE 12 ESE 11 ESE 12 ESE 16 ESE 17 
17. E N E r 4  E N E r 4  E 13 E S E r j  E S E I ~  I S S E I ~  
I 8. E 5 ESE 6 ESE 8 ESE 4 ESE 5 ESI5 8 
19. 8 6 S 7 S 8 S 6 S 5 WSW 4 
20. NNW 17 NNW 17 NNW 18 NNW 19 NNW 18 NNW 17 

21. NNWr2 NNWII NNWro WNWro NNW 9 NNWro 
22. ESE17 E 18 E 16 E S E r 6  E S E 1 9  ESEIX 
23. S W - 4  SE 10 SE ro SE 13 E S E I I  E S E I I  
24. W 3 SSE I SE 8 E ro ESE 9 ESE 8 
25. SE 8 SE 8 SE 7 SE 9 SE 8 SE 6 

26. E 8  E 7  E 8  E 8  E 8  E 7  
2 7. E N E r z  E N E I I  SE 10 ESE 7 ESE 6 SE 6 
28. SSE 5 SSE 5 ESE 4 ESE z ESE 3 E z 
29. N 10 NNWII NNWII  NNWII NNWII  N N W I ~  
30, NNW 14 NNW I4 N 13 N 13 N $3 N 13 
31. - - 0 - 0 - o N W r N W z N W 3  

Mittel 6 .9  7'1 7 '1 7 ' 2  7 '3  7 '3 

SSE 3 
SE 2 

SE 7 

N 9 

N I ~  
N 7 

NE 4 
N 8 

NE 3 

1883. 

4'0 
3'8 
1.9 
4'9 
8'2 

1.0 
6.0 
3.1 
4'4 
2.2 

4'7 
8'1 
4'7 
8'3 

11.7 

15'2 
1 2 . 7  

6.9 
10'2 

16.4 

8.3 
13'0 
10'2 

9'4 

l!?J 
11'3 

7'4 

W ~ W ~ W ~ W ~ W ~ I W ~ W Z  

SE r 
SE 16 

SW I 

S 7 
NW I 

SE 8 
NNW 2 

- o 
E 11 
- o 

ESE 8 
ENE g 

ESE 15 
E S E I S  

S 12 

wSW z 
NNW 16 

NNW 8 
E S E 1 8  
E S E I Z  
SE 9 
SE 3 
E 8  

SE 7 
- o 

NNWII 
N 14 
N 6  

7'5 

N 3 

SE 3 
SE 16 

- o 
ESE 3 
- o 
SE 10 

NNW 4 
- o 
E 11 
- o 

ESE g 
ENE g 

ESE 15 
E S E r 7  
SE 11 

SSW 2 

NNW 14 

NNW 6 
ESE17  
E S E r 1  
ESE 11 

S I 

E 7  
ENE 5 
- 

NNWII 
NW 13 
N 8  

7'4 

8E 5 
E 3 

SF 6 

N 14 

N I 2  
NNW 5 

N 8 
W I 

N\V 10 

ENE 4 
ESE 8 
SE 6 
N 7 
E I I  

NNW 8 
N 21 

NNE 22 

N 8 
SE z 

ESE g 
ESE 6 

S 

SE 11 

N I ~  
N 22 

N 24 
NNE 7 

\VNW 5 
W X W 3  

NW 5 
x 6 
N 3 
- o 

7'8 

N 5  
WN\Ir I 

SE I1 

WSJV 3 
- o 

WSW 5 
ESE 5 
- o 

NNW 3 

ESE 7 
ESE 7  
SE 7 

ESE 7 
ENE 1 7  

E S E I ~  
ESE 9 

WSW 6 
NNW 16 
NNW 15 

ERE 9 
E S E I Z  

WNW 15 
SSE 5 
ESE 6 

E 11 

ESE 8 

NNWII 
NN\V g 

N 3 
7'9 

a 5b. 

N 3 
o N z N ~ N ~ N ~ N ~  

SE 5 
E S E I S  

- 0 

SE 4 
- o 
SE 8 

NNW 4 

SE r 
E 9 

SE I 
ESE 8 
ENE 9 

ESE 16 
E S E I ~  
S S E I I  

WSW 3 
NNW 15 

NNW 4 
E S E I ~  
F S E I I  
ESE 11 
- o 

E 4 
o S E r  

NNWII 
NW 13 
N 8  

7'3 

SSE 3 
SE 5 
SE 7 

O S N W Z E ~ N ~ N I O N ~ N ~ N ~ N ~ N ~  
N 10 

E 5 
ESR 4 
SE 7 

N r r N N W S  
N 16 

N I 2  

NNW 7 
N 7 
W z 

NW 10 

ESE 5 
ESE 8 
SE 6 
N 2 

ENE 10 

NNWro 
N 20 

NNE 24 

N r 5  
NNE g 
NNE g 

N 7 
NE 3 

NNW z 
SE 11 

WSJV 3 

- 0 

NNW 8 
E 7 

ESE 6 
NNW 3 

ESE 8 
E 9 
SE 8 

ICSE 8 
ENE 15 

E S E I ~  
E S E r z  

WSW 7 
NNW 15 
NNW 16 

SE 13 
ES1214 

WNW 10 

ERE 13 
ESE 3 

E 9 
ESE 7 

N ~ N z N N W ~ N ~ N ~ N S N Y N ~ N ~ N ~ N ~  
N 11 

NNW 10 

8 .5  

N 4  - 0 

SE lo 
SE 6 

ESE I 

JIrS\\r 5 
EST< 5 
- o 

NNW 3 

IGSE 6 
EES 6 
SE 7 

ESE 6 
ENE 16 

RSE13 
ESE g 

WSW 4 
NNW t7 
NNW 15 

ESE 12 

ESE 9 
\JTN\V 11 

SSE 5 
E 5 
E 11 

ESE 4 

NNJVIZ 
NNJV 6 

N 3 
7'5 

N 3  
o 

NE 6 
SE 5 
- 0 

WSW 4 
ESE 7 
ESIC 8 
NNW 2 

ESE 7 
E 7 

SE 8 
ES1i: 8 
ENE 13 

ESEIG 
E 13 

WSW 4 
NNW 15 
NNW 17 

SE rz 
EST2 8 
ENE 15 
- o 

ESE 5 
ESI3 8 

N 12 

NNW I I  
< 1 0 N l O N 9 N 6 N I N ~ N  

7'6 

N 4 
SE 2 
SE 6 
ES12 6 

I S S \ V I  

SE 10 

N 2 0  
N 22 

N 234 

NNE 7 

WNW 6 
NW 3 
NW 3 
N I I  
N 3 
- o 

7'8 

N 4  
N 2 

ESE 8 
SE 2 

- 0 

N g 
E 7 

ESE 8 
NNW z 

ESE 8 
ESZ 8 
SF, 8 

ESE 8 
ENE 

E S E r g  
E S E r z  

WSW 7 
NN\V 15  
NNW 17 

SIi: 11 

SE 12 

WNW 6 
ESF 14 
ESE I 

ESE 5 
ESE 5 

N 12 

NNW 11 

7'9 

SSE 2 

SE 5 
SE 6 

N 7 

N I ~  
NNE 8 

N 11 

NNE 5 
NE 4 

N 8 1 N N E r o  

N I N ~ N ~ N ~ N ~ N ~ N ~ N ~ N I ~ N I I N ~ N I  
N 3 N N E 4 N N X 4  

NW I 

SE 9 
WSW I 

- 0 

h 8 
SE z 

ICSE 7 
NNW 3 

ESE g 
E m  8 
SE 7 

ESE 8 
ENE 16 

E S E I ~  
R S E I Z  

WSW 8 
NNJV 14 
NNW 16 

SE 11 

Ef iE11 
W I I 

ESE r r  
ESE 5 

E 10 
ESE 7 

NNWII 
NNW 

N 3 
NE I 

ESE 3 
IGSE 7 
W I  

SE 8 
N Z I  
N 23 
N 20 

N 6 

WNJV 5 
NW z 

JVS\V 3 
N 6 

NNW 4 
WNW r 

7'4 

NW 3 
NW 10 

NNE 3 

NW 2 

WNW z 

8'0 

NNW I 

SE 9 
WSW 2 

- 0 

W 5 
ESE 2 

SE 2 

NNW 3 

ESE 9 
8S12 6 
SE 7 

ESE 8 
ENE 17 

E S R I ~  
E S E I I  

\\rS\V 5 
NNW 16 
NNJY 16 

SE 10 

E S E I I  
WNW 13 
ESE 8 
ESE 5 

E 11 

ESE 5 

NNWII 

SSE 3 
SE 5 
SE 6 

N 10 

N I O  
NNE 8 
XNWIO 
NNE 3 
NE 4 

NW z 
NW 9 
NNE 3 

NW I 

NNW 3 

7 '5  

N 3 
8.1 

S I 
- 
SW 3 
ESIS G 
W z  

SSE 8 
N 2 2  
N 23 
N zo 
N 5 

WNW 5 
NW 3 

UrNW 5 
N 6 

NNW 5 
- o 

6.8 

SSE 3 
SE 4 
SE 5 

N 9 
N I O  

NNE 5 
N N W g  
NNE 3 
NE 7 
NE I 

o N E I N E I  
SE 6 

ZSE 4 
S I 

SSE 8 
N 2 2  
N 23 
N z8 
N 4 

N r 
NW 3 
N 4 
N 7 

NNVIT 2 
- o -- 

6.7 

SSE 3 
SE 5 
SE 5 

N N W g  

N I O  
NNE 5 
NNWII 
NNE 2 

N N E 5  

SSE 3 
SE 5 
SE 5 
N 5  

N N W 8  

ESE z 

SE 8 
ESE 3 

S 2 

SSE 6 
N z z  
N 23 
N 18 
N 5 

NNW I 

NW 3 
NNE I 

N 6 
NNW I 

WNW I 

6 .3  

N g 
NNW 5 
NNWII 

N 3 
N 5 

N 9 
NNW 3 
NNWII 
NNX 2 

N 7 

ESE r 
2 

SSE 8 
SE 4 
E z 

NW 2 

N 2 3  
N 23 
N 18 
N 4 

NW I 

NW 4 
NNE z 

N 6 
NNW 3 
WNJV I 

6.7 

SE 5 
E 4  

SSE 11 
EYE 2 

E S E 6  

NW 3 
N 2 0  
N z2 
N 1.3 
N 3 

N\V 2 

NW 7 
NNE 2 

N 5 
NNW 2 
- 0 

7 '( 





128 A. So b i e c x k  y, 

Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 
Ap1~61 188.3. I-IFhc des Anemometers iiber dem Rodell 4-42'". Jan Msyen. 

Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 
Mittlere Ortszeit. A211*1Z 1888. 

+ 

1 - 2 1 3 1 4 1 6 1 6 1 7 1 8 1 9 10 1 11 1 12 T:~goaaittcl 

. o m  l e s  ,: . ,,, i c e  i C ; 2 %  . O O  
; = E  s i c  . 

$ igz 2 :&.g - O o w :  Y ; =  y ; Z  f ? c  Gcsch\\~i~ld. 

Datum 

I. 

2. 

3. 
4.  
5 - 
6.  
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

'3. 
14. 
1 5. 
16. 
17. 
I 8. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Mittel 

SE 12 

E 11 

ESE 10 

SE zo 
SE 10 

SE 7 
SSE 12 

W 2 

SSE 8 
SSW 4 

NN\V 13 
E 12 

N N E I ~  
N 13 

NNE 7 

ENE 10 

N 5 
N N E I I  

E 19 
E S E I ~  

SE 11 

SE 10 

SE 13 
N 11 

\\'N\v 3 

w N \ V z  
91.: 3 
E I O  

N\V 7 
NNE 10 

\ 

9.8 - 

1Iitt:tg - 
. eJ  

L b g  
4 e;o 
2 a%" 
E I 0  

E 8 
ESE 11 

SE 20 

SE 9 

SE 5 
SSP; 1 '  
- 0 

SSE 9 
s 7 

NNW 10 
JC 11 

NNE 9 
N I3 

NNE 6 

JcN1i; 1 2  

N\V 3 
NNE 10 

E 21 

E I3 

SE 12 

SE I0 

SE 12 

N 1' 

N 3 

N\V 2 

ENE 6 
15 9 

NNE 7 
NNE 10 -- 

9'5 

I 
. S C  C L T  

2 S a f  
% k z  
a UZ; 

ENE 8 
SE 6 

FSE 13 
ESE 17 
ESE 10 

SE 6 
SE 10 

'CV I 
- 
W 5 

NNW 13 
ESE 10 

NNE 3 
N N 1.: I4 
NNIC 7 

ENIS 15 
8 3 

NNE 13 
E 14 

ESE 15 

SE I 2  

SE I2  
SE 8 
N I 2  

NNW 4 

W 2 

ENE 8 
NE I 

NN\V 4 
NNE 8 

; 2 ,  
f 4 %  - 
0 2 % '  a a;.,; 

ENE 8 
SE 6 

ESE 12 

ISSE 21 

JCSR 9 

ISSE 7 
SE 11 

WS\\' I 
- 

WSW 4 

NNW 14 
E 11 

NNE 4 
NNE 14 
NNE 7 

ENE 14 
WNIV 3 
NNE 10 

E 15 
I<SE 15 

SE 13 
SE 12 

SE 9 
N I 2  

N 3 

WNIV 2 

ENE 9 
NNE 3 

W 5 
NNE 10 

SE 10 

E 14 
SE 12 

SE 17 
SE 10 

SE 8 
SSE I I 
NW 6 
SSE 11  

6W 4 

NNW 12 

E I4 
N N E I ~  

N 13 
NNE 6 

ENE 8 
NNE 4 

N 11  

E 16 
E S E I ~  

SE 8 
SE 10 

SE 13 
N 11 

SSW 3 

W N \ V 3  
SE 4 
E I O  

NNE 6 
NNE 10 

0.9 

. o c  1 2" 
I 2 = z :  

a $ 5 2  
ENE 8 
SE 10 

ESE 12 

SE 21 

SE 10 

SE 7 
SE 9 
SW I 

SE 5 
S 2 

NNIV 15 
E I 1  

NNIi: 4 
NNE 13 
NNE 7 

ENE 13 
WN\V 5 
NNE 8 

E 17 
ICSE 15 

SE I3 
SE 13 
SE 11 

N I 2  

NNW 3 

WN\V z 
ENE 9 
ENE 7 

N 4 
NNE 10 

8 2 ~  
\ITS\\' 5 

E 15 
JGSI5 14 
SSE 8 
ESI.: 7 

1:SI: 10 

WS\\T 7 
g\V 7 
SE 15 

N\V 5 

KN\V 3 
E 14 

BXEIS)  
NNE 9 
ESli: 10 

\\rS\V 6 
NNE I; 
N\\' 3 
1cSE14 
SE 11 

SE 11 

SE 11 

W 5 
SNE 8 

W 2 

ESE I 

EN15 2 

x 1 4  
NNE 10 

NNIV I I  

9 .0 

1 = - 802S17/'= -- 01'33"'52. 5s. 

. O C  F * m  

4 $22 
a g4a 

ENE 9 
ESE 10 

ISSE 10 

SE 22 
SE 10 

SE 6 
SE 9 
SW I 

SSE 7 
S 3 

NNW 14 
E 11 

NNE 5 
NNE 13 
NNE 8 

ENE 12 

nrs \IT 4 
NNE 12  

E 19 
E I4 

SE 12 

SE 12 

SE 12 

N 11 

NNW I 

W 3 
ENE 8 

E 8 
NNE 5 
NNE 10 

9'4 

SE 8 
14 

SE 12 

SE 16 
ESE 11 

ESE 12 

SSE 12 

N\V 6 
SSE 9 
S\v 4 

NN\V 11  

E 15 
N N E I ~  
N N E I ~  
NNE 6 

NNW S 
N 4 
N 5 

E S E I ~  
E S E I ~  

SE 8 
SE 13 
SE 12 

N 10 

NNW 3 

W 2 

8E 2 

E 9 
NNK 6 
NNE 10 

9 '5 

NNIV 5 
ESIC 5 
NNIV 5 
NNW 8 
S N \ Y  1 2  

NXE 13 
NNb! 16 
NE 18 
NE 15 

SSI!: I I 

NNE 6 
WSW 4 

SE z 
N 4 

NE 8 

NN\V 8 
NNE 5 

N 3 
SE 0 
E 7 

E 13 
SSE 9 
E 8 

N\\' 3 
SSE 8 

N 9 
'CV 3 
E 2 

EST.: 11 
SSE 4 
NW 3 

7'5 

; E,' 3 5." ;  
2 $2; 

ENE 9 
W 8 
E 15 
E 13 

ES13 5 
SSE 2 

SE 9 
\VNIV 4 
NNW 5 

SE 13 

NNW 9 
- 

NE 3 
NNE 14 
NNE 6 

ENE 7 
W 5 

NNE 13 
NNW z 
ESE 14 

SE 13 
SE 12 

SSE 10 

NW 11 

NNE 8 
- 

ENE 4 
ENE 9 

E 7 
NNE 9 

8.c 

1 s~r t .pro  see. 

NNW 6 
KSIC 4 
N\V 3 

NNW 7 
NN\VII 

NNE 14 
SSE 15 
NE 18 
NE I4 

NNE 11 

N 7 
W 3 
SE 2 

N 5 
NE 9 

NNE 8 
NNE 5 

N 3 
SE 8 
E 6 

E 12  

SSE 11  

SE 8 
W 3 
S 6 

NNW 6 
SW z 
SSE 3 
ESE 6 
SSE 4 
NW 7 

7.3 

- 
NNW 8 - o 

SE S 
NNW 11 

NNW 11 

N 13 
NNE 15 
NE 18 
NE 14 

NNE I 1 

N 8 
NNE 3 

IVNW 2 

NNE 8 
N 4 

NNw g 

NNw 7 
SSW 4 
SE 5 

4 
E ~ E  5 

7'6 

; e ;  4 2 4 ;  
a $3; 

ENE 9 
S \ V  8 
E I 2  

1': I4 
13SE 6 

SE I 

SE 9 
\f7S\V 3 
NNW 4 

SE 8 

x\v 9 
Icsb: 5 
NNW 3 
NNE 14 
NNE 4 

ENE 14 
W 6 

NNE 13 
NNE I 

ESE 15 

SE 11  

SE 11 

SSE 11 

NNW 11 

NNE 9 
- 

ENE 8 
ENE 8 
NNE 5 
NNE g -- 

8.c 

SE 7 
E 18 

SE 13 
SE 15 

E I 

ESE 15 
SSE 12 

NW 
SSE 8 
SW 4 

NNW 9 
E 19 

N N E I 9  
N N E I ~  
NNW 6 

NNJV1o 
NNE 6 
NE 5 

E S E I I  
E S E I ~  

SE 8 
SE 13 
SE 11  

N 10 

W 2 

\V 2 

SE 2 

E 9 
NNE 5 
NNW 10 

9.8 

\ v K \ ~  7 
E 15 
g 12 

SE 6 
SE 5 
SE 8 

\\IS\\' 
g\\r 7 
ST;: 14 
N\V 6 

XN\V j 
E I. 

x x E 1 5  
;\'~li; 
ICSE 5 

\ \ r ~ ~ \ r  6 
NNE 13 
\ v N \ \ ~ ~  
E S E 1 4  
SE 12 

SE 1 1  

SE 
\vs\\'. 9 
XNE 8 
- 0 

NE I 

ENE 7 
~ 1 1  

NNE 1 0  

SN\V 12 

8.4 

NN\fT 5 
SE 8 

N\v 6 
SN\v S 
>N\\ ' Iz  

N 1 

NNE 17 
NE 1 7  

NE 16 
NSE I I 

N 5 
W 4 
NE z 
N 4 

NE 8 

NNW 8 
NNE 5 
NN\V 3 
SSE 2 

E 8 

E 1 2  

SSIC lo  
SE 6 

\VN\V 5 
SSE 7 

N 10 

\VS\f' 2 

E 2 

1 9 
SE 5 
S\V 6 

7 '6 

. 0 0  . 2 2% 
5 X G ~  

2 z32  
ENE 8 
NIV I 

ESE 12 

E 15 
ESE 10 

SE 4 
SE I 0  

NW I 

NW 4 
SSE 6 

NNW 10 

SE 11 

w 4 
NNE 12 

NNE 6 

ENE 13 
NW 6 
NNE 13 
ENE I 

ESE 16 

SE 10 

SE 9 
SE 8 

NNW 12 

NNE 8 
- 

ENE 10 

E 2 

w 5 
NNE 8 

7.8 

7.8 
I O . ~  

1 1 ' 0  

15.7 
9.0 

7'6 
9.5 
4 '2  
7 '8 
4 '6  

9'2 
1 2 ' 0  

Io .9 
1 2 ' 0  

6.8 

9.b 
0.3 
8.4 

I I . 7  

13.5  

11. ;  

9 .0 
10.6 
3 -6  

1.6 
5'8 
8 ' 9  
6.2 
9-7  

8.9 

NNW 7 
SSE z 
SE 6 

NNW 11 

N N W I ~  

N I4 
NNE 15 
NE 18 
NE 14 

NNE 11 

N 7 
N 4 

WN\V 3 
NNE 7 
NE 5 

NNW 8 
N 3 

NNE 6 
E 7 

SE 6 

E 14 
SSE 13 
SE 9 

\VN\V 3 
S 6 

- o 
SSW 5 
SSE 6 

\VNW 3 
SSE 4 

WNW 5 

7'5 

ENE 9 
KN\\' 6 

E I 2  

E I4 
ESE 7 

S 5 
SE 9 

X\V 4 
h-\V 5 
SE 8 

NNW 10 

ESE 6 
W 4 

NNE 13 
NNE 7 

ENE 12 

NW 6 
NNE 13 
NE I 

ESE 15 

SE 10 

SE 10 

SSE 9 
NNW 12  

NNE 9 

WS\tT I 

ENE 9 
ENE 8 
N\V 3 
NNE 9 

ESE 7 
E 21 

SE 7 
SE 16 
8E 11  

E 1 1  

SSE 12 

N\Ir 7 
SSE 10 

SS\V 4 

NNW 7 
E 19 

N N E ~ o  
N N E I ~  
NE 6 

NNW 8 
NNE 6 

N 2 

E S E I I  
I G S E I ~  

SE 10 

SE 12  

SE 11  

N 10 

WS\V 3 

W 3 
8E j 
E I ~  

NNE 7 
NNW 10 

9.8 

N N \ V  4 
SE g 
N\V 9 

SN\\' 7 
NN\IT13 

S S E  14 
NNE 16 
NE 1 7  
XE 15 

S S E  10 

SNJ\T 4 
W 2 

YE 2 

N 5 
NNE 8 

SNW 6 
NNE 5 
3NW 3 
- o 
15 9 

15 1 2  

SSE 9 
ESE 5 
SN\iT 4 
SSE 8 

N 10 

NN\V 4 
1- 

E 8 
SST!: 4 
NW 6 

7'5 

NNW 6 
SSE 3 
J2SE 3 
XNW 9 
N N I V I I  

NNE 15 
NNE 15 
NE 18 
NE 1 4  

NKE I 1  

N 7 
NNW 2 

M'SW 2 

N 6 
NE 9 

N 9 
5 

NNE 4 
SE 8 

SSE 4 

I3 14 
S8E I3 
SE 8 
N\V 3 

24 6 

N 6 
SSW 4 
SSE I 

W 2 
ENE 3 
NW 6 

7.3 

ENE 8 
SE 2 

ESE 12 

E I4 
ESE 9 

SE 5 
SSE 9 
NW 5 
NW 5 
SSE 7 

NNW 10 

SE 10 

W 4 
NNE 12 

NNE 6 

EKE 14 
N\V 7 
NNE 14 
ENE z 
ESE 16 

SE 10 

SE 10 

SE 7 
NNW 13 
NNE 9 

WNIV z 
ENE 10 

ENE 8 
\vx\v 4 
NNE 9 

SE 7 
E 19 

8E 7 
SSfS14 
SI': 9 

E 11  

8SE I I 

S\V 7 
13 

\ \  2 

IiNW 5 
E 18 

NNEI!, 
N N E I I  
NE 7 

NNNr 5 
NNE 6 

N 6 
E S E 1 4  
SE 11  

SE 8 
SE 1 1  

SE 9 
N N E I o  
S\V 1 

W 2 

ESE 2 

E I ~  
NNE 8 
NN\v 10 

9.2 

/ 
NNW 9 
NX I 
]<SF 7 
NNW 11 

NNW I 0  

ENE 9 
SE I 

ESE 11 

E 19 
ESE 10 

ESE 5 
SE 9 
- 0 

NNW 2 

S W 5  
N N W I I  

SE 11 

N W 3  
NNE 14 
NNE 6 

ENE 14 
NW 5 
NNIC I4 

E g  
ESE 16 

SE 10 

SE 12 

SE 9 
NNW 12 

NNE 2 

N\V z 
ENE 8 

W 5  
NNE 8 

8.2 

XN\V 3 
SE S 

NN\V 8 
SN\\' 8 
XN\IT 12  

NSk: 15 
NSE 17 
NE 16 
N I h 6  

S S E  9 

NNW 4 
S\V 4 
NE 2 

N 4 
NNE 8 

NNIV 7 
NNE 5 
NSE 4 

SE 10 

I!: 11  

SSE () 
ES1C 0 
NN\V 8 
SSE 8 

NN\VII  
NN\V 3 

15 3 
SE 7 

SSE 5 
NW 6 

7'7 

NNW I I 

N 3 
SE 12 

NN\V 14 
NNW 10 

ENE 9 
SE 7 

ESE 12 

E 18 
15SE I I 

SE 5 
SE 9 

WN\IT I 

- o 
W 3  

N N W I ~  
ESE 9 

S 2 

NNE 14 
NNE 7 

ENE 15 
N\V 5 
NNE 13 

E l 4  
ISSE 16 

SE 11 

SE 13 
SE 8 
N 12 

NNE 3 

SW 2 

ENE 9 
E 4 N P 3  

N 4  
NNE 9 

8.1 

SE 6 
E 20 

SE 7 
8 8 E I 5  
SE 8 

E 11  

SSE 13 
N\\' 8 
SSE I; 

\ I 

KNW 4 
E 17 

NNE18 
N N E I o  
NE 7 
N\V 4 
NNE 7 
\VS\V3 
ISSEI4  
SE 11  

SE 10 

SE 10 

SE Q 
NNE g 

W 2 

W 2 

ISSIC 3 
E I Z  

NNJi: 6 
SNIV 1 0  

9 .0 

XN\V 3 
ESE 10 

N N W I I  
SN\\- 10 

S N \ \ T I ~  

NNE 14 
SSE 19 
NE 16 
NE 15 
NE 8 

N\V 3 
5 5 

NE I 

N\V 4 
N 8 

NN\jr 5 
NNE 5 
NN\iT 5 

0 
SE 1 1  

SE 12  

SS13 7 
ESE 6 
NN\V 7 
SSE g 

S N W I I  
N 3 

JCNE 4 
ESE 6 
SSE 4 
N\V 6 

7'8 

NN\V 4 
SE 9 

NN\V 9 
SN\\' 9 
SN\YI; 

NNE 15 
NNE 17  
NE 15 
NE 14 
NE 10 

NNW 3 
NN\\' 5 
- 0 

NNIIr 4 
S S E  8 

SNW 6 
NSE 4 
NN\V 5 

S Z S E I -  
SE 11  

E S E I I  
SSE 8 
ISSE 5 
SNW 8 
SSIS 9 

NNWlo 
NNW 7 
ICSE 5 
E b 
SE I 

N\jT 7 
7.7 

NNW 12 

N 2 

SE 13 
NNW 15 
NN\V 10 

NNW 11 

N I 

SE 15 
NNW 14 
NN\V 10 

SSE 7 
E 15 

SE 7 
S S E 1 5  
SE 12 

ESE 11  

SSE 9 
N r  8 
SE 13 

M T  I 

NN\\' 3 
E 15 

N K E I S  
SKE 8 
NE 8 

S\\' 3 
NNE 7 

\ \ -S \ \ r 2  
E S E I ;  
SE 10 

SE 10 

SE 1 2  

SIZ 6 
NNE 8 
\\'S\\T 2 

W I 

E 2 

E I ~  
NSE 8 
NNW 10 

8 .6  

dial l88.'2. 

XN\V 3 
ESE 11  

NN\\-Iz 
NNIV 9 
XN\Vrq 

NSI; 14 
S S E  31 
NE 16 
NE 14 
SIC 8 

\VS \ \ -4  
NNE O 
NE I 

N\V 3 
N 9 

NNIV 4 
N 6 

NN\\T 6 
- 
SE lo  

SE 11 

SSE 7 
1CSE 6 
NN\IT 7 

SE 8 

NN\VIZ 
N 4 

NE 4 
KSR 7 
SS15 0 

5 
8.0 

NNW 9 
- 

ESE 16 
NNW 13 
NN\V 9 

= 
SE 6 
E 13 

JSSE 7 
S S E I ~  
ESE 9 

1:SIC 10 

SSE 7 
N 7 
SE 13 
\ '  2 

XN\V 3 
E 15 

NN1318 
NNlZ 8 
NE 9 

W j 
NNE 10 

N I 

15SE13 
SE 10 

SE 10 

SE 12 

N 3 
NNE 9 

W 2 

W I 

E 5 
1 4  

8NE 9 
NN\\'Io 

8 '4  

N N W I I  
- 0 

SE 16 
NNW 13 
NNW 10 

NNW 8 
NW I 
1SSIi: 16 
NNW 14 
NNW 10 

5 3 z m  
SSE 2 

li: 14 
ESE 11  

SSIC14 
ESE 8 

ESE 10 

\I~S\V 3 
S\V 7 
SE 15 
JV 2 

NN\V 3 
E 15 

N N J C I ~  
NNIG 8 
NE 10 

5 
NNE 13 
\VS\ \ '4  
F S E I ~  
SE 9 
SE 11  

SE 12  

\ 2 

NNE 9 
W z 

W I 

E 6 
E I ~  

NNE 9 
WN\VII 

8.8 

SN\V 3 
6 s ~  
yN\\ '14 
SN\\' 10 

S K \ \ T ~ ~  

SKE 1; 

SSJ~: 19 
NE 1 7  

S S E  14 
NE 7 

W .+ 
NNE 7 
NE 2 

N\V 3 
N N \ \ T ~ o  

NN\\' q 
N 7 

NN\V 5 
0 - 0  

SE 10 

SE 12 

SSE 7 
E 4 

X N I V  7 
SE 8 

xN\\T 9 
N 3 

S E  3 
SE S 

SSE 4 
N 5 

7'8 

NNW 7 
N I 

15SE I 2  

NNW 13 
NNW 11 

N N W I I  
- 

SE 14 
NNW 12 

NNW 9 

7 '3 
3.8 

10'5 
1 1 ' 1  

1 1 ' 1  

12.8 
'5'4 
17.5 
14.9 
1 1 ' 2  

6 .0 
4 '4  
2.3 
4 . 1  
5.9 
8.0 
3.9 
6 ' 3  
3'8 
4 '3  

1 0 . 7  

11.5 
7'5 
5 . 0 ~  
6.4 

7'7 
4 .0  
3.0 
5 '5 
0.4 
4 '3  
7 '@ 

NNW 8 
NNE I 

15SE 9 
NNW 13 
NN\V I I 

NNW g 
0 - 0  

SE 18 
NNW 13 
NNW 9 

NN\V 13 
NNE 14 
NNE 20 

NE 16 
NNE 13 

NE 7 
\v 3 

NNW z 
NE 3 

NNE 4 

NNW 10 

NNMT 3 
NNW : 
NNW 4 
- 

ESE 9 
SE 13 
SE 7 
E 3 

NNW 7 

SE 10 

NW 12 

N 3 
NE z 
SE g 
- 

NNW 11 

NNE 13 
NNE 19 
NE 16 

NNE 13 

NE 7 
W 4 
- o 

NE z 
NNE 4 

NNW 9 
NNW 3 
NN\V 7 
NNW 3 
- o 

ESE 8 
SSE 13 
SE 8 

ESE 5 
NNW 6 

SE 10 

NW 8 
N 3 

NNE 2 

SSE 8 
- o 

7'5 

NNW 1.1 
NNE 14 
NE 17  
NE 14 

NNE 13 

NE 6 
NNW 5 
WNIV 3 
NNE z 

W 2  

NNW 10 

ESE z 
NNW 9 
NW 2 

WNW z 

13SE 8 
SE 14 

SSE 9 
NNW 5 
NW 5 

SE 7 
N 5 
E I 

WSW 7 
SSE 10 

NN\V 11  

NNIC 14 
NNE 19 
NE 14 

NNI!: 12 

NE 8 
N W 3  
N 3 

NE z 
WN\V 4 

NNW 9 
ESE 3 

N 8 
NW 6 

NNW I 

ESE 6 
SSE 14 
SSE 10 

N\V 4 
NNW 6 

SE 8 
NW 6 
NW I 

NNW z 
SE 9 
SE 6 

7'7 

NN\V 13 
NNE 13 
NE 16 
NE 16 

NNE 13 

NE 6 
NNE 6 

\VN\V 3 
NE I 

NE 4 

NW 10 

NW 3 
NNW l o  
- 

NW I 

12SE 8 
SE 13 

SSE 7 
N 6 

WNW 5 
SE 6 
SE I 

ESE 2 
W 7 
SE 11 

NNW 9 
NNE 54 
NNE 18 
NE 15 

NNE 13 

NE 8 
N\N 3 
NW z 
NE z 
N 4 

NNW 8 
NNW 2 

N 7 
NW I 

- o 

ESE 7 
SSE 13 
SE 9 

ENE 3 
NNW 5 

SE 9 
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10 - - 5 0  

2 so SW - 
10 - - 9 0 °  

I 0  - - ?to 

3 S o N  - 
I CrSO - / 

- - oxn 
6 SO S 

10 Sl E ' 
I 0  - E %O 

o " 1 o S 1  W 2 
8.2 

2'9 
14'0 

5 s "  S - 
I 0  S' S - 
10 S' SW 0" 

S So SW - 

7 S" SE - 
I 0  S" - 
10 Sl S 

s0.O 10 - - I"OOIO 
10 S1 NW - 

q010 - - 
9 S" NNW - 

9 6-7 - 
10 - - + I 1 0  

0 - - &O 
g Sl NW - 

10 S' SE - 

6 So SE UJ" 
I 0  S' S - 

."o Sl SSW - 
I 0  - ESE 10 - - 30.0 

10 - - &" 
10 - - 

S' NW 00&('10 

10 Sl NW - 
0010 - - 

- 4  So N &O 

10 S-E 
- - 9 ' 1 0  

I CrCmO SE &" 
8 s "  - - 

1 0 -  - - 

I O S U  SE - 

10 - - II.OI,, 

2 Cr" - 
I 0  S' S - 
10 Sl SSE - 

10 - - EOSO 

1 0 -  - - 
- - IO.O 

10 - - 
S1 NJV - 

.Oro - - 
1 0 8 "  N - 
8 ,S" - 

I 0  - - *0+1 

2 So NE &I 
10 S' NW - 
ro S1 SSE - 

10 82 8 S ' W  - 
NW S1 NW yo10 

lo S1 ESE 0 0 1 0  S1 SE 

10 - - ~0.0 

6 S' SE &(' 
."I0 - - 

S1 S T  00 SO 

10 S' NW - 
. O I O  - - 0' 

4 CrSU SJV & 
~ 0 1 0  - - XO 

- - - 
I CrCml SE &(I 

$4 So SSW - 
I 0  S' E - 

lo sl NE - 
' 8 1  N 

l o -  - - 
9 S1 NNW - 
7 Cmo sw - 

'0 sx SE - 

10.0 9.6 
10'0 

10'0 

8.7 

9.0 
10'0 

8.0 
8.3 
8'4 

4 S " S  - 
10 Sl SYE - 
I 0  - - EooO 

10 S" NE - 

- 1 0 8 "  NE - 
1 0 -  - - 
5 81 NE - 
7 CIIIO NW - 

10 S1 SE - 

5'0 
7'8 

10 - - 50.1 
10 - - 

.OIO - - 

10.0 9.8 
g .8 
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I .  

2. 

3. 
4. 
5. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

I 0  - - 1 

1 0 -  - - 
'0 - - =" -.go10 " 
6 S" SE - 

10 - - 0" 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 

10 - - 
10 - - 
9 Sl  - - 

lo  - - - 
8 SO SSE - 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

10 - - =2 

1 0  - - 
- - 0 

7 S1 SSW - 
10 - SSE 

8 SO E &" lo  
1 0 8 '  - 0') 

8 S1 I.) - 
1 0  so E - 
10 S" E - 

I- I -- I -- -- - I - - - -- - -- I -- - - .- - - - - - I -- - - 

0 1 ) 1 0  - - 00 

0010 - - 
9 S' - - 

I 0  - - - 
10 - - 

9 Sl SW - 
8 S1 E - 

10 $ 1  NW - 
9 CrS1 NNW -0 

10 CrS" W - 
4 CrSO NW - 

I. 

2. 

3. 
4. 
<. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

10 - - 
s o 1 0  2 - - 4 1  

0 - - go 
8 S' SE - 

o % o S l  W - 

SO SE - 
1 0  - - - 
8 S1 ESE - 
9 s '  E - 

I o S a  E - 

Mittel 9 '3  

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 

10 - - 0 0  

0010 - - 00 

8 CrS" - - 
1 0 -  - - 

~ 0 1 0  - - 

8 S 1 W  - 
8 S l  ESE - 
9 S 1  NE - 

10 CrS" NNW U,J" 
8 CrS" - &" 

10 - - ~o.0 

I 0  - - E 1 0 2 ~ ~  

10 S1 SE - 
10 S1 SSW - 
10 - - 
10 - W a00010 

4 S1 SSE - 
1 0 -  - - 
10 - - 
10 - - ~1.0 

10 - - 50.0 

16. 
17. 
IS. 
19. 
20. 

- - 
10 - - 

I 0  - - y o 1 0  
4 S' SW - 

10 - - - 

8 s '  SF, - 
10 - - 
8 S7 E &" 
8 s "  E - 

10 S1 E - 

/ 
I I I I I I 

9'5 

10 S' E - 
10 - SE 9.0 
I 0  - - ~2.0 

I 0  - - =I 
10 - - ~0.0 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 

Summc der Hydrometeore: 234 0, 22 %, 276 =, I-, I a, I f, 3 rrt, 18 9, 2 @, I a, 5 W, 38 &. 

10 '- - 
10 - - 
6 CrS" NNW - 

10 - - 
10 - - 

10 S X  - 
1 0 -  - - 
g S 1  S - 
7 CrS" NW UJ" 
5 CrSo W U,J"&O 

10 - -- 

- ENE 
10 Sl ESE 00 

9 s '  SSW - 
10 - - 

S? W - 
8 Sl SSE - 

10 - - ~1.0 

E O I O  - - 
10 - - S1.010 
10 - - +'.OIO 

10 - - S O  

10 - - =00010 
10 - - 00 

10 81 SW - 
9 S1 E - 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Mittel 

- 1.0 

- 0'' 

- s o 0  
- ' 
E - 
E .O 

E - 
ENE '' 

E ' 
- .O 

z ? I o  - - 
~ 1 1 0  - - %I 

- - g o 1 0  

9 S 1  SE - 
10 - - Z ~ l . ~ ~  

10 - - .I) 

0010 - - 10.lIO 

6 S V  &O 
8 s "  E 

10 S' ENE - 

9'4 

10 S1 E - 
10 - - 51.0 
10 - - ~2.0 

10 - - 
10 - - zOo,O 

10 S" E 
10 S? E - 
10 S? ENE - 
9 Sl E - 
8 S1 ESE - 

I 0  81 N - 
1 0 s '  ENE - 
3 SII - &" 
1 S' - &; 

I. CrSl - ,nxotY 
/ 

I 0  - -/ 
9 '4  

1 1 0  - - 1 

1 0  - - =? 

- - )&I 

10 Sl SE - 
10 - - =o - 

.?lo - - 01 
0010 - - 

5 CrS0 NW - 
1 0 -  - - 
9 S I  SE - 

10 Sl  N 
10 - - 01 

5 So NW &O 
9 So W - 

10 - - a o u j l  

= O I O  - - z" 

0 0 1 0 -  - - 
10 - SE =O.Qo 
10 Sl  SSW - 

~ 0 1 0  - - 
10 Sl  \V 0x0 

I 0  S1 SE - 
10 - - S O  

~ 0 1 0  - - 
- - sOoOIO 
- - =0.O 

- - ~1.0 

- - =00010 
K O  - - $00 

10 Sl  SE - 
10 S1 ESE - 

10 - - )c0 
9 S1 - - 
6 S' NNW - 
6 S1 WN\V - 

10 - N 
9 SO \VXW - 

9.4  
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I 

B~drometeore. Niederschlagsmenge. 
Mittlere Ortszeit. October 1882. 

N~odulsrhlngs- 
lncngo 

EO.O 10 - S]S =".O 
10 g1 Z;: - 10 S1 E - 10 - - 00 9 S-sE - 0 '9  
10 82 SE )rue S 5 2  SSF, YO 10 S.2 S\v - 

I 0  S1 SSW - 10 81 SE - I 0  - SE =o 10 S1 SE - 
S1 WNW - 8 S1 IVNW - W ~ ( ~ 0 x 0  10 - 

W c*" 8 .8  
5 N - 7 CrCrnl N - 6 CrSl E - 4 CrSn SE - 4 CrS" S -- I C,O - - 0 ' 2  

I CrCmO NW - I 0  - - 
10 , - - - ~ 1 . 0 1 0  - 

SE 1o.0 10 - - ='2,o I 0  - SSW S".oIo - - GI 10 -- - EO.(I 
0 '3  

10 , - 1 ' 1  
E ? . I J ~ ~  - - ~ 1 . 0 I O  - - 

GO 6 SO S - 3 '4  
'0 8:' ESE - 10 Sl E 
lo - - =O*O 10 - - 
I0 - - E O . O ~ ~  - - 

- EO.0 10 - - =".O 
2 . J  - 

S1.010 - - 0" 9.8 
10 - - 0 1  I 0  - - E O o l I O  - - El.1 10 - - 
10 - - G1oOIO - - ~ 1 . O I O  - - E0.O 10 - - 
'0 CrSo NW -- 9 ~ 0  E - 9 So SE - 10 S1 SE - I 0  - - 0 0 6  S1 SE 00 7.9 1 0 -  - - I 0  S" - 10 SJ SSE - 10 S:! SSE - l O S 2  SIY - I 0  Sa S\V - 
10 , ESE EO 0.8 10 - ESE 500° 8 S1 1:SE 00 g 51 ESE - 10 61 I - 9 S 1  15 - 

I 0  s-I.: - 
8 sl SE - 7'8 

4 Sl  ENE - 8 s '  E - 10 S l  E - 9 S 1  E - 
9 S1 ENE - g Sl  ENE - 9 61 ENE - 10 81 E - 0.4 

'0 8 2  N S o 1 0  S3 N X* I 0  - N E O X ~ I O  - 
* O  g S1 N XO 2 . 2  ' O f 4 1  N - g S 0  N - 8 CrSo NE - 8 s "  E - 4 .8  3 So NNW - 5 CrCm" N - 10 S l  N - 10 S l  N 6 Sl S\V - 

0 -  - - 4s ' '  - - 
- - 10 - ] ]  %o 0 '3  

0 '3  
10 S" N - lo  S"W - 8 So NW - 7 S 0  N - 8 SO NW - 

z 5  
0 ' 3  

8 7 8 .8 9.2 9 ' 3  9 '0  123.6 
\ 

7 8 9 10 11 I Tngosmittol 
It? derWollcon- 

10 - - ." 
0 0 1 0  - - .(I 

g CrS'J N W  - 
I 0  - - / 

10 S' SE ' 
10 - -- 

- - 
5 S l  ESE &' 

& O 7 S I  E - 
10 8 '  ENE - 

9.2 

10 - - - 
10 - SSE so00 
10 - - ~2.0 

S O 1 0  - - 
10 - - d 0 ~ 1 0  

0010 8 2  EfjE 
I o S : !  E - 
10 Sz ENE - 
lo  S1 E - 
8 CrSl E - 

."IO - - 
E l l o  - - 

5 St ESE 
10 $" I3 - 
1 o S 1  ENE ' 

x O 6 S l  N - 
10 - - 01 

3 So NNW &O 

8 s "  \V - 
0 - - &O&O 

5 CrSO N\V UJ1 

10 S1 SE - 
10 s1 w - 

= ~ I O  - - 9 . 0 1 0  
- - GO 

10 - ~ 0 . 0 1 0  

10 - - 
- - =O.O 

10 - - sOoxO 
10 S' SW - 
10 S1 E - 

10 - - 
9 s '  W - 
7 S1 NW - 
2 S1 NW $0 

1 CrSO N - 
6CrSO,S1WNW - 
9.0  

d 

- 
NNE 

E 
- 

ES.E 
ESE 
ESE 
- 

8 S I  N - 
10 - .* 
6 S' T\'N\Y &" 
5 CrCm" \V 

I. - - 
3 CrSO NIY 5 

8.6 

-1 I Am_-. I I ( men(~o 

10 S' 
10 - 
I 0  , $ I  
10 - 
10 S-' 

10 S? ENE - 
Sl SE - 

I 0  - SSW C".O 

10 - - sO.0 

10 S V  - 

10 - - EOOO1O 

10 S1 SSE - 
10 - - 

l l I o  - - EO 

- - E0.010 

. O I O  S2 E 
10 SP E - 
lo  S U N E  - -  
10 Sl E - 
7 CrSl E - 

bstorruiehischo,~xpoditioll auf Jan Mayon. 

9 '0  -.c 

10 - - 
10 - - E O . O g l  
1 ° S 1  s - 
'0 - - 3co 
'0 8% W -  
I0 8' S - 
l o -  - - 
10 - - f1.O 
I0  - - =%.O 
'0 , - 
'0 - - = i . O 1 0  
10 , - 0 0 1 0  
'0 - - =loo - 
I 0  - - ~ I . 0  
to - - El.O 
In 

10 S? ESE - 
10 - SE E O ~ O  

I 0  - s S O  
10 - - a000 

10 S W  - 

ro 81 SE - 
10 - - so 

- - ~1.0 

10 - - E0.O 

- - -" 

0 0 1 0  - - - 
lo - - 
10 - - ~0.0 

I 0  S' SSW - 
10 Sl E - 

so10 - - SO 

8 S 1 N  - 
10 - NW 
4 S1 - - 

10 - - SO 
4CrCm0,SI E - 
9'5 

10 Sl  
10 - 
10 - 
10 - 
I 0  - 

- - ~0.0 

ro S1 SE .- 
~ 2 1 0  - - fYoO 

10 - - =1.O 
- - Elo( )10  

0 0 1 0  S" E 01 

10 S" - 
10 S? ENE - 
10 S' E - 
9 CrS1 E - 

- - =O.O 

10 - - = O g I  - 
10 81 S - 
I 0  - - *I 

1 0 8 2  W - 
10 81 SE - 
1 0 -  - - 
10 - - 
10 - - E ? O O ~ ~  

- - 
- - =2.010 - 

l o 1 0  - - 
10 - - ~ 1 . 0 I O  

10 - - - 
10 - - =1.010 

10 - 
10 - 
10 - 
I 0  - 

-- 
I 0  - - ~ " 0 0 1 0  

0 0 1 0  - - 
10 - - roo0 
1 0 -  - -- 
10 S? E 00 

10 St N 
6 Sl NE - 

f o ~ o  - - 0.0 
2 SI -UL'&I 

4 CrSO - - 
9 Sl ESE - 
9 ' 4  

- 
0 0 1 0  - 

10 - 
9 S' 

10 S? 

10 S V  0 0  

I O S ' E  - 
1 0 -  - - 
10 S' J3 - 
10 CrSl E - 

x 0 9  S1 N W( 

4 S1 NE - 
2 S O  - - 
I SI &( 

10 - - =( - 
1 0 %  SE - 

9.2 

4 Sl  E - 
10 - - E O . O g l  

8 Sl  SE & O I O  
I 0  - - 01 

I 0  S'? WS\V xo 

10 Sl SE - 
10 - - &O 

5 1 1 0  - - G 1 o O ~ ~  
- - =~.OIO - 

1 0 -  - - 
- - 
- - 01 
- - g 1 0  

I 0  - - 9 1 0  
- - - 

10 S' 
8 S l  

10 S1 
9 S1 

10 S l  

I 0  - I!: ? ' I 0  
10 - - E O  0 

S V E  - 
I 0  - - 01 

I 0  S'? SIV *O 

1 0 -  - - 
8 CrSO N W  &o 
- - 3110  
- - EPoO 

1 0 -  - - 
0 0 1 0  S1 ESE 0 0 1 0  

I 0  - - 0 2 1 0  
- - - 
- - E O f O  

10 - - 0 0 1 0  

- - 
I 0  - - a0)lYe 
I 0  SO SE - 
I 0  - - 01 
I 0  S:' \Y - 

I 0  - - 
10 - - zo 

- - 
10 - - ~1.0 

8 SI E & O I O  

- - ~ 1 1 0  
- - - 

I 0  - - 00 
- - =1.?10 
- - - 

S O 1 0  - - - 
10 - - ,OSy@ 
7 S1 SE - 

I 0  - - 
1 0 -  - - 

0 0 1 0  - - 0" 

10 - - =0 - 
$10 - - . 

10 - - sOoO 

- E 6 0  

- - =O - 
1 0 -  - - 
I 0  - - 8 0  - - sI.0 
I 0  - - 0" 

9 '7 
lo., 

9.7 
9 ' 3  
9 '7  
8.0 
8.4 

10'0 

10'0 

10'0 

9 '9  
9 - 9  

10'0 

10'0 

10.0 







Menge, Form und Zug der Wolken~ 
Jiinmer 2883. Jan Mayen. 

* 
11 I I I I I I 11 Datum I 

I 

B~drometeore. Niederschlagsmenge. 
Mittlere Ortszeit. 

3 crsl  - t$: 
ro CrS1 N 
I SO - / 

10 - - +' 
* O I O  - - / 

= o I O  - - / 

1 0 -  - -ISi 
10 C~S'  E 14' 
I D  - - / 

I S1 - ! 4 O  

I0 - - / 

10 - - *O 

- - t i ~ ~ O  

= 0 1 0  - - zO.O 

10 - - .)to 

S1 SE ' 
10 - - / 

10 - -- LOXO 

I 0  - - -IS: 
S" NNW -IS 
- - 
- - 

+O 
.0.j 
/ 

10 - L- 

lo - - 0%; 

3 ~ r n l  s 
4 ~1 - 3t0$ 
6 Sl ESE 

I0 - - / 

1 0 -  - +' 
6 80 - +: 

ro - - 5 
8.5 

I. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
g. 

10. 

11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
IS. 
19. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Mittel 1 
Summe 

- 

I. 

2. 

3. 
4. 
5, 

7 
- l o  

-I.-- 
I 0  - - - 
2 SO - &O 
9 SO - ' ~ 0  
0 -  - - 

10 - - + a 1 0  

I+ 

1 0 -  - - 
4CrSl  - - 
1 8 0  - - 
0 -  - - 

10 - - + I 0  

I0  - - *O 
1 0 -  - - 
0 -  - 

'0 CrSl - - 
1 0 -  - - 

10 CrSl - - 0 1 0  
10 , - X"+' 
I 0  , - xo 
I 0  , - *o 
10 - - o0 
'0 - - - 
I 0  - - yo10  
10 - - XO 
I0  - - no 

S1 NW - 
I 0  81 N - 
'0 - - =o.oyo 
'0 CrSl sw - 
1 0 -  - - 
3CrSo SW &O 

8 81 ESE +o 
1 0 -  - - 
1 0 -  - - 
I 0  - - =0+010 
10 , - +11o 
3 SO - xO+O 

2'3 - 

I 

9 SI N - 
6 CrSO - - 
0 -  - - 

10 Sl SE - 
10 - - 9 0 1 0  

1 0 -  - - 
7 S' SSW - 

1 0 -  - - 
ro S2 ESE - 
I 0  - - 
1 0 -  - - 
10 - - + O I O  
10 - - 

N~odorsohlags-  
Inengo 
111. In. 

1'4 

1.6 
2.2 
1.6 

1.6 
0 '3  
2 ' 1  

0.9 . 
0.1 . 
0'5 

0.2  

0'1 

12.6 

Tagesmittel 
dorwolken 

mongo 

7-0 
5'7 
2 .6  
5'7 
9.8 

10'0 

9'7 
6.6 
9'0 
8.7 

9'5 
10'0 
10'0 

10'0 
10'0 

10'0 

10.0 

10.0 

9'4 
9'5 

9.8 
9'9 
9'9 
9'7 
6.6 

9.0 
6.9 

9.6 
9 '8 
9'0 

I 

I0  - - - 
I SO - - 

- 5 s 0  - - 
0 -  - - 
- - + 2 I O  

I 0  - - 
3 SO - &I 
8 SO - - 
0 - - - 
- - 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Miitel 

I'S 

8.7 

hlittag 

8 S ' N  - 
4 s  - - 
O -  - - 

I 0  91 SE - 
+ " ' O -  - - 

1 0 -  - - 
9 s2 S - 

- 3 S 0  W - 
10 S1 SE - 

P o l o -  - - 

10 S1 SW - 
I0 - - +I 

= I 1 0  - - =1 - 
*"I0  - - XO 
0 0 1 0 -  - - 

- - 
9 0  

10 - - ~0.0 

ro S1 SE - 
10 - - wo+o 
10 - - + O y ' O  

1 0 -  - - 
0 0 1 0  - - 00 
0 0 1 0  S" - 

- - .*O 

1 0 -  - - 
2 CrSl - - 
I S O  - - 
0 -  - - 
- - + “ I 0  

10 - - 
I 0  SA SE - 

& 0 4 S '  W 
ro CrSl - - 
1 0 -  - - 

- - V O  

I0 - - *1+1 
I 0  - - - 
10 - - 
10 5 2  ENE - 
10 CrSl - - 

- - .O 
I 0  - - 
I 0  - - - 
10 S1 NW - 
1 0 -  - - 
10 - - - 
10 CrSl - 
I0  - - .I*'' 
6 S1 SW - 
2 Sl - - 

I0 - - 
1 0 -  - - 

- - =o+o 
S1 NNW 

3 SO ENE $: 
8.3 

- - =ox0I0 
0 0 1 0  - - . lXOIO 

& O r o S 2  W - 
5 S1 - - 

1 0 -  - - 
7 S1 S - 

I0  - - *o+o 
aO1O - - 0 O  

- - x0 
0 ~ ~ 1 0 -  - 0 O  

10 - - 00  

0010  - - - 
I0 - - 360 

10 Sl SSW - 
9 S1 WNW 

1oCrS1 - - 
- - .0+2 

8 8s' SSW - 
10 S2 ESE - 
1 0 -  - - 
6 S1 ESE - 
5 So ESE - 

1 0 -  - - 
10 SO - + O r 0  

+ l o -  - 
10 - - X I  

8.6 

X O I O  - - *o 
2 SO - &O 
6 SO - 
0 -  - - 

+ 2 1 0 -  - + 2 1 0  

11 

- xO+O&O 
4 8.7 

- 
9.2 9'1 9 ' 2  8.8 

1 0 s '  NW - 
7 CrSO - - 
1 S O  - - 

ro S2 SSE - 
- - 

10 S V  - 
4 S 0 w  - 
6 CrSO N - 
0 -  - - 
- - 9 1 0  

~ 0 1 0 -  - - 
I 0  S"E 

& O o -  - - 
1oCrS1 - - 
I0  - - 
6 Cml NE - 

I 0  - - *1+1 

I 0  - - ~ O j C 0 I O  
* o x 0  - - *o 

10 82 ENE - 
10 CrSl - ~0.0 
I0 - - 

* o I 0  - - EoxoIo  
1 0 -  - - 
10 - - - 
10 SO N - 
1 0 -  - - 

= O I O  - - 0 2  
I0  - - 
9 S 1  W - 
4 s1 - - 

5 0 1 0  - - 
1 0 -  - 
10 - - +o 

S1 NNW 
SO ENE $1 

8.6 

I 

1 o S 2  SE - 
8 CrSl - - 
I SO - - 
0 -  - - 
- - + I 0  

I O S ?  N 

7 - I 8 I 

4 so - +O&" 

8.6 

- 
1 0 -  - - 
I S "  - - 
I SO - xc 
0 -  - - 
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2 ' 1  

21'4 

Tngesuiittvl 
derwolken- 

menge - - 

- 4.9 

10.0 
7'7 

9.9 
10'0 

x01o S? E *O 

10 SO S - 
9 s ' -  - 

* " I 0  - - 
g SO N *o+o 

1 0 -  - - 
1 0 -  - - 
I 0  S1 N *O 

~ 0 1 0  - - =oXo 
10 S V S E  XO 

10 - - l l e O I O  

I 0  SI - - 
8 CrSl - - 

10 - - =O.O 
9x0  - - 

I 0  - - *l+oIo 
1 0 -  - - 
7 S,ClnI NE - 
- - ~ 0 . 2 1 0  
- - 

E I I O  I0 - - 
9'6 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 

10 S" xo 
I 0  SO S - 
1 0 -  - - 

x 0 1 0  - - *O 

5 So NE - 
1 0 -  - - 
1 0 -  - - 
10 - - eOxOu? 
10 - - 
lo  - - 9 %  

- - PO 

I 0  S"W - 
1 0 -  - - 
I O  - - ,n.o 
10 - - so*" 

- - 
1 0 -  - - 

*lea 

g S,Cml ESE - 
Ss SE 0' 

10 - - eO.0 - - E ~ * O  

9'7 

Summe der Hydrometeore: 60 0, 202 *(., I 26 E, 4 u, I 38 +, g*, I 7 y, I a. 

8.8 
8.5 
9 .8  
9 .0  
6.7 

8.3 
10'0 

10 .o 
*"-6 

10.0 

10'0 

10'0 

9'7 
9 s 8  
9.8 

9'7 
9'9 

9'4 8 . 7  

10'0 
9.8 

9'3 - 

$ 

8 S2 NE - 
6 SO S @ l  

10 - - 
10 SO NE no 
4 SO SW - 

I 6.  
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3I. 

Mittel 

7 S1 NNE - 
g S1 S - 

8 0 1 0 -  - - 
10 So NE XO 

2 S1 NE - 
8 S O  NNW 

1 0 -  - 
I 0  - - d * O X O  

10 Sl ESE 00 
10 - - - 
I0  - - 
10 S2 SE - 
10 S B  S - 
10 - - ll.O 

10 St  SE - 
10 - - - 010  

10 - - - 
10 - S SO 
10 S1 SE 
10 Sz SE - 

~1.010 2 L  - - 
9'4 

8 S1 N - 
10 S1 SW -0 
1 0 -  - - 
10 - - - 
4 S1 NE - 

- 1 0 -  - - 
_ = O I O -  - - 

Go*o - - 
10 81 ESE no 
1 0 -  - - 

.1IO - - .*lIO 
10 - - - 
1 0 8 2  S - 
10 - - 
10 Sl SE - 

- - -010 

I 0  s2 sw - 
10 S V  *o 

el10 S' SE 
10 - ESE 

- - 

9 '5  

g S 1  N 
g S1 SW - 

1 0 -  - - 
1 0 -  - 
6 8 1  NE - 

1 0 -  - - 
1 0 -  - - 
10 - - BO*OIO 

10 - - xO+O 

10 Sl SE - 
- - 

1 0 -  - - 
10 S2 S - 
10 - - =l.O 
1 0 -  - 

- - - 4 1 0  

10 s2 ssw - 
g 83 - - 

0110 - SE d 0 l 1 0  
E ~ I O  - - 
El10  - - - 

9.6 

- 8 s '  N - 
1 0 -  - - 
10 S1 ENE - 

- - 1 0 -  - 
5 S 0  N - 

7 S 1  N - - 
10 - - 
6 S1 SE - 

/ 
10 - - 
6 S O  N - 

8 5 1  N - 
1 0 -  - 

- - - 
10 - - - 
10 S1 SE 

* O I O  - - .*OIO 
1 0 -  - - 
10 53 SE - 
10 - - El 

~ " & I o S ~  SE 

- - ~ 0 1 0  
I 0  - - - 1 0  

9 S" - 
- ESE EOol 

E ~ ~ I O  - - ~ 1 1 0  

= I 1 0  - - - 
9.6 

8 s '  N - 
- 1 0 -  - - 

I 0  - - 
10 Sl ESE - 

no10 Sl  ESE 
- - 

1 0 -  - - 
10 53 SE - 
10 - - 

- 1 0 -  - BO*O 

- - 
s1 w - 

7  Sl SE - 
10 - - ~0.0 - - 

e l10  - - el.010 - 
9 '6  

7 S 1  NW - . 
I0  - - ..-- 

* O I O  - - 
10 Sl ESE ' 

8 0 1 0  S1 ESE - 
*I10 - - X1 

I 0  - - 
10 S2 SE - %i.O 

&'I0  - 
10 - 

I0 

d 1 0 ;  

8 S1 $0 
10 - - 

r 2 1 0  - - ~ 1 .  - - - 
9'5 



Menge, Form und Bug der Wolken~ 
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t, 

-- 
I. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

N~drofieteore. Niederarchlagsihenge. 
Mittlerb Ortszeit, J t t  it>l 2883. 

- 1 

- - E O ~ ~ O I O  

g CrS1 ESE - 
0010  S1 E 
~ 1 1 0  - - 

4Cr,CrS" NNW - 
10 - - 

& I 0  - - 
10 S1 SE - 

1110 - - 
9 1 0  - - 

10 - - s1.0 

4 CrCml SSE - 
- r o S 1  SE - 

8 SO N - 
9 1 0  - - 

3 So NNE - 
10 S1 SE XI 
1 0 -  - - 
10 Sl NW -1 

10 Sl SW - 
10 - - ~1 
10 Sl SSE - 
10 S1 ESE - 
10 S1 ESE - 
10 - - 12.010 

10 - - 5200~o 
10 - - ~1.0 

10 S1 SE - 
- - ~0.0 

10 - - ~0.0 

I 

10 - - 5~~~ 

5 CrSl ESE - 
10 S' E 
10 - - 
3Cr,CrSo W - 

10 - - 5l.O 

I0 - 7 

10 S1 SE - 
10 - - 
I0 - - 
10 - - 91.0 

6 S 1  S - 
g S I S E  
8 So NE so 

10 - - 
3 SO NNE - 

ro - - X I  

10 - - - 
10 - - 
10 S,Cml SW - 
I0 - - ZO.0 

10 Sl SSE - 
ro S1 ESE - 
10 S1 ESE - 
10 - - e2.0 

10 - - ~2.0 
10 - - 11.0 

10 S1 SE - 
10 - - ~ 1 . 0 1 0  
I0 - - EO 

Datum I 1 
I 

6CrSl SW - 
8 S 1  E 

10 Sl SE - 
I0 - - -') =" 
10 - - 
10 - - 
10 81 SE - 
1 0 -  - - 
10 S1 ESE - 
1 0 -  - - 
2 8 1  NW - 
3 CrS' SE - 

10 Sl N - 
8 S,Cml NNW - 

s t  I0 - - 
9 SO NW - 

10 81 SE - 
I 0  - - *O 

10 S' SSW - 
9 SO SE - 1 0  

10 S' ESE 4' 
1 0 8 '  S - 
9 Sl FSE - 

10 - - EO.il 

I 0  - - 
10 - SE roo0 
I 0  - - 
1 0 -  - - 
1 0 -  - - 
1 0 -  - - 

I I I 
e 

4 s '  SW 
8 S" - 
7 S1 ESE - 

10 - - ~1.0 

10 - - ~1 

10 - SE 
0 0 1 0  - - 

1 0 -  - - 
10 - - 

= o r 0  - - 
lo SO W - 
2 CrSl - - 

10 s1 NE - 
ro S1 N - 
10 - - l1.O 

0 0 9  SO NW - 
I 0  - - - 
10 Sl ESE - 
ro S1 SSE ~0 

10 Sl SE - 
SO S1 SE - 
9 8 1  S - 

roS,CrCml YE - 
- - 5 ~ . o ~ 0  
- - $10 

10 - - * = O  

- - = l I 0  
10 - - - 
10 - - 9 1 0  

- - 

I. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

I - -4 

5 CrSl SW 
- 9 s '  E - 

9 S' S - 
9 SL NW &o 2110 - - 

9 1 ,  - - 
ro Sl SE - 
I0 - - 8 
9 Sl ENE 

10 S1 NNW ' 

I CrS' WNW ' 
6 SI SF - 

I 0  S' N - 
10 S,Cml N N W  - 
10 4 - 21 

6 SO NNW - 
10 S1 SE ' 
10 - - xo 
I 0  St SSW - 

Sl SE "" 
10 -- - o0 

9 s '  S - 
10 Sj ESZ =Yd 
10 - - 

= I 1 0  - - Z 

10 53 S -" - %1P 
/ 

I 0  - - 
I0 - - g1 

/ 

1 0 -  -/ 

9 Rlitlcrg 

--. 

1 0 -  - - t o  - - - 110 - - g S 1  S\V - 0'4 - 
ro 82 s - I. 5' - - SE - 7 S1 SE - 8 S ' E  - 8 S ' E  - 
10 S2 .ESE - ro Sz ESE - ro Sz SSE - lo S-' SSE - 
I0 , - =I 10 .- - 11.0 10 L - ~1 .0  . 

I c,o - - 1 Cr0 - 2 CrlJ S]; - I 0  - -- = O I O  - - 10 - - ;sl - 
oO1o S1 hE 00 ro ~1 SE O* 10 S' SE O* 0'1 

I0 - - .OIO - - - 1 0 -  - - 

6,531 - - 
9 So ESE - 

10 S1 SSE - 
10 - - ~1.0 

1 0 -  - E] 

ro SE - 
10 - - 
10 - - - 
10 - - EI 
10 - - 
10 - - - 
2 CrSl - - 

10 s1 - - 
10 S1 N - 
ro - - El 

9 80 NW 
10 - - - 
10 S' SE - 
10 S1 SSE 
10 51 SE - 
lo S1 S - 
ro S1 SE - 
10 S,CmI SE - 
10 - - sIo 
10 - - l o I O  
10 - - ~1.0 

10 - - d I 0  
30 S' SE OO 

€0 - - ,000 

10 - - @SO 

Summe der Hydrometeore: 146 0, 53 *, 267 3, 2 a, 4 +. 

- - no 
9 S1 ESE - 

8'10 S2 ESE - 
10 - - 
4 CrSO NNW - 

E O I O  - - 
s o I O  - - 

10 Sl SE - 
~ 1 1 0  - - 
@ I 0  - - 

10 - - ~1.0 

8 SI SW - 
g S1 SE - 
6 S 0  N - 

E o ~ o -  - - 
10 - - ~1 

ro S1 ESE - 
10 S1 NE - 
10 SO NW -0 

lo  Sl SW - 
10 - - $10 

10 S1 SSE - 
10 61 ESE - 
10 - - 

- - ~2.010 

- - z 2 . 0 ~ ~  

10 - - $00 

10 S' SE - 
10 Sl ESE - 
10 - =0.O 

10 , - =o.o 
I0  , - zl 

' 0 -  - 
I 0  , - 
8 s 1  s - 

10 @ SE - 
10 , - eo*O 
1 0 -  - - 

81 WN\V - 
10 , - - 
10 , - cr*IO 
I0  , - 3tO 
'Os,C~nl SSE - 
'OS,Cml SSE - 
10 S1 SE - 
'O S1 SE - 
'0 S1 ESE - 
10 - - Il&oIo 
'0 - - s2&Tl10 

10 _. - =9.O 

10 , - ~ 1 1 0  
16 - - d l 0  
10 - - GO.lIO 

8 I 4 

9'5 / 

d 

- 
10 - - 
r O  - - 
10 - ESE d 

E ~ I O  - - 
2 CrO - - 

- - &-I10 
I0 - - - 
10 - - 

~ 1 1 0 -  - 
~ 1 1 0  - - El 

10 - - 
8 CrCml SSE - 

1 o S 2  SB - 
4 SO NE - 

10 - - 
s CrCmO W - 

X O I O  - - 
I0 S' - - 
10 SO NW - 
10 S1 SS\V 00 

= l 1 O S 0  w - 
10 S,Cm2 SSW 00 
10 St SE - 1 0  

- 9 s '  E - 
- - =loo 

- - g2.0 
- - 

10 - - ~1.0 
10 - - 
10 - - ~0.1 

I 

10 - - XO 
10 - - 
10 - ESE sl 

$10 - 
3 Cro - - 

?so10 - - =O-lro 
" I 0  - - 0 0  

10 Sl SE - 
~ 2 1 0  - - 
& I 0  - - 

10 - - lloO 

8 S1 SW - 
10 S1 SE - 
4 SO NE - 

1 0 -  - - 
8 S1 WSW - 

10 - - 
10 S' SE - 
10 SO NW XO 
ro Sl SSW - 

- - 
xoS,CrCmI SSW - 
10 Sl SE - 

0 1 1 o S 1  E 
- - ~1 .010  

- - ~ 2 . 0 1 0  

lo - - ~ I O  

10 - - =I 

10 S1 SE - 
10 - - Elel 

9 '3 9'5 

I 

I -___--1_------- _J I--- 
- 4 S I  S - 

8 S 1  E - 
1 0 s '  SE - 
10 - - 
10 - - 21.O 

E O I O  - SE 
O O I O  S1 SE - 

1 0 -  - - 
9 S,Cm' SSE - 

l o 1 0  - - 
1oCrS0 - - 
3 CrCml SE - 

10 s1 N - 
gS,Cml NNW - 

10 - - ~1 

10 So NW x" 
I0S,CIIl~ - - 
10 S1 SE - 
10 - - x0 
g So SE - 

10 St ICSE - 
g S,Crnl S - 

10 I SF - 
- - zo.~ 
- - 

10 - SE = O O O I O  
- - 

10 S1 E - - - 
- I D -  - - 

F= 

X O I O  - - go 
10 - - zoo*' 
10 - ESE @ 

E ~ I O  - - - 
I CrO - -- 
- - * 

I0 - - / 

5810 - - 8 
9 1 0 -  - 

10 - - 01 

el10 - - -9 
8 S1 SE A 

10 S V E  ' 
lo - - s O # O  

E O I O  - - d 
7 S1 WNW A 

X ~ I O  - - jcO 

I 0  S' - .-.- 
10 - - x0 
10 S,Cml SSW - 
10 S' SSE -o  
10 S1 SE l 

S1 8E - 
10 S1 E 0" 
10 - A s ~ * ~  

10 - - %2*0 
To - - - =2e0 
10 - - el 

5 0 1 0  - - so 
10 - - EOO1 

- 7 -  9'4 

I I I 

10 - SE ~0.0 10 S-15 - 10 $ bE - 10 - -- ~ ~ 0 0  I0 - - &.0 
I 0  - SE &J 10'0 

10 , - s o 1 0  - - 9 1 0  - - +)I0 - - Z 1  I 0  - - El) 10'0 
10 -- 10'0 

1 10'0 

10'0 

0 S ESE - 
oO1o Sl E 00  

10 - - =O - 
3 CrSo X\V - 

10 - - = I  - 

I 0  - - z 
I 0  S1 SIC - 
10 - -- =? - 
10 - - - =O 

=('I0 - - =" 

7 So S\\' - 
10 SI SE - 
0 Sl NE x" 

I 0  - - =o - 
4 S * N  - 

I 0  81 SE * - - - 
I 0  - - xll 
o n  S - 
10 A - 0 

lo S' SSE - 
10 Sl ESE - 
10 - EhE - 
I 0  - - &.LI 
I 0  - - 

s - 
8 s '  - - 
g S 1  SE - 

el10 - - - - - 
10 - - 11.( 

9 1 0  - - - - - 
10 Sl SE - 
1 0 -  - - 
10 S' SSE - 

~ " 1 0  - - =( - 

10 CrS" - - 
4 CrCml SE - 

1 0 -  - - 
8 S,Crnl NNW - 

10 - - - =I 

10 - - U( 
10 S,Crnl - - 
10 - - X( 
10 - - XI  

10 S1 SE - 
10 S' SE - 
9 S,Cm' S - 

ro S,Cml E - 
IO - - 
10 - - z( 

- SE a0.t 

- - - - - 
1 0 -  - - 

6 0 1 0  Sl SSE - 
1 0 -  - - 

10 - - 
I0 - - 

- 1 0 s '  N - 
5 1 1 0  - - 

6 Cml S\V - 
10 S.2 SE - 
10 Sl SSE 0 ~ "  

I 0  - N x" 

8 S' \VS\V - 
roS,Cml SW - 

- - 
10 - - 
10 Sl SSE no 

I 0  S' s \ v  - 

7'9 
8.9 
9'7 
8.6 
7 . 1  

10'0 

10'0 

10'0 

9.8 
9'9 
8.2 
0.2 
9.7 
8.9 
8 .4  
8'2 

10'0 

10'0 

9'9 
9' 8 

9'9 
9 '8 

10'0 

10'0 

10'0 

6 C r ~ l  - - 
1 0 -  - - 
l o -  - - 

7 s1 NNW - 
I 0  , - E I O ~  

I 0  , - ~l 

I0 S1 SSE - 
10 , - I 

9 8' ESE - 

10 - - 
= l I O  - - 

10 S'J SSE - 
10 - - 
6 CrCln' S - 

I O S ~  SE - 
9 s  N - 
8S,Cu1l SS\V - 

10 SI  \ 00 
1 0 -  - 
I 0  - - 
10 S' SE - 
ro 80 SSE - 
9 1 SS\\' - 

10 h' SIC - 
10 Sl SIC - 
- - E O ~ ~  
- - 

.* I0  - - 0" 
& I 0  - - 

8 SO SSE - 
E l 1 0  - - 51 

8 S1 SW - 
10 S:! I - 
10 S1 NSE - 

g 81 S\Y 8" 

10 S,Urnl X\L7 - 
10 S,CnlI S\V - 

- 1 0 -  - - 
x ' I I o S ~  SSE - 

10 K O  SSE - 

10 Sl SSE - 

9'6 1 9.4 
I, 

6 S' SSE - 
10 SO ESE - 

E " ( )  - 
3 CIS'' X\Y - 

10 - - ~1 .0  

10 - - 9.0 

10 $ 1  SSE - 
10 - - 
10 SO N - 

I I I Tagesmitte 
7 8 '3 10 11 19 dcrWollcen 

9'5 

10 S" SE - 10 S,Cnl"?;1'; - 
10 S1 SE - 

_=010 
- - 

9 . 0 

8 S' SSE - 
10 - - 
1 0 -  - - 

7 S SS\V - 
I0 - - z l & o ~ o  

10 - - plbtl 

10 S' SSE - 
10 - -- 
9 S1 ESE - 

9 S' ESE - 
10 S1 E 
I 0  - - 
4 CrS" S\V - 

10 - - E1.U 

10 - - e" 
I 0  S1 81;: - 

e l10  - - G I  

10 SI \ - 

lolo - - .O 

$ 1 0  - - 
lo CrS1 - -- 

= I 1 0  - - 
4 CrClnl) S - 
9 s 1  - - 

10 S' N - 
10 S" - 
8 SO \VS\\' 00 

- 1 0 -  - - 
* O ] O  - - - 

8 S' SSE - 
10 Sl SSE - 

9 S' S\V - 
10 sr SSE - 
10 S1 G - 

- - =O 

=err3  - - 

.4 

- - - EO.O 

10 - - =!?.Or0 
- - ~ O , I O  - - - 
- - =I 10 - -- zloo]o 

I - - EII.T~IO - - 10.l 

5 s '  SSE - 
d r o  SO E - 

I 0  - - 
3 CIS') S\\* - 
- - El.I) 

10 - - 
10 S1 SSE - 

=I)[(,  - - 

l O s 0  iU - 
IO - - - , I 0  So w - 

10 - - ll.O1O 

10 - - 5?.0 

10 S SE - 
10 - - ~1.0 

10 - - E * ~ O  

9'5 

10 - - =0.O 
- - _=zoo 

10 - - - 
- - zl.O 

10 - sO.o 

5 CrCml x\V - 
9 S,Cml SE - 

1 0 -  - - 
1 0 -  - - 
I 0  - - E" 

'O 81 NNW - 
'0 81 SE - 
10 - - no 
'0 S1 sw - 
'0 Sl SE - 
10 , - 
' 0 8 1  S 0 
lo S1 ESE - 
10 , - 1200 
I 0  - - E'J 

7 ' 2  

10 - 0" 
= l 1 0  - - 4) - 

10 S" - - 
E O I O  - - =u - 

2 ( ' ~ C I I I "  S - 
10 S)CIII~ - - 
ro S1 N - 
1 0 -  - - 

9 So IVS\\' 0" 

I 0  - - - 
1 0 -  - - 
10 S' SSE no 
8 ~ 0  - - 

10 S1 s s \v  - 
10 S' SE - 
10 $1 SE - 
10 - - =O - 

E 2 1 0  - - =I - 

~1 '10  - - 
6 Cml S\V - 

I0 S' S E  - 
10 So S - 

8 ' J I O -  - - 
3 CrS' S - 

I 0  S' G - 
I 0  - - * O ] O  

1 0 -  - - 
1 0 -  - - 
10 - - 
10 St SE - 
I O S ' J  s - 
10 - 13SE 0" 

10 - - I-).') 

10 - - 13.0 

I 0  - - 

4 (:rCn11 SW - 
8 S,C~nfl EKE - 

10 S1 NSIV - 
10 S1 K no 
2 CrHI \ -- 

10 Sl N - 
10 S1 SE - 
I 0  - - - 
I. s:! y -- 

10 - SSE s('.(' 

10 - - 
10 Sl S - 
10 -- - o1 
10 - - E?.O - - EL'oo 

5 CICIII' K\V - 
6 S,C~I" FSE - 

I 0  S' I - 
lo S' x no 

2 CrO - - 
10 Sl NN\V - 
I 0  S' SE - 
roP,Crn1 N\V - 
10 SY SS\V - 
I 0  S' S - 

."I0 - - Z0.O 

s bE - 
1 0 s '  1,: -- 
l o  - - E?.O 

I 0  - - =2 

. 
0'9 

0.3 

0'1 

0 .2  

0'1 

0.8 
0'4 

- - =(I.() 

10 - - EL'.o 

10 8' SE - 
10 SI SSE - 
I 0  - - - 

10 - - 
8 C I ~ '  s\V - 

10 SO FSE - 
10 S1 P\'NW - 
ro St X 
3 CrSl - - 

10 S' 1 - 
10 S' - 
1 0 -  - - 
1 0 -  - - 
10 - SSE - 
10 - - EOeO 
roS,Cmcl S - 
10 - ESE - 
10 - + ~2.0 
10 - - E2.0 

0' 1 

0 '2  

8-(i 
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1 1 1 2 1  8 i 4 1 6 1  - (i 

10 - - 52.0 

I 0  - - 
10 S" ENE - 
1 0 -  - - 
10 CrSl SNW - 

10 S1 NNW - 
10 - - =I." 

5 0 1 0  - - IO.O 

10 - - 
10 - - 5 9  

10 Sl N 10 Sl N - 
9 Sl XNE - - I 9 S' NXE - 
8S.Cm' SNW - lo S,Crnl NNW - 
7 S1 N - 1  4 S 1  N - 
6 81 SS\V - 6 81 SSE - 

10 Sl NNW - 
- - I 1  

1 0  - - 
10 - - Elmo 

1 0  - - s.0 

10 - - &.I 
0 0 1 0  - - 

10 - ENE 9 
1 0 -  - - 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

10 St N\V - 
- - 

10 - - CO.O 

10 - - =l.O 

0 - - E2.0 

10 Sl N - 
8 S,Crnl NNE - 

10 S,Crnl ESE - 
8 S 1  N - 
5 SO SSW - 

21. 

z2. 
23. 
24. 
2:. 

ll hlittel 1 9.6 I 9.6 1 9'7 1 9'7 1 9'7 1 9'7 --rr 
-C 

I I I I I 

10 Sl K\V - 
10 - - 
1 0  S' SE 0 0  

sOoO 10 - - 
lo  - - ' 0  

10 $1 SW - 
=2'-'.o I 0  - - 

10 5' SE - 
10 Sl ESE - 
I 0  - - 

- C20U 10 - 
0 0  0 0 1 0  - - 

10 So EN13 - 

I 0  - - EO.O 

10 S1 ESH - 
I 0  - - 
1 0 -  - - 
10 - - - 
10 SO NNW - 

., 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Datum 1 

10 S1 N\Y - 
10 - - ='loo 
10 Sl SE - 

=0.0 10 - - 
=2 & I 0  - - 

10 - - - - 
10 - - - 
8 S,Crnl N - 

10 S' ENE - 
8 Sl NNW - 
4 CrSO SSW - 

10 S' SSE - 
I ~ s , c ~ ~ ~  S\V - 
1 0 S l  S - 

2' I 0  - - 
10 - - do010  

10 - - I .  

10 - - 

gSC1n1 12NE - 
10 - ~ 0 . 0 1 0  

10 Sl ESE - 
=(I 9 1 0  - - 

10 Sl N - 
1 0 -  - - 
10 SO NNW - 

=000 10 - - 
10 81 ESE y o l o  
9 S,Cm' SW - 

~2.0 10 - - 
9 8 1  SSW - 

10S,Crn2 SW - 

= ? I 0  - - 
10 S,Crnl NNE - 
7 S,Cml N - 

10 - NE PO 
NNW I 0  - 

4 CrSO S - 

1 0 s '  SSE - 
I ~ ~ , c ~ ~ ~ ~  fjW - 
10 ST S - 
10 - - E2.O 

- - 

0 - - d.0 

.OIO - - 
ro Sj N\Y - 

- - ~ 0 . 0 1 0  

10 - NNE - 
4 S,CmO N - 

10 - NNE @ 

&'lo - - 
8 S' SE - 

ro Sl SE - 
10 - - 
10 S1 N 00 
1 0 -  - - 
10 So NNW - 

10 - - 0 
- - E O . O ~ O I O  

~oS,Crn' SW 00 
10 - - 8100y0 

9 S' SSW - 

I I 

I 

10 - - 
0 0 1 0  - - 0 0  

10 St NW - 
S1 W - 

9 1 0  - - zo.010 

I S SSE - 
loS,Clnl SW - 
10 Sl SSE - 
10 - - 

- 9 x 0  - - 

_ 
- - - 

10 81 SE 00 

Sl SE - 1 0 -  - - 
I 0  - - ao.010 - - sl.010 

F. lo S1 SW - I 0  S' SW - 

I I --=s== 

& I 0  - - 5 2 1 0  - - I s t l o  - - 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 

- - - 

10 81 ESE - 
= 0 1 0  - - 

10 - - a000 
1 0 -  - - 
10 SO - - 

- - a0.010 
- - Z I . O ~ O I O  

~oS,Cnll SW - 
lo - - 51.0 

9 SI - - 

= ? I 0  - - 
10 - SE a000 
1 0 -  - - 

S1 SE - 
EOoO I 0  - - 

10 - SE - 110 SP SE 0 0  
10 Sl SSE 00,1o S1 SSE - 
10 - - ~ ~ 0 ~ ~ 1 0  S1 S - 
10 - - d o O l ~ o  - - 51.0 

" 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

10 SO SE - 
~oS,Cml SW - 
1 0 -  - - 

~ 2 1 0  - - 
1 0 -  - - 

I 0  - - ~ 0 ~ 1 0  - - 

10 52 SE 'O 

10 S1 SSE 
-oo 10 Sl SE 

10 - - =lo0 

10 Sl NNW - 
10 S3 NNE 00 

lo Sl NNW - 
9  1 XW - 

10 Sl SE - 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 

Summe der Hydrometoore: 1740,5)t, 2081,3*, 14)1Y. 

10 Sl ESE - 
r 0 1 0  -, - 

10 Sl N 00  

10 Sl N XO 

g So NNW - 

S V W  - 
- - =O.O 

10 S,Cml SW 00 
10 Sl SSE 0 0 y o  

10 S1 SE - 

--  - 
10 S" - 
I 0  - - - 
10 81 E - 
9 SO NNW - 

10 - - - 

~oS,Cml - - 
1 0 s '  N - 
10 - N 
I O -  - - 
10 fj,Cml NW - 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Mittcl 

9 81 EYE 
E O I O  - - ..-- - I 

10 S' N - 
9 81 N +"I 

10 S1 NNW - 
10 80 SSE - 
loS,Cml S - 
10 - - 5 0  

E l 1 0  - - 21 

I 0  - - EO.lIO 

- - 

10 81 NNW - 
10 S,Cml N - 
10 81 NNE - 

2 SO NNW - 
10 S1 SE - 

8 s  S - 
10 fj1 SE - 
4 CrS' NNE - 
4 SO SE - 

10 S1 S W  - 
&2.0 10 - - 

/ 

10 - - 10 S' SSW - 10 - - 
10 - - ,o0oI0 - - , l y o l o  - - EO 10 SO SE 

I 2 1 0  - - %bO 
10 - - 
10 - - 
10 - - 10 - - - - -  10 S' SE - I 0  - - 
9 SJ  NE - -. 8 8,Crnl fCSE - 7 S,Cml ESF 2 
9'5 9 '3 1 9.0 1 9.0 9'1 9 '2 

B~drometeore. Niederschlagsmenge. 
Mittlere Ortszeit. Jzcld 1883. 

7 S 9 I Sirdcrscl~laga. 
Mittag ~ D O ~ I ~ O  

\ I - I 
PT l o  1 -- 1 . - -- - -- - - - - - I rnlll. 

I 0  S1 NNW - 110 S1 N - ro Sl N - - - + ' I 0  - - E ? ] O  - - -1 -- 
I 0  - - 11o0~10 - - 510010 - - - - =00010 - - ~ 0 1 0 -  - - - 

10 SO SE - 
loS,Crnl SW - 
ro Sl S - 
10 81 SSE - 

- - 8 

10 S% SSW 
10 - - 9 . o 1 0  

10 S' ESE 01 
10 - - 1100Yo 

ro S1 SE - 

10 S? NW - 
1 0 -  - - 
10 Sl E - 
10 SO NNW - 
1 0 -  - - 

10 S' E - 
10 S1 N - 

9 1 0  s1 N - 
10 81 N -0 

10 S,Cml KW - 

I 0  - - ~0.0 
10 - - ~ 1 . 0 1 0  
10 - - =!2.O 

lo - - 
1 0 -  - - 
'oS,Crnl SW - 
10 81 w - 
I0  - - 

'0 S1 NNE - 
6 S,CmO N - 
7 S1 NNE - 

I 0  - - 
9 S' SE - 

8 S1 ESE - 
1 0 -  - - 
10 Sl N - 
'0 S1 N -0 
'0 Sl NNW - 

'0 So SE - 
'OS,Crnl SW - 
10 81 s - 
10 - SE 5 1  
1 0 -  - - 

0 0 1 0  - - %Z.O 

- - 5 ~ 0 0  

10 S' ESE 
10 - - .1 

10 Sl ESE 
& I 0  - - - 

9 81 N - 
10 S,Cml NNW - 
10 S,Cml NNE -- 

z S O  N - 
10 S' SE - 

10 S'-' S - 
1 o S 1  SE - 
2 CrSl - - 
5 So SE - 

I 0  - - @ 
# 

'0 - - =2.010 
I 0  - - el.O 
10 - - 
10 - - ~0.0 
t o -  - - 
'0 - - 5'.0]0 

2 . 7  

lo S2 SNW - 
I 0  - - 
10 S' E - 
10 S' XNW - 
1 0 -  - - 

10 S' N - 
10 Sl N - 
10 S' N - 
10 Sl N - 
g S,Crnl WS\Y - 

10 - - - 
SJ SE 

lo - - E ~ O ~ I O  

~ 0 1 0  - - 
1 0 -  - - 
1 0 -  - - 
10 S1 W a0 

0 O I O  - - ~1.0 

I O  S1 NNE - 
5S,CrnO NE - 

10 S1 NNE - 
1010 - - 

10 S1 SE - 

9 S,Cml E - 
1 0 -  - - 

N ,o I 0  - 
10 - - XO 

ro Sl - 

10 S' SE - 
10 S1 SE - 
I O S I  S - 

1 SI - - 
1 0 -  - - 

9S,Cml N - 
10 S1 N 00 

10 S,Crnl NNE - 
3 S O  N - 

10 8' SE - 
2 S l  - - 

l o  s1 NNIV - 
1 0 -  - - 
1 0 -  - - 
l o  s,cml W - 

10 S , C l n S  - 
10 S2 SE - 
2 CrSl - - 
2 SO SE - 

- - g2.010 

10 S V N W  - 
.( 'I0 - - - 

10 S1 E - 
10 Sl XW - 
10 Sl ESE - 

7 S" - 
10 S1 N - 
1 o S 1  N 
I 1 N - 
~oS,Crn' NW. - 

I 0  - - .O/IO - - sl.OIO 

10  Sl SSW - 
~1.0 

1 0 -  - - 
8 S1 SE - 

10 - - ~1.0 S' NW - 
1 0 -  - - 10 Sl ESE - 
lo Sn S\V - 10 Sl \ I r  - 

I 0  - - 10 - - 5 .  0 - -- ~ ? . O  

8 81 SSW - 9 S ' S  - 9 S,Crn' S - 
lo - - ~11.O 10 - - 00 I 0  - - 

6 S1 zS1", - I 0  - - 10 

8.9 9 - 0  

10 S' SE - 
I 0  S1 SE - 

- I 0  8' - 
3 SO SE - 

10 S1 NNW - 

10 S' NNE - 
g Sl N 00 

10 S,Cm' NNE - 
3 SO NNW - 

ro S1 SE - 

I Sl SW - 
~oS,Crnl NNE - 
1 0 -  - - 
10 - - ~0 

1oS,Cm1 \V - 
10 S,Cma S - 
lo Sl SE - 

I CrS" NXE - 
3 CrCrno SE - 

10 S1 SE - 110 - - 

- - ~".O 

- 7 1 8 / g /  10 

10 S-NW - 
I 0  S1 s - 
10 S1 I3 - 
ro S1 NW - 
10 Sl ESE - 

10 S1 NNE - 
g  S1 N *O 

10 S,Cml NNE 
2s ' '  N - 
7 Sl SE - 

7 S2 NW - 
10 S' NNW - 

- 1 0 -  - - 
10 S1 N - 
8S,Crnl NW - 

- - z l O O  

ro Sl SSW - 
10 - - - 
10 - - 
9 Sl SSE - 

IQ - - E1oO1O 

10 SI ESE - 
10 S1 S\Y - 
10 - - E200 

7 S,CmL SSW - 
. 0 1 0  - - - 

10 - - 

8.9 

0 0 1 0  S1 SSE 
- - E ? o ~ I O  

g o 1 0  - - 
1 0 -  - - 
10 S' E - 
10 S' WNW - 
10 - - &.OIO 

10 Sl WNW - 
5S,Cml NE - 

1 0 -  - - 
l o ] , ,  - - 

~oS,Crnl SE - 
1oS,Cni1 E - 
10 Sl NE - 
9 Sl N - 

10 S1 N - 
n l lo  Sl N no 

10 Sl SE - 
10 S1 SE - 
10 CrSl S - 
3 So ESE - 

10 S' N - 

I 0  - - 
10 - - 
10 S1 SE - 
I 0  - - ~0.0 
10 - l l .010 

1 0 -  - - 
I 0  ~1 SE - 
10 S1 E - 
I 0  sl NW - 
'0 81 ESE - 

I0 s1 N - 
10 - - 

S1 NNE - 
1 CrSo - - 

Sl SE - 

--- 5 ' 5  

11 / - 19 - I Tagcjmittc derwolken inenge 

10 f? NNW - 
I O S 1  s - 
I 0  S' E - 
1 o S 1  XW - 
10 81 ESE - 

6 S' SW - 
10 S1 NNW 

' 
/ 

10 - - 
10 Sl N - 
~oS,Cml W - 

2 SO \VNW - 
1oS,Cm1 NNE - 
I 0  - - 
10 - ~0.0 

10 S1 SE - 
9 S , C r n S  - 

10 81 SE - 
I CrSO NW - 
6 So SE - 

0.1  

0 - 1  

0 . 2  

0.3 
0 '1  

0.8 

. 

d I 0  - - 
- - ~0.0 

ro Sl S\\' - 

= O I O  Sl N\Ir - 
1 0 -  - - 

10 S' E - 
ro S1 NNW - 
10 - - 00  

s S' NNIV - 
5S,Crnl NE - 

=()lo - - 5 0  

9 s ' -  - 
ro Sl SE - 
1oS,Cn11 - - 
10 Sl NNE - 
I 0  - N 5 0  

1 0 -  - - 
9 S,Crnl NIV - 

0 0 1 0  - - ~ 0 . 0 1 0  
- - - 

5 0 1 0  - - 
1 0 -  - - 
10 St NN\rr - 
10 8" N\Ir - 

- - 50.0 

10 S' W - 
7 S,Cml NE - 

10 - - 
= O I O  - - - 

10 S] SE - 

10 S,ClnI - - 
10 ~1 NE - 
8 S ' N  - 

I 0  S' N - 
10 S,Cml NW - 

, , n , o -  - - 
10 - - ~0.0 

I O  S' SE - 
- - - 

9'5 

10 - - 

I 0  S" 
- 

lo @ SE .O 

4 CrSl NW 
- 

10 SO SE 
- 

10 - - 

10 Sl SS\\' 
I 0  - - I 0  - - - 

6 1 1 0  - - g20n,Io - - -9 -- - 
10 S' SE - 1 0 -  - - 
- - looO 10 - - +"'I' 

10 81 ESE - 
10 $1 S\ir - IoS,Cin' S\V - 
10 - - E2.O 10 - - = l . l l y I  

10 St SS\V - I 0  S' S - 
10 - - - '10S,C~11~ SSE - 
10 Sl ESE 00 10 S' ELSE 0" 

9'4 I 9'5 

- - =O - 
10 - - +).I 
I 0  S' S\V 0 0  

10 S' N\V - 
1 0 -  - - 
10 Sl E - 
9 So NN\V - 

I 0  - - - 

10 Sl N - 
10 - NNE E" 

10 - - sOoO 

7 S 1  NW - 
10 S' SE - 
1 0 -  - - 
10 Sl NNE - 
10 - N =o 
1 0 -  - - 
10 S,CmI \VS\V - 

1 0 -  - - 
I 0  S1 SF: - 
8 CrS1 W - 
3 SO SE - 

I 0  S' N\V - 
E20010 - i !i 

10 - - 12.0 
& ? I 0  - - 

1 2 1 0  - - 
oO1o S1 SSE 

10 Sl SE - 
10 - E0.0 - - - 
1 0 -  - - 
10 Sl NW - 
I 0  81 ESE - 
10 Sl NW - 
10 Sl ESE - 

10 Sl NE - 
4 S,Cm' N - 
7 S1 NNIV - 
0 -  - - 
8 s '  SE - 

10.0 

10.0 

10'0 

10'0 

10'0 

10.0 

10'0 

10'0 

9'7 
10'0 

9.8 
7'7 
8.7 
5 . 5  
8 . 4  

= ? I 0  - - =2110 - - 9 
0 0 1 0  - - 00  10 - - 00  

10 Sl SE - 110 Sl ESE - 
- - ~1.0 ro - - ~1.0 
- - ~2.0 10 - - 52.0 

I 
0 0 1 0  - - 00 I 0  - - ,,no(' 

2 So I\r\TN\V - 
I S  S - 

0 0 1 0  - - 
8 O 0 "  10 - - 

lo Sl SE - 

10 - - $1 

9 . 8  
10'0 

7 '7 
7'2 

10.0 

10.0 

10'0 

10.0 

9 '7  

9 ' 9  8 . 8  

9'4 

9  S,C'll~ S - 
10 Sl SE - 
5 CrSl \V - 
5 SO SE - 

I 0  S' N\V - 

I 0  - - 
10 - - ~0.0 

10 S1 SE - 
1oS,Cnl1 SE - 

9.6 

I 0  Sl E - 
10 Sl ENE - 
10 S' NNW - 
10 Sl NNW - 
10 S' NNE - 
7S,Cml E - 
5 S V  - 
I S O  - - 

10 S' EYE - 

10 - - +.O 

~ 2 1 0  - - 
0 0 1 0  S1 SE 

1 0 s '  Slil - 
10 - - =l.O 

= " I 0  - - 

I 0  - - 
1 0 -  - - 
10 Sl SE - 
8 S,Cml N\V - 

to S' 12SE - 

10 S' NNE - 
g S ' N  - 
0 S" - 
0 -  - - 
8 81 15SE - 

10 - E =o - 
1 0 -  - - 
1 0 -  - - 
10 Sl  S - 

9 S' NNE - 
7 S,Clll' S\l7 - 
4 S" - 
6 S l  SE - ,  

10 Sl ESE - 
9 S' IT' 10 - - =O 

roS,(:inl NNE 
0 0 1 0 -  - - I 0  - - - 

1 0  - - =OoO/ - *O 

10 S' SSE - 1 1 0  S' SSE - 

10 - - =2.o 
0 0 1 0  - - - 

10 - - ~0.0 

10 S1 SE 00  

~oS,Crnl NE - 
9'6 

g 1 0  - - 
. ( I10 - - 

10 Sl SE - 
10 - - G1.oIO 

2 - - E)?.OIO 

0 0 1 0  - - 
10 S' ESE - 
10 S' NE - 
8S,CmI XNW - 

10 S' ISSE - 
10 S1 NE - 
7S,Cml NIV - 
6 s  N - 
0 -  - - 
8 Sl SE - 

8 . 0  
1 0 ' 0  

9.9 
9 '9  

9 . 8  

10 - - EOOO 

I 0  - - 
10 - - ~1 .0  

10 Sl SE - 
I 0  S' N - 

9'4 

I 0  - 
I 0 1 0  ,.jl fjE 

10 - - =lo1)y0 

10 S' 
- 0.4 

I 0  S" 

9 '5 



Menge, Form und Zug der oberen Wolkea. 

August 1883. 

2. 4 a . m . C r i i n Z e n . ; 8 p . m . C r , S ;  9 , 1 0 p . m . C i r .  
4. 7 p . m . C r , W ; 8 , 9 p . l n . C r .  
6. 4 a. m. Cr. 
8. 8 a. m. Clr im %en. 

10. 7 a. m. Cr, W ;  8 p. m. Cr, N ;  $1 p. In. Cr, N; 1 0  p. 111. Cr, NNE; 1 1  11. m. Cr; 12  p. in. Cr. 
11. 1 a. m. Cr, Pbnde  N--S; 2 :e. m. Cr, Pbnde  N-S; 4 11. ill. Cjr; 5 1). 111. Cr. 
12. 1 p. 111. CrC'n1, S E ;  2 p. m. CrCm, S E ;  7 11. 111. CrCm, SE. 

Cr, NE 
13. 7 a. m. Cr  iln Zen.; 8 a. in. C'rclll, SNT ; 9 :I. m. Cr;  10, 11, 12  a. m., 1 p. 111. Cro. 

14. 4 CrSO, SE. 
15. 4 a. m. CrS in1 Zen.; 5 a. m. Cr iln Zen., E ;  ti n. 111. CrS iin Zen., S E ;  7, 8, 9 :L. m. C'rCln ill1 Zen., SE. 
16. G :L. m. CrCnt im Zen.; 8 a. 111. CrCm ill1 Zen. 
17. 4, 5, 6, 1 0  8. 1x1. GrS. 
18. !I a. n ~ .  CrCm, SE;  10  :L. m. C~CIII ,  S E ;  1 1  a. m, C'rCm, S E ;  12  :L. in. ('r('n1, S E ;  8 p .  in. CrS. 
22. 41). m. C r ;  5 1). 111. Cr; 6 1). m. CrS, S E ;  7 p. 111. CrS, 8 E ;  8 p. 111. CrS, S E ;  9 11. in. CrS, S E ;  10 p. 111. Cr,SE; 1 2  p i n .  Cr, SE. 
23. 1 a. m. CrSI, N E ;  8, 5, 7, 8, !),lo a. nl. ( ' IS ;  1 p. m. ('r; 2 r. m. GCIrS; 4 Ir. m. C'rS; G p. 111. CrS, N;  7 1). 111. 4(k ,  N;  9, 10, 

11 1). m. Cr im Zen., NEE. 
24. 1, 8, 9 a. m. Cr; ti p. m. CrS; 7, Y, 9 1). 111. CrS, VT. 
27. 1 p. 111. ('r im Zen.; 3 1'. m. C'rSO iiii Zeu.; 4, 6 12. in. C'rS; 6 1). m. ('rS, NXE; 7 p. 111. ('rn. 
28. 5, 6 ,  7 :L. n1. CrS; 8 :t. 111. ('rS, KENT; 9 a. ni. ( ' IS ,  NNW; 1 0  n. m. ('rS, N;  7 1). 1. 2CrCn1; 8 p. 111. 2 C I C I ~ .  W;  1 1  1). 111. C'r, W. 
29. 4 :L. 111. Cr(hno ; 5, 6 a. ni. C'r ; 7 :t. 111. ('rC'mo, X S E ;  P :r. 111. ('rSO; 9, 10, 11, 1 2  :t, In. Cr. 
30. 6 :c. m. 8, N;  6 1). in. 3 ('rS, S S E ;  7, 8 1). 111. ('r. 
31. 3, 4, 5 a. 111. c r ,  NN'; 11 11. 111. (,'re 

1. 9 a. 111. 2 Cr, SR; 1 0  a. 111. 1 Cr, SW; 6 p. 111. Cr ;  6 p. in. C r ;  7 p. 111. C'r; 8 p. m. Cr, KW, sgllr I~ocll, Pbndc NWr-SE; 
911.rn.Cr0,N; 1 0 p . m .  C r , K ;  1 1 p . m . 2  CrO,S. 

2. 1 11. 111. Cr;  G 1). in. CrS clnrcl~ IAiickcn alu TIrini(biinlne sicl~tl)ar,  s r h r  hocl~. 
6. 11 p. nl. CrCm. 
7. 5,  ti, 7 p. m. ('1'. 

10. 5, 6 a. 111. Cro; 7 a .m.  C'rC'm; 2 p.m. 3 Cr, 3 ;  3 11. 111. 2 C r , N E ;  41).  in. CrO; 6 1). In. pro; 12  p. m. 4 CrS, SMT. 
11. 1 :L. in. 4 C)rClrt, SW; 9 a. m. 2 C I ~ ;  2 1). in. Cr ;  3 p. 111. CI*. 
12. ti a. 111. 1 (!r, s; 7 a. Ill. 1 C'r, SE. 
13. 11 p.m.  1 ('r('111,sE; 1211.111. 1 C r C m , 8 E ,  
14. 5 1). in. S, I T ;  f i  1). m. 3 (:rS, IT ; 7 1). in. (i C1.80, S w  ; H 11. m. 4 Crl, NW. 

Cr, W 
15. 2 :t. m. Cr; 3 a. In. Cr ;  4 n. In. ( ' 1 8 ;  5 a. m. C Y ~ ,  SIY; G 11. 111. Cr, WSN'; 7 a, ii~. c-E. 

16. 3 :c. 111. Cr;  4 a. m. Cr ;  b a .  111. CI.; (; :L. m. Cr, 1'l)nde E-W; 7 a. m. Cr. 
17. 1 0  :L. in. CrS, KE;  4 1). 111. Cr ;  5 p. In. CrS. 
19. 7 a. In. Cr ;  !) :c. In. Cr; 10 :L. 111. Cr; 11 a. III. C:r; 1-2 a. 111. Ct.; 1 1). m. CIS; 2 11. m. Cr. 
21. 1 p. nt. CrS, SE. 
24. 8 :L. m. Cro; 9 :L. in. 2 CrSli, \V; 10 :L lit. 2 ('rSo, WT; 1 2  :t. m. 2 CrSo, W; 1 p. 111. 2 C'rSCJ, W; 2 13. 111. CIS" 8 1,. 111. 1 &So, 

IVNW; 9 1). 111. 5 CJW,  Wr; 1 0  1). In. 1 CrSo, W. 
26. 4 :L. In. 2 CrSo; 5 n. m. 1 (:rSo; (; :e. 111. 1 CrS" 9 :L. m. 1 CrCliio; 1 0  a. lu. 2 C'rCho, S ;  11 a. in. 4 CrCmO, S E ;  1 2  :L. m. CrCl~l ;  

1 1). m. CrCn]; 2 1) III ('rCli1. 



26. 3 p. m. CrS, W S W ;  7 11. m. CrS, S E ;  8 p. m. 4 CrSl;  9 11. m. 3 CrSl;  1 0  11. m. 3 CrSo; 11 p. in. 5 CrSo, SF; 12  11. m. 3 CrSo, KIT. 
27. 1 a. in. 2 CrS0,NW; 22.111. 2CrSo;  3 % .  In. 4CrS0, S ;  4 a . m .  4 C r S 0 , S ;  5 : ~ .  m. CrS; 7:1.111. Cr;  1 l j . m .  1 CrSo, SSE;r7  

4 p. m. CrSo; 3 11. m. Cr ; 4 13. m. CrS ; 5 p. 111. 3 CrSo, NW;  G 1). In. 3 CrSo, NW: 8 1). 111. Cr ; 9 11. 111. Cr, l'bnde E-W; 
1 0  p. 111. Cr, SW. 

28. 4 :i. 111. CrS, W;  5 a. nl. CrS2, W ;  (i :I. m. Cr, W ;  9 a. 111. Cr ;  10  :L. 111. C r ;  11 :L. 111. CrSi 1 2  ;L. 111. Cr, SE ;  1, 2, 3 1). m. Cr; 
4 1). 111. Cr, S W ;  5 p. m. Cr; G 11. 111. Cr; 7 p. 111. Cro; !) 11. "1. 2 CrCm; 10 1). In. 2 Cr(:mo; 11 p.m. 1 CrCm. 

29. 1 a. 111. CrCnrl, SE; 1 2  a. In. CrS;  ti 11. m. S, E S E ;  9 p. 111. (h; 12  11. 111. Cr. 

October 1882. 

2. 7 a.  in. Cr, Pbnde  E-W; 1 2  a. m. Cr, W. 
3. 9 1). in. CrSo, N ;  11 1). m. CrSo, S W ;  12 p. 111. 1 CrSo. 
4. 1 a, 111. 2 CrS, NnT; 3 a. m. 3 CrS, NmT; 4, 5 a. 111. Cr, N n T ;  G 11. in. Cr, IT. 
5. 7 a. m. Cr. 
6. 3 a. In. CrS; 4 11. 111. CrS1, NE; 6 :L. 111. 9 CrSl, N n T ;  G :L. 111. 3 CrSo, NW; 7 a. 111. 5 CrS1, N;  8 a. in. 7 CrCn), N ;  !I a. in, 

6 CrSI, E ;  1 0  a. In. 7 CrCni, S E  ; 11 a. In. Cro; 1 2  :L. 111. CrCrn ; 1 p. 111. Cr ;  2 p. m. Cr;  3 1). 111. 3 CrCiii, Nr; 4 p. 111. CrCm, 
W S W ;  11 11. 111. CrS, N. 

7. 7 :L. in. 1 (21.0; 8 a. 111. 1 Cr('nlo, NW; 1 0  :L. 111. 1 CrC'lrlo, W S W ;  1 0  1). m. 8 CrSo, NW. 
9. 5 1). m. Cr im Zen. 

10. 1 2  a. 111. CrS. 
11. 8,9,10,  11 a. 111. CrS. 
1%. 9 :L. 111. CrS, CrCm, WSW. 
17. 11 1). 111. Cr. 
18. 3 :L. lu. S CrSo; 4 :L. 111. G CrSo, NNW; 6 :L. in. 5 CrSo, N\V; (; :L. m. !) CrS", N R ;  7 a. m. 1 0  CrSo, N W ;  8 ;b. 111. C1Ci11, N W ;  

!) :L. 111. CrCin, QW. 
I!). 2 11. 111. S,  S W ;  11 1,. 111. ('rS", N. 
20. 9, 1 0  a. 111. Cr. 
28. G 1). 1". 2 CrS, W ;  !) 11. In. C'r. 
23. 2 :L. 111. Cro; 3 :L. 111. 8 Crn; 4 a. m. Pro, NE;  5 :I. 111. ('ro; G a. m. Cr;  7 a. 111. C'rS, NE, llrincllr!i~iillc; 8 :L. 1u. CrS; !), 1 0  :L. 111. 

C'rS; 11 :L. In. 8, S E  ; 1 2  a. 111. Cr ;  1 1). 111. ('r ; Y 1). 111. Cr. 
21. 2 :L. nl. Cr; 3 :L. 111. C r ;  !) :L. In. 2 CrS, W; 1 0  a. m. 4 CrS, ITr; 11 a. 111 2 CrS, NE. 
25. 2 11. 111. 8 CrSI ; 3 p. 111. 7 C'rS', E ;  4 p. 111. 9 CrSl, E ;  5 p. 111. 10CrS1, E.  
2G. 2 :L. 111. 4 CrC~ii, N; 5 a. 111. Cr, N;  1 2  :L. 111. C'rS; 1 1). 111. CrC'm im Zen.; 2 p. 111. C ~ C I I I  ill1 Zen.; 12 1). 111. CI., NE. 
27. 1 :L. 111. Cr, v; 2 ;L. 111. Cr ;  8 3. 111. Cr ;  1 0  a. le. C'rS, NE; 11 :L. 111. ( ' rS ;  12  :L. In. CrSo, N ;  2 1). "I. CrCm; 3 p. 111. (!r; 4 11. 111. 

Cr;  5 1). 111. 2 Cr, N; (i 1). 111. 2 Cr; 9 1). 111. ( ' r  ; 1 0  11. 111. Cr. 
28. 2 :L. nl. ( ' rS;  3 :L. 111. CrS, N W ;  4, 6 :L. 111. CrSo; 6 a. In. CrSo; 8 ;L. m. 5 C~C'III, N ;  9 :L. in. C'r(!lll; 11 a. 111. CrCill; 2 1). 111. CP; 

f; 1). 111. ('r; 7 1,. 111. 10  CrSl ;  8 p. 111. 1 0  c r s17  N; 9 13. 111. 10  C'rsl; 1 0  1). 111. 10  CrSl; 1 2  1). 111. (>rsl, N. 
29. 1 a. 111. !) CrSI, NNW; 2 a. in. 10 CrSo, NNW; 3 :L. 111. 7 CrS", NW; 4 :L. 111. ('r('l11; 5 n. 111. Cis(lln. 
30. 1 a. 111. 1 0  (:rSo, 11'; 2 :L. 111. 8 CrS"; 3 :I. 111. 5 Cr80; 11 a. 111. Cr ;  1 1). 111. ( 'rS; 2 11. 111. 1 CrS", N; 4 1). 111. 4 CrSo; ti p. 1u. 

1 0  CrSI; 7 1). In. 10  ('IS'; 8 1). m. 1 0  CrW; 9 p. in. 1 0  CrS1 ; 1 0  1). 111. 1 0  ('rS1. 
31. 1 :L. 111. 4 ('rS0; 5 :L. 1n. 5 CrSo, NW;  6 a. 111. 3 CrSo, N W ;  7 11. 111. 6 CrSn, R'W. 

Noveluber 1882. 
2, 11 a. 111. Cr. 
5. 4 p. m. S,  SE. 
G. 9 a. In. 4 C I ~ ,  S W ;  11) .  111. 2 Cia. 
7. 1 0  a. 111. CrS. 
9. 9 :I,. IU. CrCm, S. 

12. 1 2 % .  111. S,STfT; 1 p .m.  S ,  S ;  11, 121). 111. 100 rS1 ,  SE. 
13. 1, 2 a. 111. 1 0  ('rS1, S E ;  3 1). 111. 4 CrS, W; 4 1). m. 2 CrClu, W; 6 p. in. 1 Cr, W; ti p. 111. Cr. 
16. 10, 11, 12  a. Ill., 1 1). 111. 10  Cl~Sl,  smr. 
17. 1 2 : ~ .  m. Cr0,HW; 1 p. 111. CrS, S W ;  2 1). m. 3 Cr, S W ;  3 11. in. CrS, S ;  41). In. CrS, S ;  121). in. Cro, S. 
18. 8 a. 111. S, W N W ;  9 a. 111. S, W;  L O  a. ~ n .  S, S W ;  11 a. 111. S,  8; 12 a. In. S, S; 1 p. 111. S, S ;  2 1). 111. S, S ;  3, 4, 5, ti. 7, 

8 1). 111. Cr. 
19. 5 a. 111. CrC'iu; 7 :i. ~ n .  CrClll; 8 a. la. C~CI I I ;  8 11. 111. Cr ;  9 1). 111. Cr. 
20. 5, (i, 7, 8 1). 111. CrCln. 
21. 4 1). 111. 7 CrSo; 5 P.III. 1 0  CrSo; ti 1). 111. 1 0  CrSo; i 11. 111. 10  CrSo; H p. 111. 1 0  ('rSi, E; 9 11. 111. 1 0  CrS3, E; 1 0  y. lu. 10 CrSl,  E. 
22. 7 p. m. 9 CrS1; 8 1). In. 5 CrS1, E N E ;  9, 10, 11, 1 2  p. 111. CrS. 
23. 1 n. 111. Cr; 2 a. 111. Cr;  3 :t. 111. Cr ;  4 a. in. Cr. 



24. 4 p . m .  C r , E ;  5 p . m .  Cr; 6p .n i .Cr ;  7 p.m. Cr. 
25. 3 a. m. C'rCni; 4 :L. m. CrCii~, 8; 5 a. in. C I C ' ~ ,  SSW; (5 a. in. CrCiii, SW; 7 :L. 111. CrC'm, SW; 8 a. in. CrCni, SMr; 4, 6 1). 111. 

Cr; 9 p. m. CrCin, W ;  10 1). rn. Cr. 
26. 8 a. in. Cr, ENE; 1 p. in. CrCin, E; 2 p. 111. C I C ~ ,  NE; 3 11. m. CrCin, SE. 
28. 10 1). "1. 8 CrSl, E ;  11 p. in. 8 CrS1; 12 1). in. Fj CrSl. 
29. 1 1). ~ n .  C"; 12 11. in. 4 C'rSo, N. 
30. 1 a. m. 7 CrSo, N; 2 a. 111. G CrSO, N; 3 a. in. CrCin; 6 a. in. 3 CrCmo, N; 7 :L. m. 2 CrClno, N; 11 a. in. Cr; 12 a. 111. Cr; 

9 p. m. 1 CrSO, E ;  10 11. m. 3 CrSo, E. 

December 1882. 
3. 6 a. m. CrS1. 
4. 3 a. m. S, E. 
5. 9 a. m. Cr ; 12 a. in. Cr; 1 p. m. CrCni; 2 1). 111. CrCin; 4 p. ni. 5 CrSo. 

6. 8 a. in. 3 CrSl, SE;  9 a. ni. 3 CrSo; 10 a. m. 3 CrSO, N; 11 a. m. 4 CrSo, NW; 12 a. in. 
5 0, NW 5 CrSo . 
CrS, 

; 1 p. in. ------ . 
CrCin, S ' 

2 p. m. CrCin. 
7. 8 p. m. 10 CrSo; 10 p. 111. 8 CrSl. 
9. 12 p. ni. CrCm. 

10. 1 a. m. CrCmo; 2 a. m. CrCmo; 3 p. m. Cr; 4 11. m. Cr. 
11. 10 a. m. Cro, W; 11 a. m. C14, SW. 
12. 8 a. m. 2 CrCmz; 9 a. in. 3 CrCinl; 12 a. m. CrCm. 
13. 12 p. 111. 10 CrSo. 
14. 1 a. m. 10 CrS:'; 8 a. nl. 10 CrSo; 10 a. m. 2 Cr, W ;  11 a. in. 2 ('rC'm, W;  12 a. 111. 2 CrCin, SW;  8 p. m. CrCln ; 11 p. m. 

CrS1, W ;  12 p. in. G CrS1. 
15. 1 a.m. 8CrSO; 2 a . m .  8 CrSl; 3 a . m .  GCrSl; 4a.111. 5CrSl ;  5 a .m.  8 CrS1; 8 p.m. 3CrS0,NNW; 9 p.m. 2 CrSO; 

11 p. 111. 4 CrSO, NW; 12 p. in. 1 CrSO, NW. 
16. 1 a. m. 2 CrCin, NE; 8 a. in. CrCm; 9 ii. m. 3 CrSO, S E ;  10 a. m. 4 CrSo, BE; 11 a. 111. CrS; 12 a. in. CrSo; 7 p. 111. Cr. 
17. 12 p. m. 10 CrS1. 
18. 1 a. m. 7 CrS1; 7 a. ni. 10 CrSl; 8 a. in. 4 CrSI; 4 p. m. Cr; 5 p. ni. Cr; 8 1). m. Cr. 
19. 5 1). m. 2 CrCm, SE;  7 p. 111. CrCm; 8 p. m. CrCm; 10 11. m. CrCin. 
20. 3 a. m. 10 CrS1; 4 :I. ni. 10 CrS1; 5 a. m. 10 CrS2; 10 a. m. 10 CrS2; 11 a. m. 5 CrSI, SE. 
21. 10 a. 111. CrCm, N. 
24. 4, 5, 6, 7, 8, !), 10, 11, 12 p. m. Cr. 
26. 9 p. m. 3 CrSI, NNW; 10 1). m. 4 CrSJ, N; 11 p. 111. 2 CrS1, NW;  Id  p. m. 2 CrS1, NW. 
27. 1 a. m. 2 CrS1, N; 2 a. in. 3 CrSI, N; 3 a. m. 3 CrS1, NNW; 4 a. ni. 2 CrSI; 2 1). m. 3 CrSI; 11 p. m. Cr, N. 
28. 1 n. m. 10 CrSI; 2 a. m. 10 CkSI; 3 a. m. 10 CrS1; 4 a. m. CrS1; 10 a. m. 5 CrSl, S E ;  11 a. m. 5 CrCm, S ;  12 a. m. 

7 CrCni, SSE. 
31. 4 a. ID. Cro; 5 a. m. CrO; 1 p. m. 7 C'rSI; 2 p. m. 10 CrSl; 3 p. m. 10 CrSI. 

Janner 1883. 

1. 5 11. m. 6 CrS1; G p. in. 3 CrS1; 7 1). m. 3 C r S ;  8 p. m. 3 CrSI; 9 p. in. 2 CrSI. 
2. 5 a. in. 8 CrSl; 7 a. in. 4 CrSl; 8 a. 111. 2 CrSf ; 9 a. m. 2 CrS, NW; 10 a. in. 2 CrS, NW; 11 a. 111. 2 CrS, KW. 
3. 9 a. in. 6 CrSO, N;  10 a. in. 1 CrSo, N; 11 a. m. 3 CrSo, WNW; 3 p. in. 2 CrSO, W;  4 1). in. 1 CrSO. 
7. 1 1). m. CrS; 7 11. in. 10 CrS1; 12 1). in. 8 CrSJ. 
8. 1 a. in. 8 CrSl, W;  2 p. 111. CrS"; 3 1). in. CrSo; 4 p. 111. 4 CrS1, E; 6 p. in. 4 CrS1, E ;  G 1). in. 10 CIS'; 7 11. in. 10 CrSl; 

8 11. m. 10 CrS1; 9 13. 111. 8 CrSl; 10 11. 111 8 C:rSj; 11 1). in. 10 CrSI ; 12 p. in. 10 ( M I .  

9. 1 a. In. 9 C'rS1, S E ;  2 a. nl. 9 CrSl, SE; 6 a. ni. 10 CrSl; 7 a. m. 10 CrSI; 8 a. 111. 10 CrSj ; 9 :L. m. 10 CrSI; 11 a. in. 
10 CrSl, SE. 

11. 6 a. m. 10 CrSl; 6 a. In. 10 CrSl; 7 a. In. 1 0  CrS1; $1 a. in. 4 CrCm, WNW; 10 a. in. 6 CrCin, W ;  11 a. in. Cro, R S W .  
16. 8 a. m. 10 CrSI; 9 a. m. 10 CrSl; 10 a. m. 10 CrS1. 
18. 12 a. 1x1. S, SW. 
20. 5 a. m. Cr. 
21. 4 a. 111. 10 CrS1. 
23. 6 a. m. 10 CrSl, SMT; 7 a. in. 10 CrSl, SVCr; S a. m. 10 CrSI. 
24. 10 p. m. 1 0  CrSI. 
26. 9 a. in. 3 CrCm, SW; 11, 12 :L. m. 2 Cr; 3 1). m. 4 CrSI; 4 p. 111. Cr; 8 11. In. CrS; I) p. 111. CrS; 11 p. ni. CrS; 12 1). m. 

10 0 ,  ESE. 
26. 1 a. m. 10 CrSl; 6 a. m. CrS; 1 p. m. 3 CrSI; 2 1). in. 4 CrCm. 
27. 3 a. in. 10 CrSl; 1 p. in. 7 CrSO. 
31. 1 p. 111. 2 CrS0, ENE; 2 1). m. 6 CrSo, ENE; 3 1). in. 8 CrSO, ENE; 4 1). In. 7 CrSo, NE. 



1. 9 a. m. 3 CrS1; 11 :I. in. CrCm; 12 :L. m. 2 CrCln, NNE; 1 p. m. CrCm; 2 p. In. 3 CrS1; 3 p. m. 7 CrS1; 6 p. 111. 6 CrSI. 

Pbnde NE-SW; scnkrccht darauf stchcndc, scI~nl;~le Strcifen xiehen ans SNW und schen wic NordlichtbRnrlcr :bus. 10 a. in. 
C'rS", WSW, Pbndc NE-SW; 11, 12 a. 111. CrSo, SW; 1 p. 111. CrCin; 2 p. 111. CrCm, NW. 

3. 10 :t. m. 2 CrCln, W; 2 11. nl. 4 CrS", NW; 3 1). In. (:rSO, NW; 6 p. m. 10 CrS; 9 p. m. 10 CrSI; 10 11. m. 10 CrS1; 11 11. in. 
10 CrSl; 12 p. m. 10 CJrS'. 

4. 1 21. m. 10 CrS" 2 a. m. 10 CrSI; 12 a. nl. Cr in1 %en. 
6. 8 p. 111. 8 CrSl; 9 p. m. 10 CrSl; 10 11. in. 10 ('rSl. 

10. 10 a. m. 4 CrS, NE; 11 a.m. S, SE. 
11. 12 a. m. Cr; 1 p. m. 4 C'rSo, W ;  2 11. m. 1 CrS(1, W ;  3 p, m. 1 Cr", STV; '1 p. 111. 2 Cro, WSW; 5 13. m. 1 Cro, \VS\Ir. 
12. 1 a. 111. 8 CrSl, S ;  2 :L. 111. 7 CrS', S ;  3 a. 111. 4 CrSl; 7 a. in. 8 CrSI; 6 p. in. Cr, ESE. 
14. 8 a. m. 4 CrCm, SW; !) a.  m. 3 CrSo, SW; 10 a. ln. CrS, SW; 11, 14 a. m., 1 p. 1n. CrScl. 
16. 3, 4 p. m. CrSo; 9 1). 111. 3 CIS"; 10 p. nl 6 CrSl; 11 p. m. 10 CrS1. 
17. 10 a. nl. So; 11 :L. n~. ,  1, 2 11. 111. CrCm; 3 p. in. Cr; 4 p. In. 6 CrS(1, S ;  5 p. ID. 8 CrSo, SSE; 6 p. m. 10 CrSl, SSE. 
18. 2 a. m. S, WSW. 
20. 8 a .m.  4 CrS, SW;  9 a. m. 1 CrS, SW; 10 a. m. 2 CrS, SW; 11 a. m. 'L CrS, SMT; 12 :L. m. 1 CrS, SW; 1 p. In. 1 CrS, W; 

2 p. m. 7 CrS1, W ;  3 13. 111. 6 CrSl, SW; 4 11. m. 6 CrSl, S W ;  5 p. m. 6 CrS1, SSW: 8 11. 111. CrSO; 9 p. in. CrSo, SST\Ti 
10 11. m. CrSo. 

21. 1 1). m. Cr; 5 p. in. S, SSW; 6 13. 111. S, SSW. 
22. 8 a .m .  2 Cr; 0, 10a.  m. Cr. 
23. 2, 3, 4 p. m. Cr. 
25. 2 p. in. CrS", SSTV; 3 p. 111. CrSo, SSW; 4 11. in. 10 CrS", S ;  5 p. m. 8 CrSo, S ;  ti 11. in. 10 CrS". 
28. 6 :t. m. 2 CrSu; 7 a. 111. 4 CrSU; 8 a. m. 4 CrSO; 9 a. m. 8 CrSU, NW. 

1 .  5 a. in. S ;  7 a. m. CrSo; 8 a. 111. 1 CrSo; 12 a. in. 8 CrSo; 1 1 3 .  m. 8 CrS", SW; 2 11. m. 10 CrSl, SW; 3 p. m. 10 CrS1; 4 p. nl. 
10 CrS1, SW. 

2. 1 a.m.  9 CrSl; 6 a .m.  Cro; 7 a . m S ,  W ;  8 s .  m. S, NE; 6, 8 ,9 ,  l o p .  111. CrCin. 
3. 6 a. m. CrCm; 5 , 6  p. m. S, SW. 
4. 6 p. m. Cro, N; 12 p.m. 8 CrSI, SW. 
5. 1 a. m. 3 CrS1; 2 a. m. G CrSl, S ;  3 :L. rn. G CrSj, SSW; 4 a. m. 10 CrS1, S;  5 a. m. Cr"; 3 , 4  p. in. CrS; 3 p. m. 7 CrSO ; 

10 p. in. 4 CrS1; 11 p. nl. 3 CrS. 
6. 8 a. 111. CrSo; 9 a. m. CISSO, SE, Pbnde SE-NTV; 10 a. m. CrSo, SE;  11, 12 11. in., 11). 111.9 CrSU, NNW; 2 p. in. 6 CrSo, NNW; 

3 11. m. 5 CrSo, NNE; 4 p. m. 7 CrSo, NE; 5 13. 111. 4 CrSo; 7 11. 111. CrCni. 
7. 9 a. in. 9 CrSJ, W ;  10 a. m. 8 CrSl, WNW; 11 a. 111. 8 C'rSI, W ;  12 a. 111. 9 CrSl, W ;  1 1). ni. 7 CrS1, W ;  2 p. nl. S CrS1, SVT; 

3 p. m. 3 CrSl; 4 1). In. 4 CrSI; 6 p. 111. 7 CrS', SSW; 6 11. in. Cr* . 
CrSO, SSE; 

7 1). in. Cro; 9 p. m. 10 CrSo; 10 p. In. 10 CrSo; 

11 11. ~ n .  10 CrSO; 12 11. 111. :1 CrS". 
8. 3 a. m. 10 CrS2; 7 a. nl. CrSo; 8 a. m. 3 CrCm, W; 8 p. m. So. 
9. 9 a. m. 1 CrSo; 1 13. in. 1 CrCin, N; 10 1). m. 2 CrS1; 11 p. in. 2 CrSl; 12 p. In. 2 CrSl. 

10. 8 a. m. Crl ;  10 a. In. 1 CrS", N; 11 a. In. I CrCm, N; 12 a. m. 3 CrCm1, N ;  1 p, nl. 3 CrCin, N; 2 p. IU. 1 CrCm", N; 6 1). in. 

Crs . - 12 p. m. 2 CrSo. CrCm,' 
11. 1 a. m. 2 CrSo; 2 a. 111. 2 CrSo; 3 a. 111. 1 CrSO; 4 a. m. 2 CrCm, N; 7 a. ln. 1 CrCmo, NW; !) a. m. 1 CrCm", NNW; 10 a. m. 

3 CrCmo, NNW; 11 a. m. 4 CrCmo, NNW; 3 p. in. 1 Cro; 4 1). nl. 1 Cro; 5 1). m. 3 0, NNW; 6 p. m. 2 CrSo; 7 p. m. 
1 CrSo; 8 p. m. 1 CrSo; 9 p. m. 1 CrSO; 10 1). nl. 1 CrS". 

12. 10 a. m. CrSo, N; 2 p. m. CrCml. 
15. 11 a. m. 7 CrS1, w; 12 a. nl. 7 CrSl, W, 1 p. in. 7 CrSo, W, 2, 3, 4, 5, 6, 7 p. in. CrSo. 
14. 1 a.m. 3 CrS1, S ;  5 a. m. Cr. 
16. 10,11,12 a. m. CrS; 1 p. m. CrS", E ;  2 p. m. CrSo. 
17. 8 a. In. 6 CrSl, SW; 9 a. m. 7 CrSl, W ;  10 a. 111. 6 CrSI, W;  11 a. in. 5 CrSI, W ;  12 a. ni. 1 UrS(1; 3 1). nl. 2CrSo; 4 p.m. 2 CIS*; 

5 p. nl. 2 CrSo. 
19. 6 p. m. 1 CrSo; 7 p. m. 1 CrSo; S 13. m. 3 CrS", WSW; 9 1). m. 3 CrSo; 10 11. In. .I. Cr@; 11 p. in. 3 Cr80, SW; Id 1). m. 4 Crsn. 
20. 1 a. in. CrS; 3 p. in. UrS. 



21. 1 p. m. 7 CrSl; 2 p. m. 7 CrSl; 3, 4, 5, 6 ,  7 p. m. Cr; S p. m. CrCm. 
22. 8 a. m. 10 CrS*; 9 IL. m. 10 CrSo; 10 a. m. CrS"; 11 a. m. CrS"; 11, 12 1). m. Cro. 
23. 2 a. m. Cr; 3 a. m. 1 CrS1; 1 p 111. 4 CrSl ; 4 1). in. Cr; 5 p, m. CrS*, NNW. 
25. 6, 7 a. m. Cr; 9 a. In. CrCtn; 10, 11, 12 it. III., 11). ni. Cr; 7 p. 111.4 CIS, SW;  8 1). tu. ti CrS", N; 9 p. m.6C'rSo, NW; 10 p. m. 5 ClrS". 
26. 8, 9, 10 a. m., 2, 4, 5 p. tit. Cr; G 1). 111. CrSI; 7 p. m. Cr. 
27. 7, 8, 9, 10, 11 a. m., 1 p. In. 10 CrS1; 2 11. m. S CrSl; 3 p. In. 8 CIS]; 4 1). 111. 9 CrSl; 5 1). In. 8 CrS1. 
28. 8, 9, 10 a. m. CIS(); 11 a. 111. 10 CrSo, S; 12 ;L. m. 7 CrSO, 8; 1 p. m. CrS"; 2 p. in. CrS; 3 p. In. CrS; 4 11. 111. C1.S; 5 r. 111. 

CrS; G p. ni. CrCmo, 8. 
29. 2 p. m. Cr; 3 p. nl. Cr; 5 13. nt. Cr ; G p. tn. Cr. 
30. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a. nl. CrS1. 
31. 6 a. In. Cr, SE;  7 a. m. CrSo; 11, 12 a. nl. CrS, ESIS; 1 p. m. CrS; 3, 4 13. in. CrS, SW. 

April 18113. 
1. 9 a. m. Cr. 
2. 3 a. m. Cr. 
3. 6 p. m. G CrSO, SSW; 7 p. In. 4 CrS", SSW; S p. m. CrS'), Pbndc FSW-SNE. 
4. 3 p. m. 2 CrCm, S W ;  4 p. m. 4 CrCrn, WNW; (j  p. m. 4 CrCtii, SW; 7 p. m. 4 C I C ~ ,  SW;  12 p. nl. Cr. 
5. 1 a. m. Cr, SE. 
6. 2 p. m. Crl. 

C:r . 
7. 9 a. m. CrCin, SSW; 10 :L. 111. -- 

CrCm, SSW' 
8. 1 a.m.  CrS; 2 : ~ .  m. Cr; 3:;. m. Cr; 4 1). in. Cr; 5 p.m. Cr. 

10. 8, 9, lo, 11 a. m. Cr. 
11. 10 a. m. CrCiii, NW; 11 a. 111. 1 Cr"; 12 a. In. 1 Cr; 1, 2, 3 1). 111. Cro; 4 p. m. C:rCtn. 
12. 4 a. m. CrSo; 6 ;L. m. CrS, NE; 7, 8, 11 p. m. Cr. 
13. 5 a. m. 10 CrS; 6 :L. 111. 9 CrS; 8 a. 1x1. CrS, S E ;  !) a. 111. CrS, SE;  12 11. m. CrSo. 
14. 3, 4 p. m. Cr. 
15. 7 a. rn. CrS; 8 a. m. CrCln; 1 p. tn. Cr; 2 p. m. Cr; 3 1). m. Cr; 4 p. In. CrSo; 5 13. m. 5 CrS1', ENE, obcr tliescu fcine Cr 

Pbnde NNE-SSW; 6 p. 111. 2 CrSl, N; 7 p. In. 4 CrSl, N. 
16. 5, 6 it. 111. C'r; 12 a. In., 1, 2 p. m. CrC'iit; 3 p. m. Cr, SE; 9 p. in. Cr, ESE. 

CrSO . So . 
17. 8, 9 a. m. 

CrS(1, ENE; 
11 11. 111. CrS: 12 a.m. S, EYE: 1 11. m. CrC,nII, 2 1). 1x1. S, NE ~ ~ n d  NW; 3 p. in. S 2 ;  4 p. m. S1 

NNMT; 7 p. m. S. 
18. 1 , 2 , 3 a .  m. Cr; 3p.m.SolNNE; 41).1n. SO,SE; 51). ni. S ;  6 p .  111. CrSO, SE;  7 p. in. CrS(),S; l o p .  m. a. 
19. 2 , 3 , 4 , 5 , 7 u . m . C r .  
20. 5 a. m. Cr; G a. m. Cr; 7 a. In. Cr; S a. m. CrS; 9 a. In. CrS; 10 a. In. CrS; 11 a. in. CIS*; 12 a. m. CrO. 
22. 2 p. m. Cr; 3 p. In. Cr; 4 p. m. Cr. 
24. 6 1). m. CrCm, ENE; 7 1). m. CrCjm, NNE. 
25. 4 a. In. CrCm, ESE; 7 a. 111. CrCm; 8 t ~ .  m. 8, SSW; ti p, 111. S ;  !) p. 111. S ;  11 p. m. CrCni. 
26. 4 a . m . C r S ;  5 , 6 , 7 , 8 , ! ) , 1 O 1 1 1 , 1 2 a . i ~ t . , 1 p . m . C r .  
27. 1 a.m. CrS; 2 a .  1x1. CrS; 3 : ~ .  m. CrS; (i a. 111. Cr; 8s. IKI. CrCtn; 9 a . m .  Cr, WSW; 1 0 : ~ .  m. Cr, SW; I t ,  1211. m., 1,2,:!, 

4 p. m. Cr; 5 p. m. CrS. 
28. 4, 5 a. m. CrSo, WSW; (i it. m. CrS, Pbncle NE-SW; 7 :I. 111. CrS, NNW; 8 a. in. CrSo, N;  9, 11 a. m. CrS; 8 11.  111. Cr; 

9 p. m. Cr. 
29. 1, 2 , s  a. m. 4 CrCm, WSW; 4 a. m. 7 CrS1, S ;  5 11. m. 6 CrSl, SW; 6 11. In. 4 CrCmo, NE; 7 a. m. 4 CrS, E ;  Y it. In. Cr", N; 

CrS", N 
9 a. m. 3 Cr, N; 10 a. m. G  CIS^, N; 11 a. m. 7 .--- 

CrS*, W ' 
30. 3 a. m. Cr; 7, 8, 9, 10, 11 p. m. CrCm. 

1. 1 a. m. 2 CrSl, N; 3 a. m. 2 CrSI, N; 4 a. m. CrSo; 5 a. m. 1 C!rC!~nl, N;  7 a. m. 1 CrS", N;, 8 a. m. 1 CrS1, NNW; 9 :L. 
4 CrSl, NNW; 12 a. m. CiSo; 1 p. m. 8 CrSI, NNW; 2 p. m. 8 CrS1, NNW; 7 p. In. CrCm*; 8 p. m. 4 CrCnl*, NNW; I) p. 111. 

2 CrCmo, SW; 10 p. m. 3 CrCmo, S W ;  11 p. m. 4 CrCin", SW;  12 1). m. G CrCmo, SW. 
2. 1 a. m. 8 CrCmo, SW; 2 a. m. 4 C~Crno, SIT?; 3 a. In. 5 CrCjmo, SW;  4 a. tn. 2 CrSl, SSE; 5 it. in. (31.8; (i ;L. ni. Cr8; 7 a. 111. 

3 CrS1, SSE; 8 a. m. CrS; 9, 10 a. in. Cr; 3 p. 111. CrCm. 
4. 10 1). m. Cr, SW. 
7. :)a. m. Cro; 1 2 a .  m., 1 p.m. Cr; 8 p . m .  Cr, SW;  !)I). 111. Cr, SW; 1011. m. Cr. 



8. 9, 10, 11 a. 1n. CrCln, CrS, SSW; 12 a. in. CrCm, CrS, SE; 1 1). 111. S, E ;  2 p.m. S, SW; 4 p.m. S, S. 
9. 2 :L. in. Cr. cI‘- 

10, 3 a, 111. CrS an einigeu Stellen des Firmamcnts bc111erkb:~r; 8, 9, 10, 11,12 a. m., 6, 7 1). m. CrCni; 8 p. m. CrS, SSW. 
11. 4 a .m.  CrS,NNVV; 11, 1 2 % .  m., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 p.m. CrCnl. 

12. 1 a. 111. S, SW; 8 a. ni. CrC'm; 9 a. in. CrCln; 10 a. m. C I . S ~ =  Pbnde NE-SW; 11 a. in. CISo, NNW; 12 :r. m. 
CrCm, NW' 

UrSO . -. 1 p. m. CrSo, N. 
CrCm, E ' 

13. 3 :I. m. CrCmo; 7 a. m. 10 CrS1, SSW; 8 a. m. 8 CrSO, SSW; 9 a. m. 8 CrSo, SW; 10 a. m. 9 CrS; 6 p. m. CrCm; 7 1). m. 
CrSo, SSW; 8 p. m. CrSo, SSW. 

14. 2 a. in. 7 CrSo; 3 a. m. 6 CrSo, WSW; 4 a. m. CIS; 5, 6 a. in. C'rCnio; 10 a. ni. C'rS, SSW. 11 :l. m. 
CrClu, NE' 

CrSo . - 12 a. 111. CrS. 
CrCm, NE' 

15. 6 11. m. CrS; 7, 8 a. m. CrS, S ;  9, 10 a. n ~ .  CrSO, S E ;  11 a. 111. 4 Cr, SE; 12 a. m. Cr; 1 p. m. Cr; 2 1). nl. Cr, SW;  3 1). m. CrS, 
S W ;  4 p. m. CrS, SW;  5 p. m. Crl; 6 11, m. C'r, SW; 7 p. m. CrS; 8, 9, 10, 11 p. in. Cr; 14 p. n1. 1 Cr, SW. 

16. 8 , 9 , 1 0 , 1 2 a . m . ,  l p . i n . C ~ C r n , N N W .  
19. 7, 10, 11 a. m. CrCmo. 
23. 8 p. m. Cr; 9 p. m. CrCm; 11 p. m. 8 CrS1. 
25. 2 a. m. CrCm; 3 a. m. CrCn1, NNW; 6 a. m. CrCm; 7 a. m. Cr; 9 p. m. CrCm. 
26. 6 a. m. CrCm. 
28. 6 p. m. CrCm; 11 p. m. CrS. 
29. 1, 2 a. m. CrCm, SE;  3 a. ni. Crl; 4, 5, G a. m. CrS; 7 a. m. CrCm; 8 a. m. 4 CrCin, SW. 
30. 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 a . m . C r .  

Juni 1883. 

1. 12 a. in. 3 CrCm, NW; 3, 4 p. m. CrS, SW; 5 p. m. 6 CrSl, SW; 6 1). m. 5 CrS1, SW; 7 p. m. 6 CrSl; 8 p. m. CrCm; 9 p. m. 
CrS; 10 p. m. CrCm; 11, 12 p. nl. CrS. 

Cr 
2. 1 a. ni. 5 C d ,  ESE; 2 a. m. 9 CrS1, ESE; 10 it. 111. Crb ; 12 a. ni. S l ;  1 p. 111. 

CrCm, SW 
S, N W '  

3. 2 p .  m. Cr, SE;  3 p. 111. CrS; G p. m. Cr; 7 p .  111. CrS. 
4. 8 13. ni. 5 Cr, CrSo, NNW, Pbndo SSE-NNW. 
5. 1 a. m. 3 Cr, CrSO, W; 2 a. in. CrS, Pbnde NW-SE; 3 a. m. CrS, Pbnde N-S; 4 a. ni. Cr, Pbnde RKkIr-SSE; 5 a. m. 

2Cro; 6 a. ni. 1 Cro; 7 :t. m. 1 Cro; 8 a. m. 1 Cfl; 9 a. 111. 2 Cro, SE. 

9. 3 p. Ill. 
CrSo . .. .; 5 p. 1n.CrS; G p.m. 

CrS . 
CrCm, bSL 

CrS * 8 p. in. CrS; 9, 10 p. m. CrCm. 
CrCm, ENE " - CrCm ' 

10. 9 a. in. 4 CrCm; 10 a. ln. 3 CrCm; 11 a. 111. 10 CrSl; 8 p. In. CrCni, N. 
11. 3, 4, 5 p. in. 10 CrS; G p. m. 1 CrS1, WNW; 7 1). in. 5 CrCm, NW; 8 1). in. 5 CrCm1, NW; 9 p. m. 4 CrCm1, SW; 1 0  p. m. 

CrCm; 11 p. m. CrCm ; 12 13.111. CrCm, SSW. 
Cr SSE.  12. 1 a. in. CrCm; 2 a. m. 4 CrClnl; 3 a. 111. Cr S 
CrCiil, SW ' 4 a. 111. - - L a  5 :l. in. CrCmI, SSE; G a.m. CrCm, 12dE; 7 it. 111. CrCin; 

CrCli~, SITr' 
8 a. m. CrCnl; 9 a. m. CrCm; 10 a. 111. CrC~ii, S;  11 a. in. 4 CrClno, S ;  12 a. m. 2 CrC1110, S ;  1 p. 111. 2 CrS1; 2 p. 111. 2 CrSI; 
3 p. ni. 3 CrCinl, SE;  4 p. 111. 4 CrCmI, S E ;  5 1). 111. 3 CrS1, SE; 6 13. 111. CrS; 8 p. ni. 4 CrCiii, SW; 9 1). ni. 4 CrCin, WSW; 
10 p. in. 2 CrCm, WSW. 

13. 3 a. In. CrCni; 4 A. 111. CrCln; 1 1). 111. CrCln; 3 p. in. CrCin, NE; 5 11. in. CrCin, NE; 11 p. m. CrCm. 
15. 9 a. 1x1. CrSI; 8 p. m. 2 C r y  9 1). 111. 2 CrS, W ;  10 p. nl. 3 CrS1; 11 1). ni. 3 CrS, N. 
16. 4 a. 111. CrCm; 5 a. m. 1 CrCmo, W; C n.  In. 7 CrCln; 7 a. 111. CrClu; 8 a. m. CrC11i; 2 p. in. CrCm; 4 p. in. CrCm; 5, 6 p. m. 

CrCmo; 10 1). 111. S, N. 
19. 10 a. 111. 4 CrCm, SW; 11 a. m. 4 ('rCm, SW. 
20. 12 a. 111. CrCmo; 3 11. in. CrCili ; 5 1). m. CrC111; 11 p. 111 4 CrCiii, SW. 
21. 1 a. ni. Cr; 5 a. m. CrCm, S;  $1 a, 111. 0, SW; 10, 11 a. in. Cr, SSW; 12 p. In. CrCm, W. 
22. 6, 7 a. in. S, SSW; 8 a. in. S, S W ;  1 0  a. m. S%, SW; 6 p. 111. S ;  8 p. m. Cr; 9 p. m. CrCm. 
23. 5 1). m. Cr; 6 p. m. CrS ; 7 p. m. S. 
24. 5 a. m. CrCm. 
28. 3 p. m. 0. 

Juli 1883. 

8. l a . m . 2 C r C m , S W ;  3 a . m . S , W S W ;  4p.m.CrCm. 
9. 12 a. nl., 1, 2 p. m. CrCin. 

10. 1 a. m. 1 0  CrSI. 
11. 11 a. 111. Cr, SW. 
12. 4 a. 111. S, N; 5 :b. m. S, ESE; Ci a. in. S, E ;  8 1). in. CrCiii, SMr; 9 p. 111. CrS, S'MT; 10 p. in. CrS; 11 p. 111. CrCln; 12 p. in. 

CrCm, S W. 
dsturreicl~ivcho Erpcditior~ nuf Jur~ Mnyen. 21 



13. 1, 2 a. m. CrCm, SW; G, 7 a. IN. Cr; 4 p. m. S, 8E;  7 p. in. CrCm, SW; 8 1). m. CrSI, 8; 9 p. 111. Cr, S ;  10 1). 111. or ,  S\1'; 
11, 12 p. in. CrCiii. 

14. 1, 4, 3 ;L. in. C4Cai; 4 a. ni. ck(J111, SW; 12 1). In. C1C)ui. 
15. 4 a. In. 4 CrSO, SSW; 5 a. In. 4 C'rS", S; 6 a. m. CIS; 6 p. m. Cr; 7, 8 1). 111. CrCm. 
16. 5 ,6, 7 a. QI. CrCd11. 
19. 12 p. m. CrSo, Windbiiume. 
20. 1 a. m. CrSo, Windbiiume. 
21. 1 p. m. CrS" Windbsume; 4 11.41. CrSo. 
22. 1, 2, 3 a. ni. CrCi11; 8 a. m. 10 CrS, SVCT; 9 a. 111. 10 CrCni, SMT. 
23. 10 a. m. 10 ('rS1; 11 :L. 111. H ('IS], T1'; 12 a. 111. 5 CrSl, MT; 1 1). 111. 4 CrS1, KSE; "1. 111. 2 CrSl; 3 p. 111. 2 CrSl; 4 11. in. 

1 CrSo, NNE; 6 1). m. 1 C'lqSo, KJV; G p. m. 4 CrS1, NW; 7 1). 111. C1.S'. 
24. 3 p. a. 1 Cro; 4 1). m. 3 CrCmo, SE;  5 1). 111. 2 CrClu, SW. 
26. 3, 4 :L. m. CrCm. 
27. 5 p. m. S, SSW; 6, 7 p. in. CrCm, SW; 8 1). in. CrCm. 
28. 5, 6 a. In. S, SW. 

CrSo . CrSo . 
29. 8 p. m. CrSO; 9 p. m. ----- CrSo=Pl)nde NNE-SSW; 10 p. 111. 

CrSo, SW' CrSo, SW' CrSo=Pbu4le MME-WSW; 11, 18  11. in. S. 

30. 12 p. m. CrS. 
31. 9 a. m. Cr, NW; 2 p. ui. CrCin; 3, 4 p. in. CrCln, ESE; 5,  G p. m. CrCm; 7, S p. 111. CrS; 10 p. in. CrCin, SW. 

1. 4 p. m. CrSo, Pbnde N-S. 
CrS" . 

2. 8 P. m. -;--.; 9 p. m. Crso7 CrSO= Wiudbiiume nnd Pbnde NW-SE, aehr hoclr; 10 p. m. CrO, Pbnde NW-SE. 
CrCm, bL CrCni, bh 

Cr 
4. 10 a. ni. - 

CrCin, SE' 
6 .  b p, m. Cr, SW; G p. m. Cr. 
6. 3 a. m. 9 CrS, SE;  4 a. m. 8 CrS, SE; 5 a. In. CrCm. 



Bemerkungen zu den Beobachtungen. 

4. l2h a. 111. 111 NW t~ufl~eiternd. 10 p. 111, r ? - b l n k e  aiulugern den ISorizont. 
5. 10 21. m. In SW :~ufl~eiternd. 
6. 4 :i. m. Zicmlich heiter. 
7. 1, 2, 3 p. m. D;LS Aneroid-Barometer schwimkt Inn 0.5llnll. 

11. 1 :r. ni. Iu N nnd W dicl~te EL'-biinke a111 Fi'orizout. 
10 :L. 111. Die Bergkuppcn crscheinen Ieicl~t  nit Schnec bcdcckt. 

9, 11 p. 111. Auf deli IIiilien rr. 
12 :r. 111. Wolkeli in tlreheuder Bewcgllng von NE iiber NW ~lacli S. Wind vor 12 :r. m. zwischen NE-NW 1111tl S 

spielend. lLil p. 111. in N Fuss cines Itegcnbogens beob;~chtet. 
3/.i1 1). In. NE-Wind biicn:~rtig cingcsctzt. 

13. 2 11. In. Die Wolken haben in W cine SW-liche Zugrichtung. 
5 1). 111. Zwei kleine Wasserhoscn in Iluv dcs Heerenbcrgcs bcob:rcl~tet. 

5, 9 1). I". Zwci Wolkcnschichten niit vcllscHieclenen Zugicttttougeu, R'E uuten, SE oben, und selir r:tscher Fort- 
bewegang; 10, 11 11. m. Zugricl~tnng obcn NIC, nntcn ESE. 

14. 3 :L. nl. Wolkenzug nus S untl SE. 
22. 4 :i. In. Wolken ziehcn :rus zw'i versehiedenen Richttlngcn W und N; 5 il. In. sus N und NW. 
27. 7, 8, 9, 10, 11, 12 1). m. ~2 nln Horizont. 
28. 1, 2, 5 a. m. =-bankc ill N. 

3, 4, 5 p. 111. =-bSnke in W. 
20. 11 a. 111. Auf den Bergeu Vo. 

September 1882. 

2 21. m. In N bis S W  cine =-bank am Horlzont; 9 p. m. in \V ~ 1 .  

5, 6 p. m. In W ~ 2 .  

2, 3 :t. 111. Al~f l~e i te rn~l  in NW; 4 a. 111. i1111 IIorizont z j 6, 7 1). In. irn I'. Qnadr~~nteu :infllellend. 
7, 8, 10 p. In. In W EL'. 

2, 3 p. m. In W &!. 
6 :L. m. Wolkc~izr~g iinl N-lichen IIorizont ENE; 9 :i. 111. in IV 5 2 .  

5 1). 111. r ziclrt nus zwei ver~cliicdoncn ltichtungen ESE und NW. 
4, 6 ,  7 a. 111. In \Ir untl S\V 12. 
1-10 a. 111. Barometer schwi~nkt in Folge der Windstiisse um 0.5111'n. 

12 :i. m. Barometer sc1iw:~nkt mni 0.5n1111. 
1, 2 1). 1x1. Zen. b*). 

5 1). In. In SW :iufhuitcrntl. 
1 1). "I. Windbiiulne; 8, !I 11. 111. sellr r:~schcr Wolkenzug. 
8 id. 111. Fir~11:nneot :rn eiuzeluen Stellen t l~~rcl i  den Nebel sichtbi~r. 

October 1882. 

9 ti. 111. Stiirniiscl~es Ar~ssclicn tlcr iltniosplibre, Firm;~ulent woisslichhell  nit fliegenden Stormscuds. 
3-12 p. 111. 13aron1ctc1. schwii~~kt  hrftig. 
1-12 :I. m. Warometet! soht\.:~nlct hefbig. 
4, 5, 6 a. lu. Dnrch den Nebel k l ~ p c  Shellen des Zeniths sichtb;~r; 8 It. 111. in W und SW a-bi inke;  9, 10 n. nl. in 

W E'?. 
9, 10 a. m. Zen. b. 

9 a.m. In W ulid SW =-bankc, =-bogen zwiscl~cn W und N. 

*) Zen. b = 1111 Zcliith blti~los Pinuclmout sichtbar. 



164 A. S o b i e c x k y ,  

14. 3h 26m p. m.. Einige Erdstosse. Dic Da11cr dicuer 0scill;ltionen durftc 15 See. betragen habcn. Schwingangsrichtung 
E-77'. Alit einem pliitzlichcn Stosse begann der Fussbodcn zn wankcn und verblich wiihrend obgc- 
n:~nnter Zeit in fortwiihrcniler sich bald stiirkcr, bald schwjichcr fiihlbar machcnden Vibrationen. Uberdies 
erfolgten noch 4-5 von den letzteren dcutlich untcrscheidbare Stosse. Das subjective Gefiihl war 
jencm sehr 2hnlich, das inan auf eincm Schirc bei lcicht bewegter Sec hat. Die Erschcinung hortc 
pliitzlich auf. 

28. 8 a.m. In N-SW =%-bank; 11 a. in. in N-SW &-bank; 12 :L. in. in SW =-b:lnk; 
1 p.m. =3 iiber W Hor.; 2, 3 p. in. = i~ \TT. 

31. 4 50m a. in. UJ mit Farbenvertheilung, wie bcistehcndc Fig. es voransch:~ulicht; nI=lfoncl, 
a milchwcisser ICreis, b lichtbraungclb, ~ I I  innerst ins dunkelbraunriithlichc 
iibergehend, c griinlich (licht), d wie 6. 

5 1 5  a. m. Erscheinung weniger lichtstark und :m Stclle dcs (i von friilicr cin 1:lngsnin in die 
Cr-Wolkcn iibcrgeheniler weisser leuchtender I-Iof. Der grune Kreis ist breiter. 

5 20 a. m. Der gewtihnliche weisslich-griinc Hof. 

November 1882. 

3. 11 p. m. Das Quecksilberbnrometcr schwankt wiihrcnd B6en bis zu 0.6mm. 
9. 8, 9 a. m. In W ~2-b i iuke .  

10. 2 p. m. In SW ~2 ; 5 p. m. in W d. 
19. 7 a. m. In NW =-bank; 9 a. m. in W, SW und NW ~ 2 - b a n k e .  
21. 91/, p. m. durch 1001. 

5. 12a .m. ,1  p.m. 1 n S W ~ 1 .  
9. 12 p. m. Gleichmiissig grao, bei Nordlicht CrCm. sichtbar. 

12. 1, 2 p. m. In W =z-biinke; 8, 9, 10 p. in. starker Stcrnschn~~ppenfall. 
13. 8, 9, 10, 11 a. m. Dunstiges Firmament. 
21. 10, 11 a. in. Das Aneroid-Barometer schwankt bei Windstossen um l a O m m .  

23. 4 a. m. Das Aneroid schwankt um l.51nm1 6 p. in. um 3.61nm. 
24. 7 a. rn. Anemometer vom Winde fortgefuhrt. 
25, 61/,-7 p.m. Im Mondring noch ciu Strahlenkreuz sichtbal; wie bcistelicndc Fig. zeigt. 
26. 10 p. m. UJ doppelt. 
28. 9 a.m. Wolkcn ziehen aus W uncl S ;  911, a. m. Mondring mit Strahlenkreuz schwach 

sichtbar. 
31. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a. m., 1 p.m. dunstig. 

Janner 1883. 

1. 4 p. m. Dunstige Atmosphare. 
2. 4 a. m. D ~ ~ n s t i g e  Atmosphare; 8 a. m., 9 p. m. dunstig. 
3. 8, 9, 10, 1 1  p. m. Firmament leicht dunstig. 
8. 5 p. m. Dunstig. 

10. 5, 7 p. m. Etwas dunstig. 
25. 10 35m p. m. Ein leichter Erdstose fiihlbar, scheinbarc Richtring NE-SW. 
26. 6 p.m. Dunstig. 
27. 5 a. m. Dunstig. 
30. 8 p.m. Dunstig. 

Februar 1883, 

1. 7 p. m. Leicht dunstig. 
2. 3, 5 , 6 , 7 , 8  a. m. Dunstig; 11--12 a. m. Sonnenring; r=20°-25O, schiine, echarf ausgepragte Regenbogenfarben. In der 

Mitte Icreuz; S6nno mit Hof. Die Erscheinung beriihrte ca. 6-8001" vor dem Beschauer den Boden. 
7. 11,12a. in., 1,2 p. m. Dunstig, stiirmisches Aussehen dcr Atmosphlire. 

11. 12 p.m. D~instig. 
12. 12 p.m. Dunstig. 
13. 6 a. 1n. Das Gchen ist bei Windstoasen unmiiglich; 9 a. m. Dunstige, stiirmisch aussehende Atmosphke. 
14. 4 p. m. Dunstig. 
16. . 9 p. m. Dunstig. 



I 7.11,12 it. In., 4 p. In. Duntrtig. 
23. 6, 7 p. m. Cm. in S anfsteigend, S. ltm Wosthorizont gelagert ; 9 p. In. drlnstig. 
25. 3 ,4,5,  6 p. In. Untcr dcr CrS. Schichtc vereil~zrltc, wenige S-Strcifcn. 
26. U:trometcr wahrcncl dcs Voriiberg:tnges (lor Cyclone seltr hc:ftigen Sch\v:tt~lr~uti~cn ~tutc~rworfc~i 
27. 1, 2, 3, 4 :I. 111. 1)11nstigcs, st~ir~nisclies Allsuchen dcr Atmosphiirc, cilcndo Storlnscr~du. 
28. Oh 44.5111 a. 1,. 11, F r c i c ~ ~  :un Boden steheud, zwei zic~nlich st:uke a~lfcin:tndcr folgcndc Ertlstiistrc, r o n  c:L. 2 Scc. D:t~ier, 

vcrspiirt. L:iu~pen in1 ~i~;~gtietischen Obscrv:~tori~nn, sowic iin Arbcitszinnncr s c l ~ w i n g c ~ ~  NE-SW. Scis- 
~nonlctcr kcilic Angaben, d : ~  festgcl'rorcn. 

3. 3-8 p. m. Stark sc11w:tnlrendcs Barometer. 
8. 1, 2, 8 11. m., 11, 12 p. rn. 15rma1uent dnnstig. 
9. 1 a. m., 5, 6, 7, 8, 9, 12 p. m. D~tnstig. 

20. 8, 12 a. m. Zen. b; (i p. ni. Ilunstig. 
25. 8, !), 10 p. In. r s  iibcr den1 Eiso. 

April 1883. 

2. 2-12 p. ~ n .  Aneroid-Bltrometer schw:tnkt nln 0.71111n. 
4. 1 a. m.- 11 p. m. U;trometcr sellwankt sehr st:uk. 
5. 2 a. m. Dunstig. 

Mai 1683. 

2. 1-10 a. ~ n .  Aneroid-Barometer schwankt um 0.71nln. 
8. 9, lo, 11, 12 a. ni. Untcrc Wollten zerrisson und  nit cilcndcn Stor~iisc~tdsuntcrmischt, obero\Volltrn sclir koch; lctatcre bostc- 

hen ;ills tlicht gebiillten CrCin. ver~ncngt Init diinnen CrS.-IViilkcl~cn. Bcidc Scllichtcn airlieu sehr mscll. 
30. 7 a. 111. r o  ubcr den Bergen und-iibcr See. 

Juni 1883. 

6. 1 a. rn. Zen. b. 
16. 5 p. m. Wolkenzug aus NW und SW 
24. 4, 5 a. m. Zen. b. 



166 A. Sob i e c x k y ,  Meteorologic. I 167 

Erdbodentemperatur. Jan M&ye*. Mittlere Ortszeit. Erdbodentemperatur. 

S 
5 

n 

Decen~bor  1 Ji lnner  1 F c b r ~ ~ n r  
1 'olnl)eratur  d e s  E r d b o d e n s  i n  d e r  ' l ' icfe vou. 

September  I October I Novc~rrber 
T e m p r r n t ~ ~ r  d e s  E r d b o t l e n s  i n  cler l ' i e f e  v o n  

1'56 / 0.72 10.37 ) o . z o  (0.05 1 0.03 I O . O O [  1.56 10.72 10.37 10.20 10.05 10.03 10'00 11.561 0.72 1 0.37 1 0 .20  1 0.05 ( 0.03 1 0 .~5 
lr 

-- 

I. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Jlittel 

-0'4 -1.7 - 9'4-10'0 -12.9 -14.0 -14.0 -0.7 - I . ~ I - -  I .g - 1 . 8  - 3.3 - 2 7 -0.8 -2.6 -5.7 . - 6 o - 6 .4  
-0'5 -2'8-10 0 - 1 3 ~ 3 - 1 9 . 8 - ~ 0 ~ 3 - ~ 0  7 -0.7 - -1 .3 -  1 .6 -  1'5 - 1 . 9 -  2 .0  -0.8 -3'2 -6.4 . -12'6-13-5 
-0.6 -3 '4 -1o 'g -12 .8-13 .9-~ .3  -14.1 -0 8 -1.3-  1 . 6 -  1 3 -  2 . 2 -  2 .4  -0.8 -3.6 -7'4 . -10.4-10'9 
-O'7 - 3 3 ~ 9 ~ 1 0 ~ ~ - - 1 1 ' 2 - ~ 3 ~ 1 - 1 3 ' 4 - 1 3 ' 5  -0.8 -1'4- 2'4 - 2 3 -  4 . 4 -  5 .8  . 
-0.7 -4'5 -12.2-12'3-14'5-15'5 - 1 6 1  -0.8 -1 .4 -  2 .4 -  2.7 - q 0 -  4.5 . 
-0'7 - 4 7 - 1 2 ' 8 - 1 5 ' 5 - ~ 1 ' 0 - ~ 1 ' 5  -22.4 -0.8 - I . ( ) - -  3 ' 4 -  4 ' 1  - 5.9 - 7.2 . 

_ _ . - - - - - -  
--1'24-4.23 -5.47 - 7 2 5  -7.72 --7 83 -0.02 -3.41 -5.,+0 -5.97 -6.47 -6 4 0 79 - 1 4 7  -2.81 . -3'81 -4 04 
% 

. Jilni I Juli - 
- ' I ' e ~ n n c r : ~ t ~ ~ r  d e a  E r d b o d e n s  i n  d c r  'I'ict'c v o n  

I - 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

. 
0.0 

.A 

2'3 
0'3 
2'7 
2 ' 7  
0'7 

O ' O  

0 '4  
0.1 

- O.3 
- 1 '3  

- 4'7 
- 3'3 

0 . O  

0 '4  
0" 

0 ' 5  
0'5 
o ' 2  
O ' O  

- 0" 

- 0'' 

- 0'3 
1 '3  
1.5 

- 3'4 

3 '4  
- 3'5 
- 7 3 
- 5:3 

C 

w 

0.4 
0 .4  
0 .4  
0.4 
0.6 

0.8 
1 .0  

1 . 1  

0 .9  
0.7 
0 .6  
0 .6 
0.6 
0.6 
0.4 

0.4 
0 . 4  
0.5 
0.6 
0.0 

0.6 
0 .6  
0.6 
0.7 
0.6 

0.6 
0.4 
0.3 
0 . 2  

0 ' 2  

0.56 

2 
4 

I 3  

/ T e l n p e r a t u r  d e s  E r d b o d e n s  i n  d e r  T i e f o  v o n  
1.56 1 0.72 / 0'37 ( 0.05 1 0.03 1 1.56 1 0.72 1 0.37 1 0.05 1 0.03 1 1-56  1 0'72 1 0'37 1 0.05 1 0'03- 

l * ^ L .  

0.6 
0 '5  
0 .6  
1 . 1  

1.8 

2.3 
1 . 8  
1 .4 
0.9 
0.7 
1 . 1  

0 .8  
0 .6  
0 .4  
0.4 

0.3 
1 - 4  
1.5 
0.9 
0.6 

1 ' 2  

1.4 
1 .6  
1.0 
0 .6  

0 - 5  
0 .2  

0 .1  

0 .3  
0.6 

0.84 

-- 

0.7 
0'5 
1.6 
2 .3  
3.7 

3.3 
1.7 
1'0 

0.5 
1.3 

1 .5  
0 .7  
0.4 
0 . 2  

0 .3  

0 .9  
3 .0  
1 ' 3  
0.5 
0.5 
2.0 

2.3 
2 .0  

0.5 
0 .1  

0 '3  
0 . 2  

0 .3  
1.0 

1.5 

1.17 

Miirx 

2 . 1  

0.0 

1.0 

2.5 
0.5 

- 0 . 1  

0 . 2  

- 0 .3  
- 0 ' 4  

0.8 

3 ' 1  
3 ' 3  
0.0- 

0.0 

0.0 

0 . 2  

0 .4  
0 ' 2  

0.0- 

- 0 . 2  

- 0 . 2  

- 0 ' 3  
0 ' 5 -  

- 1 . 2 -  

- 2 .6-  

2 ' 9 -  
- 2'9 
- 5'3 
- 4.5 
-10.5 

- 2 ' 0 -  

0 .5  
2.7 
2.7 
0 .6  

- 0.1 

0.5 
- 0 . 2 -  

- 0 '5  
- 1.5 

- 4'1 
- 3 '5  

0.1 

0.7 
0.6 

0.5 
0 - 5  
0 ' 2  

0 '1 

- 0 .3  

- 0 '3  
- 0.6 

1 ' 2 -  

1.3- 
3 '5  
3 ' 2 -  

- 3.5 
- 6 '5  
- 4.7 
-11'2-11 

- 1 . 2 0 - 1 . 3 0 5  

- 

-0.1 

1 '5  
j . 9  
4 .3  
6 .2  

4.7 
0.8 

-0-2-0.3 
0.1 

4.5 

2.3 
-0.3 

-0.3-0.3 
- - 0 . 3 - ~ . 3  

0.0 

4.7 
4 .3  

-0.2 

-0.1 

3.5 

2.7 
3.5 
1 . 3  

-0.8 

0.7 
0 . 2  

1 - 5  
4.2 
2.6 
. 

1.83 

I 

-0.- 

0 .7  
3 .5  
3 '7  
5 ' 3  

4'4 
I 

-0.1 

-0'1 

3.6 
2 . 2  

0 .1  

-0.1 

-0.1 

0 . 2  

2 . 1  

4 .3  
0 . 2  

2.7 

2.7 
3 .1  
1 .7  

-0.3 
-0.7 

0 . 2  

0 ' 2  

0.8 
2.9 
2.4 

1.57 

.-O.I 

0 .7  
3 .6  
3 '9  
6 .3  

4.5 
0.5 

-0'2 

4 .4  

2 .3  
-0.1 

0.5 

4.5 
4 - 3  

-0 .2  

0 .0 -0 .2  

3 .2  

2.7 
3.5 
1 . 6  

-0.9-0.8 
-0.9 

0 .6  
0.3 
1 - 5  
4 .0  
2.5 

1-73 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0'0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 '0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 '0  

0.0 

0.0 

0 '0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 '0 

0 '0  
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 '0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

. 

I 

0 .9  
1 .3  
1.4 
1 .0  

0.8 

0.6 
0 .4  
0 . 2  

0 . 2  

0 - 4  

0 .8  
1.3 
1 . 6  

1 . 9  
2 .0  

2 .1  

1.6 
1 .3  
1 - 6  

1.7 
2 .1  

2.6 
2.6 
2 .4 

1 . 9  
1 . 4  
0.8 
0.5 
0.3 
0.0 

1.27 

0 .3  
0 .4  
0.5 
0.6 
0.6 

0.5 
0.4 
0 . 3  
0.3 
0 . 2  

0 .3  
0 .4  
0 .5  
0.6 
0.8 

0.9 
1.1 

1 .0  

1 .0  

1 .0  

1.0 

1 . 1  

1 . 2  

1 . 3  
1 . 4  

1 .4  
1 '3  
0.9 
0.7 
0.5 
0 .3  
0-74 

-0.3- 
-0'3 

0 '0  

0 .1  

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0 '2 

-0.2- 

-0'3- 
-0.3- 
-0.3 
-0.2 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.1 
-0.3 

-0.2 

-0.2 

-0.3- 
-0.3 
-0.3 

-0.8- 
-0.9 
-1.3 
-2.1 

-4.0 

-0.45 

Mni 

0 ' 2  

0 .1 

0.1 

0.0 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0 '2 

-0.2 

-0'2 

-0.2 
-0-2 

-0.2 

-0.2 

-0.2 

-0 .2  

-0'2 

-0.2 
-0.2 

-0.2 
-0.2 

-0.3 
-0'3 
-0.4 

-0'4 
-0'4 
-0.4 
-0.4 
-0.4 

0.0-0.22-0.27 

2 '4  
5'7 
0.2 

2 .0  

1 .0  

-0.3 
0 . 2  

1 ' 2  

2 ' 0  

2.9 

4 '5  
3.7 
3.7 
4 . 1  
3.7 

2.7 
2.9 

-0.1 

2.7 
3.7 

4.2 
4.3 
6.2 
4.4 
4.7 

-0.2 

1 '5  
-0.5 
-1.7 
-4.1 

2 . 1 0  

1.5 
2 '4  
6 
1 . 1  

1 .0  

0.3 
0 ' 2  

0.5 
1.0 

0.8 
2 .3  
2.5 
3 .0  
2.9 

2.7 
2.7 
1 . 1  

1 .7  
2 .3  

2.9 
3.2 
4.0 
3 .4  
3 .1  

1.5 
1'0 

0.0 

-0.3 

- - - - -  
1.64 

April  

0.0 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.2 

-0.2 

-0 '2 

-0 '3  

-0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 

-0.2 

-0.2 

-0.2 

-0 '2 

-0'2 

-0.2 

-0'3 
-0'3 
-0.3 
-0.3 
-0.4 

-0'4 
-0'4 
-0.4 
-0.4 
-0.9 

I Y I C ' L U I '  

2.3 
4'5 
0.7 
1.7 
1 .0  

0.4-0.1 
0.3 
0 '7  
1 ' 5  
2 .3  

3 .5  
3.3 
2.3 
4 - 0  
3.8 

3.0 
2.9 

2.5 
3.2 

4 - 0  
4.1 
5 .8  
4 .0  
3.9 

0.3 
1'0 

0-4-0.1 
-1.2 

-3.3 
-0'3-1'3-2'4-2'5 

1 - 9 6  

2.5 
5'7 
0.5 
1 .8  
0.9 

-0.5 
0.5 
I", 
2 ' 0  

3.0 

4 ' 3  
3.5 
3.9 
3 .9 
3.6 

2 . 8  
2.9 

0 '2-0 '1  

2 .8  
3 .6  
-1.0 
4.1 
6.5 
4.5 
4.2 

-0.1 

1 '5  
-0.5 
-1.0 

-4.2 

2 .10  
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Insolation. Insolation, 
Hijhe cler Insolations-Thermometer ither dem Boden 2.0'". Jan Maye*. Mittlere Ortszeit. 

/ - 
Fcbruar 1883 M B r z  1 8 8 8  .-- 
'I'l~eniioineter 

1 1 l i h l i t t a g  

8.0 

8.0 

1 . 8  
-1.3 
-2.9 
-6.5 

9 . 2  

-3'9- 

I - 
Tl~ermo~~ic te r  1 9 1 1 0  

T h e r ~ n o n l e t o r  I 
A 1) r i 1 1 8 8 3  , 

I .  

2. 

3. 
4. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

. ' I r 1 0 1 1  c t  r  I 

T l ~ e r n r o m e t c r  I 

1 4 -  
O" 

O" 

- 1" 
- 8" 
--Io'O 

9'' 
-15'5 

/ - 

1 1  

12.6 

12.6 

10.6 
- 0.3 

10'0 
- 6 .5-  

9 .5  

0 ' 9  
-19.5 

-~ 

. 
13.6 
12.6 
11-5  

5 . 2 2 . 5  

21.7 
11.1 

16-5 
15'2 
10.0 

13'5 
19.6 
35 '0  
20.0 

19.7 
17.0 
31.8 
31 '0  
30.2 
13.5 

19.7 
2 2 ' 1  

29'0 
21.5 
14'8 

1 1 . 1  

15.4 
28.7 
29.0 
28.5 
28.6 

2 

4.7 

4.7 
12.8 

- 4 .3  
0 ' 3  
7 ' 4 -  

- 1 .5  

. 

-17.5 

- 3 ' 5  
- 9 '2  
-16.8 

- 1'5 

- 8 ' 7  

-10.0 

& 

3  

5.3 

5 ' 3  

8 - 5  
- 5.6 

2.5 
8 .0 -  

-12.4 

12 8 
6 .6  
5.0 
8.0 

12 .0  

10.0 

10.4 
7.8 
8 .0  

7.8 
8 .3  

15.8 
11.0 

9.4 
8 .0  

16.7 
15.1 
15.1 
10.0 

12.4 
9 .9  

12.5 
12.6 
7 '4  
6 . 2  
7.0 

13'1 
13.6 
13.5 
13.0 

Oaterrelchisohe Expodition nuf Jan Mayon. 22 

-... 
4 '4  

1 2 ' 7  

1"4-o.7 

-"'5-1.1 

1 1 ' 7  

- 9.0 

-16.6 
- 8.6 
- 3 '2  
- 7 .8  
-15'5 
-19'0 

12.5 
- 8 .0  

2 ' 3  
- 3 ' 9  
- 0.8 

13'4 

9 .6  
- 4'5 

- 
I .  

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

I I .  
12 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

. 
11.7 
8 ' 0  
5 .4  
9 . 0  

1 2 . 0  

10.4 
10 6 
8 . 0  
8 . 2  

7 '9  
8 . 3  

15'4 
1 1 . 4  

9 . 4  
8 . 2  

16.3 
15 '0  
15.0 
10.0 

12.5 
10.2 

12.8 
1 2 ' 2  

7'5 

6 .3  
7.2 

13'3 
13.5 
13.5 
13 '0  

- 7'5 

-13.0 
- 3 ' 3  

7 '4  
1 1 ' 1  

7 '3  

7 ' s  
13'5 

- 1 ' 3  

5'7 
- 2.7 

27.5 

12.9 
22'0 

24.4 
- 1 . 8  

- 
. 
. 

. - 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. . 

. 

. 

. 

. . 

. 

. 

. 

. 
-9.0 

. 

30.5 
24.8 
20'9 
11.8 
8 . 3  

14.0 
14.0 
20 .0  

13.8 
10.6 

19 '4  
2 2 8  
1 1 ' 2  

9.0 
29.5 
10.8 
13 '0  
8 . 8  

23.5 
19.2 

23'4 
14.0 
5.3 

22.0 

23'0 

22 .0  

23.2 
16.1 
24.8 
9 '7  
. 

/ 6 

A.0 
- 0.6 

- 5 ' 8 -  

5 '4  
2 ' 2  

23.8 
1 ' 7  
1 . 6  

1 2 . 2  

3 ' 0  

6.7 
6 .8  

11.3 

10.7 
10.0 

1'7 
0.3 

4 ' 0  

1 7 - 
. 

17.5 . 
2 . 2  

. 
1 8 - 9  
7'1 

0 .7  
11.0 

12.5 
b . 0  

9'5 
7'8 

1 j .920 .7  

22.0 

12'8 
9 .8  

7 '3  

-- -- ---- --- --__ _ _ __-_ - - 

. 
0.0 

2 / 8 

13.6 
10 6 
13.0 
6 7 
7 '0  

8 .4  
5 .3  
7.8 
5.0 
7 . 0  

9 '5  
9 . 8  
1 .2  

2 .6  
11.8 

6.8 
8.5 
5 . 5  
9.5 

13.8 

8 ' 4  
10.9 
4 ' 8  
9 '0  
9 ' 8  

9.2 
10.3 
11.8 
1 2 . 0  

6 .8  

0.8 

- 4.3 

9 '5  
- 1 . 1  

19.5 
25.8 

1 . 8  

33'1 
17- 
14'7 - 

28.042'9 
10.3 
14 '2  
30.0 
9.0 

9 '0  
17.7 

15.7 
3 0 - ~ 2 ( ) ' 8 2 0 ' ~ 2 8 ' 5  

18.0 
11.4 

9.0 

1 4  

: 
. 

-2.8 

-1.5 
-3.6 

-4'6-3'2-1.7 
1 ' 7  
2 . 1  

0 '5  
1 .8  
1 ' 5  

3 '0  

0 ' 5  
1 '7  

: 

- 4 5  
16 '~-6 .0  

. 
-1.8 

0 . 2  

- 2 . 0 - ~ . ~ - ; ) . ~  

-0.5 

1 6  

i . 4  
-0'8 

. 

1.0 

- 1 8 - 1  

2.8 
-1.7 

1 ' 1  

2 '5  

1 ' 2  

4 .1  
3 . 0  

5 .3  

1 ' 0  

3 ' 8  

: 

. 

. 

-2 .2  

-5.5 

-0.5 . 

. 
0 . 2  

0.5 
-0.4 

-0.5 

13.2 
10.6 
12 '3  
6.7 
7'2 
8 .6  
5 ' 8  
8 .0  
6 . 1  
7 . 0  

9 ' 3  
9.7 
3 ' 2  
2 8 

11'5 

7 '2  
9 .0  
5 '4  
9 . 5  

13.2 

7'5 
10.8 
. 
9.0 
9 '5  

9.0 
10.0 

11 '8  
12.0 
7 '0  

13.3 
0.7 

- 2 .a  

- 6 . 0  
9 '2  

23.5 
36.3 

. 
4'5 

. 7 0 ' 2  

33.6 

16.0 
25.4 
14'4 

17.5 
21-8 

19 '221 '1  
22'8 

9.5 

: 

3 '4  

16.4 
- 2 . 0  

16.3 

. 
i . 5  
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Insolation. 

A. S o b i e c x k y ,  

Hiihe des Insolations-Thermometers tiber den1 Boden 2.0"'. 

Meteoro logie. t 171 

Jan  Mayen. ui t t lere Ortsxeit. 

J u n i  1883 1 

- I I I I I I I I I I - J i l l  i 1883 
---- T l ~ e r ~ ~ i o ~ n ~ t e r  I 



A. Sobiecxky,  

Chronologische Aufschreibungen uber die Eisverhaltnisse. 

Die niit C~~rsivsclirift gedruclrtcn Bcobaclltungen wurden von dem der Station gegeniiberliegenden 80111 hohen Bergrucken oder 
ciuc~u nnderen Anssichtsp~~nkte, ilcr stets niiher bezeichnet erscheint, all die ubrigeu liingegei~ volll Strande oder der 10m iiber 

dem Aleercsniveau gelegenen Station :lus gemacht. 

December 1882. 

1111 13. m. Starke Brandung nus N. See breiartig gefroren. Eisstucke in ICopfgriisse und darunter in grosser Mcuge. 
3 ;t. In. Brandung bedentend :tbgenommen. Eisbrei liings dcs Str:uides. 
9 a. m. Bei Tagesgrauen zcigte sic11 die Baclit bis :buf etwa 150-200111 Ilinaas rnit Eiskucfien (pancakes) von I/..--2" 

Durchmcsser bcdeokt. 
10, 11 a. m. E;skuclien und Eisbrei (sludge) ziehen sicli in einem 50-100111 breiten Streifen von deln Ebbstrom getrieben 

westwlrts. 
1 13. ln. Seegang f;~st ganz :tufgehiirt. Eiskuchen uud Eisbrei gegen die Holzbuclit getrieben. 

11 p. m. Eisgasch :Lm Strande. Leichte Diiuung aus W. 
3 a.m. Ruhige See; gauze Bocht nuf 100-1501" in See mit Eisbrei bedeckt, der mit Eisstucken 1mt1 Eisk~~cl ien 

untermischt ist. 
7 a. m. Eisbrei am Strandc. 
1 p. m. Die Eisgrenze zicllt sich vom Vogelberg l l / ,k ln  gegen SW. 

11 p. m. Die Ausdehnung des Eises erstreckt sic11 iiber 17111 seewarts. 
10 a.m. Jungeis, das sich l~ ie r  gcbildet, aber noch niclit fest ist, bedeclrt die See auf Seliweite. In SW Eisblink 

wahrnehmbar. 
1 1  a. m. Das Eis treibt vor dcm herrschenden SE-Windc etwa lk l l l  vom Lande all. 
1 p. m. Eis treibt immer mehr in See. 
2 p. in. Eis fast ausser Siclit; am Horizont nur eine wcisse Linie bemerkbar. In (lor Bucht neuerdings Eisbildung. 

Eiskuchen in der ~ k s s e  von 10-25f111 Durchmesser scllwimmen glcicii ijlflecken auf der Seeoberfliichc. 
7 p. m. Kcin Eis in Sicht. 

12 :L. m. Ein schmaler Streifen Eises ist vor dcm sudwcstliclien Eude der Mary Mus8-Bucht gelagert, sonst Horisont 
eisfrei, soweit vom Strande aus ~ b e r s i c h t  miiglich ist. 

8 p. In. A7eder an der 5- norh an d1.r N-Seite der Insel &is ZIL sehen. 
gl/, p. ni. Die Bucht fiillt sic11 ]nit :tua NNE lrolil~nendeni Eisc bis anf 1'111 iu See. 

3 a. m. 1311cht :tuf Sehweite mit Eis gefiillt; selbes ist diclit gepackt; die A~rvdehnung dcr einzelue~l Scliollcn ist nicl~t 
gross. Von der Pola-Klippe N\Tr-wlrts einc Wake. 

1 11. m. Dus Isis reicht u t ~  der N-lfiisfc his actf circa 3 r l l l  in Sce, iz NNlV urrd S I Y  ;st die Art.~siclrt durcl~ Nehel 
besclrrarrkct, rler arlf freios H'asaer rkvttct. An der S-Kitsf(, reic-ht !/nnz jrr~ryes Eis ebenfalls atrf circa 3 ~ 1 1 1  it1 See 
ilnd erschcifit geyct~ XI% ztnd S unbeschriirrkt. 

G p. m. Eine langere Wake in It' sichtbar. 
7 p. m. Wake gcsclilossen. 
2 :L. m. D:rs Eis riickt niiher :m Lnnd und umscl~liesst (lie B11c1it in cinein Bogen von etwa 2.111 Halbmesser. 
7 a. m. Das Eis dchut sich ubcr den ganzeu Ilorizout :tus. Am Strande cin 1111 holler Eiswall clureh den Iierrscl~euden 

JV-Wind aufgeschoben. 
11 p. m. Eis susammengesclioben. Leichte Diini~ng bclnerlrbar. 

7 :t. 112. D:ts Eis ist  vchr fcst gefroren; ~ 1 : ~ s  Erzeugc:~ cines Loches beliufs A[ossuug dcr Secwasserteniper:~trlr erfordert 
grosse Aliihe. 

3 :L. m. W:tssercanlle zwischeu tlen Scl~ollcn bemrrlrbar. 
7 a. in. 168 Scllrittc secwiirts vom Strande in1 Eise eiu Loch vo11 351.1ll 'I'iefe gt>11~11en, ollne auf W:~sser zu k o ~ n ~ n e ~ i .  

11 a. In. Eis fest; lreine lV:tlce~~ncbcl sic1rtb:lr. 
1 I>. 111. Attf dvr 8-Svite Itrs.el 1') .6t) '~~/it  sirh dc~s Eili. Z I B ~ S C ? L ~ I ~  dc,rrt SO- Cap ~ [ n d  dt8m 13-RnnrE/, (11,s ~ i ~ 2 r i n s ~ * l - I t i ~ a t o t ~ s  

~~otit  Ufc3r circrl 1'111 hir/(tt(fi ill die Se~er, (Zahirrlcv- ;sf volktiintliy fr~oics. Ilksso.. I'onl ,,hiclb" arryc~fa~ryot isf die 5 1 , ~  
%-'/.. \ l l r  tjotn Ufr.?. csntfirnt noch eisfrei, hiwartf folqt ein 61-eifcr Strc*iferl fri8c.h ycv3ilrlelen Eises, iorlrhrs 
(lic,selbc l l ~ ~ ~ ~ * l r a f f ' ~ ~ t c h e i  hcrl wie clus it1 (let* Jlnr:,y 1llrrs.s-Lirrchl ~~~/ s l / rwd~rre .  Hitrttv. rliescjr 13isLar.re, die sich eltoas 
silrlliclt (IPS ('up Trail1 artsrk.hnf, nichl ntari (Zrei Irlritre, liii~r/liclre Eifiinselrr, weifer in See jeduch vollsfiindig frries 
Il'r~ssn., soiuc,it ~rran Itom l'lctoarr dcr Ei~~r-itlsc,l air c*in~rrl 11(~11~~11 Taye sc*ho~ lcon~lle. 

3 11. m. Eis fest rind ohoc merklicl~o 1Jewcgung. 
12 :t. ID. 1111 \%ra-se~.locl~e llattc sic11 wiil~rond dcr vier Stunden von 7-11 a. In. eiuc Eisscl~icl~te vo11 20rnl gebildct. - 

An rler S-Sl,ite lcorrrtle ~trart i r r  IWqe rlcs iihcr dc,r Ser~ hcfincZlich~,n Nebels den Zrrntarzd cles Eiscs tlicht wahrnehmcvl. 
Auf der N-Seite nibs  geschlo.ssev, 80 weif rrrarl sehor konnte. 

11 a. m. In NW untl NNE sieht mall je cine lTralce. 



Janner 1883. 
1. 7 h  3. m. ~ b e r  dem Eise an versehiedenen Stellen Nebcl. Rrwdung :~nsscrlialb des Eises, in W desselbeu 118rbar. 

TI- 

12 a. 111. An der~ S-Seitc reielrl das Eis zteischen der Eieri7rsc,l told der Looisenboo~klippe et~ita 1/2-jl/25111 in See; i l l  S 
dltnstig. IIL N erst~.eclrl sick die Ei~declce oo,~i I?rielk~,- Thlrrnl his zunl Kreuz-Cap; gviisste Rrt,Bcnausdchnu~~g etwa 
4-5 5111 voti der h'iistc seewavts. 

3 11.111, D;ts Eis ist durcll luit den1 Strimde parallel verlaufendo Spriinge in 1:mge Pelder gcspalten, die mit der 
bcwegten See anf- und abwogen. 

3. 11J/, a. m. I11 N rricht die Jti~i,geisderke, sowei~ dr,t- ZtrsfntLrl 12(,r A/mosphri're Aussicht grstaftet, his zrim Ilol.izont, nl~r. in N R  
rrscheit~t cine grdksere Ilra/ce. An dcr S-Scite sclieint ge.qen E kcin Bis ztr licgerr; ein schnlaler Giirfel begini~t see- 
wiirts der 13ieritrsel und ersfreckt sicli seetodrts der Loolscnboot- 7tt~d Lettcht/hurtn- Klippe zueit si idlicl~ 

4. 7 p. ni. llorizont eisfi'ei. Eisdeclre reicllt ~ 4 ~ 1 1  seewiirts. 
5. 12 a. In. Eis rciclit :LU der N-Seito vom Ilrielle-T~IUIIU bis zum 1Cr:~ter des Vogclberges. 

11 p. m. Eis bricllt :tm Eisfusse auf; leichte Diinung bemerlrbar. 
6.  4 :t. 111. Eisblink a111 W-EIorizont. 

7 a. m. Eisflilcl~e ganz zersprungen. 
11 a. 111. Eis :Lm Strande in Plarden zerstiiclrclt; seewLrts ein grosses, volii Vogelberg bis zuni Brielle-Thurm sic11 

erstreckcndes Feld, welclios liings dor Insel N-wlrts getrieben wird. 
12 a. nl. Am W-IIorizot~f~ soweit ~~berhl ick  miiiir/liel~, starker Eisblilrk sichtbar; it1 S itnd SE  kcin Bis. 

10-11 1). In, Eia seewiirts gctrieben. 
7. 11 :L. 111. S-w!irts rler Itisel des Nebcb weyen lceille l'ert~sicht. Atr der N-Seite Eisblillk, i ~ i  NIl7 citt utcissc~- Sfi.eifetr, zoahr- 

scheitrlicl~ Eis; Schollen tt.ei6en sparlich arts SIV lungs (?er htsel. 
1 1). IU. AIII W-Horixont lange Eislinie von SW his NTlr sic11th:tr. 

11 1). 111. Scliolleu am Stri~nde i..usaliiniengetricben, soweit 1u;m in der Donlrcll~cit ansueinnen knnu. 
8. 3 a. 111. Soweit mi~u :~usncl~~nen kann, die g:mo 13ucl1t voll Xis. 

12 a. 111. AIL der S-Seitr, liegt seetodrts cles SO-Cops dichtes Bi's, deesgleiche~r vorr dcr Lootse116oot-h~lip]~e S-zodrts; von 
letzterer aus g e g r ~  E bis iibrr die l i rnbnc l~ t  ist Izc,in Eis zu seke~i, zind die SR-See brmndet ctltlaf~g de8 
Strrmdes. AIL der N-Seitrj erscheiii! die See atif Sehweitr eisbedeckt. 

3 1). nl. Eis fest; keine Waken zu sellen. 
61/, 1). IU. Zwei lange Spriinge liings des Straudcs ill1 Eise. Eis treibt etwn Gsln seewlrts. 

7 11. m. Wake llngs der N-ICiiste, gegen 300111 breit. 
11 p ni. Eislinie in Sicllt. 

9. 7 a. 111. Huclit eisfrei. 
10 :t. In. Eislinie :cuf 2-:I \ l n  Distanz von der W-I<iiste; vou d : ~  laudwiirts bildet sicli Eisbrei. 
1 1). 111. Eis treiljt gcgrn NW. 

11 p. 111. Einige Eisscllollen iu Sicl~t. 
10. 2 :L. In. In W Eisbliulz i i l w  den ganzon IIorizont. 

11 a. In. Glosse Eisfelder uud Scliollcn, die zwiscl~en sic11 grfisscro \~r:~kcn einscl~liessen, scewiirts in W zll sehcu. 
1 1). 111. An der W-Kiiste Eis, soweit Fernsicl~t gestattet. 

11. 3 a. m. 1,Bngs des Stmndes cine neugebildeto Wake. 
7 it. 111. Aln Strande cine 1-3111 IILjlle betragcnde 1Iuln1ilockb:~rre aufgetrieben; einc NE- SW ver l snfe~~de  W:&e 

liings des Strandcs von 150-200~1 Btqeite. Eiuige kleinc Seelinude in selber zu sellen. , 

1 1). 111. Eis :~uf Siclltweite  us der Bucl~t  gctrieben. 
12. 12 a. nl. ICis in N ausser Sirht; ill S i*erhirtdrt*tt A7ebel jrde Anssicht. 
16. 12 :t. 111. 111 iV Icein ]Cis; a11 Oer* S-Seite Eisfc,ld(,r zusa~~rn~c,l/geschol,c,tr, sou.cit dcl- N~bvldz~ast die Al~ssicftt ytsslat(et. 

Keirie Brarr~l~it~g hbt.bar-. Eisfuss : ~ n  dor N-1Ciirite 1-2111 iil)er IIochwasser aus zt~s:tulu~~cugefroreucu Eisscl~ollen 
bestel~encl. 

18. 8 1). III. At11 IV-11ot~izent keitt Eis. A r ~ f  &I+ 8-Scite aotr der Eieri11sr.l ge<qelr S S E  ~rnd S Eis Z I I  s eh~ t i ;  det' in Neb14 g~llilllfr' 
1Io1.izo11t varhi~rdr~rf ( ' i t t ~  gr'iisser.e Fernsirlrt. 

10 1). m. Das Eis trcibt vou NNW gcgen die Bucllt uud scl~lievst solbe vollkol~nneu ab. 
19. 7 a. nl. I)ic Bncl~t, sowoit niau selie~i Ic:tnn, voll Eis. 

10 a. 111. Eis uocll nicl~t fest gen ly  z u ~ n ~ ~ ~ l ~ ~ e n g e f r o r c ~ ~ ,  n n ~  Menscllcn ZII tr:~geu. 
21. 3 :L. 111. 1Teftigc Eisl)ross~uigrn gegen (1:~s Ui'or. 

7 1). 111. D:IS Eis treibt  us der Bl~c l~ t .  
27. 2 11. 111. A i ~ f  r 2 ~ 1 ~  S-Sc,i/t. viri I+ld .1111rgc,is tqorz der Eieriltsr,Z ge-qern S aerlatrfend. Ilk See auf 8 hlll ebl Stl.eife12 Eisrs vorl 

~rirlct iibersehbarer Liiv~p, sichtbar. 
28. 5 p. in. Eisblinlr iiber den gituzen W-Horizont. 
29. 3 a. m. Die Bucl~t  ist  uiit Eis gefiillt. 

S p. In. D:ls Eis scl~liesst sic11 fester. 
7 13. IU. D:ts Eis aln Strande ist l~ocll niclit gaugbar. 
7 p. m. Nellrerc gegen W gerichtcte Spriinge iln Eisc bomerkbar. Nahe am Ufer Eispressllngen. 

11 p. m. 11/2-2111 hohe Eisb:irre alu Stmnde. 



Februar 1883. 

3. 311 p. m. In N ~ ind  NW Wakennebel an1 Horizont ben1erkb:tr. 
4 p, m. In W W:tkennebcl all1 IIorizo~it zii sellen. 

4. 811, 1). m. Lings des Str:lndcs eiuct sic11 erweiternde Wake in Uildung begriffen. 
11 1). m. Eis circa 2.m von der ICiiste :~bgetlieben. 

5. 3 a. nl. Eis :lrlsser Sicht. 
7. 7 :L. nl. Strand eisfrci. 

11). 10 a. 111. In N c~isfrei; nrisligrr IIorizoltl ge~fatk?t nnt. cine rernsicht alrf 0-85n1; an &I. S-Seite x i s  bis a12 cicn Horizont 
gcschlossm. 

11. 3 p. m. In S Eis liirtgs des Ufcrs his a ~ i f  5 bm in See; an dcr N-Scite nbhert sich das Eis von T1' zicnrlich rasclc tend stelrt 
unc 31 l2 p ?re. beim Brirlle- Tllurm. 

13. 7 a. 111. Eisblink iiber den ganzeu W-Horizont." 
8 a. m. W-Horizont bis auf 251n von der Insel mit Eis bedeckt. 

11 a. m. Vom Brielle-Tllurn~ erstreckt sich cine Eiszonge von otw:~ 3-4hln Breite gcgeu NW. 1,iings des Strandes diinne 
Eisdeckc. 

8 p. m. Eiszimge ilusser Sicht getrieben. 
14. 8 :L. m. Eis von SW bis NW :im IIoiizont in Siellt. 

9 a. m. Eislinie iiickt nB1lc.r. 
10 a. nl. Die ein grosses Feld d:lrstellendc Eisflgel~e ziel~t N-warts. 
12 a. m. AN (/(,I. S-Sr'i t~ liir~gs (/el. hrGste Eisgiir.t(,l von il/2-2 "n Rreitc,, hici-uon i yln festcs Eis, w3hrend der ii~rssme 

Thcil mit (Zer Diitrltng arrf- rrnd abwogt; an dele,. Atcssrnlrantr 6rechen sicah hochgehcn(Ze Ii'ellen. Die Seeseite dcs 
Danrtnes & s t q  Siidlag~rlrc, id ?nit C ~ T ( ~ I I I  5'-Gtr1 hohon li Hll hesc,tzt, rZc,~. utis Eiskrrchrn trnrl Eistafr,ln verschiedcnster 
Uincc,nsioncn bc*srelit ttnrl s1nfca~tfiirrn;g an (/as Sceeis anschliesst. An dcr N-Seitc* in NlY dcr Station befinRet sich 
1.111 vom 8ranrk. c,in Eisfel~l V O ~ L  etwa i b n l  Lbnge ?lnrl i5'0-2OOm Brcita. 

19. 3 p. m. Auf der S-Seite kein Eis. 
20. 1 p. m. In N kein Eis. An der S-Seite :Lm Dalnme der Lagunc Eisiiberbleibsel; schwerc Braudung nus SE. 
21. 2 p. m. Hrc*(l(,r an (11.r N-, nocl~ an (k*r S -  S ( d e  Eis z i ~  sehrn. 
22. 11 a. In. Die Bucht lnit Eisgasch gefiillt, der sich langs des Strandes SW-wlrts zieht. 

11 p. m. Eisblink in W l)is gegen N. Aln Ufer 10 breite Jungeissohictlte, seewarts d:lvon Eiabrei. 
23. 7 a. m. LBugs des Str:tudes : L I I ~  50-80111 gegen See Eisgasch, welcher mit tier bewegtcn Ser auf- und abwogt. 

11 a. m. Eisbrei auf 60r11 in See. 
3 p. m. Bucht voll Eisbrei. 

24. 11 a. in. nicker Eisbrei al#f 100rn vom Strande. 
25. 7 a. m. D:LS Eis reicht vom Auemorneterhaus gcsehen bis an den IIorizont. In N uud NE cine griissere Wakc. 

3 p. m. Eis bis :in den I-Iorizont. 
7 p.m. Eis durch die Diinur~g in Sohollcu gcbrochen und init clerselbcn auf- llnd abwogend. 

12 p. m. Das Eis vom Strandc tluf 200111 seewlrts gctricben. 
26. 3 a. m. Eis auf 2~1ll seewarts getrieben. 

1 p. m, Eis von der N-Kuste glnzlich abgctriebcn. 
27. 3 a. m. Soweit man des hcftigen Scl~ncetreibens wcgen volll Aneinometcrliaus :~nsnehmen kann, die Bucht voll Eis. 

7 a. m. Buclit voll Eis. 
28. 7 a. m. Eis vom Ufer abgebrochrn und seewiirts treibend. 

11 a. m. Eis aof 1 sill Distanz seewiirts getrieben. 

Marz 1883. 

1. 8 a. m, Eislinic von SU' bis WNW in Sicht. 
9 a. In. Eis von WSW bis NW auf 3.m Entfenlung z11 sellell. StarBe Driftstrijtnung :Lns WSW. 

11 a. m. h S liings der Kiiste c i ~ i  2-35m breiler Ilicssc~rsli.c*ifi~t, ~uoratcf (,in ICixgiirtrl vor~ 4-li"1ll Breite fi~lgt; art (Err 
AT-Seite Eis V O H  11' his ATR', it/ h% eisfrei. 

43/4 p. m. Eis aus der Bucht gegen WNW getrieben. 
2. 3 a. m, Diinner Eisbrei Iiings des Strandee. Eis :tusser Sicht. 

Is / ,  a. m. Eis in die Hucht get~ieben. 
3. 7 a. m. Eis dicht zusainmengepresst ; in WNW kleine Waken am Horizont siel1tb:~r. 

10 a. m. h e  N ist die Eisfliiche von c2inigen grossen Waket  dtlrchmgc~~c. An dsr S-Kiiste alrf 9h111 offeties A'asser; in &I. 

Richtung tier Eierinscl gegcr1 S Eis ant Ifo1.izont zit sehoi. 
2 p. m. Eis treibt von der Kiiste seewLrts. 

4. 11 a. m. Eisgsschstreifen llngs dcs Strandes. Brandung in W-licher Richtung h6rbar. 
2 p. m. Eis am W-Rolizor~t in Sicht. 
6 p. m. Buchten an der N-Seite mit Eis gefullt. 



Meteorologic. 

7h a.m. Das Eis rciclrt an dcr N-Seite bis : ~ n  dcn Horiz~nt .  Die Eisdecke \vogt mit cler Diinung a d  und ab. In 
N-ltichtnng einc groase Wake am Horizout. CF 

10 a. rn. Anf der S-Seite drr hrsel lrein Eis ztt selierl; aiif drr X-Seile reiclrt 1,s his arr rIrtt Ilurizont rcttd ist aof ellea ism 
1.011 (Zcr Kiistc volr citirt. grossetr I17ake d~,rcltrogr~t. 

8 p. m. Das Eis treibt a11 dcr N-ICiistc 1angs:tln secwiirts und ist um 11 11. 111. etw:t I/2blll  vom Strando entfernt. 
3 :L. m. Einigc Eisstreifen treibcn in dic Bucht euriiclr, sec~viirts dcrselbcn offcncs W:~sser. 
6 a. m. Waken, welclie liings des Ufcrs cntstauden w:&ren, iibcrfroren. 
7 13. m. Das Eis reiclit Lis an dell I-Ioiizont; liings des L:mdes W:~lcon und Spriingc. 

11 p. m. Die gesammtc Eisflllchc treibt auf otwa 41111 see~vlirts. 
3 :I. rn. Die von Waken durchzogenc Eisflllclie treibt wieder zuriick und bcfindet sic11 c tw:~  q/qblll vo11 dcr Kiiste. 
7 a. m. Die Eisgrenze ist l/,\nl voni Strando cutfcrnt. Am IIorizout cine griisscrc ~ i n d  ~nclirerc klcincrc l$T:clccn. 

10 :L. nl. Das Eis scliiebt sich bis dicht an dic ICiiste. Dic W:tken lings dcs Str:mdcs sind iibcrfrorcn. 
12 a. m. Attf der S-Seite der Insel siefit nrun dns fieibeis erst jenseits des SO- Caps itr gerader Litrir gcyen 3' verlntrfett. 

Ei7tij.e Jfcti.lc,r ?*om Strntr~le 6reitc.t siclr breihL#s Eis aus. 
3 a. 111. Eis an dcr N-Kiistc oline Vcranderung. Waken langs dcs Str:cnclcs. 
2 p. m. I3is itt N u~td  S drr htsrl stelb~rrweise aoll IJ'aken dtirchzogcvr. 

p. m. Unter lautem Gekractic entstand ein Sprung iln Eisc liings des Strandcs; durch den Sp:tlt dringt dns Fluth- 
wasser licrvor. 

3 a. m. Eisdeckc stellenwcisc vom Ufcr cinige Mctcr broit abgctrennt. 
3 p. m. Das Eis treibt etwa s/,,ln seewlrts. 

11 p. in. Dic ganzc Flllchc bis zur,-Eiskante ist mit einer Schiclitc Jungeis iiberaogen. 
1 p. m. Iusel afrf Seliwcite rings aon Ifis ~rmsehlossrtr, tnlrlrcicke klcitre M'uketr siclitbar. 

11 :&. m. Etmn 1 5111 vom Lande einc lange W:~lrc. W:ekennebcl von N bis STIT. 
7314 p. m. Das Eis an der N-ICiiste trcibt langsani sccwKrts. 

9 11. m. In W WWsnncbcl. Das Eis entfernt sich immer mchr. 
11 :c. 111. Die lfiskattte ist 3blll 1>0tt1 Strattde der fifcclrt c,ntfrrttt, rctithr~ettd rlns Eis beittt Bric4lz-T/trrrtri rctrd Krettr-Cap big 

an die Kiiste rcickt; nil der S-Srite sclrlicsst rs jcdock dichl a11 die. liilstr* zcnd bedeclcl dir Sce atrf Selnrcite. 
7 p. m. Auf clcr S-Seite der It~sel stclk~~~tzueise diitt~ze Eisschic.hte tcnd flra~rdtrng. 
3 a. 111. Die ganze Buclit init cincr diinncn Jttngcisscliiclitc iiberaogcn, welclic die Treibrislcante mit dcln Strauilo 

verbindct. 
12 :c. m. 9 -  ~ o i d  N-Seitc der I~tsel run Eis zmtscli/ossen; slcllr~rwei~e iibrrfroretrc Il'rrken; atr d1.r S-Seite sclttcache Brattdnng 

atrs SE. 
7 a. rn. Das Jungeis an der N-Iciistc secwiirts gctricbcn, :~m Strandc offcues W:tssor. 1C:lntc dcs Treibeiscs besitat dia- 

selbc Configuration wie friihor. 
10 :L. In. An dcr S-Seite Eis bis auf' Sehzorite. 
li p. m. Eisverlilltnisse unverlindert. 
9 a. ru. Eiskantc riiclrt llilier ans Ufer. 

11 p. m. Eisvcrhaltnissc unveriindert. 
3 1). m. Starke Eisprcssungen gogen dcn Strand. 

12 a. m. Durch die Eispressungen eiii 2-1111 Iioher Wall liings des Str:~ndcs aufgctricbcn. 
7 a. 111. Eis unverandert. Untcr Vogelbcrg nnd weiter in Sce Sta~iungen bcrucrlcbar. 

11 :L. 111. Eisprcsaungon gegou den Strand dancrn fort. 
7 11. m. Eisverhllltnissc uuverlndert; ein grosser Spalt l lngs des Strandcs. 

11 :c. m. Spriinge im Eise langs dcr &usto. In NW Brandung hlirbar. 
3 a. m. Die Insel ist an der N-Scitc auf 3-43111 mit Eis beselzt, weitcr scewllrts offenes Wasscr. 
'4 a, m. Ausscrhalb des Wassergiirtcls wiodcr Eis siclitbar. 

12 a. m. D:LS Eis rciclit vom Strande in gcsclilossener &Issso circa 2.111 sccwiirts, d:thiuter treibendc Schollen. Dichter 
Nobel bedeckt die See weitere Fernsicht nicht gcstattend. 

3 11. m. Eis Iiings dor Kiistc l--ll/J,m brcit; socwlrts davon einc E-\V vcrlsufcnde W:tkc von 2.111 Brcite; am Hori- 
zont Eis sichtbar. 

April 1883. 

3 p. m. Eis in dcr Bucht unverllndert, :lm Horizont offencs Wassor sichtbar. 
7 a. m. Eis vom Strando auf 100111 in Soe getricben. 
8 a. m. Das Eis in kleine Schollen vertheilt trcibt :cb. 
3 p. m. Die See ist mit kleinen Schollen bedeckt. 
3 8. m. Kein Eis :m der N-1Ciisto zu sehon. 
8 a. m. Von NNW bis gegen S geschlossene Eislinie am Rorizont siohtb:cr. 

11 a. in. Eisstreifen am I-Iorizont von NW-WSW. 
7 p. 111. Eislinie in S W  am fIorizont xu sohen. 



A. So b i e c x k y  , 
7h a. m. Von SW-NW Eiskante am Horizont sichtbi~r. 
9 a. m. Eis nli'hert sich zmd schlicsst in SIY an den Urielle-Th~irnl. An der S-Seitr ist die See bis an den Ilorizont 

eisbedeclcl. 
3 p. n ~ .  Der Eisst~*icli :Ln (lor N-Seitc der Insel cntfcrnt sich. 
7 p. m. Eislinie mlsser Sicht. 

11 a. m. Troibeisk:~nte-am W-Horizont xu sehen. 
3 i1. m. Die Eiskantc riickt von W rasch gegen die Insel. Dcr SW-Thcil der xwischen der Polit-Klippc und dem 

Brielle-Thurni gelegenen Bucht ist  mit Eis, erfiillt. 
5 a. m. Eis bis an den Strand gcschlossen. In NE cine Willte siclitbnr. 

12 a. In. Tlas Eis treibt an der N-Seite langsa~ii i ~ b ;  an der S-Seite Eis :mi llorizont sichtbilr. 
7 p. m. Eislinic an dcr N-Seite bis auf Sehweite abgetrieben. Mehrere Schollcn :luf etwa 1/3kln Distanz vom Strande 

in 8 l l l  Tiefe grundfest ragen bei Ebbe gegen 3111 iibcr den W:lsserspiegcl. 
7 a. m. Treibeisgrenze nshert sich und zicht dann E-warts. 

12 a. 111. 1):~s Eis ist seit 10 :i. in. in raschcm Trcibcn gcgcn N begriffen und scl~liesst urn Mittag dicht :Ln die Kiiste. 
7 1). m. At1 (ler N-Seite der Insel erst~,cclct sic11 rlas Treibc~is bis auj' Sehtueitc; nrl der S-Kilsle ~uestliclt der Eiori(ls('l 

ofenes IV'asscr 6is nnhe an (Zen Horizont, I%-lich dpr Eicririsel vollstiindig g~schlossetl. 
2 a. m. Am Ho~izont Wakennebel. 
7 a. m. Eisverhaltnissc ohne Veranderung. 
4 a. m. Das Eis trennt sich vom Lande ab. 
7 a. m. Eislinie auf 4-55111 vom Lande abgctrieben. 
3 p. m. Einzelne Schollen treiben herum. 
7 a. m. Von NW bis N vertheiltes Eis am Ho~izont. 

10 a. m. Eis riickt aus N hcran. 11 a. m. Eis riickt nlihcr. 
12 a. m. Eisschollen und Eisgasch treiben an dcr N-Seite der lnsel vorbci r:lsch gegcn S. 
11 p. m. Eine aus Schollen zus;linmengetriebene, etwa 100111 breitc Eisbank lffugs (lea Stnmdes. 

7 a. In. Die N-Seite der Insel bis dicht nu dcn Horizont eisbcdeckt. 
7 a. m. Fiinf' grosse Waken bemerkbar. 

11 a. m. Eine lunge Wake am NW-Elorizont benrerkbar, desgleichen an der S-Seite der Insel. 
3 p. m. Eisverhaltnisse wie friiher. Die grosse Wake dchnt sich i~nmer mehr aus; Wakennebel. 
7 p. m. Ein Sprung liings des Strandes an der N-Scitc cntstitnden, sonet Eisverhiiltnisse unverandert. 

11 a. m. Eisverhliltnisse unverandert. In NW cine grosse W:rlre mit NNE-Hichtung. 
3 a. m. Das Treibeis erstreckt sich circa 11/2bln vom Strande seewffrts, dor iibrige Horizont, soweit man sehcn kann, 

vollkomrnen eisfrei. 
12 a. m. Eislinie in W-licher Richtung sichtbar. 
3 p. in. Eis am Strande zersprungen. Am Horizont treibendes EM. 
7 p. m. Treibeisgrenze auf 4-5sln von der Kiiste entfernt. 
3 a.m. Lings des Strandes an der N-Seite ist das Eis von breiten Spriinge~l durchzogen. Mehrere :lutigedishntc 

Waken in NE. 

6 a. 111. Das Kiisteneis in Streifen getrennt trcibt ab. 
12 a.m. Die N-Seitc der Insel ist his an den Ilorbot~t eisfrei, in NNE cine langc gegeti NI1.' sic11 erstreclcende Eiszntige, 

in SIY bis W Wasserl~imniel. S-Seite der Insel ist mit Eia belleclct. It1 SE bis E Mrakennc>bel. 
3 p. m. Kein Eis N-lich der Insel in Sicht. 
7 a. m. Vom Strande geliiste Schollen treiben vereinzclt herum. 

12 a. m. Eis in N auosrr Sicht, 61 S, sotoeit man bei dem niisligen Horizotrte sehefc lcnntl (4-3~m),  alles wit Eis 
geschlossen. 

3 p. m. Einzelne treibende Schollen xu sehcn. 
1 11. m. In WNW Eislinie an1 Holizont sichtbar. 
7 a. m. Am Horizont Eis von S W  bis W sichtbirr. 

12 a. m. Von N his WSII' Eislinie a711 IIorizont sicl~tbar; in 1Y elwa U-iOs l~ l  entfernt. der S-Scile der It~sel is1 clas 
Eis dicfrt gesrhlossen, liings des Strandes stellenweise abstehend. 

3 p. m. Eislinie am Horizont von WNW bis WSW. 
7 p, m. Eis am Horizont von W bis S W  sichtbar. 
7 a. m. Der ganze Holizont ist mit Eis besetzt. 
7 p. n ~ .  Eis am W-ISorixont anf 8-10sm in Sicht. 

12 p. m. Das Eis nahe1.t sich der Insel :uif circa 11/2bl~1. 
1 a. m. Die Treibeisgrenze steht 1/2bl l l  voin Strande. 
2 a.m. Um la/, a. m. erreichte d i ~ s  Treibeis das Land. Urn 41/, :t. m. ist ilas Eis bcreits so dicht zusi~m~nongecl~~lingt, 

dass die fluher von Waken drirchzogene Fllchc vollstiindig gc~sehlosson erscheint. 
12 a. m. An cEer S-Scite ist die Eisgrcttze in W rind S bis an dcn Horizont geriiclct; ettua 3b1ll E-lick (ler Eierirrscl scAlie6st 

das Il'reibcis noch an die Insrl an. 
3 a. m. I"isvorhLltnisee unverandert; in den Zwiscl~enrLumen der Schollcn bildet sicli Eisgasch. 



Meteor01 ogie. 

1211 a,  m. Eis zic,ht von der N-Scite sec~uiicfs. fin der N- unrl S-Seitc, (lo. Insel ist &r Iforizont in IV trnd S 1Y (:isfrei. ie 
S-  I ~ L ( Z  E-ZicA der Eict.itrsc,l geleg(,ncn Eisrnasscl~ sir~d von Il'alr~tt d~ct.chzc?c/en. 

C- 

3 p. m. An der N-Seite der Insel ist cine Walrc par:tllcl z~uii Strirnd cntst:mden. Die Eismasscn bcwegen sic11 lang- 
sani gegen SW. 

11 p. m. Eis und Waken am Horizont. 
3 a. m. D;ts Eis am Stranclc lose, l/25m seewhrts cine grosse, breite, parallel der Insel vcrlaufcnde WaIre; in WSW- 

liclicr Richtung eisfreier Horizont. 
7 a. in. Grosse Walre parallel der Inscl auf l i / p m  vom Strande. 
2 p. m. AH der N- cind S-Scjite clrr Tnsel auf Seltzueite eisfrei, eiiizelne l~'eldcp~. ill E, IV uud fVl3, fec.c~er ein S t r ~ i f ~ , ~  

Eises liiclgs do .  Mar!/ :,/r~ts~-B~rchC, fuectige f i l ~ t c ~ .  votrt S(ran[Ze bemerkbar. Irt SE-liichtuizg seetciirts Bi.nltdrcrrg hfirbnr, 
an ( l c ~  Kiistc Secstille. 

3 a. m. Eis treibt seewhrts. 
7 :r. m. Strand eisfrei; in See suf 1~1~1 Entfernr~ng hero~nbtreibcnde Eismassen. In W-licher ltichtung eisfreier Horizont. 

12 a. ill. Eislinio am Horizont von STV bis W siclitbar. Ein schmaler Eisstreifen 1:iuft voin ICreuz-C:rp bis zu den see- 
wiirts befindlicllen Treibeism:i,ssen. 

7 13. m. Lose Schollen in dcr Bucht. Eisliuic in N :Lm Horizont; an der S-Seite von E bis S eisfrei, in S W  Eis am 
IIorixont siclitbnr. 

3 :L. m. Dic Eismassen treibcn secwlrts. 
7 a. m. Das Eis in N bis NITT auf 25111 Distanz in Sicht. 

11 n. In. Horizont auf der S-Scite der Ictsel cisfrc~i. 
7 p. In. Eine breite Eiszunge breitet sich vom NE-Thcile der Insel gegen W aas. 
3 a ,  m. Herumtreibencle Schollcn am gnnzcn IIorizont an der N-Seite in Sicht. 

11 p. m. In S W  knrzc Eislinie am Ilorizont an sellen; einzelno Schollcn treibcn herum. 
3 :r. In. Dau Eis rcicht vom Straiide auf circ:~ 1501n seewlirts. Einzeliie kleinere und griissere Schollon, sowie auch zu 

Streifen goringor Dimensionen vereinigte Schollen ~ i e h t  nlan in der Iciclit bcmcgten See treiben. Gesclilossene 
Eismassen nicl~t wahme11mb:ir. 

12 :L. m. Der Strand is1 at1 rEer AT-Scite do. Ii~sel arrf 300-4001n sec.wae.ts mit Eis besetzt. Aa der S-Seite liegt in E-liclter 
Richtung Eis, gegen S in liblge ?e),stigen Wetletus kein Ausbliclc. 

7 p. m. Eis liings des Str:~ndcs bis auf 4001" secwlirts. 
11 p. m. Die lose aneinander gcscllobe~icn Schollen bedecken clic See bis auf l5 ln  vom Strtmde. 

3 a. m. Die N-Seite der Insel ist auf Sehweite mit diclit gcpacktem Treibeise bcsctzt. 
12 a. m. Eis unverhndert. 
4 p. m. An der S-Seite rk.7. Inslsl.1 reicht das Eis his an den Horizont. 
4 p. m. Eine schmalo Wake h:rt sicli in einer E~~t fe rnung  von 1.m p:~rallel mit dem Str:indc gebildet. 
6 p. m. Der Spalt erweitcrt sich. 
7 p. m. D:LS Eis jcnscits cler Spriiuge treibt :ib. 

11 P. m. Eis in der Buclit unversndert; die losgotrcul~tcn Nassen ausscr Sicht. 
3 a. In. Das Eis erstreclrt sich :~nf 11/2-2"11 seewhrts, sodann offenes Wasscr. 
3 a. m. Die Eisdeclre crschoint durch Rcfi~nction geliobcn. Eisstiiclre am ganzcn N- und W-Horizont zu sohen. 
7 :r. 111. Eislinic am W-STorizont sichtbar. 

12 a. In. Einige Schollen sowic sic vcrbindcndor Eisgascli in der Peilungslinic: Brielle-Thur~n-Kreul;-C:~p, vom 
Str;inde ctwa 1.111 in See rcicllelid sic21tb:ir. AIII llorizont Eislinie von N bis WSW in Siclit. 

8 p. In. Dus Eis reicht art N-Seite 6is nuf Schzucv'te. IIL S ist die Irrscl eisfrei, ir~ E rind S MT derselben deltnt siclt das 
Eis bis alcf Sehlr>eite aus. 

3 11. m. Eisverlilltuisso :in dcr N-Seite unverLndcrt. 
11 p. in. Eis an dec* N-Seile his art (ten Iforbont gc~schlossen; an der S-Seite in  S IV-licher Richtung ICistc~assecl am 

Ihorizont sichtbai-. 
12 za m. Einc Walre an der N-Seite der lnsel ILngs dor Kiiste, sonst Eisverhaltnisse nnverhndert. 
8 p. m. Wakennebel am IIorizont. 
7 p. m. Eis fest gcsclilossen, ohne W:~lren. 

12 :L. In. Eis an der N-Soite unvcrlindert, W:ilronnebel in SW. 
3 p. 111. An rler S-Srite van S W  bis S c,isfrei bis auf Sekwcite; in E-liclter llichtcce~g e~.streclct sich (lie Ue<Zeckrolg a ~ i t  Eis 

von dcr T u r ~ ~ h ~ ~ c A t  bis an den Hoc.izont. 
7 p. m. In W eino Wske r ~ n ~  Horizont. 
3 p. m. Eisverhiilt~zisse an der N-S(,ite vnvertindert; an der S-Seite S-  tnnd SIV-u~iirts der Eierin8c.l eisfreier Herizont 

sickbar. 
4 p, in. A n  der N-Seite einc Wake ent1:ing der Insel. 
6 p. 111. D;LS Eis ist  von violen Sl)riiugen dnrchzogon. 
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711 p. m. Wake am NW-Horizont sichtbar. 
10 p. In. Das Eis lijst sich vom Str:tnde; eine Wake cntstcht zwischen derPol;~-Klippc ~ ~ n d  dem Vogelberg in eirier Ent- 

fernung von 200-300"' vom Strande. 
3 a. 111. Das Eis treibt scewartu; zwiscl~en Vogelberg llnd der  pol:^-Iclippe sitxt es jedoch fest. 
3 11. m. Die Mary Muss-Bucht ist fast eisfrei. Zwischen den] Strandc nnd einib.cn in 12m Tiefe aufgcfahrenen Schollen 

treiben Eisstiieke. 
7 p. m. Schollen bedeclren die See bis auf 400111 Entfernung vom Strandc, seewarts d:won offenes Wasser. 

12 p. m. Ein Tlleil der die Bucht erfiillcnden Schollen treibt mit dem Flnthstrome N-warts. 
11 a. 111. Eislinie von SW his NW :tuf 3-4 5111 in Sicht. 
2 p. nl. An clcr S-S(,ite d ~ r  lnsel ist clas Eis nnf Sehweite g(,scAlosscn; die N-Seite der Insel ist in N-licl~er Richtnng 

frei. 
7 p. m. Eisschollen an1 lIorizont in Sicht. M:try Muss-Brlclit bis :tuf die zwischen dem Vogelbcrg nnd der Pola-Klippo 

liegcnden Schollen und F1:lrden eisfrei. 
3 a.m. Am NW-Iiorizont Eislinie nocll sicl1tb:~r; in der Bncht befinden sicli ciuigc trcibende und aufgefahrcnc 

Schollen. 
7 :t. m. Eisschollen treiben nach NNE. 
7 1). m. Einzelne Scliollen in Sicht. 

11 1). m. IIorizont an der N-Seite eisfrei. 
3 :t. m. Geschlosscne Eislinie :tm Horizont in SW :m die Insel :~nschliessond und his gcgen W reichend. Einzelne 

kleine Schollen treiben in der 13ucl1t hcrum. 
2 a. m. 'Eislinie vori W bis N in Sicht. 
3 :L. in. Die zwiscllen W und NNW sichtbare Eislinie riickt niiher. 
7 a.m. Eine Scliolleninsel in NW :tnf 2h"l in Sicl~t. An1 ITorizont Eislinie von WSW bis NE bemerkbar. 
3 1). ni. A n  der N-Seite kein Eis zu sehen, cinzelnc Scl~ollen von kl(.incrcn Dimcnsione~i treiben in offenrr See. 

11 p. m. Eislinie :Lm Horizont zeitwcise siclithnr. 
3 :t. m. Eis am Ifolizont sichtbar. 
7 a. m. Eislinie am g:mzen N-Horizont in Sicht. 
3 a. m. Loses Eis erfiillt die l3ucht und dehnt sich von Waken durchzogen bis an ilen I-Iorizont aus. In N kein Eis 

zu selicn. 
7 p. in. A n  der S-Seite der Insel in SW und E kein Eis siclitbar, in S-liclicr =chtung lose Schollen. 
7 a. In. Die N-Selte ist mit nahc neben einnnderliegenden, vcrrottcten Schollen, welchc gcgen RT troiben, iiberdockt. 

12 :L. In. Das Eis treibt seewarts. 
7 p. m. Das Eis ist in Brwegung gegcn W begriffen. 
3 :I. m. Die Eislinie riickt wieder naher. 
7 a. m. Das Eis ziclit von S W  bis NE in einer Entfornung von ca. 4hrn entlang der Riiste. Mehrerc kleine Scllollen 

treiben gegen das Ufer. 
12 a. m. Das Eis liegt bogenf6rlnig zwisclien tlcr Englischen Buelit und dcm Kreuz-Cap am IIorizont und stoht in N 

der Station 45m von d r r  Kiiste :~b. 
7 a. m. Einzelne Schollen treiben herum; grijsserc Scholleriinsel in WSW auf 35m. In S W  scheint auch Eis zu liegcn, 

Nebel verhindert Fernsicht. 
7 p. n ~ .  An rler N-Seite rler Insel ~/nzusnmrnenl~i i~~g~~zde Schollen anb Ilorizont, S-iuiirts gestattct dvr Nebel keine Fernsichl. 
7 :I. m. Einzelne Schollen in der Nlhe des Str:lndes, weitere ~ b e r s i c h t  dcs Ncbcls halbcr unmiiglich. 

12 a. m. Mehrere Schollencomplexc trciben von WNW gcgen die Mary Muss-Bucht. Ncbol vorhindcrt Fernsicht. 
3 1). 111. Schollen erfiillen die Bucht, seewlrts derselben nrrr wcnig Eis sichtbar. 
7 p, m. Dic ganze zwischen dem Vogelberg und dem Brielle-Thnrm gelegene Bucht auf ctwa 1 all1 mit Eis erfiillt. Auf 

3bm seewlrts wieder ein Schollenstrich. 

Juni 1883. 
3 a. m. Lose Schollen erfiillen auf 3-4~m seewlrts die Bucht. 
7 a. m. Die N-Seite bis an den Horizont mit Eis bedeckt. 
3 p. m. An &r S-Seile Horizont eisfrei, liings rErr Iriiste ein Ei8giir9tel von 3-4a111 Brcitc. nos bis an (Zen Ifurizont sich 

erstrczckande Ei8 dcr N-Seite ist vo?~ Waken d~trchzoget~. 
8 p. m. Das Eis treibt an der N-Seite scewarts. 
7 a. m. Das seewarts treibende Eis ist noch am W-Horizont sichtbar. 
2 it. m. Die Eislinie ist in N und NE am I-Iorizont ausnehmbar. 
3 a. m. Von SW bis NW kein Eis zu sehen, dagegen liegen von NW bis NE an die Kliste anscl~liessend geschlossene 

Trcibeismasscn. 
7 a. 111. Das Eis nlhert sic11 in N. In W-licher Itichtung Eis am Horizont in Sicht. 
3 p. m. Die Eislinie erstreckt sich am Horizont von WSW his NNE. 
7 p. 111. Das Eis am Horizont hat sich wicder W-wiirts entfernt; in NW ist noah solchetl zu sehen. 

11 p.m. Vor Eintritt des Nebels kein Eis zu sehen. 



4. 1211 a. m. Einzelne lrleine herumtreibende Sel~ollen sichtbnr, insowcit der Nebcl Fernsicht gest:rttet. 
3 13. m. Einige Schollen haben sich an den Strand der Buclit angeschobcn. 
7 11. rn. Dcr W-liche 'l'heil der Bucht ist  nit Eisschollcn gefiillt. c 

6. 7 :L. In. Die Buclit ist bis zum IIorizont eisorfiillt; einige scl~niale Wnlten crstreckcn sic11 vom I<rcuz.C::tp NW-wlrts. 
3 p. In. Der Nebel verhindcrt Fernsicht, Kiiste eisfrei. 

6. 7 a. nl. Einige aufgef:llirene Schollen in Sicht, soilst Nebcls halbor kein Ausl~licl~. 
12 a. m. Dichtgel~acktes zwisclien NNW und SW am I-Iorizont liegendes Eis trcibt acheinbar N-wirts; d:~s nlcllstc 

liegt auf 4rm in W. 
7. 3 a. m. Eis am ganzen IIo~.izont in Siclit. 

7 a. 111. In N-liclier Richt~lng ist Irein Eis zu sehen. 
9 a. m. Avf der N--Seil(, ( f i l e  Irlsc~l von 1VATI1J bis 2trrt1 NO- Cap ri~l(v.seits, soruzc, atrf (let. S-&,it(, a0111 SO-Cap his gc:(/c,1t SSIZ 

a?~rk*~-c.t-seits, ist tier Ilorizof~t niit Bi6 6asc~12t. D(,r iibr(qe n e i l  r/es I!orizontc,s czrsclieitrt c,isfi.r~i. 
3 p. m. An der N-Seite der Insel zeigt sich die Eislinie von N bis NE. 

11 11. In. Kcin Eis alif dcr N-Seite in Sicht, nur einzclne treibende Schollen. 
S. 3 11. m. Auf rk)r N-S(~i le  der Itrsel ist lceirr Eis zrr schen. Atrl ((el. S-Seite, so wrzit ikT(,bcjl Fc.r-trsir-ht gczstattrd, c~t.sc-hc.ittt 

dns Eis bis nn dcrz Ilorizottt gc~selrlossen. 111 li:-licl~ot. ltiel~tro~;r/ offelzrs I.tiasse~r. 
11. 3 p. m. Die N-Seite der lrrsel c,t*sehei?rt ei~frc, i ,  atr d1.r S - S e i t ~  ist rkt. Iforizo~rt vort 13 bis S e i ~ f i ~ ~ i ,  ~uithrc,~rr? aon S his SH7 

Eisscltollen die &,e ber/(,clcc~n. 
7 p. m. Am N-llorizont vereinzcltc Scliollen sichtbnr; die ltnglisclie 13ucht ist mit Eis crf~illt; cin Wi~lfiscli wurde 

gesiclitet. 

12. 3 a. 1n. Eine Irlcine, etwa l / 2 ~ m  1:ingc Eisinsel scliiebt sich mit d e ~ n  Flutlistrom Ilhgs iler ICiistc gegcn NE. 
5 :t. in. Die Eisinsel nlhert sich d e n  Strandc dcr 13ucht. 111 SW ncucrdiugs cin Eisstreifou am IIori~ont. 

12 a. m. Lose Schollen bcdecken nn tler N-Seitc der Insel das Riistenwasser bis :&uf45111 in Seo. 
13. 7 :I. m. Eine nus Schollcn bestehendc Eisi~iscl treibt :~uf 35111 vou dele Kiiste N-wiirts. 

3 p. m. Einzelnc Schollcnstriclie parnllcl der I n ~ c l  :~uf 2-35111. 

14. 3 :L. m. Vcreinzelte Scliollen :m der N-Seitc siclltbar. 
12 :L. 1x1. Eisgasch am Strando nebst eiliigeii kleiucn gestraudeten Schollcn. 
12 p. m. Icein Eis in Sicht. 

15. 3 a. m. Eis in Schollen vertheilt :rm Horizont. 
7 a. m. Icein Eis in Siclit. 

11 11. m. Vereinzelte Schollen am Ilorizont. Mclireru Grindwale in Sicht. 
1G. 6 :L. In. Eine Eisinsel von ctwa 1/2bln Brcito und 1 b 1 1 1  LSugo, trcibt von SW gegcn RE liings cicr Inscl. 

3 1). 1n. Am Strande lose Schollen. - Ein Dampfcr wurde in NNW i~uf 8-10am gcsichtct. 
11 11. m. Eis werler an der R- noch 8-Seitc der Insel sichtbar. 

17. 3 a. 111. Einzelne Schollen treiben in W. 
7 :t. In. Eis langs des Strandes in Schollen. 

10 a. m. Eino Eisinsel sclliebt sich voiu IUriclle-Thurm langs der ICilstc gcgou NE vor. 
3 1). m. Die Eisinsel ziuht sic11 W-wRrts, olinc bis ziir Mary DIus-Bucl~t gclaugt zu sein. 

11 11. m. Einzelne Schollen treiben hcrum. 
18. 3 n. m. Einzelne vcrtheilte Scliollcn zu sehen. 

7 a. in. Lose Schollen am ges:lmmten IIorizont zmischcii TJT 11nd NNE. 
7 p. m. Einzclne Schollen von N gegen S trcibend. Aasgcdclinte Fl5clicu ge])i~clrtcu Trciboiscs von NITT iibcr N his E 

der Eierinsel sichtbar. 

11 p. m. Sohollengiirtel am ganzen N-EIorizout in einer Entfcmung von 2-4~111. 

19. 7 p. m. In N his E und gegc~n S g(yac1ites Bis am IIo?.izo?tt siclrfbar. 
20. 12 a. m. In NE iiber N bis W Eis :&in Ilorizont zu sehen. D:~sselbe ist in W von ITT:1I<c11 d11rcl1zogen. S-Seite clcr Insel 

eisfrei. 

11 p. m. Am N-I-Iorizont cine Scholler~roihc sichtbar. 
21. 1 a. m. Eis von WSW bis NW iim Ilorizont sichtbar. 

7 a. m. Eislinie : ~ m  W-llorizont Iron W bis NW auf 4-55111 in Sieht. 
12 :L. m. Der 11'-Ilorizont toir-tl 1,011 Xis c,itlgesir~emt, in NIV-licher Hiehltr?~g ist sc,/bes rk(,t. TttseZ ~ l i i l ~ o .  gc2t.iicX.t. 

3 1). m. Eislifiie an1 Ihrizo~rtc, V O I L  N 6is 14's W siehtbat-. 
22. 3 a. m. Im NW Eisstrcifen :till IIorizont zu sullen. 

3 p.m. In N bis WNW Eis :lm I-Iorizont in Siclit. 
7 p. 111. 1'01~ NE his NH' Eis attl Ihllorizont zrr sc~l~or .  

11 p. m. Loses Scl~ollencis am Horizont vou NKE bis NW sichtbar. 
23. 3 a. m. Rismassc,n erntrc~c~lic3t~ sic-l~ nttl Ihtvizont oot~ A71+' bis iV. 

7 a. m. Einige Scholle~l cot1 M7-Iforizotrt 211 st'hor; Eisli~lie hat sicll zttt-iiclcgr~zogc~r raid i d  ?ric.ht nrc,hr ztt sc,/ierr. 
7 1). m. In WNW Schollen axil 1Iorieont xu schen. 

24. 7 a, m. In WNW cine lcleinu Insel trcibeiitlen I$ises sichtbar. 
12 a. m. Eis ausser Sicht. Von dieser Zeit bis zrlr Abriistung tlcr Stntioii a ~ n  6. Aug~ls t  1833 ke i i~  Eis \r~:~l~rnel~mbar. 
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D. Tabellen der stundlichen Beobachtungen auf See. 

Erklarung der Bedeutung der in den Tabellen zur Ueberschrift der'colwmnen verwendeten Buchstaben. 

1. Columne h Stunde von Mitternacht zu Mitternacht. 
2. y n'iiidliche Breite des Beobachtungsortes (von 4 zu 4 Stunden). 
3. A Llnge dcs Bcobachti~ngsortes vom Meridian von Greenwich, + wcnn iistlich, - wostlich. Vor Anlrcr ist del' 

Name des Ankerplatzes statt Lange und Breite gegeben. 
4. b Luftdruck in Millimetern, auf O0 Celsius und auf die Angaben eines Quccksilber-Barometers in dcr Rrcito von 

Jan Muyan (Stationsplatz), sowie auf d:ls IIeeresniveau rednzirt. 
5. t T e m ~ e r a t u r  der Luft in Celsiusgraden. 
6. cr ~ b s o l u t e  Dampfspannuug } nacb Dr. H. Wild's Psyohromutert:~feln berechnet. 
7. r Relative Feuchtigkeit 

M' Windrichtung, wahr. 
v Windgeschwindigkeit in Metern per Secunde. Each Reanforts SkaI;t gescl~dtet 11nd danu verwandclt. 
q Mcnge der Wolkcn; 0 g:mz klar; 10 gaaz bedcckt. 
rt FO~III der Wolken. Cr = Cirrl~s; CrCm = Cino C u m ~ ~ l u ~ i ;  CrS = Cirro-Strntns; Cm = Cum~~los;  S = Stnltus. 

P e r  gleichmiissig grau bedcclrtc I I in~n~cl  wurde durch cincn horizontalcn Stricll gclreunzciclinct. Wenn mehrcre 
Wolkenfor~llen zn crkennen wikrcu, so erscl~cint dicjenige :In erster Stelle, dercn beob:~chtetc Mel~gc die 
griisste war. 

H Hydrometeore: @ Regcn, * Schnee, @ * Regon und Schnee, Hagel, zz Sebel, n Thau. Die Intensitlt der 
IIydrometeorc ist durch rechts oberhalb derselben stehende Exponcntan gclrennzeichnct. 

s %ust;tnd der See; ruhig = r, lb = Icicht bcwegt, b = bewegt, sb = stark bewegt, tS  = todte See (Diinung). 
rl Wahrc Itichtung, nus welcher die See bewegt war. 
r Seewasser-Oberfliicl~en-'l'en~peratur in Celsiusgraden. 
B e m e r  k u n g e n :  @ ltegen, j~ Schnee, A Hngel, E Nebel, @ Sonnenring, 0 Sonncnscl~ein, n Itegcnbogcn, 

= @ 0 Nebel nnd Nebelreissen, b blaues Firmiunent, d Nobelrciescii~, m mistig, @ 11 voriiborgc?l~endc Regen- 
sch;~urr,  xp voriibergrhendc SchncebUcn, hor = :Im Horizont. %en = iin Zcnitlr. 



25. Ma6 1882. Scliwcre Corrcction + 1.541'11n bei 7.55""". 
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6 0 1  
59'9 
59'7 
59.4 
59 4 
59 2 

58 g 
35' 58.7 

58.6 
58.6 
58.4 
58.3 

. 

70'37'-6' 

70° 

70" . 

70° 

70" 42' 

3 ' 3  
3 ' 4  
3 '2  
3 '2  
3'5 
3 '7  
4.2 
4 .6  
5 ' 1  
5 ' 1  
5 '8  
5.5 
6 '1  
6 ' 4  
6 ' 6  
6 .6  
5.8 
5.3 
4 - 9  
4.6 
4 .5  
4 ' 4  
4 .2  
4 ' 0  

. 

. ! 1 . 
70° 37'1-6O 38' 

3'7 
.? 7 
3 '9  
3 ' 9  
4 ' 0  
4 '2  
4 ' 5  
4 ' 6  
4 ' 8  
3'9 
3 ' 8  
3 .8  
3 ' 8  
3 ' 8  
3 '7  
3 ' 6  
3 '6  
3 '7  
3 ' 6  

WSW 
SW 
SW 
SW 
SW 

SSW 
- 
- 
- 

SSW 
SSW 
SSW 
SW 

WSW 
SW 
S W  

SSW 
' S 
' S 
S 

SE 
SE 

ESI.; 
SE 

3 ' 5  
3  5  
3 '6  
3  4  
3 ' 4  

- 
. 

30' . . 
. 

38'-6O 25' 
. . 
. 

39'-6" 21' 

. . 

. 
7 0 ~ 3 9 ' - - 6 ~ 1 7 ' 5 7 - 7  . 

. 

. 
40'-6O 12' 

. . . 
-6O 9' 

I 

5 '7  
5 6 
5 ' 8  
5 '8  
5 ' 8  
5 ' 9  
6 . 1  
6 . 0  
6 . 3  
6 . 3  
6.4 
6 '3  
6 .3  
6  2 

6.4 
6 . 3  
6 .3  
6 - 1  
6 o 
6.2 
6.1 
5 ' 9  
6 .0  
5 .9  

5 .7  
5 . 8  
5 ' 9  
5 '9  
5 '9  
6.0 
6 . 0  
6 ' 1  
6 .1  
5 ' 9  
5 . 8  
5 '9  
5 '9  
5 ' 9  
6  o  
5.9 
5 ' 8  
5 '9  
5 .8  

758.1 
58.0 
57'9 
57.8 
57.7 
57-7 
57.7 
57.8 
57 '8  
57'8 
57.9 
57-9 
57.8 
57 '8  
57.7 

57-5 
57.5 
57.6 
57.6 
57.5 
57.4 
57.4 
57.4 

98 
97 

roo 
100 

98 
98 
98 
96 
95 
95 
93 
94 
90 
87 
88 
87 
91 
92 
94 
98 
97 
95 
97 
97 

5.9 
5 '9  
5 - 8  
5.7 
5.7 

5 
4 
4 
j 
2 

2 

o  
o  
o  
2 

2 

2 

3  
2 

z  

z 
2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

95 
97 
97 
97 
97 
97 
96 
97 
96 
97 
97 
98 

98 
IOO 

100 

98 
98 
98 

100 

roo 
98 
98 
98 

10 

10 

10 

10 

10 

ro 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

z r o S "  
10 

10 

10 

10 

10 

10 

to  
10 

~ ' @ o t S  
= '@"tS 
- = f @ " t S  
=f@UtS 
= f @ u t S  
r l @ " t S  - .?'@"tS - ,'@o 
- = f @ o t S  - = 1 @ 0  

- l@otS 
~ 1 8 "  
- -1 - 
- = i  - =g 

. 
- - -1 

. 
= z @ o r  
=Z@or 
E l  g o - -2 - 
3 1  g o  
= ? g o  

WSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SW 
SW 

SSW 
SW 
SW 
SW 
SW 

9 8 S S W  
SSW 
SSW 
SS\V 
SSW 
SSW 
SSW 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
Sz 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

tS 

t s  

tS 
tS 
t8 
tS 
ts 
tS 
r 

r 
p 
r 
r 

SW 
SW 
SW 
S r  
811' 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 

SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
. 
. 
- - 
. 

SSW 
SSW 
SW 
SW 

WSW 

5 
5 
5 
8 
7 
7 
5 

5 
5 
5 
7 

8 
9 

10 

8 
8 
7 

3 '3  
3'5 
3 .2  
3.2 
3.0 
3 .1  
3.1 
3.2 
3 . 6  
3 '2  
3  5  
3 '6  
3 ' 3  
3 .8  
4.0 
3 .9 
3 .8  
3.8 
3.6 
3'5 
3 '7  
3 '4  
3'7 
3 .6  

7  
7  
3  
2 

5  

4!LzJl Nebel eingesetzt. 
58/p11 Nebel gehoben = hor. 
61/,11 Nebel eingefallen. 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

5 1 0  
10 

10 

10 

10 

7 1 0  
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
S? 
S? 
S? 
S': 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

= O l b  - S W  
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
s 

=o@olb 
=o@olb 
- =o@olb 
I 
= o @ o  

. . 

. 

. 
- -I  - 
- =I 
- - 1 - 
- - - I  

= = l D o b  
z l @ " b  
- ='@"1) 
= t @ U b  
= f @ o l b  
- - - ? @ "  

~ 2 8 0  

s l @ o  

SW 
SW 
SW 
SW 
SW 

11) 
Ib 
11) 
lb 
lb 
Ib 
lb 
lb 
Ib 

tS 
t s  
tS 

3'5 
3 '5  
3.4 
3.5 
3 .4  

3.1 
3 ' 3  
3 .2  
3 ' 3  
3 ' 6  
3 ' 6  
3'7 
3 ' 8  

3'8111 
3 ' 7 m  

3 ' 8  
3 '2  
3 ' 0  
3 '0  
3 '2  
3'5 
3 ' 8  

3 '7111d  
d 
d 

3 ' 7 1 n t l  



3. Jdi  1882. Schwrrc Correction + 1 . 5 4 m m  bci 755111111. 

I b / t 1 2-L- 
- 

4. r7ttZi 1882. 

3.8 
4 '0  
3 9  
3.8 
3 '8  
4'0 
3'9 
3 ' 8  
3 ' 3  
3 '4  
3- 2 

3'5 
3 .6  
3'6 
3'7 
3'4 
3'5 
3'8 
3'5 
1 3  

3 '4  
3 - 3  

1 a. in. 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

9 
I 0  
I I 

I 2  

I P. m. 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

9 
KO 
11 
I 2  
\ 

e 1 r / FV l o l q l  9) 

\ 

I 8. 111. 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

9 
10 
11 
I 2  

IP .m.  
2 

3 
4 
5 
6 
7 

9 
10 
I 1  
I 2  

-- .- - 

1 Bcmcrkungcn 

c-I- 

b Zen. 
3 - 5 b Z c n .  

Hbhennebel. Horizont Itlnr. 

1 . 7 ~ N W h o r .  

lla/, ' t  Ncbcl cingcfallcn. 

5.9 
6 .0  
5 '9  
6 o 
6 .0  
6.1 
6 . 0  
6.0 
5 .9  
5.8 
5.8 
6 o 
6.1 
6.2 
6 .0  
6.1 
6.1 
6.0 
5.8 
5.7 
5 .2  
5 2 

5 7 
5.7 

1 6. JuU 15'82. 

I a. 111. . . 764.8 0.4 4.7 IOO NE 10 10 - - -2 
2 

- lb NE 2 ' 2  

. 64.4 0.1 4.6 IOO NE 10 10 - - -2 
3 

- lb NE 1 . 3  
. 63.8 -0.1 4.5 98 NE 1010 - - = I  lb NE 0.5 

7 0 ~ 5 2 '  -Go 36' 63.3 0 .3  4.6 98 NE 10 10 8 0  
5 

. lb NE 0.2  Nclwl bis 35111, sotlxun = hor. 

6 . 62.9 0.8 4.9 100 NE 10 10 8 2  . Ib NE I .8  r 1101. 

7 . 62.4 0.9 4 - 7  96 NE 10 10 Ss . Ir NE 1 . 8 z l l o r  
. 62.3 1 . 1  4 .8  96 NE 11 10 8 2  . b E 2 . 1 ~ h o r  

7C1'~2'-6" 5' 62.0 1 . 2  4 .8  96 NE rI  10 Se 
9 

. h NE 2 . 0 3 h o r  

I 0  
. 61.9 1 ' 3  4 ' 8  96 NNE 13 10 Se 8" b NE z .5=l io r  

11 
. 61.6 1 .5  4.9 96 NNE 13 10 Sr . 1) . 2.6 hor Gokrcuzte See aus NE nnd ESE. 

12 
. 61.1 1 - 7  5 0  96 NNE 1310 S y  . b . 2.8 111 hor 

70°48'--5' 52' 60.7 2 .0  4 '9  93 NNE 13 10 S" . b . 2 . 4 n l h o r  
1 P.m. . 
2 . 59'8 2 . 1  5.0 93 NNE 11 10 8 2  . b . 3.0 in h01' . 59.4 2.3 5.1 94 NNE 14 10 Sf 
3 . b . 3 ~ o n 1 l 1 o r  . 58.7 2.5 5.1 93 NNE 14 10 St  . 1) . 3.3 n~ l ~ o r  

7 0 ~ 4 4 ' - - 5 ~ 3 4 '  58.2 2.6 5 '1  93 NNE 14 10 81 
5 , b . 3 ' 6  111 lior 
6 . 57.8 2.5 5.2 94 NNE 14 10 Sz . b . 3 - 2 r n l l o r  

7 . 57.7 2.4 5.3 96' NNE 15 10 Sa @ I  b NE ; . o n ~ l i o i ~  
8 . 57.1 2 .2  5 .2  96 NNE 15 10 SZ @ 1 b NE 3.0 111 Ilor 

70°40'-5022' 57.1 2 '3  5 ' 3  98 NE 9 10 - EI@OI) NE 2.8 
I 0  . 57.0 2.4 5.4 98 NE 10 10 - = ' g o b  NE 3.2 
11 . 56.6 2.6 5 ' 5  100 NE 10 10 - ='gob N E  3.1 

. 56.5 2.7 5.5 98 NE 9 10 - - 12 =1 b NE 3.1 
70" 36' -so 14' 56.3 2.7 5.6 100 WE 8 10 - b NE 3.0 

3 - 8  
3.9 
3 '8  
3.8 
4 '0  
3.9 
4 '0  
3 '8  
3 .6  
3 .6  
3.6 
4 - 6  
5.5 
5 .8  
4 ' 8  
5.0 
5.2 
4 '6  
4 .4  
3 '9  
2'6 
2.0 

3'5 
3 .4  

SE 
SE 
SE 
SE 

ESE 
ESE 

E 
NE 
NE 
NE 
NE 

ENE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
B E  
NE 

ENE 

98 
98 
98 

roo 
98 

IOO 

98 
loo 
100 

98 
98 
96 
91 
90 
94 
94 
92 
96 
93 
93 
94 
98 
97 
98 

757-3 
57'2 
57'1 
57'1 
57'1 
56'9 
57'2 
57'2 
57'5 
57'5 
57-6 
57-7 
57.9 
58.0 
58'3 
58.4 
58.4 
58.5 
58'7 
58.9 
59'1 
59'5 
59'7 
59-8 

. 

70° 

70° 

70° . 

70° 43' 

70°'46'-60 

7 0 ~ 4 4 '  

3 .4  
3 '4  
3.4 
3 . 8  
4 .0  
3.8 
3.2 
3 .4  
4 .0  
3 9 
4 . 1  
4 . 4  
4.6 
4 - 6  
4 5  
5 .1  
3 .5  
2.9 
2 4  
2.0 

1 . 4  
0.7 
0.7 
0 . 6  

759.8 
60.1 
60.1 
60.1 
60.6 
61 o 
61 5 
61.8 
62-2 
62.6 
62 9 
63 3 
63.5 
63.8 
64.1 

64.4 
64.4 
64.7 
64 9 
64.9 
64.9 
64-9 
64.5 

. 

7 0 ~ 4 1 ' - 6 ~  

70° 39' . 

70° 

70d491-70 

. 

. 

. 
41'-6O 9' 

. 

. 

. 
41'-boo' 

. 

. 

. 
40'-6O 5' 

. 

. 

. 
-6' 11' 

. 

. 

. 
23' . . 

. 
-6' 19' 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 
4 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
q 
4 
5 
4 
5 
5 

. 

. 

. 
19' . 

. 

. 
7 0 ~ ~ ~ ' - - 6 ~ 2 6 '  

. 

. 

. 
-6' 25' 

. . 

. 
7 0 ~ 5 1 ' - 6 ~ 5 5 ' 6 4 ~ 2  . 

. . 
46'-7' 51' 

. 

. 

. 
22' 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

I 0  

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 
8 
g 
9 

10 

5.7 
5 7 
5.8 
5.9 
5 .9  
5.8 
5 6 
5.7 
6.1 
6.0 
5.9 
5.6 
5.7 
5.6 
5 - 5  

5.3 
5.2 
5 . 0  
4.9 
4.7 
4 .7  
4 .7  
4 7 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

6 
8 1 0 8 2  
8 1 0  

10 

8 1 0  
10 

10 

8 1 0  
10 

10 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Sr 
S,CrI 
Sr 
8" 
SZ 
- 

98 
98 

I O O  

98 
97 
97 
97 
98 

100 

98 
97 
90 
90 
89 
87 

5 - 4 8 j  

91 
91 
93 
93 

98 
98 

- 
- 
- 
- 
8 2  
- 
- 
- 
- 
S:: 
S2 

Ss 
Se 
88 
S,Crt 

S,Crl 
S,ClCinI 
8': 
Sa: 
S': 
S: 
- 
- 

-. - -2e0 

, I @ O  
- - - I @ o  

=" 0 - 
~ I Q O  

- = l e u  
= I @ O  

= I @  o 
= I @ O  

El g o 
- ="@Or 
= O ~ O  

= O  

~0 
- - - I  

= z Q a r  
= I Q O ~  

Z I ~ O  

. 
1 ‘  
. 
. 
r 
- - - I  

ENE 
NE 
NE 
NE 

ENE 
ENE 
ENE 
ESE 
E: 
E 
E 
k: 

ENE 
ENE 
ENE 
ENE 

9 o E N E  
ENE 
ENE 
I3NE 
NNE 

g 6 E N E  
ENE 
ENE 

5 
5 
8 
8 
8 
8 
8 
g 
9 
9 
8 
8 

10 

10 

8 

8 

8 
7 

8 
9 

- - - I  
- - 1  - 
- -- -I 
- - - I  

1 '  
_I> - --80 
= ' @ O l l h  
- = 1 
- - I - . . . . . 

1 '  

. 
1 '  

. 
1 '  
. 
. . 

. = I  

2 

1' 

I. 

r 
r 
r 
r 
r 
l. 

r 

l. 

1. 
r 
1' 

r 
r 

1' 

I' 

r 

. . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. - 

. . . 

. 

. 

. 

. 

1' 

1' 
r 
r 

r 

Ib 
Ib 
lb 
Ib 
lb 
11) 
Ib 

r 

r 

r 
r 
r 
1' 

r 

. - . 

. 

. 
ENE 
ENE 
ENE 

E 
E 

ENE 
ENE . . . . 
: . . . 

3 .6  
3 '7  
3 .6  
3.2 
3 '4  
3 '4 
1'6 
2 2 

3.2 
3 -0  

3.4 
3.2 
2 5 

0.0 

k:; 
0.3 
0.9 
I - 8  
2 .3  

Hiillennebel. Ho~izont kl:lr. 

llvl~cnncbel. Horihont zicnilicl~ kliw. 

E itor 
1 . 5 = l l o r  
1 . 7 0 = 1 1 o r  

= llor 
1 . 4 ~ l 1 0 1 '  
z.231101' 

Die Unirisso dcr lnscl durch do11 Nebel 1::: ! a~~snehinbar;  dic ~~ictsc11cr~1osBce1'en- 
sz llor ( bcrgcs iibcr dcm Ncbcl sichtb:~r. 
H6hennebrl = hor. 
101/411 Nobcl eiugcsctzt. 
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6. J& 1882. Schwore Correction + 1.54mm bei 755"'"'. 

ir 1 I i 

. 

. 

. 
7 0 ~ j 5 ' - - 5 ~ 1 1 '  

. 

. 

. 
4' . 

. 

. 
33'-5O 2' 

. 

. 

. 
7 0 ~ 3 6 ' - 5 ~ 1 8 '  

. 

. 

. 
7 0 ~ 3 8 ' - 5 ~ 3 4 '  

. 

. 

. 
39'-so 53' 

I a. m. 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 

12 

I p. m. 
2 

3 
4 ,  
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

I e  

5.7 
5.7 
5.6 
5 .6  
5 .8  
5 - 8  
5.9 
5.8 
5.8 
5 .8  
5.8 
5 - 9  
5 - 9  
5 .8  
5.7 
5 - 7  
5.5 
5.5 
5.5 
5 '5  
5 .6  
5 - 6  
5.5 
5.5 

. 

70.31 ' - -5~ 

70° . 

70° 

b I t  

I a. m. 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 

12 
r p. m. 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 

12 

r l  ~ I v p  

755.9 
55.8 
55.7 
55'4 
55.6 
55.5 
55.3 
55.2 
55.1 
54'9 
54'9 
54.9 
54.8 
54'7 
54'4 
54'3 
53-9 
53'9 
54'1 
54.0 
54.1 
54'3 
54'1 
53 '8  

. 

70° 32' 

70° . 

70° 

70O32'-6~9'  

7 .  JuZC IS82. 

l o  
10 

10 

5 1 0  
ro 
10 

10 

l o  
10 

10 

10 

10 

lo  
10 

10 

1310 
10 

10 

1410 
1510  

10 

10 

10 

10 

3 .0  
3 . 1  
3 '1  
3.1 
3 - 2  
3.2 
3.5 
3 .6  
3 - 5  
3 ' 6  
4 .1  
4.2 
4.2 
4 .0  
3 '8  
3 .7  
3.4 
3.4 
3.5 
3.2 
3 - 2  
3 '1  
2.9 
2.6 

7 
5 
5 

8 
9 
8 
9 
9 
9 
9 
7 

10 

11 

13 

13 
13 

15 
15 
15 
15 

loo 
100 

98 
98 

loo 
loo 
100 

98 
98 
98 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
93 
95 
97 
98 
98 

100 

6. JuZt 1882. -1 

s b  
~b 
sb 
sb 
s b  
sb 
sb 
sb 
s b  
sb 
s b  
sb 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
lb 

. 

. 

. 
--so 46' 

. 

. 

. 
7 0 ~ 2 5 ' - 5 ~ 3 5 '  

. 

. 

. 
z 0 ' - 5 ~  29' 

. 

. 

. 
26'-so 50' 

. 

. 

. 

. 

. 
7 0 ~ 3 6 ' - - 6 ~ 1 7 ' 5 4 - 0  

E N E  
E N E  
E N E  
E N E  
E N E  
E N E  
E N E  
N E  
N E  
N E  
N E  
N E  
N E  
N E  
N E  

N N E  
N N E  
N N E  
N N E  
N N E  
N N E  
N N E  
N N E  
N N E  

~c ( H I S  

N E  
N E  
N E  
N E  
N E  
N E  
N E  
N E  
N E  
N E  
N E  
N E  
N E  
N E  
N E  
N E  
N E  
N E  
NE 
N E  
N E  
N E  
N E  
N E  

17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
20 

15 
14 
14 
14 
15 
14 
14 

10 

10 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
Sz  
S" 
S:! 
82 
$2 
S4 
82 
S4 

s 2  be 
St  
So 
83 
S z  
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
81 
81 
81 
81 
St 
st 
- 
- 
- 
- 
- 

5 
s1 
81 

St 

753'4 
53.2 
52.9 
52.8 
52.7 
52.7 
52.7 
52.7 
52.7 
52'6 
52.5 
52.6 
52.9 
52.9 
52.9 
52.9 
52.8 
53.2 
53.1 
53.2 
53'4 
53.5 
53.7 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

8 
9 
6 
9 
6 
6 

10 

10 

10 

10 

10 

5 
8 

8 9  

/ 

Benlerkungen 

4 ' o m h o r  
n~ hor 

3 ' 8 n i h o r  
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U N D  SPE C I F I S C H E S  GEWICHT 

UEARBEITET VON 

J. LUKSCH UND J. WOLF, 
1'IIOFESSOliEN AN IIEll K .  K. M A n l N E - A K A U E M I E  IN FIUME. 

,AIIS  dem reiclien Beobac.litungsn~nteriale, welches die Fs t e r r e i c l i i s c l i e  E x p e d i t i o n  n a c h  J a n  
M a y e n  u n t e r  L e i t u n g  d e s  lr. k. C o r v e t t e n - C a p i t L n s  E m i l  E d l e r  v.  W o l ~ l g e m u t l i  i r ~ i  Lttufe cies 
% e i t a b  s cli ni t t e s  von J u l i  1882 b i s  A u g u s t  1883 gewonnen hat, wurde uns cine erhebliche Anzalil von 
1)aten tiller die Tomperatur uud das spccifische Gewicl~t des Wassers zur Siclitung nnd Bearbeitung iiber- 
geben. 

Diejenigen dieser Daten, welclie bis zum Anfange des letzlgenannten Monates reiclien, bcziehen sicli zuin 
griisseren Theile auf das S e e w a s s e r  dea jene Inscl bcsplilenden polarell Meeres und nur ~11111 geringeren 
anf die S c l ime lzp roduc te  von  E i s s t i i c k e n  oder auf die Untersnchang der den Lagunen entuornmenen 
Proben, wiilirend die Angaben flir August 1883 vorwiegend auf der Rlickreise gesammelt wurdeii und specie11 
das Niveau auf der Linie Jan may en-Trondlijom betl.effen. 

Wir trachteten der uns gestellten Aufgabe durcli sorgfiiltige Sichtung und Reduotion der Originalauf- 
zejchnungen, dnrch tibersiclitliche Tabellir~lng uud grapllische Darstellung cter Resultate - wobei wir des 
Vergleichcs wegen, die entspreclienden Angaben iiber die Lufttcmperatur einbozogen - endlich durcli eine 
kurze Rerilhrung der iin Verlaufe der Erscheinungen besonders anffallend liervortretenden Bezicllungen und 
Wechselwirkungen, gerecht zu werden. Spiiter tibrigens, zulnd nach Veroffentlicliung der von den aiidern 
Stationen erzielten Resultate, dlirften sich zweifelsohne sowobl neue Gesichtsplui~lrte, als auch einige Modi- 
ficationen der gemacliten Scl~lUsse ergeben. 

Was die G l i  e d e r u  n g  d e  s S to f f e s  anbelangt, so glaubten wir anf Grund einiger, im Verlaufe der 
Bearbeitung gesammelten Erfallrungea an der, durcli die Natur des uils vorliegenden Materialcs gebotcnen 
Dreitheilung festl~alten zn sollen und behandelten dalier auf Basis der zn Jan Maycn gesamn~clteii Ilaten, uutel. 
A die Tempcratur und linter B das sl)ecifitlclie Gewiclit des Wassers, walirend die Ergebnisse der Rlickfahrt 
den Gcgenstand des Anhanges bilden. 

1 Bei dcr W:tlil dieses Ansdrl~ckos blieben wir dor Beeoichnung treu, welcl~e sic11 in dor Rarte ,,Jan MayensU von Dr. H. 
I!fohn sowic in den Journ:~len dor Expedition vorfindct. 

~vtorroicl~isclru Expedition nuf Jan Muyon. 1 
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Da uns als Nichttheilnehmern dcr Expedition die Vertrautlieit mit den stattgehabten Verhlltnissen 
mangelt, so kampften wir haufig mit der Scliwierigkeit die Tragweite der jeweiligen, die Observation 
l)cgleitenden Umstiinde mit einer dem Zwccke gentigenden Sicherheit zu ermessen. Doch fanden wir in dieser 
Hinsicllt die beste Unterstiitzung in den zahlreiclien mtindlich und brieflich gegebenen Aufschltissen, die nns Herr 
Linienscl~iffs-Lieutenant Adolf S o b i e  cz k y, welcher mit der Durchftihrung der hier in Retracl~t kommenden 
Beobachtungen auf Jan Mayen betraut war, auf unsere wiederholtcn Anfrag.cn, in bereitwilligster Weise 
zukommen liess. 

Tl~atsacblich waren die Verhaltnisse, welchen die Forscher auf Jan Mayen begegneteu, ganz besondcrs 
ungtinstige. Bedingen die liydrographischen Arbeiten selbst unter uuseren Breiten und wabrend des Sommers 
einen nicbt geringen Aufwand an Gednld und Ausdauer, so kanlen dort zu Sturm, Seegang und Brandung 
noch strenge KBlte, monatelange Dunkelheit, Schneewehen und Eis hinzu, derart, dass wohl kein unbefangencr 
Beurtlieiler seine Bewunderung der liingebungsvollen Reharrlichkeit verweigern kann, welche aufgehoten 
werden musste, um der Ungunst dcs Wetters die nachfolgendcn langen Zahlenreihcn abzuringen. 

Der Hauptwerth des vorliegenden Materiales ist in der Ausdehnung der Untereuchungen auf alle 
Jahreszeiten und in dcr zum grossen Theile durchgefiihrten strcngen Einlialtung der Periodicitat bei den 
Ablesungen zu suchcn. Hierauf hatte es auch offenbar der verewigtc Polarfahrer W e  y p r e c h t abgezielt, als er 
seinen bahnbrcchenden Ideen durch das Project der arktischen Stationen Ausilruck verlieh, ein Project, dessen 
Verwirklichung zu sehen, ihm nicht vergijnnt sein sollte. Gewiss warcn anch die Ergcbnisse mehrerer cler 
friiheren arktischen Expeditionen reichhaltig, die wissenschaftliche Metliode des Vorganges bei densclben 
einwurfsfrei, ja selbst die Einricl~tung und Ausfiil~rung der vcrn-endctea Iustrumente tadellos, - immer aber 
blicb die allerdings Busserst wiclitige Untersucliung der Abhiingigkcit pbysikalisclier Verhaltnisse von der 
geographischcn Lage und den ijrtlicl~en Bcziehungen vieler, moglicl~st nahe an  cinander gewalilter 
Beobachtungsstationen im Vordergrunde, wahrend die Aufklarung der von Jalires- unci Tageszeit nbhangigen 
periodischcn ~nde rungen  mehr zuriicktrat. Desshalb sab sich der berlillmte Durcl~forsclier des Mceresgebietcs 
zwischen Gr6nland und Norwegen. Director Dr. Mo hn, in seinem Werke: ,,Erget>nisse der Untersucl~nng dcs 
nordischen Mecres 1876l' zum Aussprnclie gedrBngt, dass unsere ISenntnis iiber das winterliclie Verlialteri clcs 
Seewassers noch immer eine mangcll~afte zu nennen ist, wenn auch cinige gute Anl~altspunkte iiber den 
allgemeinen Verlauf der Temperatur vorliegen. 

Indess ~7ollcn mir lioffen, dass die seitl~cr in den fernen Polarregionen gcsnmmelten Erfalirungen aus- 
reichen werden, einige der ftihlbarsten Lucken auszufiillcn und auch :~uf occanograpliischein Gebiete tlcn 
Scllleier von so manchem Naturrathsel zu liiften. 

Jul ius  Wol f ,  
k. k. Professor. 

J o s e f  Luksch ,  
k. k, l'rofessor. 



Die Temperatur des Seewassers. 

1. Die wahrend des Vcrweilens der Expedition auf Jan Mayen dnrchgeftihrten Beobaclitungen der 
Seewasser-Temperatt~r erstreclceii sic11 iiber den Zeitraum vom Anfange Juli 1882 bis znm Ende des gleicli- 
benanntcn Monates 18S3, also iiber mehr :tls ein volles Jahr und sind in periodische und fallweise vor- 
genommene zu unterscheiden. 

Die 11 e r i o  d i  s c h  e 11 B e oh ac11 t u n g c n  bezielien sicliausschliesslicli anf die Meeresoberflache. Sie wurden 
bis 13. Juli 1882 a ~ i f  S. M. Scliiff ,,PolaL' in 20 bis 50 nautischen Meilen Eiitfernung von Jan Mayen, spiiter 
aber am Strande der Mary Muss-Bay - naclist dern StationsgebKude im Wilczek-Tliale - und xwar, so oft 
dies angirig, stets an einem und demselben Orte angestellt. Vom Anbeginn der Arbeiten bis zum 8. October 
nnd dann wieder vom 25. April bis z~um Abschlussc derselben beohachtete man am Ende einer jeden mittleren 
Stunde Localzeit; in dem Intervalle zwischen den angeftihrten llagen aber, nur secl~smal im Laufe von je 
24 Stunden, iiiimlich urn 3, 7 nnd 11 Uhr, so~vohl Vor- als Naclimittags, eine Einschranlcung, welclie durcli 
die erhcblichen Schwieriglreiten bei der Durchftilirung wiuterlicher Observationen beclingt wnrde. 

Die f a l l w c i s c  vorgenomn;enen U n t e r s u c h n n g e n  liatten den Zweck, einige Anl~alfspunlrte fiir die 
Erlcenntnis der Temperatur-Verhaltaisse in dcr Meerestiefe zu schaffen und tiherdies, riic1r;sichtlicl~ der Ober- 
fliiclie, von der Beeinflussong des Landes inijglichst fi-eie Angaben zu liefern. Diese Unt~~suclirn~gen erfolgtcn 
in Sec, jedoch stets in Sicht der Insel, nnd wurden, so oft sich liiezu bcim Anssenden der Boote zn Sclilcppnetz- 
oder Vermessungsarbeiten eine Gelegenheit ergab, ilurchgeftihrt. 

2. Zur Feststellung der Temperatur des Seewassers benlitzte die Experlition folgende I n s  t r 111n e n t e : 
cc) Das nacli Celsius, in Ftinftel-Grade, eingetheilte Queclcsilber-Thermometer , ,Kapel le  r Nr. 60;" 
b)  seclis StUclc l'icfsee-Thcrmometel. nach den1 Systeme ,,Mill el-- C a s  ella," erzeugt von C a s  e l l  a ;  
c) ein in den Wasserschiipf-Apparst cingefiigtes, nach ganzen Celsius-Graden getheiltes, gewiilinliclies 

Queclrsilber-'rhermometer, welclies zur Eruirung der Tiefen-Temperatnren gelegentlich der FSrderung yon 
Wasserproben dienen sollte. 
Ausserdem stauden noch verschiedene Queclrsilber-Tliermometer, ahnlich dem sub a) genannten sowie 

zwei Umkehls-Thern~ometer, constrairt von N e g r  e t t i  & Z a m  b r a (Bltere Anordnung) zur Verftigung. Erstere 
bildeten deli Reservevorratl~ und sollten im Falle der Rescliiidigung des Instrumentes K a p e l l e r  Nr. 60 - ein 
Fall, welcher tibrigens angenehmer Weise nicht eintrat, - zur Verwendung gelangen. Letztere leisteten lceine 
wesentlielien Dienste, da sie zur Bestimmung der vorwiegend beobachteten Oberfliichen-Temperattir nicht 
gut geeignet waren nnd schon bei den ersten Versuchen mangelllaft functionirten, 

Bezliglich desnnter G angef'tilirten, dem Wasserschopf-Apparate eingefiigten Thermonieters ist zu bemerlcen, 
dass neben seinen Angaben in den weitaus meisten Fallen, aucli Ablesungen an Casella-Instrumenten vor- 
liegen, welch letztere wohl als die verlasslicheren betrachtet wcrdeii diirfen. 

Sammtliche Tl~ermometer wurden in1 Laufe der Beobachtungs-Campague in Bezug auf ihre Correctio~ieu 
bei 0" Celsius, so oft als erforderlich, geprlift. Da die Temperatur cles Seewassers innerlialb schr enger 
Grenzen schwanlrte, erachien cine Ausdehnuug der Thern~ometer-Vergleiche auf die Ubrigen Theile der Scalen 
bei der Mehrzalil der lnstrumente als vollstlndig liberfliissig.  brige ens wurden einzelne derselben dennocli 
auch bei hoheren Temperaturen mit dern vom Kew-Observatorium bezogenen Normal-Thermometer 
Nr. C. 2772 in eineni Comparator verglichen. 

Aus der folgenden Tabelle sind von den ermitteltell Corsectioncn jcne ersiclitlich, welche sich specie11 
auf die bentiteten Instrumente beziehen. 

1+ 
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~ a b e l l e  der Thermometer-Correctionen. 

Soferne man von einem einzigen dieser Apparate, Casella Nr. 21.340, absieht, desseil Indexfehler die 
bedeutende Griisse von - 2. l o  erreichte, und welcher nur aushilfsweise beniitzt wurde, karnen den Thermo- 
metern, wie aus der vorstehenden Tabelle er~ichtlich ist, nur n~iissige Correctionen zu, die sich zwischcn den 
Grenzen -I- 0 . 2  und - 0 . 5  bewegten, und rrieistentl~eils das negative Vorzeichen aufwiesen. 

Die kurze Dienstdauer der einzelnen Tiefsee-Instrurnente war die Ursache, warum die Bestimmung der 
Correctionen bei den meisten dieser Apparate nur einmal durcligeftihrt wurde. Die Wahrnehmung einer 
~ n d e r u n ~  dieser Correctionen blieb in Folge dieser Verh%ltnisse ansgeschlossen. 

Siimmtliche ron C a s e l l a  gelieferten Thermometer, warcn von Seite des Co11structeu1.s mit einenl 
'l'afelchen verschen, welches die in Folge eines bedeutendcn hydrostatiscl~en Drnckes cntstellenderi Fclller 
ersichtlich machte. Da jedocli bei den vorliegei~den Untersucliungen nur relativ geringe Tiefen in Frage kamcn, 
90 blieb dieses Tafelchen unverwendet. 

Als nothwendige Z e i t  f t i r  d i e  v o l l s t i i n d i g e  A c c o ~ n m o d a t i o l l  cines Case l la ' schen  Tiefeu- 
'l'hermometcrs an die Tempcratur des tlassclhe umgcbenden Mittelv wurdcn, ge~ttitzt auf die von dcr Expedition 

A 11 in e r lr 11 n g 

Der crstc Verglcich zu TromsB, dic iibri- 
gen xu Jan  3l:Lyen. 

Vcrglichen zn Jan Nayen. 

Verglichcn z11 TromsG; auto 8.M. S. ,Pol:~" 
zur Rlcss~ulg der Obcrfl2chen-Temperntl~r vcr- 
wendet; am 29. J ~ i l i  1852 in Folgc Zerrcissens 
des Qnacltsilberhdens ausser Gcbra~~cl i  go- 
sctzt, nach erzicltcr Herstcll~ing voni 13. bis 
21. Allgust 1882 neuerdings beniitzt und am 
lctztgerlannten Tage durch die See xer- 
schlagen. 

Vorglichcn zuTromso; auf S.M. S. ,Polal' 
vom 29. bis 31. Juli 1882, sodann nnf J:ln 
Mayen voln 1. bis 3. August 1882 aushilfs- 
wcise bcniitzt. Am 21. August 1882 wieclcr 
in Vc~wendung gezogen, wurdo es schon :bn~ 
folgenden Tagc  durch die Sac zcrsclilagen. 

Vergliehen xu Tromsli. Dioscs Inutrumcnt 
gorieth gelegentlicl~ einer Tiofsee-Beob:~ch- 
tung am 29. Juni in Vcrli~st. 

Verglicllcn xu TromsB; vom 3. bis znln 
13. August beniitht, am lctztgenanntcn Tsge  
jcdoch durch Unvorsichtigkcit xcrsclllagcn. 

Vorglichcn za Jan Milayen; vom 22. August 
bie 2. September 1882 varwcndct, A m  lctxt- 
genarliitcn T:~ge wurde dcr Q~~ccksi lbcrf ;~de~l  
(lurcll die s c l ~ w e r c ~ ~  Stossc der R o l l b r : ~ ~ l d ~ ~ n g  
lcuf beidan Seitcn zerrisscn. Die Versuche 

' L n k ~ l u r c h  Schwi~lg~ingen dio Wiedervercinig~~ng 
zu erzielen ge!angcn vorerst nur fur die 
rechte Seite, spater jedoeh auch fiir die linlto. 

Durch Unvorsichtigkcit in Verhlst gc- 
rathen. 
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gemachten Erfahrungen, 8-10 Minuten normirt, welche Zeit hindurch die Instrumente somit im Wasser exponirt 
blieben, bevor man sie zur Ablesung hob. ~ i e  andern Thermometer bedurften zu dcm beregtell Zwecke nur 
eines sehr geringen Intervalls; eine Minute reichte in der Regel schon volllrommen hin. 

3. Die Beobachter waren in der Lage einige jener u ijb e l  s t a n d  e wahrzunehmcn, wclclxe friiher schon van 
mehreren andern Seiten an den in Rede stehenden Index-Thermometern constatirt wurden. Diese ~be l s t andc  
zeigten sic11 am haufigsten bei niedrigen Temperaturen von Wasser und Luft; sie beweisen, dass auch den 
zweckmassigsten und bestdurchdacl~ten Vorrichtungen immer noch Unvollkommenl~eiten anhaften, welche dic 
unausgesetzte Aufmerksamkeit des Beobachters erheischen. 

Mehrfach wurde die oft eintrctende und die Erzielung richtiger Resultate vollkommen ausschliessende 
Trennung des Quecksilberfadens bcmerlrt. Die Wiedcrhel*stellung des Apparates in braucltbaren Zustand gclang 
dare11 energisches Schwingen oder aher durch Erwiirmung und darauf folgende rasche Abkuhlung. Es zcigtc 
sich librigens, dass Exemplare, bei welclien die Trennung des Fadens einmal eingetreten war, eine gewisse 
SJeigung zur Wiederholung dieses ~bels tandes  aufwiesen und daher nur mit lusserster Vorsicht benlitzt cverden 
durften. Auch des Lockerwerdens der Scalatafelchen ~ u l d  der liiedurch bedingten Verscliicbung der Grad- 
eintheilung wird Er\v5hnung gcthan; dagegen zeigten sich lceine pliitzlich eingetrctcnen Spriinge in den 
Anzeigen, ebenso keinc Mangel in dem richtigen Ausmasse der Stiftbeweglicl~keit. Doch muss auch in dieser 
Hinsicht auf die kurze Verwendungszcit dcr einzclnen Instrumente hingewiesen werden. 

4. Die I n s t r u n l e n t c  nacl i  d e m  S y s t c n l e  M i l l e r - C a s e l l a  wurdcn nicl~t nur zur Bcstimmung der 
Tcmperatur in der Tiefc, sondcl,lz auf der Ausreise an Bord Seiner Majestiit Schiff ,,PolaL', sowie splter auf 
Jan Mayen bis Anfangs October 1882 auch far die Beobachtung der Oberflacl~en-Tempemtur verwcndet. 

Hierbei befand sic11 das Instrunlent, urn die schadliche Wirkung der Stiisse hintanzuhalten, in cinem 
innen und aussen mit I(or1r gepolsterten Holzlrastchen derart eingeschlossen, dass nur die Scalaseite unbe- 
deckt blieb. 

Urn die Versenkungund die verticale Stellung cler Vorrichtung im Wasser, ohne Anbriugung eines Lotlles zu 
sichern, wurde der untcre Theil des Gehluses in geeigneter Reise mit Blei beschrvert. 

Vom Octobcr 1882 ab ftilirte nian die Heobachtung der Oberflachen-Temperatur mittelst eiues gewiil~n- 
lichen, auf 0 . 2 "  C. gctheilten Quecksilber-Thermometers durch. Auf diese -4rt scllonte man nicht nur den zur 
besagten Zeit schon empfindlich reducirten Vorratl~ der Tiefen-Instrumente, soildern man umging aucll den 
bedeutcnden Zeitverlust und die vielen Uriznkiimii~lichkeiten, welche durch die Nothwendigkeit einer langen 
Expositionsdauer erwachsen. Das verwcndete Quecksilber-Thcrmometcr wurde provisorisch mit einem I'insel 
versehen und in obenbeschriebener Weise durch einen Rallmen geschtitzt. Unl die Scalaseite des Thermometers, 
sowie den Nullpunkt der Eintheilung auch zur Nachtzcit rasch auffindcn zu kiinnen, ken~~zeichnete man die 
entsprechende Stelle des Geliiiuses auf geeignete Art mittelst Spagat derart, dass es dem Beobachter iuliglich 
wurde, sich schon wshrend der Hebung des Apparates aus dem Wasser mit Sicherheit za orientiren und den- 
selbo'n sofort in die kur scharfen Ablesung gBnstige Stellnng zu schwingen. 

Alle diese Einriclitungen bewlhrten sich im Verlaufe des Hcrbstes, solange die Temperatur der Luft von 
jener des Seewassers nur wcnig abwich, vollstlndig; splter jedoch mnsste dcr Pinsel, wclcl~er seinenl Zwcclce 
nicht mehr entsprach, wicder entfernt und die Ablesung an den1 eingetauchten Instrnmcntc vorgenommeii 
werden. 

5. ~ b e r  die ausserst s c h w i e r i g  e n V c r  h a l t  ni sse,  unter welcllcn gr6sstentheils beobachtet wurde, sowie 
fiber die bezliglich des 0 b s e rv a t i o  n s - V o r g a n  g c  s im Allgen~cii~en gctroiTenen Massnahmen, gibt Herr 
Linienschiffs-Irieiitenant Adolf S ob i  e c z k y die folgenden werthvollen Andeutungen: 

Solange vom Schiffe aus beobachtct wurde, ging die Ucstimmung dcr Oberfliichen-Temperatur in der 
Regel arlstandslos Tor sich. Eg gcnligte, acht bis eel111 Minutell vor dem Eintrittc der Observationszeit das 
Therhometer an einer Leine von den Stcucrbord-Rtistcn aus zu vBrsenkcn und n:~cll Ablauf dcs gcnilgende~l 
Expositions-Intervalles wicder anfznl~olei~ iind den Staud dcr 111diccs sofort abzulcse~l. Dngegen hattc mail ZII 

Jail Mayen  nit er~~stcl l  Il[indenlisscii zu kMmpfen. 



6 ,7; Lulcscl~ ?LVZC% ,L Wolf, 

Bei eisfreiem Mecre drang der Seegang htiufig in die offene Mary Muss-Bucht und erschwerte selbst 
wahrend der gllnstigsten Jahrcszeit die Vornahme der periodischen Beobachtungen. 

Manchmal liefen machtige, mit Gewalt und Gctijse sich brechende Wellen vierzig, ja sechzig Schritte weit 
das Ufer hinauf, welches dann dem Beobachter keinen geeigneten Standpunkt darbot, in dessen unmittelbarer 
Nahe das Wasser einigeMinuten hindureh die zur Eintauchung des Instrumentes niithigeTiefe aufgewiesen hatte. 
Man trieb daher starke, eisenbeschlagene Holzpfiillle zur Ebbezeit in den Strand und iiberdeckte sie mit einer 
secwkts gerichteten Brlicke, von deren ausserstem Ende die Vcrsenkung der Apparate mit gtinstigem Erfolge 
geschehen konnte. 

Indessen nahmen schon in der zweiten Hiilfte Augusts Wind und Seegang dermassen an Iiraft und Aus- 
dauer zu, dass die Brlicke wiederholt zerstort wurde und nach jeder init grossem Aufwandc an Zeit und Mtihe 
erfolgten Wiedel.Zlerstellung nur durch selir kurze Zeit in tauglichcm Zustande verblieb. Man sah sic11 schliess- 
lich genothigt, um die in ltede stehenden Beobachtungcn nicht gSnzlic11 auflassen zu iniissen, neue Wege zu 
versuchen. Am erfolgreichsten erwies es sich nun, das Thermometer mittelst einer Leine an das Ende einer 
Harpunenstange I zu befestigen und dieselbe nach Art einer Augelruthe zu handhaben. In~merhin jedoch blicb 
wiihrend der Zeit, welche das Instrument im Wasser exponirt war, umsomehr Geschick und Aufmerlisamkeit 
nFthig, je hoher die See ging und je ungtinstigere Verhaltnisse im Allgemeinen sfattfanden. Der Beobachter 
musste mit den Wellen bcdeutende Strecken vor- und rtickwarts scl~~citen und hiebei namentlich in dunkler Nacht 
die grijsste Vorsicht aufwenden, um einerseits das Instrument eingetaucht en erlialten und es anderseits dennocll 
vor Beschadigung zu bewabren. Auch bednrfte es einer nicllt unbedeutcnden Scllulung, um nach dem Auf- 
holen die Scaln gentigend rasch in die richtige Lage vor das Auge zu bringen. 

Anders geartet waren die Verhaltnissc in iier kalteren Jalireszeit, bei eingctretener Eisbildung. Ein 
strcnges Festllalten an dem einmal gewal~lten Obserrationsorte blieb da ausgeschlossen. Fanden sich nur lose, 
wenngleich dichtgedriingte Schollen vor, so lionnte wolil in der Regel eine geeigncte Stelle fiir die Beobachtung 
eiitweder Igngs des Ufers oder aber am Eise selbst ermittelt werden. Doch hauften sich manchmal dic 
Schwierigliciten derart, dass der Beobachter im Dunkel der langen Wintcrnacht auf nnd zwischen den sic11 
scl~iebendcn, stossenden und tibercinander thtirrnenden Eisbloclien nicht vorzudringen vermochte und unver- 
ricl~teter Snche zuruckkehren musste. 

Bedeckte statt der losen Schollen eine geschlossene, nicht selten bis an den Horizont reichende Eisdecke 
das Meer, so stellte man eine ftir die Versenkung der Instrumente geeignete ~ffnung, das sogcnannte Wasser- 
loch her. Die Beobachtung gestaltete sic11 sodann ziemlich cinfach; doch war die Dauer der Ausniitzbarkeit 
eines solchen Loches, infolge der auf die Eisdecke unausgesetxt einwirkenden Winde und Stromungen, keine 
lange. Die weitaus grossere Zahl der gemachten Ablesungen wlirde tibrigens unter den frliher erwahnten Um- 
standen gewonnen. 

Am giinstigsten gestalteten sich die Verhaltnisse, wenn das Eis bei SUdost-Winden seewarts getrieben 
war und sich am Ufer ein festsitzender Eisfuss gebildet hatte, der sich zuweilen mit einem Ihfenquai vollends 
vergleichen liess uud auf welchem sic11 vortreffliche Beobachtungsplatzc vorfanden. 

Die sehr niedrige Lufttemperatur bewirkte im Laufe der ganzen Winterzeit an allen jeweilig offenen 
Stellen, sowie an den aus dem Wasser gellobenen Instrumenten eine Susserst rasche Bildung von Eisbrei, wess- 
halb man, bei Einlialtnng des gewohnlichen Observations-Vorganges, irn Besonderen bei Verwendung des Pinsel- 
thermometers, Gefahr gelaufen ware, den gei~ahertcn Warmegrad jenes Gascbes statt der Sceternperatur 
abzulesen. Man befreite daher, wie schon Artikel 4 erwahnt, das Thermometer von den urnhiillenden Wollfaden 
und den Umstand benlitaend, dass der Seegang in der Regel vom Eise erstickt war, tauchte man das Instrument, 
nach Hinwegraumung des Eisgasches von der Meeresoberflache, ohne Leine, directe mit der Hand in das 
Wasser. Die Ablesung geschah dann am noch versenkten Instrumente, dessen Gefiiss 20-30"" unter den1 
Niveau gehalten wurde. Die auf diesem Wege erzielten Daten liessen an Exactheit nichts zu wlinschen librig. 

Die Leine mass 3 bis 4, die Stange 4 bis 5 Meter. 
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llittags. 
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R1itt:~gs. 
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l l e o b : ~ o l ~ t ~ ~ n g c ~ ~  ir11 I3egi1111c dcs 
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J. Lz~lcsch fdnd J. Wolf,  

Novembe~* .1882. 

Jan Mayen: Mittlere Ortszeit. 

A ~ l l ~ l e l ' l < ~ ~ ~ g  Monats- 
tag 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

g. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

. I ? .  

18. 

19. 
20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 
28. 

29. 

30. 

Alittcl 

Tiiglirlic 
S c h \ v n n k u ~ ~ ~  

, ( n p a r i o t ~ i s c ~ ~ )  

0.2  

0.8 

0 '4  
0 ' 2  

0 . 2  

0 . 1  

0 '2  

0 .1  

0'5 

0'5 

0.1 

0.3 

0 '4  
0 . (i 
0.6  

0 . 2  

0 . 2  

0.2 

0.3 
0 . 1  

0 ' 2  

0.5 
0 ' 2  

0 ' 3  

0 '4  

0 .3  

0 3 
0 '0  

0 . 6  

0 4 

0.32 (0.04) 

Vcrii1111cr- 
RIittcl l iellkeit d o r  

S t 11 11 d e n p. .m. 

3 1 7 I 1 1  

+0'58 

S t u n d c ~ l  :L. m. 

3 7  1 1 1  
rrnges~nit tr l  

0.11 0.7 

1.3 
1.2 

1.1 

2.0  

0.9 

0.9 
0.8 

0.6 

-0.1 

0.0 

0.0 

0 - 3  

0.4 
1.0 

0.9 
0 .0  

0.8 

o 8 

0.8 

0 .8  

0.6 

0 . 2  

0.0 

-0.2 

-0'4 

-1.2 

-1.2 

- r a 3  
-1 .4  

+0'35 

0.5 
1 .0  

1 . 2  

1 '0 

1 .1  

1.0 

1.0 

0.8 

0.8 

0.4 

0.1 

-0.4 

0.5 
0.0 

0 .8  

0.8 

0.9 
0 .8  

0.8 

0.8 

0.7 

0.4 

0.4 
0 ' 2  

-0.2 

-0.6 

-1-0 

-1.4 

-1.2 

-1.8 

+0'33 

+0.6 

- to 's  

+1'6 

+1.2 

+ 1 ' 2  

+ r s o  

+ I - o  

+0.8 

+ I ' O  

+oa4 

0.0 

---0-1 

+0.2  

+0 '2  

+ o - 4  

+0.8 

+ 1.0 

-1-1-o 

+oe7 

t o . 8  

+oaY 

+oa7 

+0'2 

+o' I 

0.0 

-0.6 

-0.6 
---.r.q 

-0.9 

I 

-I-0'37 

0 '5 

1 .3  
1.2 

1 '0 

1.1 

1.0 

1'0 

0.9 
0'8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

0.8 

0 . 7  

1.0 

0 .8  

0.8 

1.0 

0.9 

0.6 

0.6 

0 ' 2  

-0'1 

-0.1 

-0.5 

--1.1 

-1.5 

-1.4 

-1.6 

i-0.35 

I 
0.6 

1 ' 2  

1'5 
1 ' 2  

1.0 

0.9 
1.1 

0.8 

1.1 

0 ' 2  

0.0 

-0.1 

0.3 

0.5 
0.6 

0.8 

1.0 

0.8 

0'7 
0 .8  

0.7 
0 . 2  

0 .2  

0 ' 2  

0 - 2  

-0.6 

-0.8 

-1.6 

-0.8 

-1'4 

+OeC7 

-1-1'03 

+ l a 3 5  
+-1'10 

1-1'07 

4-0.97 
+ I ' O O  

f0 .82  

-1-0.85 

+oa2o 

+o-03 
--0.10 

-t0.38 

1-0'55 
-1-0.72 

+oa87 

+0.93 

-1-0'83 

4-0.78 

1-0.82 

-to'72 

t-o.50 
- t 0 . 2 7  

+oso7 
-0.08 

-0'57 

-0.95 

-1.45 
-1.15 

-1'57 

-I-0'35 

0.6 

0'9 

1'3 
1 ' 1  

1.0 

1.0 

1.0 

0.8 

0.8 

0.3 

0.1 

0.0 

0.4 
0 '8 

0.8 

0.9 
1.0 

0.8 

0.7 
0.8 

0.7 

0.5 

0 '4  
0.0 

-0.2 

-0.7 

-1.0 

-1.6 

-1.3 

-1.8 ------- 
-I-0.34 

0'45 
0.32 

0.25 

0.03 

0.10 

0.03 

0.18 

0 '03  

0 65 

0.17 

0.  13 

0.48 

0 ' 1 7  

0 . 1 7  

0.15 

0.06 

o 10 

0.05 

0.04 

0 '  10 

0 .22  

0.23 

0 ' 2 0  

0.15 

Os4!) 
0.38 

0.50 

0.30 

0'42 

0.22 



December 1882. 

Jan Mayen: Mittlere Ortszeit. 
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Jiinna.18 1883. 
J a n  Mayen : Mittlere Ortszeit. 

Ttr~qeratu?- und spec~sches  Geu~iclrt cles Seewassers. 

E%brzcaj* 1883. 
Jan  Mayen : Mittlere Ortszeit. 



J. Lzrlcsch und J. Wolf, 

Jan Mayen. 

l'enzpcratur zcnd spem3sches Gezoicht des Seewassers. 17 
Mittlere Ortszeit. April 2883. 

iiutorroiclliecho Erpoditiop auf Jan Mnycn, 



J. Lzclcsch und J. Wolf, Z'eljzperatur utzd s~~ec@sches Gewicht des Seewnsse~s. 19 
Mittlere Ortszeit. Jan Mayen. 

7 
Monats- 

ta6 

I. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Mittel 

Ji6l.i 

, 

I 
-0.7 
-1.2 

-0.7 
-0.7 
-0.6 

-1.0 

-0.9 
-1.0 

-1.0 

-0.7 

+0 '3  
+ o e 7  
$0 '5  
-0'4 
-1.1 

$ 0 ' 3  
-0.4 
+o'z 
+o-3 
+ 0 ' 4  

-1-0.7 
+0 '7  
+ o V 6  
+0 '7  
f o . 8  

+ I  o 
f I . 5  
+ z . z  
$ 2 . 2  

+2 '4  
+o.17 

1883. 

S t u n d e n  p. n ~ .  S t u n  d e n  a. m. 

-0.8 
-1 '2  

-1.1 

-0.1 

-0.8 

-0.7 
-0.6 
-0.7 
-0.7 
-0.6 

f O ' I  

f 0 . 6  
-!-0.6 
-1'4 
-1.1 

-0'1 

-0.5 
+0 '6  
+o .4  
+o 7 
3-1'0 

+ o n 9  
+0.5 
+ o . 6  
-0.2 

+ I ' Z  

+ 1 ' 2  

$ 2 ' 5  
-+2'3 
f 2 . 7  ---- 

+ o ' 1 9  

9 ) 1 0 1 1 1  

-0.8 
-1.1 

-1.1 

-0.1 

-0.7 

-0.8 
-0'6 
-0.8 
-0.7 
-0.7 

+ O ' I  

+ o a 8  
+0.7 
-1'4 
-0.9 

-0'4 
-0.4 
+ o a 4  
$ 0 ' 7  
+ o S 7  

3-1'4 
+ o a 9  
+ 0 . 7  
4-0.6 
+0.4 

f 1 . 3  
f I ' 2  

f z . 5  
-1-2 4 
f 2 . 8  

+0 '24 

-0.8 
-1'0 
-1.1 

+ o ' z  
-0'7 
-1.0 

-0.8 
-0.8 
-0'7 
-0.6 

+0'2 

+ o a 9  
+0'7 
-1'2 

-0.7 

-0'3 
-0.3 
+0 '7  
S o . 9  
+0'7 

+ 1 ' 4  
+ o e 9  
+ 0 . 7  
+ o a f  
+ o S 4  

-1-1.3 
+ I ' 3  
+z '6  
+2-5 
f z - 9  

+o.30 

-0.7 
-1'3 
-1.1 

-0.2 

-0.8 

-0.8 
-0.7 
-0.7 
-0.8 
-0.7 

-0'2 

+ o e 8  
+ o . j  
-1.6 
-1.3 

-0'2 

-0.6 
+ o e 7  
$ 0 . 4  
+0'4 

+ I ' I  

+ 0 9 G  

+ 0 . 3  
$0 .5  
+ o a 3  

+ I . O  

4-1'1 

-+2.4 
+ 2 ' 4  
+z '5  

+oe12  

3 .3  
3 - 5  
2.7 
2.0 

3.1 

3.1 
3 ' 6  
3.4 
2.9 
3 .1 

2.9 
1 .3  
0.1 

1.1 

3.0 

3.3 
3.3 
3 - 3  
3 '4  
3 . 2  

3 ' 4  
3 '9  
4 .0  
4 '6  
4 '2  

3 '3  
3 .4  
3 - 8  
4 '5  
4 '6  
4 .9  ----- 

3.25 

-0.6 
-1'2 

-0.6 
-0.7 
-0.7 

-0.9 
-0.9 
-0.9 
-0.9 
-0.8 

f O ' 2  

+ o e 7  
+0 '5  
-0.4 
-1.1 

0.0 

-0.7 
+o.z 
+ o . z  
+ 0 . 3  

~ o . 8  
+oag  
+ o  7 
1-0.9 
+ 0 . 5  

+ I . O  

+ I ' 5  
+2.3 
f 2 . 3  
+ z  4 

+o.17 

-0.9 
-0.9 
-1.0 

+o '2  
-0.7 

-1.1 
-0.7 
-0.9 

-0.3 

f 0 . 4  
+ o S 9  
1-0.8 
-1'3 
-0.7 

$ 0 ' 3  
0.0 

+ o m 8  
+ o - 6  
f-0.9 

+ 1 . 5  
+ I . O  

f 0 . 6  
+o.6 
-+oe7 

+ I ' Z  

+ I ' 3  
+2 '5  
+ 2 * 5  
f-2'9 -- 

+0.35 
~. 

-0.7 
-1.1 

-1.1 
-0.6 
-0.9 

-0.9 
-0.6 
-0.9 
-0.8 
-1.0 

-0.1 

+0.5 
+o.6 
-1'3 
-1.1 

-0'2 

-0.7 
+oe6  
+o '4  
+ 0 . 2  

+ I ' I  

f 0 . 5  
+ o 3  
f o . 7  
+ 0 . 4  

$0'7 
i I . 5  
f 2 . 1  

+ z S r  
+ 2 ' 2  

+O.O(i 

3 .3  
3 - 5  
2 .6  
2 .0  

2.9 

3.2 
3.8 
3.5 
3.0 
3.0 

2 - 7  
1 . 3  
0.1 

1 ' 2  

3 . 1  

3 .4  
3 . 4  
3.2 
3 ' 0  
3 .9  

3 '5  
3 . 9  
4.8 
4 '5  
4 ' 3  

3 ' 3  
3 .0  
4 .3  
4 ' 3  
4 .5  
5 '1  

3 -28  

3 .0  
2 . 8  
2.0 

1 .6  
2 . 4  

3 .0  
3 ' 4  
3.1 
2 . 2  

2.7 

2 - 9  
1 . 7  

0 .2  

1 .7  

3 .2  
3.0 
2.6 
2 '7  
2.7 
2 '8  
3 ' 4  
3 .7  
4 . 3  
3 '7  

3 .7  
3 . 0  
2.6 
4 '4  
4 .2  
3.7 

2.79 

2.9 
3 - 1  
2 . 3  
1 . 6  
2 . 7  
2 - 8  
3'5 
3.1 
2 .3  
3 '0  

3 .0  
1.6 
0.2 

0 . 3  
2 . 2  

3.1 
3 . 2  
2.9 
2 .8  
3 . 4  

2'9 
3 .8  
4 .1  
4 .6  
4 '0  

3 '9  
3 .1  
3 .1  
4 ' 5  
4 ' 3  
4.2 2-4'4 

2.98 

-0-7 
-1.1 

-1.1 

-0.4 
-0.6 

-0-8 
-0.5 
-0.8 
-0 8 
-0.9 

-0'2 

+ o * 6  
+ o . g  
-1'3 
-1.4 

-0'3 
-0.5 
3.0'7 
+o'3 
+ 1 ' 3  

+ I . O  
+ o e 5  
+ 0 ' 3  
+oa5 
f o . 2  

+ o  9 
+ I ' 3  
+ z ' z  
-1-2'3 
+ 2 ' 4  

+o.13 

-0.7 
-1'2 

-1.1 

-0.8 
-0.6 

-0.9 
-0.8 
-0.9 
-0.9 
-1.0 

-0.2 

+ 0 . 6  
+o-6 
-0.7 
-0.9 

-0.1 

-0.5 
0.0 

+o . r  
+ 0 ' 4  

i -0 .9  
+0 .8  
+ 0 ' 4  
f o . 7  
+ o a 7  

+ o - 8  
+ I ' 5  
+ 2 . 4  
+2'3 
+ z - 5  - - -  

+ O . I I  

3 . 9  
3.1 
2 .3 
1.9 
3.1 

3.1 
3 ' 9  
3 .4  
3 .0  
3.0 

2.7 
1 . 1  

0 . 1  

1.5 
3 .3  

3 .3  
3 - 3  
3.0 
3 ' 0  
3.7 

3'7 
3 '7  
5 .0  
4 ' 6  
4 '5  

3 . 1  
3 .1  
4 '5  
4 ' 3  
4 ' 7  
5.2 

3.29 

3.1 
3 .4  
2.7 
1 . 8  
3 .1  

2.7 
3'5 
3 . 3  
2.5 
2'7 

3 .1  
1.5 
0 . 3  
0.5 
2.7 

3.1 
3 .4  
3 . 3  
3 '1  
3.8 

3'1 
3 . 8  
4 2  
4'7 
4 ' 5  

3 ' 4  
3.5 
3 ' 4  
4 '3  
4 ' 7  
4 .4  

3-15 

2 8  
2.9 
2 . 2  

1 7  
2.6 

2.8 
3 . 3  
2 .9  
2.4 
2 . 8  

3 . 0  
1 . 6  

o ' o + o ' z  
0 . 2  

1 .9  

3 - 2  
3.2 
2.7 
2 '8  
3.1 

2 '9  
3 .7  
4 .0  
4 . 4  
3 '9  

3 . 9  
3 . 1  
2.9 
4 ' 3  
4'1 

2.88 

3 . 1  
3.5 
2.5 
1.7 
3.1 

3 . 0  
3 . 4  
3.2 
2 . 2  

3 . 1  

2.9 
1 .7  
0 . 3  
0 . 3  
2.5 

3.2 
3 - 3  
3 - 1  
2 9  
3.7 

3'1 
3 '9  
4.0 
4 . 8  
4 ' 1  

3'6 
3.3 
3 .2  
4 ' 4  
4 '5  

3 -10  

2 . 8  
2'9 
1 .8  
1 ' 3  
2 . 1  

2.5 
3 '5  
3 ' 3  
2 . 2  

2 '9  

2 ' 4  
2.4 

1 .5  

2 . 4  
3.1 
2'7 
2.5 
2'4 

2'9 
3 '1  
3 . 6  
4 ' 3  
3 '3  

3 .7  
2.7 
2 '6  
4 '1  
3 '9  
3 '5  

2.66 

2'7 
2 '9  
2 .5  
1 .4  
1 . 9  

2 . 3  
3 ' 4  
3 .1  
2 .1  

2'7 

2.5 
2 . 2  

0 .1  

0 . 0  

1.5 

2.5 
3.0 
2.7 
2 .4  
2 . 4  

2'9 
3 .1  
3 - 4  
4 '3  
3 '3  

3 ' 8  
2 - 6  
2.5 
4 '0  
3 '7  
3 '5  - 

2.63 

- 
I. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7 
8. 
g. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

-0.8 
-0'7 
-0 8 

0.0 

-0.8 

-1.1 

-0.8 
-0.8 

-0 .6 -0 .4  
-0.9 

+0'3 
+ I ' I  

+o '9  
-1'4 
-0.6 

0 '0 

0.0 

+ 0 9 8  
+ o - 4  
+ 0 ' 9  

+ I  5 
+ I . I  
+ 0 . 8  
$ 0 . 5  
+ o ' 8  

+ 1 ' 4  
$-1'3 
+2  5 
+ 2 ' 4  
+2.9 - 

+0'35 

3.3 
3 .4  
2.7 
1.7 
3.0 

3 . 0  
3 ' 4  
3 . 3  
2.7 
2 '4  

2.7 
1.6 
0 '3  
0 '7  
2.8 

3.3 
3 .3 
3.2 
3 '2  
4 ' 0  

3 '2  
3 ' 8  
4.3 
4 5  
4 '5  

3'5 
3 . 6  
3'5 
4 ' 4  
4 ' 7  
4'5 

3 '18  

-0.6 
-1.1 

-1.1 

-0.8 
-0.6 

-0.9 
-0.8 
-0.9 
-0.9 
-0.9 

-0.2 

+oe6  
f o . 5  
-0'9 
-1.0 

-0'3 
-0.0 
+ O . I  

+o.z  
+ o S 3  

+ I - o  
+o.9 
+o-5 
f 0 . 8  
+ o e 8  

+0 .7  
+ I ' 4  
+ 2 . 1  

f 2 . z  
+ 2 . 3  

+ o  09 

2.9 
2'9 
2.0 

1 .2  

2 .2  

2.8 
2.9 
2 .9  
2.5 
2.9 

2.4 
2 . 4  

- 0 ' 1 - 0 . 1  
0 ' 0 - 0 ' 1 - 0 ' 1  

1.7 

2.7 
3.1 
2 . 9  
2 ' 5  
2.6 

3'1 
3 '3  
3 .7  
4 '1  
3 '5  

3 '9  
2.9 
2.7 
4 '1  
4 '1  
3 '3  

2.71 

-- 
-0.7 
-0.7 
-0.8 
+ O ' I  

-0'8 

-1.1 

-1.0 

-0.9 
-0.2 

+o '7  

+0'4 
+ I * I  

+ I ' I  

-1'1 

-0.5 

+ 0 ' 2  

f o . 3  
+o'g 
+o '4  
1-1'1 

-+1*4 
+ I ' I  
+ I - O  

+0'7 
f o . 7  

+ 1 ' 4  
4-1'4 
f z . 4  
+z '5  
+3 '1  - 

+Os48 

2 1 3 1 4 1 5 1 G 7 8  

-0.7 
-1.1 
-1.1 

-0.7 
-0.9 

-1.0 

-0.7 
-0.9 
-0.8 
-0.9 

-0'2 

+o .7  
+o.5 
-1'3 
-1.1 

-0'3 
-0.7 
+0'5 
f 0 . 3  
+O.P 

+ I . O  

f o . 8  
+0 '5  
+o.9 
+0.5 

+ 0 . 8  
f I ' 3  
S z . 1  
f 2 . o  
+ z - 3  

+o-07 

3 - 0  
2.9 
1.9 
1 ' 4  
2.3 

3 . 1  
3 '2  
2 .7  
2 .3  
3 '0  
2 '6  
2 .1  

-0'1 

1.7 

2.9 
3 ' 2  
2 . 8  
2 ' 7  
2.7 

3 .1  
3 '2  
3 - 7  
4 .4  
3 '5  

3 ' 6  
3 - 0  
2 9  
4 ' 3  
4.2 
3.6 

2-77 

2.4 
2'7 
2'3 
1.6 
2 .3  

3 . 0  
3 ' 5  
3 .2  
1.9 
2'7 

2'5 
2 . 2  

0 . 2  

0 '0  

1 '6  

2.4 
3 .2  
2.9 
2 ' 3  
2 . 2  

3'0 
3 '1  
3 .6  
4 ' 1  
3 '1  

4'0 
2.7 
2 .6  
4 '3  
3 .5  
3'3 

2.66 

f z . 4  
+ z a 8  
+ 2 ' 5  
f 1 . 6  
+ 2 ' 2  

+z.g 
$ 3 ' 4  
1-3'3 
+1'8 
f z . 9  

+2 .8  
f z . 3  
+ o S 6  
+ 0 ' 2  

+1 .6  

+ z a 8  
+3*2 
+ 2 . 9  
+ 2 ' 5  
f z . 5  

f 3 ' 1  
+3'2 
+3 .6  
+4 '2  
-1-3'0 

f 4 . 0  
3-2.9 
+ z - 5  
+ 4 ' 3  
+3.8 
-1-3'4 

l \ [ i t t o l + z 7 5  

2 . 5  
2.7 
2'5 
1 . 4  
2 . 1  

3 .1  
3'5 
3.4 
1 '8  
2.9 

2.7 
2.3 
0.4 
0'0 

1'5 

2 .5  
3.2 
3 '0  
2.3 
2 .3  

3 '1  
3 '2  
3 .6  
4'3 
3 '2  

3 .8  
2 - 8  
2.5 
4 ' 3  
3.6 
3 ' 4  

2'70 

-0.7 
-0'7 
-0'7 

0.0 

-0.7 

-1.0 

-1.1 

-0.7 
-0.6 
f o e 8  

4-0'4 
+ x ' o  
+ I - O  

-1'2 

-0.4 

4-0'2 

f o . 5  
+ 0 ' 9  
+ o V 4  
+ I ' O  

+1 '3  
f 1 . 2  
+ I - o  
+oV7 
+ o a 7  

f 1 . 4  
4-1 '2 

+2 '5  
+ 2 , 4  
+ 3 - I  - 

f o . 4 6  

- 

-0.7 
-0.7 
-0.7 
+o 'z  
-0.6 

-1.0 

-1.1 
-0.8 
-0.6 
+ I - o  

+0'3 
+ I . I  

+osg  
-1'2 

-0'4 

+0 '4  
1-0'3 
+0'7 
+o.z  
+0.9 

+ I . Z  

+ I - 2  
+o.8 
+o.8 
1-0.7 

+ I . Z  

f I ' 3  
+z 5 
+2.5 
+ 3 ' z  - 

+0.45 
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Die vorstehende T a b  c 1 l e I, welche nunmclir in Besprecllung zu ziellen ist, entl~%lt, wie ill& ijberschrift 
besagt, die in Celsius-Gradcn ausgedriickten Resultate der Stationsbeobachtungen iiber die Temperatur der 
Meeresoberflache, und zerfallt der Anzahl der Observationsmonate entsprechend in 13  Theiie. ' 

In jeder dieser Theiltabellen gibt die Verticalcolonne ,,Mittelu die aus den 24, beziehungswcisc Gtlg- 
lichen Ablesungen gebildeten arithmetischen Durchschnitte; die gleichbenannte Horizontalzeile dagegen ilic 
in derselben Weise abgeleiteten Werthe fur die den einzelnen Bcobachtungsstunden im Laufe eines jedcn 
Monates zugekommenen Warmegrade. Das gen~einschaftliche Mittel der in beiden soeben erwnhnten Reillen 
enthtlltenen Zahlen wurde als Monatsdurchschnitt angenommen.' 

Dort, wo nur vereinzelnte Beobachtungsdaten fehlten, ersetzten wir sie zur Gewinnnng besserer Resultate, 
durcll eingeschaltete Zahlen, welche im Drucke mi  t i t  a l i  q u  e T y p en  dargestellt sind; wo aber bedeutendere 
Auslassungen die Interpolation zu unsicher machten, musste selbstrcdend hievon abgeschen, ja  mancli~nal sogar 
ljbcrhaupt auf die Berechnung von Durchschnittswerthen ganzlich verzichtet werden. 

Wichen wir sonst in irgend einer Keise von dem gewijhnlichen Vorgange der Mittelbestimmung ab, so 
ist dies in der Colonne , ,Anrnerk~ng[~ specie11 hervorgehoben. 

Die ,,Vcrlnderlichkeit der Tagesmittclu drlickten wir durch die Differenzen der in der Vertica.lcolonnc 
,,Mittel" gebrachten Zahlen aus, wahrend dic ,,tagliche Schwankung" als Unterschied der griissten und kleinsten, 
im Laufe von 24 Stunden beobachteten Temperaturen berechnet wurde. 

Auch von den Zahlen dieser beiden Colonnen sind die arithmctischen Mittel i n  der uuteren Zeile vor- 
gemerkt. Die dortselbst eingeklammert angegebene tagliche Schwankung bezieht sich auf die Durchschnittc 
der den einzelnen Stunden zukommenden Temperaturen. 

Es muss noch bemerkt werden, dass durch die Einreihnng der Anfangs Juli 1882 an Bord Seiner Majestat 
Schiff ,,Polau vorgenommenen stiindlichen Ablesungen (Artikel 1) in die TheiltabeIle f i r  Juli 1882, eine 
Ungleichfcirmigkeit beiilglich der Reobachtungs-Localitlt eingetreten ist. Doeh dtirfte dies die Richtjgkeit des 
Monatsnrittels nur in sehr gerjngem Ausmasse tangirt haben, da aus den im folgende~i Jahre 1883 gepflogenen 
Untersuchungen hervorzugehen scheint, dass in diesem Monate der Unterschied zwischen den Temperaturen 
knapp unter Land und in jenen offener See nur ein sehr geringer ist. (Artikel 18.) 

Es erscbien zweckm%ssig, die Mittel in zwei Decimalstellen anzugeben. 
Die monatlichen Extreme sind besonders gekennzeichnet. 
Sammtliche Zahlen sind bereits corrigirt. 
7. Die vorliegenden Ablesungen zeigen, wie dies bei Daten, welche sic11 auf die Seetemperatur beziehen, 

in vorhinein zu erwarten stand, relativ geringe Schwankungen und Unregelmassigkeiten. Immerhin aber 
muss auf die ausnahmsweise, hie und da schon innerhalb des kurzen Zeitraumes von e i n e r  Stunde atifge- 
tretenen Temperatur-~nde~-ungen hingewiesen werden, welche im Sommer nicht selten 1" C., ja  selbst 
noch dariiber erreichten. Einige Reispiele hieriiber seien hervorgehoben: 

Wir finden am 3. Juli 1882 Nachmittags: Sh + 3.5", gh 1.3", loh 1.7",  11" 3 . 4 '  C., alsq e i n e ~ n d e r u n g  
von 2 . 2  und eine solche von 1 . 7 "  C. Gleich am folgenden Tage zeigten sich ahnliche Erscheinuogen. Vor- 
mittags: 6'' 3 .4")  Y h  l S 6 " ,  8" 2.2")  gh 3 .2"  C.,  was Differenzen von 1 - 8 , 0 . 6  und 1 . 0 "  C. entspricht, dann 
Nachmittags: 3h 1 . 7 " ,  411 0 .0"  und endlich um 5h 1 . 4 "  C., also Differenzen von 1 . 7  und 1 - 4 "  C. 

Am 8. desselben Monates um 1" 11. m. betrug die Ablesung 2.0°, in der folgenden Stunde dagegen 
-0.2", am 21. urn 4h p. m. 1 Om, um 5h p. m, -0.5", urn 6l' p. m. aber 2 .0"  ; wir haben also abermals 
Sprlinge von 2.2, 1 . 5  und 2 . 5 "  C. 

Fiir August sei beispielsweise die auffallende ~ n d e r u n g  vom 14. llh a. m. 3 . 3 "  auf Mittag 1.8" ange- 
fiihrt; fiir September am 5. 411 a. m. 2.7", 5" a. m. l 8" C., weiter fur Mai 1883: am 7. gh a. m. - l -5" )  

1 In Folgc der Deoimalcorrecturen oder dcr Liicken im Beob:~chtungs-Materiale wiesen hie und du die Mittol der in den 
beiden erwahnten Rubliken befindlichen Zi~lilen kleine (als irrelevant xu betraclltende) Unterschiede :id. In diesen Fallen wurdc 
stet8 der Dnrcllschnitt der, der Verticulcolonno zugelliirigen D:~ten aufrecl~terh.zlton. 
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10"a.m.-2.3", 11"a.m. 1 .5" ;  an122.Mittag+0.1° 1"p.m.-l.OO, 2"p.m.+0~1° ' ;  am23.Sha.rn.+0-lo, 
9"a.m. - 1.5";  ftir Juni 1883 am 10. l l 'p.m.-0.9,  2"p.m. + 0 .7" ;  am 13. 6" p.m. + 0-7" ,  7"p.m,- 
0.2") endlich am 20. urn 6" a. m. + 0.2, 7" a. m. + 1.3,  8" a. m. + 0.4. Die zuletzt angeftilirten Tempe- 
raturen ergeben Differenzen von: 1.5, 0.9, 0.8,0.8,  1.1, 1.1, 1.6, 1.6,  0.9, 1.1 und 0.9". 

Die Entfernung odcr Annaherung von Eismassen, im Vercine  nit den irn Gebietc von Jan Mayen statt- 
findenden meteorologisclien Ersclieinungeri im Allgemeinen, mogen l~ieflir immerhin d s  ausreiclie~~de Urs:~cheu 
hingcstcllt werden. 

8. Hieran reihen sich naturgemass die in der letzteu Verticalcolonne der Tabclle I enthaltenen 
t a g l i  c11 en S c 11 wan  k u n g  en. In die folgende %usammenstellu~ig dersclben wurden auch die cntsprechende~~ 
Daten iibcr die Lufttcmperatur einbczogen: 

Monnt 
- . - m y  
Juli 1882 , 
August 11 

September ,> 
October ,, 
November ,., 
December ,, 
Jiinner 1883 
Fcbruar ,, 
Marz 11 

April 17 

Mai 11 

Juni 27 

Juli 77 

1 Man wiire besoliders liier goneigt an einen Scliroibfchler zu denken; doch bcweiscn die weiter nngcfuhrten Beispiclo 
zur Geniige die Mb2lichkeit dor vorgeluerlcten Zalilen. Aucli sei bemerkt, dass die Correctnr der 1 Ulir-Angabe auf +0.1 oder 
doeh a ~ i f  -0.1 das Tagesmittel weder bedoutend noch vortheilhaft andcrn wiirde, wiihrund selbstredond dar Einfluss dioscr 
Corractur nuf das Monatsmittel weit unter dio Fehlcrgrenzo fielo. 

2 Vergl. Tab. I. 
3 Volt den beiden Juli-Ang:tboll (1882 und 1883) iut das :~l.ithmotischo Mittcl: 1.65 (Colonno ,Nittelu), n~~fgcnomrnon. 

Mon:~t Mittcl M:~ximum Minimuni 
. -r -' - .- - 

[ Juli 1882 . . .  3.61 7 .6  1 . 3  

% 
&I 

August 77 2-85 6 . 4  0.8 
September ,, 3.51 7.6 1.1 
October ,, 3.12 6 .6  0 - 6  
November ,) 3.16 1 1 - 6  0.G 

2 December ,, 5 - 6 9  15.0 1 - 2  
&I 5 Janner 1883 . . .  6-81 2 2 - 9  1.0 
Ed 
$ \ Februar ,, 4.59 16.5  1 . 4  

Mtirz n 5 -94 21.2 1 - 7  
f April n 4.69 12.0 1 . 3  

Mai n 3 - 7 3  7.7 0 . 9  
Juni n 3.38 6 .9  1 . 4  

\ Juli 97 3 .14 7 .5  1 . 3  

Jahr a . . . . . . .  4 . 2 4  22.9 0 .6  
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Monat .- 
/ Juli 1 8 8 2 .  . . 

August ,, 
September ,, 
October ,, 

3 November ,, 
December ,, 

i 
Marz + 2 .1  
April + 4 . 3  
Mai + 3 . 2  
Juni 97 + 7 . 1  
Juli + 8 . 4  

Aus dieser Zusammenstellung sind die engen Grenzen ersichtlich, zwischen welcllen sich die Ternperatur 
des Jan Mayen bespiilendcn Meeres bewegt, da das Mittel der monatlichen Differenzen nur 2 .7  " C. betragt. 
Der hijchste bcobaclitete Wlrmegrad + 5 . 2  fie1 auf den 31. Juli 1883 (4-5" p. m.); der niederste dagegen 
- 2 . 4  auf den 13. (11" a. m. und 3" p. m.), 15. (3l' a. m.) und 30. December 1882 (7'' a. m.), endlich auf Jeu 
23. Februar 1883 (7" p. m ). 

Die Totalamplitude also, so weit sie sich aus den vorliegenden Beobachtungen ergibt, beschrankte sich 
auf 7 - 6 "  C. W e i  der Luft dagegen listte man - der besseren Vergleiclibarkeit wegen nus die sttindlichen 
Ablestlngen und nicht die Daten des Maximum- und Minimum-Thermometers in Betracht gezogen - eine 
mittlere monatliche Differenz von 18-5" ,  die Totalscbwanlruug aber zu 3'3.6" C. 

Bekanntlich gibt G. K a r s t e n  die Erstarrungs-Temperatur vom Seewasser mittleren Salzgellaltes 
zwischen - 2 .3  und - 3.0"  C. an, und es ist ersichtlich, dass die niedersten der betrachteten Extreme 
immer nocli zwisclien diesen Grenzen bleiben, ja  die untere derselberi auf Jan Mayen gar nicht erreicht wurde. 
Bekanntlich steht dies im Einklange mit den Anschauungen Moll n's nnd W e  y p r e  ch t's. ' 

Dieim vorigen Artikel 1iervorgehobeneBezieliung der taglichen Schwankungen zu den Jalireszeiten besteht 
nach den eben zusanimengestellten, mit ,,Differenzll tiberscl~riebenen Zahlen aucli fur die monatlichen Aende- 
rungen, wenngleich, wie zu erwarten war, in geringerem Maasse. Im Besouderen bequemt sich die relativ starke 
November-Amplitude dem Gesagten niclit gut an. 

10. Da die weiteren,. noch zu besprccl~enden Zahlenreihen der Tabelle I, yon der ,,Veranderlichkeit der 
Tagesmittell( abgeschen, sowie auch die Daten der folgenden Tabelle I1 zm besseren Versinnlichung auf den 
Tafeln I b i s  IV mittelst Curven g r a p l i i s c h  d a r g e s t e l l t  sind, so dtirft,c es gut sein, bevor wir die begonneilen 
Betraclitungen fortsetzen, einige allgcmeine Bemerkungen iiber diese Curven vorauszusenden. 

Es  wnrden dnrchgangig rechtwinkelige Coordinateu gew%hlt. Die Abscissen sind den Zeitintervallcn 
und die Ordinaten den in Celsius-Graden ausgedrliclrten Temperaturangaben proportionirt. Die Punlctc der 
Abscissenaxe cntsprechcn 0"  C., eine Anordnung, welche sich niclit nur durcli Gewahrung einer leichten 
~ b e r s i c h t  empfahl, sondern auch dadurch gerechtfertiget ist, dass, wie spater (Artilcel 13) nachgewicsen wird, 

1 Fiir dic Borcchnnng dos Jnl~rosdr~rchsch~~ittoe wnrden iihillicl~ wio ill1 vorig~i i  Artikcl dic Juli-Ang:~I)en gomittolt. 
2 Das T:~gcsinittol stolltc sioli am hochstoi~, :Lm 30. J r~ l i  1882 mit 3-430" C. uiid am niadrigstun :bin 23. Fcbru:lr 1883 mit 

- 2.10° C. 
3 Allerdii~gs muss bcrncrkt werdcu, dnss M o h r ~  g e n o i ~ t  scllcint dio :~bsolnton Minima noell unl oinige Zcliutol von Grz~don 

11ijl1,r $11 sctzo11, 
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der Gefrierpunkt des destillirten Wassers als mittlere Jahrestemperatur des Seewassers von Jan Mayen ange- 
nommen werden darf, indem der hiebei gemachte Fehler ein so geringer ist, dass er in dern Massstabc der 
Ordinaten kaum mehr zurn Ausdrucke kommt. 

Bei den Darstellungen, welche sich nicht auf das ganze Jahr beziehen, sondern auf einen anderen Zeit- 
raum, dessen mittlere Temperatur von 0" C. verschieden ist, schien es der Einheitlichkeit wegen dennoch 
gerathen, an der einmal gewahlten Orientirnng der Abscissenaxe festzuhalten, wobei auch der Vortheil entstand, 
dass gewisse Linien, welche nur unbedeutende Kriimnlungen aufweisen und nahezu parallel zur Axe verlaufen, 
nunmehr entfernter von derselben liegen und daher von ihr leichter unterschieden werden, als wenn sich diese 
letztere auf das Temperaturmittel des betreffenden Zeitraumes bez8ge. 

11. Die einzelrlen T a g e s m i t t e l  d e r  W a s s e r  - T e m p e r a t u r  (Tabelle I, Verticalcolonne ,,Mittel") 
sind auf Tafel I fiir alle dreizehn Beobachtungsmonate dargestellt. 

Mit Hilfe dieser Curve ist leicht zu erkennen, dass die mittlere Tagestemperatur - sofern man einc 
ganz unbedeutende Ausnahme (22. Mai, + b.06) zulasst - nach dem ubergange vom 24. auf den 25. November 
bis zn jenem vom 10. auf den 11. Juni - also durch 198 Tage - unter dem Gefrierpunkt des destillirten 
Wassers (nahezu der mittleren Jahrestemperatur), verharrte. Vom 11. Juni bis zum 17. oder 18. dieses Monates, 
schwankte die Temperatur; dann aher bis zum Schlusse der Beobachtungen auf Jan Mayen, sowie auch 
wlhrend der ~ e i t ,  welche dern 25. November voranging, also im ganzen durch 160 Tage (Juli nur einmal 
gezahlt) blieb sie, soferne man wieder von einer ganz unbedeutenden Ausnahme (12. November, - 0.1)) 
welche gleichsam das Gegenstlick zur friiher erwahnten bildet, absieht, lib e r  0 "  C. 

Zum Vergleiche wurden auch die Tagesmittel der Lufttemperatur a ~ i f  demselben Blatte durch cine 
Curve dargestellt. Es springt sofort in die Augen, dass diese Curve zu beiden Sciten der Abscissenaxe, 
namentlich aber unterhalb derselben, sehr vie1 starker abmeicllt und iiberdies weitaus ungleichmiissigcr vcrlauft 
als jene der Wassertemperatur. Beide Curven schneiden sich wiederllolt und es gibt nicllt e inen  Monat, ftir 
welchen ein solcher Schnitt gar nicht vorllanden ware. Wahrend dalier clie Fragc, wann sich die Luft im 
Durchschuitte wiirmer oder lcalter heransstellte als das Wassel; besser spater - namlich bei Betrachtung der 
Monatsmittel - mit einer dern vorliegenden Zwecke gentigenden Scharfe zu beantworten sein dtirfte, erlibrigt 
es uns hier nur noch darauf hinzuweisen, dass sic11 an mehreren Stellen insoferne ein gewisser Zusammenhang 
der Curven zeigt, als nicht selten st#rkcren Elevationen oder Depressionen der auf die Luft beziiglichea Linie 
in Abstanden, welche 1-4Tagea entsprechen, auch Schwankungen der auf das Wasser bezliglichen, im gleichen 
Sinne, doch in abgeschwachterem Masse, folgen. Dies deutet auf einen directen Einfluss der Temperatnr der 
Luft auf diejenige des Wassers, doch sei sofort bemerkt, dass im Verlaufe des Winters die beregte Erscheinung 
weit unvollstandiger auftritt und der erwahnte Abstand namlraft lctirzer ist als wallrend dcr besseren Jahreszeit. 

Juli ist der einzige Monat, von welchem Angaben aus zwei Jahren (1882 und 1883) vorliegen. Ftir die 
Zwecke dieser Arbeit wurden besagte Angaben, wo es sic11 um Jahrcsdurchschnitte handelte, in der Regel 
gcmittelt. Um nun die beiden Juli-Iteihen zur besseren Anschalxnng zu bringen, wnrden diesclben auf l'afel I1 
samrnt dem Verlaufe der Mittel graphisch dargestellt. 

Die ~bereinstimmnng der beiden Curven der See-Temperatnr ist immerhin cine derartige, dass uns die 
Verwendung arithmetischer Mittel ftir manchen Zweck gerechtfertiget erschien. Auffallend ist bei beiden 
Curven die ausgcpriigte Depression vor der Monatsmittc, und zwar 1882 etwa fur den 9. und 13.) 1883 aber nur 
fiir den 13. Auch bei der Durchschnittscurve zeigt sich diese Ersclieinung, und zwar flir den letztgenannten 
Tag;  ja  sogar die mittlere Luft-Temperatur hat ein Minimum zwischen dem 13. und 14. des genannten Monates. 

12. Die Colonne , ,Ver i lnde r l i chkc i t  d e r  Tages -Mi t t c l l '  (Tabelle I) ergibt die folgende Recapitu- 
lation: 



Tempct*atur ulzd spec@crlzes Gewicht des Seez~)assers. 

Monat Maximum -- - 
Juli 1 8 8 2 . .  . 1-70 
August 77 . a .  0.88 
September ,, . . .  1 . 7 7  

. . .  Oktober ,, 0-28 
November ,, . . .  0-65 
December ,, . . .  0.89 
Janner 1883 . . .  0.40 
Februar ,, . . .  0.43 
Marz ,, . . .  0.43 
April ,, . . .  0.28 
Mai ,, . . .  0.91 
Juni ,, . . .  1.67 

Juli , , . . .  1-72 

Minimum - 
0.00 
0.03 
0.12 
0.02 
0.03 
0.00 
0.00 
0.04 
0.00 . 

0.00 
0.01 
0.02 

Jahr . . . . . . . .  1 - 7 1  0.00 0 ~ 2 8 ~  (0.27)' 

Hieraus ist ersichtlich, wie weilig das Mittel der See-Temperntur eines Tages voll jenem des folgenden 
abwich. Es erscheint liberfllissig, erst nachweisen zu wollen, dass die entsprechenden Unterscliiede bei der 
Luft-Temperatur erheblich griisser ausfielen. Ein Blick auf den Verlanf der beiden Curven, Tafel I, lehrt 
dies zur Gentige. 

In den Monaten October bis Mai war die Veranderlichkeit noch geringer als in den andern Monaten. Eine 
geringe ubereinstimmung mit dem in Artikel 8 erwiihnten Verlaufe der taglichen Schwankungen ist hies 
nicht zu verkennen. 

Wahlt man eur weiteren Zusammenfassung dieselben Zeitrllume wie in dem besagten Artilcel, so 
ergib t aich : 

# 

. . . . . . . .  . Juni-August 0 42 (0.40) 
September-November . . .  . 0 *44  (0.43)' 
December-Februar . . . . .  0.16 
Mlirz-Mai . . . . . . . .  . 0 *  11 

und: 

Mai-October . . . . . . .  0.42 (0.40) 
November-April . . . . . . .  0.15 

Wahrend es mit Rticksicht auf die tligliclie Schwankung Sommer und Winter waren, welche die 
Extreme aufwiesen, erscheint hies an ilirer Stelle Herbst und Frilhjahr. Beziiglich der Halbjahre Mai bis 
Octobel. und November bis April finden wir jedoeh in beiden Fiillen fur das erstere dass griissere Resultat. 

13. Die Mo n a t  smi  t t e l  der See-Temperatur aus Tabelle I jenen der Luft-Temperatur gegeniiber- 
gestellt, hat man: 

1 Vergl. Tabelle I. 
2 Die beiden Juli-Angtlboa eusaiiimo~~guzogen zu 0.53. 

~etorroiohisclro Expedition auf Jan Illnyon. 
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Monat 

Juli 1882 . . . 
August 7 - -  
September ,, . . . 
October 7) - . -  

November ,, . . . 
December ,, . . . 
Janner 1883 . . . 
Februar , . . . 
Marz 11 " '  

April 17 - - -  
Mai 77 " '  

Juni 11 " 

Juli 11 ' "  

Luft - 
+ 3.38 
+ 3 - 1 0  
+ 1.90 
+ 2.14 
- 1.94 
- 9.63 
- 7.30 
- 4.45 
-10.34 
- 2.72 
- 3.96 
+ 1.85 
+ 3-51 

Differenz 
(Wasser minus Luft) 

- 0.91 
- 0.25 (-0.20)' 
- 0.49 
- 0.89 (-0.76)' 
+ 2.29 
+ 8.33 (+ 8-28)' 
+ 5.62 
-+ 2-90  
+ 8-63 
-1- 1 -24  
+ 2-70 
- 1-59 
- 0.54 

Jahr J? . . - O.OO,(+ 00,)' - 2.33 -I- 2.32 (+ 2-33)' 

Sowohl die Monatsmittel der Luft- als auch jene der Wassertemperatur sind auf Tafel I1 durch Curven 
dargestellt. Fiir die letzteren wurden die obigen - niclit eingeblammerten - Zahlen beniitzt, doch sind auch 
die Punkte, welche den eingeklammerten Daten zukommen, marlrirt. 

Die hochste mittlere Monats-Temperatur des Wassers (sowie der Luft) $am dem Jnli 1883 zu. Soferne 
man jedoch die beiden Juli-Angaben zu 2-72 zusammenziehen wollte, so wiirde der genannte Monat bezfiglioh 
der Wasser-Temperatur von August iibertroffen werden. Der niederste Warmegrad des Meeres - 1.71 
(sowie auch jener der Luft) fie1 auf Mlrz und der Unterschied zwischen August und MLrz betrug nur 
4.56" C. (4.61" C,) also sehr bedeutend weniger als die grosste Differenz bei der Luft-Temperatur, welche 
zwischen dem Mittel der beiden Julj-Angaben und Marz sich auf 13.79" C. stellt. 

Der arithmetische Durchschnitt fiir 12 Monate ergab nach Obigem - 0.00, beziehungsweise + 0.0073. 
H i e r a u s  k a n n  w o h l  m i t  g e n i i g e n d e r  S i c h e r h e i t  g e s c h l o s s e n  werdeu ,  d a s s  d i c  J a h r e s - T e r n -  
p e r a t u r  d e s  O b e r f l a c h e w a s s e r s  n a h e  d e m  S t r a n d e  d e r  M a r y - M u s s - B a y  vom G e f r i e r p u n k t  d e s  
d e s t i l l i r t e n  W a s s e r s  n u r  se'hr w e n i g  abwich ,  sich also um nicht ganh 2'/," C. hoher hcrausstellte als 
die mittlere Luft-Temperatur (2.32 %is 2 ~ 3 3  " ). 

Aus diesem Unterschiede schliessen zu wollen, dass eine, warmes Wasser fiilirende Stromung Jan 
Mayen besptilte, ist aus dem Grunde nicht statthaft, weil der 'besagte Unterschied nur durch die grosscn 
Winter-Differenzen hervorgerufen wird, diese letzteren aber ihre Entstehung dem Umstande verdanlcen, dass 
man, wie bereits Artikel 8 bemerkt, dei den Beobachtungen nie das Eis, sondern immer nur das fliissige, 
eventnell sogar von dem Contacte mit der Luft mehr weniger durch eine Eisdeclre geschtitzte Wasser in 
Betracht gezogen hat. 

In der That zeigen die Vorzeichen der obigen Differenzen (Wasser minus Luft), noch deutlicher aber die 
Curven suf Tafel 11, dass von Juni bis October die Temperatur der Mecresoberflache niedrigel; (das Vor- 
zeichen der Differenzen negativ), in den tibrigen Monaten aber hoher war (das Vorzeichen der Differemen 
positiv) als jene der Luft. 

1 Vergl. Tabello I. 
Die Juli-Angaben gcmittelt licfcrn: 2-72, 3.46, -0.73; wolchc Zahlcn fiir dio Bcrcchmlng dcr Jahrcsmittol vcrwclld~t 

wurden. 
Scheiltc man sich die bciclon Jlili-Angaben zn mittcln, so hiitto m:ui7 Jnli 1882 bis Jiir~i 1883: -0.025 (-0.014), dngcgcn 

Augi~s t  1852 bis Juli 1883: i-0.01,(4-0.02s). 
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WiChrend des Sommers uud cines grossen Theiles des Herbstes empfing somit das Wasser WLrrile vor 
der Luft, wofiir wir auch in dem nahezu libereinstimmenden Zug der Curven eine Bestltigung finden. Der 
grosste ijberschuss der Luftwlrme trat im Monat Juni (1.59) auf; das Mittel ftir alle flinf Monate stellt sich 
jedoeh nur auf 0 . 7 9  (0~7 .5 )~  soferne man die beidcn Juli-Angaben zusammenzieht. 

Ftir die iibrigen sieben Monate, also in der Zeit der tiberlegenen Wasserwarme, zeigen die beiden Curven 
nur mehr Spuren dcr ubereinstimmung im Verlaufe. Der grdsste Unterschiecl fiillt auf Miirz (8.63) rcnd das 
Mittel der Unterschiede stellt sicli auf 4.54. 

Aus der Curve der Monatsmittel, Tafel 11 ist deutlich zu selien, wie die Temperatur der Luft Ende Juli 
bis Anfang August, merklicli im Sinken begriffen war, wahrend jene des Wassers noch stieg. Das Wachsen 
der sic11 auf die Luft beziehenden Ordinaten im ersten Thcile Octobers wurde von jenen des Wassers nur 
wenig, bei Beginn des Mai dagegen gar nicl~t begleitet; die See wurde im October kaltcr im Mai aber warmer, 
olirie sich durch den verkelirten Gang der Luftwarme wesentlicll beeinflussen zu lassen. Dagegen crocheint 
die sehr bedeutende Wth.meerhijliung der Atmospharc im Februar, wenngleich nnr in geringem Masse, auch 
auf das Meer, und zwar bei massiger Verspiitung, tihertragen. 

Eigenthiimlich ist noch der Verlauf der beiden Curven flir die Zeit Juni bis Juli 1883. Die Zunahnie 
betrligt namlich beim Wasscr 2 .71  ", bei der Luft abcr nur 1 .66 " C. Wahrend die Luftcurve concav gegen 
unten verlluft, biegt sich die Wasserlinie in convexem Sinne. Dieses Phiinomen sclieint darauf hinzuweisen, dass 
Endc Mai und Anfangs Juni die ~be r t r agung  der Luft-Temperatur auf clas Wasser im Rp.Astande geblieben 
war, was durch den Abgang der bei der stattgehabten schr energischen Eisschnielze gebundenen Waritie seine 
Erlrlarung Pindo. 

Bezilglicl~ des Thaupui~ktes muss darauf hingedcntct werdcn, dass derselbe bei den Vcrliiiltnissen zur 
See zwar immcrhin etwas untcr 0"  C. auzunellmen ist I, dass er abcr Beinesfalls mit der niedrigen Erstarrungs- 
Temperatur liberein fiillt. 

Endlich ist hcrvorzuheben, dass der Schnitt der Wassercurve mit der Axe sowohl i m  Herbste als aucli 
im Frtihjahre spater eintritt als jeiier der Luftcurve. 

Fassen wir nocli zum Schlusse die absoluten Werthe der frtiher gegebenen Differenzcn ins Auge, so 
findcn wir den lcleinstcn Wcrth 0 .25  (0.20)Vlir  August nncl den grosstcn 8 63  fiir Miirz. Das Mittel der 
:~bsolut genommencn Unterschiede betriigt 2 .98  (2 96) 5 - irnmer wieder die beiden Juli- Angaben 
zusammcngefass t. 

14. Bcztiglich der J a h r c s  z c i t e 11, Stir dercn Bcgrcnzung cler auf jcne hoheu Breiten bcziiglicbhe Vor- 
schlag Directors Ilr. I-Iann vcrwertliet sei, ergibt sicli als mittlcre Wasser-, beziehungsweise LnSt-Temperatur 

W:issor Lnft 
-\- V?C1-/ 

Herbst (August bis Octobcr) . . . . . 1 - 84 (I 90)" 2 .38  
Wiatcr (November bis Janner) . . . . -0.88 (-0. 80)2 -6.29 
Frlilljahr (Februar his April) . . . . -1.58 -5.84 
Sommer (Mai bis Juli) . . . . . . . 0 . 6 0  0 .47  
Wintcrhalbjahr (Octobcr bis Marz) . . -0.77 (-0.76)" -5.25 
Sommerhalbjal~r (April bis Septcmbcr) . 0 -  77 (0. 77)2 0 . 6 1  

WO die bcidcn Juli-Angaben, wie herlcbmmlich vereint in das Mittel cinbezogen sind. 

1 U~lcx~i r~ t l i c t~  stimnlen nllc I'olsrfnlircr &win iiberoin, dnss das anf gcwiilinliclic~n Wogo, ohue Anwcndl~ng bcsorldorer 
Vorsiclitcn, gcwonrictic Sclu~i~clzproduct des Soowxsscreiscs in dcr ltcgel ~lutr i l~kbar  iut - (ea gaban ailcll die vorficgcnden 
Uutcrs~~oli~~ugen,  Art.  51, An11:cltsl)unktc I~icfiir) - woraus gcsclllossen worden muss, (1:~s~ tlic Pore11 11ud grhsseren Zwiscllcn- 
r l i~rne im Eisc Salz,,wasscr enthxltcn, oder :~l)cr, d:css 80g:~r ~ ~ ~ i ~ ~ l ~ l i c l ~ c  S : ~ l ~ l ~ r y s t : ~ l I ~ ~  den1 Eiso eingcschaltct siud. E s  ist nun 
nnzunc?hmon, (1:~s~ dicse Vcrhiilt~~issc immorliiu den Th:rupui~kt dos Scewassoreiscs uuter O0 1icr:~bdriicken. 

a Vergl. Ti~bello I, 

4* 
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Die obige Anordnungsweise der Monate zu Jahreszeiten angenommen, ergibt es sich sohin, dass nur im 
Herbste (August bis October) die Luft durchschnittlich warmer war als das Wasser; der grEisste Unterschied 
herrschte im Winter, der kleinste im Sommer. 

Die Gruppirung der Monatsmittel nach Winter- und Sommerhalbjahr weist keine negative Differenx 
mehr auf. Bei diesen Durchschnitten zeigt sich also die Temperatur des Wassers immer hEiher als jene 
der Luft. 

15. Es  erlibiigt uns noch den taglichen Gang der Temperatur der Meeresoberflache, somit also die 
Zahlenreihen, welche sich in der letzten Zeile der verscl&&nen Theiltabellen von I, und zwar in den Colonnen 
fur die Stundenangaben befinden, einer Betrachtung zu unterziehen. 

Der Verlauf dieser Zahlenreihen ist auf Tafel 111 zur Anschaung gebracht und es sind, wie auch sonst 
gepflogen, die Linien der entsprechenden Daten liber die Luft zum Vergleiche beigegeben. Die Resultate fiir 
Juli 1882 und 1883 sammt deren Mittel finden sic11 vereint am Schlusse dargestellt. 

Die Curven zeigen - wie vorauszusetzen war - sofort, dass die mittlere tagliche Schwankung der 
Meeres-Temperatur im Allgemeinen eine sehr geringe, in den Wintermonaten aber geradazu eine verschwin- 
dende ist. Da sich die verwendeten Zahlen fast durchgangig nur auf ein Jahr beziehen, so dttrften dieselben 
tibrigens von unregelmassigen Oscillationen nicht ganz befreit sein, wessllalb manche Krlimmung in den 
Curven auftreten mag, welche mit der taglichen Periode nichts gemein hat. 

Recapituliren wir die Maxima und Minima, sowie die Stunden, auf welche sie fallen, endlich die 
Gesammtbetrage der mittleren Schwankungen, - Alles sowohl fur das Wasser als ftir die Luft, - so gelangen 
wir zur folgenden ~bers icht :  

Maximum 
x.__C?.- / Juli 1882 . . +2.82, Mittag 

Minimum 

+ 2 19, 10hp, 

I August n . . +3.09, 2u.311p. (3.15, 2hp.)1 -1-2-64, 1 IfLp, 2ILa. (2.66, 5"a.)' 0 . 5 4  (0.49)' 

September ,, . . -1-1.87, 1". +0.07, 7"a. O* 90 

( October ,, . . +1.29, l l h a .  (1.43, 7"p.)' + I -19 ,  lll 'p. (1.35, 7ha. 3"p.)' 0 .10 (0.08)' 

\ November , . . +0-37, 411a, +Oe33, 311p. 0.04 

December ,, . . -1 -24, 7"p. (-1.28, 7"p.)' -1.33, 3"p. (-1.39, 1li1a.)' 0.09 (0.11)' 

I Jinner I883 . . -1.64, 7ha, - I -1 -70, 7"p. 0 - 0 6  7 ~ " n a r  ,7 . . -1.53, l l h p .  -1.G2, 1 lha .  0 .09 
a, * Marz 17 . .-1.63, 3"p. -1.76, 7"a. 0 .13  

April 77 . -1.42, l l h a .  -1.53, 3"a. 0.11 

Mai 1) . . -1.10, Cjhp. - 1.24, 10hp. 0.14 

Juni ,, . .-I-0.48, 2"p. t 0 . 0 6 ,  4"a, 0 .42 

Juli 97 . . -1-3.29, 4 u .  !?jhp. +2.63, 4"a. 0.66 

Jahr ,, . . +3.29 -1.76 0.27 (0.27)2 

1 Vergl. Tabelle I. 
8 Die beiden Juli-Angabcn gemittclt cingefiihrt. 
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Naxiil~um 

Juli 1882 . . .  + 4.31, 1"p. 
August ,, . . .  + 3-79,  ll 'p. 
September . . . + 2 . 4 5 ,  ll 'p. 

. . .  October ,, + 2.47, 1 l "a .  
November ,, . 

. . .  . 
. - 1 75, 6" a. 

December ,, - 9 29, 2h p. 
. . .  1883 - 6.87, 8" a. 
. . .  Febrilar ,, - 3.90, 4" p. 

Rflrz ,, . . .  -9.59. 2I1p. 
April ,, . . .  - 2.02, Mittag 

. . .  ,, -2.82, 2"p. 
Juni ,, . . .  + 2 . 5 8 ,  3"p. 
Juli ,, . . .  +4.32 ,  3l'p. 

Minimum 
L a -  

-I- 2.63, 2" a. 
+ 2.46, 3" a. 
+ 1.23, G1' a. 
+ 1 89, 6" a. 
- 2.27, 7" 11. 
-- 9 - 02, 8l' a. 
- 7.88, Ohp. 
- 5.06, 3") 4", 5l'a. 
-11.13, 8" a. 
- 3.34, 5" a. 
- 5.25, 3l' a. 
+ 1-16,  2I'a. 
+ 2.68, 3" a. 

\ Jahr . . .  + 4 - 3 2  -11.13 1-23 '  

Man sieht also, dass auch die Stundcnangabea das oben Erwllinte bestltigen. Die hier gegebenen Diffe- 
renzen sind selbstredend weit geringer als die im Artilrel 8 znsammengefassten apcriodischen t%glichen 
Scliwankungen. Wahreild diese letztcren iin Mittel fir das Wasser 0.71 (0.70), fur die Luft nber 4.24 crgabcn, 
sind die Dnl.chschnitte der jetzt gegebenen Diffcreuzen f i r  das Wasser n~nr 0.27 (0.27), f i r  (lie Luft aber 1.23. 
Bcziiglich dcs dort Gesagtcn, dass die Scbwankungen im Sommcr griisser, im Winter kleincr seien, finden wir 
librigens hier eine, ~bereinstimmung. Auf dieselbe Art gruppirt wie an genannter Stelle ergibt sic11 nlmlich: 

Juni bis August . . . . . . . .  0.54 (0.52) a 
September bis November . . . . .  0 .35  (0- 34) 
December bis Februar . . . . . .  0.08 (0.09)z 

. . . . . . . . . .  MBrz his Mai 0 .13  und 
Mai bis October . . . . . . . .  0.46 (0.45) " 

. . . . . . .  . November bis April 0.09 (0 09) 

wobci die beiden Juli-Angaben zn 0.65 gemittelt sind. I m  Winter also ist (lie See-Tcmperatnr amgleichf6rmigsten 
nnd die periodischen sowolil wie die aperiodisclietl Temperatur-Schwaukllngcil sind minimal. 

Folgt man jedoch beziiglich der periodischel~ Andcrungen der im Artikel14 gew%hlten Monatsgruppirnng, 
so gelangt man zu folgendeu Resultaten: 

Herbst (August bis October) . . . .  0 .51  (0.49)2 
Winter (November bis Jlnner) . . .  0.06 (0.07) 
Friihjahr (Februar his April) . . . .  0.11 
Sommer (Mai bis Juli) . . . . . .  0.40 
Winterhalbjahr (October bis Miirz) . 0 - 0 0  (0.09)" 
Sommerhalbjahr (April bis Septembcl.) 0.46 (0.45) 

wobei abermals das Mittel der beidell Juli-Angaben eingeftlhrt ist. 
ZBhlt man also August zum lIerbste, so erscheint diese Jalireszeit mit dcr griissten Schwanliung. Im 

 brige en finden wir nacli dieser Zusammenstellung dieselbcn oharakteristiscl~en Erscheinungcn wie friiher. 

1 Dio bciden Juli-Angnben gcmittelt cingofiihrt. 
a v ~ l ~ i .  T ~ ~ C I ~ O  I. 
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16. Die diesem Artikel folgende Tabelle I1 enthalt alle jene Daten tiber die Temperatur des Meereswassers, 
welche fallweise in See, jedoch stets nahe der Insel gewonnen wurden. (Art. 1.) 

Griisstentheils findet man doppelte Angaben, namlich immer dann, wenn bei der betreffenden Unter- 
suchung neben der gewijhnlichen Temperatur-Bestimmung mittels der Casella'schen Apparate auch die 
Forderung von Seewasserproben vorgenommen wurde. Das dern Schopfapparate eingeftigte Thermometer 
crgab die erste und das gleichzeitig versenkte Index-Instrument die zweite der eingetragenen Zahlen. 

Die durch arabische Ziffern ausgedrticl<ten laufenden Nummern der Observation~reihen (erste Vertical- 
Colonne) stimmen mit jenen der Tabelle V (folgender Theil B dieser Abhandlung) insoferne iiberein, als 
dieselbe Nummer in beiden Tabellen der gleichen Beobabchtungs-Position und Zeit entspricht. Die iiber- 
sprungenen Nummern gehijren zu Serien, welehe sich lediglich auf die Dichten-Bestimmungen beziehen. 

Die mit romischen Ziffern ausgedrlickten Zahlen sind den Original-Tagebtichern dcr Expcclition 
entnommen und wurden zur Erleichterung eines eventuellen Znriickgreifens auf diese letztercn, beigeftigt. 

Auch bier sind sMmmtliche Temperatur-Angaben corrigirt; das einigen Tiefenzahle~i beigeftigte 
Zeichen Gr. bedeutet ,,GrundU. 

Tabelle 11. Resultate der fallweise vorgenomrnenen Beobachtungen uber die Temperatur des 
Seewassers an verschiedenen Punkten nahe der Insel Jan Mayen. 

Ort 

I 
1 Sccmcilc vom 

L:inde. 

1 Scemcilc wostlich 
dcs I. Krcl~zcal)s 

I]/, Seemeile wcst- 
lie11 des I. Kreuzcaps 

1 Sccrneilc wcstlicll 
dcs I. I<rcuzcal?s 

Nummer 

1. 

2. 

3. 

4. 
(Nr. 111.) 

5. 

6.  

50 Gr. -1.6 -I 5 -- 
o -1-5 -1 .5 

10. April 1883. 5 --I '5 -1.5 
(Nr. v.) I 0  -1'5 -1 -5 

20 -1.5 - 1 - 5  - 
o -1.5 - 
5 -1.5 - 

(Nr. Vl.) 13. April 1883. 
10 -1.8 -1.7 
30 -I .8 -1.7 - 

-1.4 -I '4 
5 -1'3 -1'5 21. April 1883. 

I 0  -I '3 -1'5 
20 -1 '4 -1'5 

A n m c r k n ~ i g  

Einc Eisbarrc in der Nihe. 

Die Obcrfliicl~e~itc~npcri~t~~rc~~ 
bczichen sich auf die Zeiten 10'1 
:L. m. und illittag. 

D:~tum 

20. Novcmbcr 
188'2. 
- 

18. December 
1382. 

- 

13. Jiinnor 
1883. 

16. Marz 1883. 
411 p. m. 

- -  

17. Marz 

5. April 1883. 

Ticfc 
i s  

Meter 

27'5 

-- 
o 
5 
10 

3 3 -- 
0 

5 
10 

30 
0 

5 
10 

30 - 
o 

b 

Tcmperatnr in Celius- 
Graden abgclescn am -- 

Tl~crmomctcr I Ticfcrl- 
dcs Scliiipf- Thermornetcr 
App:uatcs I &I. C:~sell:~ 

+oa8 

- 
-0.8 
-0.9 
-0' 7 
-0.8 

-1'4 
-I 4 
-1.5 
-1-3 

- 
-1'2 

-I - 5  
-1.5 
-1.7 

-I -6 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-1.8 
-1.9 
- 
- 

-1'7 
-I .6 

-1 '3  
-1'4 
-I 4 

0 

10 

30 - 
0 

5 
10 

30 -1.7 -1.6 

-1 4 
-I .6 
-I -6  

-1.5 
-I .6 
-I ' 6  
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17. Eine Betrachtung der vorliegenden Daten ergibt zunachst, dass die mit den beiden Instrllmenten 
gewonnenen Temperatur-Angaben weniger differiren, als dios viellcicht vorausgcsctzt wc~*den durfte. Untcr 
39 Piillen finden sich 13 vollltommene ~ b e r e i n s t i m m u n ~ ~  18mal zeigte das Thermometor am SchFpf- 

Nummer 

10. 

12. 
V T T  

14. 
. 

15. 
(Nr. X.) 

16. 

18. 
(Nr. XI.) 

19. 
. 

20. 

21. 
( 

Datum 

25. April 1883. 
- 

28. April 1883. 

23. Mai 1883. 

--- 

29. Nai 1883. 

31. Mai 1883. - 

9. Juni 1883. 

- 

10. Juni 1883. 

17. Juni 1883. 

19. JIIII~ 1883. 

Ort 

Siidostsoitc acr 
Inscl 

- 

Offi>~~c Sec 

-- - 

-- 
Beill1 Bricllc Tl11tn11 

-- 

22. 
(Nr. XTV.) 

- -- 

23. 
(Nr. XV.) 

24. 
( N ~ .  X ~ ~ . )  

26. 
(Nr. XVI.) 

24. J ~ m i  188:1. 

- - 

10. Juli 1883. 

-- 

19. Juli 1883. 

-- -- 

19. ,,uli 1883. 

Teuiperatur in Celsius- 
Ticfe Graden abgclesen :un 

A l ~ l ~ i c r k u n g  

0 

o 
5 

10 

30 - 
o 
5 

10 

30 -- - 
0 

5 
10 

30 - 
o 

o 
5 

10 

30 
A- - - - 

3 5 
85 

I35 -- - -- - 

o 

- 

o 

4-2- I  

+I .5 
-I-0'3 

+2'7 
-0.8 
-1.0 

4-2'5 
+- 0. I ? 
-0 6 
-0.6 
-0.3 
-0'7 

f 3 ' 6  
+2.2 
f 2 .0  

foes  

+za7  
4-0'5 
- 0.5 

-I-5 '0 

+5'0 

f 2 ' 1  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 

5 
10 

26. 

27. 

5 4-0'7 
I 0  4 0 ' 5  

- . - 

An ~~crschicdonoi~ 
Ortcn 

An drei verscldc- 
dcnci~ Ortun (Obcr- 

fllcllo nt~llc : L I ~  
Strande). 

Vor Ankor in dcr 
Mr~ry-Mnss-Bay. 

Vor Ankcr in der 
Mary.Muss-Bay. 

5. Augl~st 
1883. 

G. ~ u ~ u s t  
1883. 

-1 7 

-I ' 4  
-1'7 
-1.7 
-1'7 
- 

-1'3 
-1.4 
-1 4 

-I ' 4  
-1'5 
-1'5 
--I -6  

--I ' I 

-0.3 
-0.7 ' 

-0.6 
- - 

- 

- 

f 0 . 9  
f o . 6  
f 0 ' 3  
- 0.8 
-- 

+2'6 

-- 

Dic crstcn tlrci Ang:tbcn be- 
ziehon sic11 a~lt' cinc:~~ 1111il dt:~~- 
selben Ort. 

-- -- -- 

-- ----a 

---- 

3 0 - 

0 

30 
o 

50 
210 Gr. 

0 

60 Gr. 
7 9 

108 Gr. 
130 
'65 -- 

0 

5 
I 0  
27 Gr. 
o 

37 Gr. 
46 Gr. 

0 

0 

- - -- - - - - - - 

w 

-0 '2  

4-2'7 

-- -- 

- 

-I ,6 
-I - 8  
-1.7 
- 1 8  

-r - 3  
-1'3 
-1.3 
-1'4 

-1'4 
-I '5 
-I .5 
- 1 7  

-0.5 
-0.8 
-0.8 
-I .6 

-1.5 
-1.2 

-1 ' 3  

-0.2 

+oa8  

. 

--- 
-- 

-- 

- - .- - -- - - - - 
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apparate, 8mal dagegen das Casella-Instrument hijher. Der grijsste Unterschied beziffert sich allerdings auf 
0.6", was jedenfalls die Grenzen der Zulassigkeit iiberschreitet. Dieser Unterschied steht aber nicht nur 
vereinzelt da, sondern die ihm an Griisse folgende, schon bedeutend kleinerc Zahl 0 3 kommt auch nur einmal 
vor, wahrend 0 . 2  zelin- und 0.1 vierzehnmal auftreten. 

Im Allgemeinen und auf Basis der zahlreichen Erfahrungen, welche nunmehr iiber die genannten 
Instrumente vorliegen, verdienen die Casclla-Apparate das grossere Vertrauen. Die Angahen dieser letzteren 
wurden daher auch im Nachfolgenden, wo doppelte Zahlen vorliegcn, ausschliesslich beniitzt. Nacll dem 
oben Gesagten konnten wir aber dort, wo diese Daten abgehen, auch jene des Schijpfapparates mit hinlang- 
licher Sicherheit - zrimal fiir die hiiclisten Scliicllten - verwenden.' Nur in einem einzigen Falle, namlich 
bei ,,Reihe 4Ll, erscheint beim ubelxange von 5 auf 10 Meter, die Continuitat bedenklich gestijrt. Hier also 
dtirfte es am Platze gewesen sein, die vorhandenen doppelten Ablesungen ftir die zwei grossereri Tiefen zu 
combiniren. 

18. Um zunachst einen Vergleich mit den Resultaten der Stationsbeobachtungen hcrzustellen, mittelten 
wir die Oberflachenangaben der vorhergegangenen Tabelle I1 monatweise. I-Iiebei wurde, um ftir April eine 
gleichmassigere Vertheilung der Ablesungen auf die einzelnen Monatstage zu erzielen, statt der Daten vom 25. 
und 28., bloss der Durchscbnitt dcrselben einbczogen. Sammtliche drei Mai-Angaben fallen auf die letzte 
Dekade dieses Monats, wesshalb es zweckentsprecl~end erschien, ihr Mittel bei doppeltem Gewichte mit der 
AbIesung vom 28. April zu verbinden. Flir Juni wurden die Temperaturen vom 17. und 19., fiir Juli dagegen 
sowohl die beiden vom lo., als auch jene vom 19. unter sich vereint. 

Die R,esultate dicser Bcrcchnungen seien nun den entsprccl~enden Monatsmitteln der Tabelle I gcgen- 

Station 
-7- 

December 1852 . . . -1 - 3  (-1 -4 )  
Janner 1883 . . . -1.7 
Februar ,, . . . -1.6 
Marz . . . . -1.7 
April 77 . - -  -1.5 
Mai ,, . . . -1.2 
Juni . . . . 4-0.3 
Juli , . . . 4-3.0 

Offc11c Sco 
-7 

-0.8 
-1 .4  

St:~tiori rninuv 
Offeno See - 

Ftir den folgenden August dtirfte sowohl f i r  die Station als auch fiir die offene See das Maximum ein- 
getreten sein, soweit man eben beziiglicli der erstercn aus der Analogie niit dem Vorjahre, bezliglich der 
letzteren aber aus den wenigen, anfangs dieses Monates auf S. M. Schiff Pola vorgenommenen Ablesungen 
zu schliessen berechtigt ist. 

Zur besseren ~ b e r s i c h t  wurden auf Tafel IV unter A die obigen Ergebnisse der seebeobachtuigen durch 
Curven in gewFhnlicher Weise graphisch dargestellt und gleichzeitig zum Zwecke des Vergleiches die Linie 
der Stationsmittel von Tafel I1 (in etwas verkleinertem Massstabe) reproducirt. 

Sieht man von dem Juli-Unterschied, welcher infolge der Decimal-Correctur etwas zu gross ausgefallen 
ist, ab, so zeigen sowohl die Vorzeichen der obigen Diffesenzen als auch ein Blick auf die eben erwahnten 
Curven, dass mit Ausnahme jener Zeit, in welcher die Schneeschmelze die Eisbildung zu liberwiegen begann, 
das H o c h s e e w a s s e r  z u m e i s t  w a r m e r  w a r  a l s  j e n e s  k n a p p  u n t e r  d e r  Ktiste, woflir bekanntlich 
Dr. H. Mo h n Analogien gefunden hat. Berticksichtigt man noch die November- Angabe +0 8 ftir 27 5 Meter, 

1 Die beiden holler1 Abwcichungen ,0.6 und 0.3U beziehen sich auf die Tiefc? und zwar auf 30 und 10 Meter. 
2 Vergl. Tabellc I. 
8 Genau hattc man auf der Station 2.97 und nicht 3.0. 



so kann wold aus dieser vereinzelten Date (die Temperatur der Oberflache wurde leider niclit beobaehtet) 
geschlossen wcrden, dass das socben Gesagte vielleiclit such auf diesen Monat ansgedehnt worden konnta. 

Die negative11 Differcnzea in der obigcn Z~isainmenstellong ergeben als Mittel 0 .4 ,  die positiven aber 
0 . 1  bis 0 .2 ,  wiihrend tier allgelneine Durchscl~nitt -0 .2  betriigt. Nacli der ftir November gemachtcn Andeu- 
lung scheint es aber docli, als ob der letztgenanntc Wertli - im Falle man ihn f i r  das game Jalir wollte 
geltcn lassen - ein zu geringer sci, u i~d  glauben wir nicht wolil fehlzugelien, wenil wir dcn inittlcren Unter- 
scliied zn n a l ~ e  0 . 3  ansetzen. I-Iiebei jedoch muss daran erinnert wcrden, dass weitcr in See der Landeinfluss 
evcntuell nocli mel~r  abgeschwaolit, die Tempcratur also auch nm einen noch grosseren Betrag lioller sein 
Irann, als clics die vorliegcnden Ilcsultate antlenten. 

19. Wir gehen nun auf (lie Betraclitung der Ten~peratnrverl~%ltnisse in der Meerestiefe tiber. Nach 
Tabelle I1 stehen im Ganzen 17 Scrien und einige vereinzelte Angaben zur Verfllgung. 

Fast alle Reihen zeigen entweder eine T e m p e r a t n r a b n n b m e  g e g e n  d e n  G r n n d  liin oder lassen 
docli auf cine zieinlich gleiehmassige Durcliwiirmung schliessen. 

Am liiitifigsten wurde das Thermonleter in die Tiefen von 0, 5, 10 unci 30  Meter verscnlrt. Rlanchmsl 
erreiclite man die letzterwiihnte Tiefc entweder liiclit ganz odes tiberschritt sie uin cin Gerii~ges; so oft nun der 
Uiltcrschicd weliiger als 5 Metcr betrug, nal~meil wir keinen Anstand, von demselbcn abzusehen, uiid die 
crzielten Anguben mit den anf 3 0  Meter bcztiglicl~cn zu vereinigen. 

Auf Tafcl IV ist untcr U der Temperaturverlauf in den vier genanntcn Tiefcn ill gewohnlicher Art 
ilurch Curvcn dargestellt. Diesclbcn gewiil~ren eine zicmlicli deutlichc ~be r s i c l i t  und vcranschanlielien die in1 
gluossea Galmen stattfiildeiide nnd socbcn aus den Z:~hlcn constatirte Abnalinie gegcn den Grund Iiin. 

Es  diirfte nun am l'latze sciu, die absolutcn Extreme liervorzuhcben, wobei jedoch von ilen Oberfitichen- 
angal~cn ftir August (26 und 27), ~vclclic die absolntcn hZaxima darstellen, abgeschen sei, da ftir ciicseii 
Monat kcine Tiefenangabcii vorlieg.cn. 

Die nachfolgcnde Zussminenstelluilg bexielit sich mitl~in nur auf das Interval1 von Novcmber bis Juli. 

0 5 10 30 36 bis 50 GO bis 85 108 bis 210 
Meter 

Maximum+3.6 (24) -+2.2 (24) 4-2.0 (24) -+O-S(1,  24) -+0 .5 (25 )  t O . 1  (23) -O.3(23) 

Man crsicllt hieraus eine stetige Abnahme dcr Amplitnde gegen die Tiefc bin. Die spltcrcn Differenzen: 
2 .0 ,  1 3 und 1.0 dlirften insofernc etwas zn gross sciu, als sic sicli nicht auf Angaben ciner und dersclben 
Tiefe, sonderu vielrncl~r auf solcl~c von verscliiedeileii beziehen; ausscrdem nber fallcn diese D:?.teii, mit einer 
einzigen Ausnallm~ (6) alle :tuf Julii und Juli, dcrart also, dass in dicsen Uilterschicdcn vorwicgcnd nur die 
Unglcichlieit in den NivcauabstLndcn sowie die Wirlr~lng der aufgetreteucn Zufiilligl~eitcn, uilrl nnr zum gerin- 
geren Theile die dem jiihrlichen Gangc ci~tsprechendcu Sch~~anl<ungcil ansgedriirkt sind. 

20. Bei Bereclinuilg der D~u.chschnitte flir die Tcmperatnr der unteren Scliicliten schlossen wir uns 
miiglicllst nalie den1 Vorgange an, welclier in1 Art. 18 augegeben ist und nacli wclchcm die eiltsprcclle~~den 
Daten fiir dic Obcrfliielic dcs Wasscrs in llolier See gewonnen wnrden. 

Die Resultate siild die folgenden: 

0 5 10 30 35 bis 50 GO bis 85 108 his 210 Netor 
November 1882 . . - - - -1-0.8 - - -. 

December , . . -0.8 -0.9 -0.7 -0.8 - - - 
Jiinner 1583 . . -1 - 4  --Is4 -1.5 --I . 3  - - - 

f i e t e r r v i r ~ ~ i s c h o  ~ ~ : h p o d i t i o ~ ~  nuf Jib11 ~II~I~UII. F) 
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0 5 10 30 30 bis 60 60 bi8 S5 108 biu 210 AIotor. 

Februar 1883 . . - - - - - -4 - 
Marz , . . -1.4 -1 - 5  -1.7 -1.7 - - - 

April ,, . . -1 - 5 :  -1 .5  -1.6 -1.7 -1.5 - - 
Mai , . -1.4 -1 - 4  -1.5 -1 - 6  - - - 

Juni ,, . . +0.8 i-0.6 +0.3 -0.7 -1.5 -1.2 -1.3 
Juli , . . +2.9 4-2-2 +2-0  +0.8 -0.3 -0 3 -0.7 

Auf der Station war bekanntlich Marz der Monst des kiltesten Wassers, in offener See dagegen erschien 
an der Oberflliche das Warmeminimum erst im April. In den weiteren Tiefen jedocli schwankte dieses letztere 
zwischen beiden genannten Moilaten. Mit dem Vorschreiten der Saison durch Mai, Jnni und Juli begegnen wir 
bis in die grijssten liier in Bctracht lrommenden Ticfen cine erliebliche Zunahme der Temperatns, geradeso 
wie die wenigen aus der Zeit von November bis Marz vorliegenden Dsten cine ausnahmslose Abmahme 
aufweisen. 

Der Temperaturnnterschied zwischen dem Wasser an der Oberflache und jenem in 30 Meter betragt 
Miirz-April etwa 0.2"; bei den weiteren Tiefen sclieint, falls man aus der einzigen vorliegenden, sich hierauf 
beziehenden Angabe einen Sehluss wagen darf, wieder eine geringe Zunahrne gegen unten hin, einzutreten. 
Anch im Juni zeigt sich bei 60 Meter ein Rucksprung in der Abnahme. Juli weist diese Erscheinnng nicht 
mehr auf; die Temperatur fLllt urn mehr d s  2" bis 30 Meter und dann, soweit sich diese Untersuchung aus. 
dehnt, lloch um weitere 1.5" (Gestutzt auf 11; ,,23" sogar um 1.8" C.). Im December und JInner ist die 
Abnahme gegen den Grund hin weniger ausgesprochen, da  einige lcleine Ruclrspriinge auftreten. 



Tc~~zpe~cctztr u?zd spec~fiscl~cs Gewicht dcs Xeezuasses.~. 

Das specifische Gewicht des Seewassers. 

21. Die Dichte des Seewasscrs wurdc nacli den uns zugekon~nienen Mittheilungen schon auf der Reise 
von Rergen iiber Tronlsii nach dcr Insel Jan Mayen allstiindlich mit I-Iilfe cines Arlometers untersucht. Spater 
jedocli faud man die Pracision des beniitzten Instrunientes unausreicheud und entschloss sich daher zur 
Verwcrfung der erzielten Ergcbnisse. 

Am 1. September, nacli hinlanglich vorgeschrittencr Etablirung der Expedition, begannen die regel- 
intissigcn p e r  i o d i  s c h e n  S t  a t i  o n s - B e o b a c h tun  g e 11, bei wclcl~en gut geeignetc, im Folgenden naher zu 
besclireibende Diclitenmesscr (Art. 25) zur Vcrwendung kamcn. Die crforderlichen Wasserproben wurden 
t;iglicli nm 11 Ulir a. m. (Jan Maycn-Ortszeit) niittelst eines gewolinlichen I<tibels oder eines nnderen zweck- 
entspreclienden Gcfasses, von der MeeresobcrflLche geschopft, und zwar, wenn die Mary Muss-Bay cisfrei 
gewescn, am Strande dersclben, nachst dem MTolingebDude, - bei besetztcr Buclit aber, an den offenen Stcllcn 
zwischen dcm Eisc, eventucll auch aus ciiiem in das letztere gehanenen ,,Wasserlocliel~. 

Die ungiinstigen maritimen und klimatiscllen Vcrhiiltnissc gestaltctcn Ilbufig die Gewinnnng der Proben 
zu einer langwierigca, j a  selbst gefahrliclien Arbeit, welclier Umstand cs uutliualich machtc, dieselbe znm 
%weeke einer Vemehrung des Beobacllturigs-Materinlcs iiftcr nls t,agiieh e i n n ~ d  vorzunchmcii; auch cntspmngen 
den entgcgenstelienden Hindernissen zahlreiche Fchlerquellcn , die niclit seltcn bewirlrlen , dass die 
angcstrcbtcn Rcsultatc unsicherer wurdcn, als jenc der Temperaturbestimmung. 

Wenn im S onlmcr oder im H c r  b s t e  dic bewegte See ilirc Wogcn 50 bis 60 Schritte wcit an den flaclica 
I<ltstenstellcn landeinwtirts rolltc, so war es dcm Beobachter an1 Ufer unmiiglicli, reines Wasser zn fordern, 
wcil trotz aller aufgewendeten Vorsicht stcts auch anderwcitige Stoffe, im bcsonderen feiner, scliwer sinlrcnder 
Sand, in das Gefdss gcricthen. Im W i 11 t c r  dagcgen, als die Eis-Barribren den Scegang crsticlrten, gelang es in 
der Regel lraum in gcniigender Weise dic Eisgascli fcrn zu haltcn, die sich an allen blosgelegtcn Stellen der 
Meeresoborflache so iiberschnell bildete. J c  nachdem man mehr odcr wenigcr in See cntstandene Gasch auf- 
genommcn liatte, fand man auch den Salzgelialt kleincr odcr griisser, woraus sich die scheinbaren Widcr- 
sl~riicl~e erlcllreu, wclcEic die diescr Jahreszeit entstammcndcn Ergebuisse hie und da  aufweisen. 

G e g  c n  A u s  g a n  g tl e s F r  ti h j  a h  r s endlicli, als in Folgc dcr Sclinccsclimelze gewaltigc Mengcn Wasscrs 
lierabstron~teu, zeigte sich das Mecr, irn bcsondcrn an der Oberflachc, bis anf mindestcns 100 Schritte vonl Ufer 
allcnthalbcn - vor clen Miindungen bedcutcndercr BKchc aber, bis auf weit griissere Entfcniungen hinaus - 
sehr erlicblich angesiisst, ein Umstand, \vclclicr den fiir das Wasser am Ufer gefundenen Resultaten das Gcpragc 
einer gar zu cng begreuztcn Localitiit aufdrtickte. 

22. 1111 1,aufe des M:ri sticg die Unsiclierlicit dcrmassen, dnss man sic11 zu Ende dieses Monates ent- 
schloss, den bislsrig gepflogcncu Vorgailg grtindlich abzu5indcrn. M:in schijpfte in der nun folgeilden Zeit die 
ftir die Stations-Bcobaclitungen crfordcrlichc1-1 Probe11 von einem Boote aus, in liinreichender Entfernung vom 
Strande und aus einer Tiefe von etwa einern halbcn Meter, jedoch i m m e r  n o c h  i n  d c r  NKhe d c r  
f r  ti h c r en  P o  s i t i  o 11. Natiirlicli konnte man diese nmstiindlichere Gewinnung nicht mehr t~gl ich ,  aucli nicht 
stcts zu derselben Tagcszeit vornclimen, sondern blieb viclmehr darauf nngewiesen, jcde bei Aussendnag von 
Booten zu Schlcppnctz- oder Anfnahmsnrbeitcn, sicli darbietende Gelegcnbeit Iiiefiir zu benlitzen. Auf dergleiche~i 
Excussionen war es specie11 die Riiclrfahrt, w3lirend wcIc!~er man trachtcte, an das gewiinscllte Zicl zu gelangen. 

Die Juni- und Juli-Aagaben, soweit sie sich auf das, nacli dem eben augedeuteten neuen Modus hcim- 
gcbracbte Wasscr bcziehen, entratheu zwar cines streng periodiscl~cn Charaktcrs und lronnen nur als Ergeb- 
nisse von f a l l s w e i s c  vo rgeno lnmcnen  S t a t i o n s - B e o b a c h t u ~ l g e l l  bezeichnet werdon, sie bildea aber 

5+ 
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clcnnocl~ i n  so manchcr Hinsicl~t cine Fortsetzung der friihcr g.efunclenen Reihen und gewahren iiber den 
Verlauf der Salzgellalt-Schwanlrui~gen im grossen Ganzcn trefflichc Anhaltspunkte. 

Dieser Art von fallweise vorgenommenen Observntioncn glauben wir endlich noch die am 5. und 6. August 
auf S. M. Schiff ,,PolaU (vor Anker in der Mary Muss-Ray) ciurchgefiihrten Untersuchungen anreillen zu sollen. 

23. Scllon im Monatc November, dann im Verlanfe der ganzen Reobacl~tungs-C:impagile wurden, so oft 
clies angiug, i n  off c n e r  S e e  (allerdings immer noch nahe der Iascl) Wasserproben gcschopft, und zwar 
nicllt nus von der Oberflache, sondern a u c h  a u s  d e r  T ie fe .  I-Iiebei blieben, dank der grosseren Enffernung 
vom Lande, so~vie in Folge dcs Umstandes, dass dieser Vorgang uur bei leidlicll gutem Wetter einznhaltcn 
war, viele storende Einfliisse ausgeschlossen. Die f a l l w e i s e  v o r g e n o m m e n e n  B e o b a c h t u n g e n  d c s  
s p e c i f i s c h e n  Gewic l i t e s  d e r  i n  of fe i ie r  S e e  g e f o r d e r t e n  P r o b e n  fulirten daher, der Mehrzahl 
uach, auf verl~sslichere Daten als die Stations-Untersucliu~~gen. 

Zum Heben des Wasscrs aus geringeren Tiefcn, irn besondern aus 5 und 1 0  Meter, bediente man sich fast 
ausschliesslich - zum Fordern nus den grosseren Tiefen aber gewiihnlich - ciner altnrtigen Vorriclltung, 
welche im wesentlichen aus einein solide erzeugten, wasserdicht bewandeten Gefassc bestand, dessen Decltel 
und Boden kreisrund durchlocht waren. In den 6ffnungen spielten Ventilc, die sich bei einem Drucke von 
oben schlossen, bei einem solchen von unten jedocli hoben. Wahl-end nun die Vorriclltung gentigend ballastirt 
und an einer Lcine befestigt, versenkt wurde, konnte das Wasser [lurch den Hohlraum des Gefiisses dringen ; 
wahrend des Lichtens dagegen blieb cler Inhalt desselben abgeschlossen. I Ein in herkijmmlichcr Weise 
nngebrachtes Quecksilbe~Thermometer diente zur Ablesung dcr gcnliherten Wassertcmperatur. 

Ausser diesem Instrumente stand der Expeciition nocll cin vorziiglichcr, von S t  e g e r  zu Kiel, nach dern 
Modelle von Dr. Meye  r erzcugtcr Tiefsee-Schopfapparnt zur Verfugung, welchei4 allen billigen Anfordcrungen 
in hohem Masse entspracl]. Derselbe bedarf hierorts liciner Beschreibung, da cr im Principe mit dem von dcr 
,,Commission zur Erforscliung der deutsclieli Meere" verwendeten iibcreinfallt und seinc Einrichtung dalier 
allgemcin bekannt ist. Er wurde am 11Lufigsten bci Fiirderungeu aus tlcn griisseren Tiefcn bcniitzt; seiner 
intensiveren Auswerthung stand jedoch leider der Urnstand entgcgen, dass er in einem kleinen Boote nur 
unbequem gehandhabt werden konnte. 

24. Zeitweise wurden Eisstticke unter Anwendung der erforderlichen Vorsiclltsniassr~egelr~ aufgelijst und 
das specifische Gewicht des S c h m e  1 zp r  o d u c  t e s  bestinimt. 

Auch unterliess man es nicht schon im Herbste 1882 die Diehte des Lagunenwassers zn priifen. I n ]  
folgcnden Friihjahre aber, d s  in der Nordlagune die letztcn Eisstticke dem dnrchgreifenden Scl~melzprocesse 
verfielen, wurde zu dcl-selben, iiber Land, ein kleines norwegisches Fiscl~erboot transpotirt, bei desscn 
Beschaffung man schon neben anderen Verwendungen auch dic Befallrung der Lagunen im Auge gehaht hatte. 
Nunmelir wurtlen zum Zwecke der Dichtenbestimmnng, ilicht nur Proben von cler Oberflache, sondcrn auch 
solche aus der gl-ijssten vorgefundenen Tiefe geschijpft und man scheute, um m e h r  Gcnauigkeit zu erzielen, 
trotz der s e l ~ r  geringen Dimensionen des Bootcs, dic Miihe nnd Anstrengung nicht, sich des Meycr'sclicn 
Tiefsec-Schopfapparates zu bedienen. Hiemit verband man weiter nocll Beobachtungen tiber die Tempcratur 
dieser Lagunen. 

25. Die vermendeten A r l o m e t e r  wurden nach Angabc des nunmcl~r verstorbcnen Professors Dr. I-Ierr, 
Directors clerk. k. Normal-Aicl~ungscommission zu Wien, von L. J. I c a p p e l l e r  (Wien, IV. Freihaus) aus Glas 
crzcugt. 

Angesiehts dcr MGglichkeit eventueller Verluste erschien es nothwendig, die Expedition mit zwei Siitzcn 
dieser Instrumente auszurBsten. Jeder dieser Siitzc umfasste drei Spindeln, von welchen die erste fiir Dicl~ten 
von 1 000 bis 1 . 0  11, die zwcite fiir solche von 1.010 bis 1 021, die drittc endlich fiir die hiichsten noch 

Re1r:mntlich gcniigcn dernrtiqe Appnrate nur mzssigcn Anspriichen. 13oden mid Derkcl vcrliindorll c i~ ic  nusreicllcnd 
froic Passngo der Fliiusigkcit (111rch dns Gefiiiss, dcmrt, dnss boim Vcrsonkcn ileasclbcll W:~ascr lincli der Tiefe gczogcn wird 
111itl Inall ~11Btcr nur cili Gcmenge nus vcrscliiedc~~cn Schicliton findct. Rolbst cilligcs Z~lwnrtcn vor dcln Uc:gillnc! dos Lic11tc.ns 
(z111n Zwecke (lor Acco~nod:~tior~) Iriilt tlicncn Ut)cl~t:~ntl llicl~t :~~lsgic.l)ig I I ~ I I ~ : L ~ I .  
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erwarteten, d. i. von 1 .020  bis 1 .031  ausreiclite. Der Abstand zweier, einander unmittelbar folgenden Tlieil- 
striche der Scala entsprach 0.0002 des specifischen Gewichtes und betrug beilaufig 1 .61nrn. Ricnacli lconnte 
die Ablesung noch auf 2 bis 3 Einheiten der flinften Decimalstelle vorgenommen, die vierte also r~nter allen 
Verhaltnissen ganz sicher erlangt werden. 

Die k. k. Normal-Aichungscommission unterzog diem Artiomcter ciner eingeliendei~ Priifung nnd liess 
die nachfolgenden Correctuls-Tabellen an die Leitung der k. lc. Bstcweichischen arktisclien Bcobaclitu~~gsstntio~l 
gclangen. . 

Tabellen fur die Correctur der Araometer-Ablesungen. 

1. S a t  z. 

Spindel 1 a Spindel 1 b 

L e s ~ l r ~ g  

I '000 
1'001 

I '002 
I '003 
I '004 
I '005 
I .006 
I ,007 
I .ooS 
I .oog 
1'010 

1.011 

L e s ~ u ~ g  

1'010 
I -01 I 
1'012 

1.013 
I '014 
1.015 
1.016 
1'017 
1.018 
I '019 
I '020 

1 -021 

- 
Corrcct,ion 

-0~00004 

9 
I4 
'9 
23 
2 S 
3 2 
38 
43 
5 0 
5 6 

.--0.00064 

Spindel 2 a 

L e s ~ ~ r r g  ( Corrcctian 

Correctiol~ 

- 0'00074 
68 
63 
5 9 
5 6 
55 
5 6 
5 7 
5 9 
62 
66 

-0'0oo70 

Spindel 2 b 

I .ooo 
I .OOI 
I '002 
I -003 
I -004 
I .oog 
I -006 
I -007 
I ,008 
1.009 
1'010 
I -01 I 

Spindel l c  

Lcsnug 

1.010 
1'01 I 
1'012 

1.013 
1.014 
1.015 
1.016 
I '017 
1'018 
1'019 
1'020 

I ,021 

1-o.oooo3 
-0~00000 

I4 
2 1 

29 
36 
42 
48 
5 3 
5 9 
64 

-0~00069 

26. Zur Beobaclitung 'dcr l'emperatur, welclio dem Wasser miillrend dcr Ablcsul~g des specifiscl~eti 
Gewiclltes zukam, benIitzt,e inan ein gewBlinliches Quccl rs i lb  e r -  Tll crnloin e te r .  Die Bestimmung der 
Correctionen desselbcn wnrde mit Hilfe des in1 Art. 2 erwalinten Normalthermometers vorgenommen; die crhal- 
tenen Resultate sind aus dom folgenden Tiifelchen zu entnehmen. 

Lcsl~lig 

I .ozo 
1'021 

1'022 
1'023 
I '024 
I '025 
I .o26 
I -027 
I .02S 
1.029 
I '030 
1'031 

Corrcctiol~ 

-0~00062 
58 
55 
52 
50 
50 
5 I 
5 3 
56 
5 9 
63 

-0~ooo67 

Spindel 2 c 

L e s ~ ~ l l g  1 Correctio~l 

Correctionen fur das Quecksilber-Thermometer Nr. 4. 

Corroctio~l 

-0.00057 
5 5 
52 
5" 
47 
45 
42 
40 
37 
3 4 
3 1 

-o'ooozS 

I .ozo 
1'021 
I -022 
I -023 
I .o24 
I '025 
I '026 
I '027 
I .ozS 
I .029 
I '030 
I ' 03 I 

-0~000S0 
74 
6s 
61 
5 5 
51 
4s 
46 
45 
44 
44 

-0'00044 

Datlt~n 

6. Scptcmbcr 1882.. .... 
17. Mni 1833.. .......... 
6. Septombcr 1882 .... 1 
11. Jnli  1483. ........... 

%:~111 der 
Verglciclie 

6 
4 
3 
4 
3 
2 

Correctioli boi 

000 
0.0  

10'0 
15.0 
ZI -3 
38' I 

- 001 
- 0. I 
- 0'2 
- 0-3 
- 0.3 
- 0.5 
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Tabelle a cntllaltelld dss  scheinbare snecifische Gewiclit voil funf Sorten SeewBsser. 

'I'crnpor:~tur 
Celsius 

Tabelle b zur Reduction des specifiscl~en Gewiclites 
auf die Normaltcmperatur. 

Tabelle c zur Beduction des specifischeil Gewiclites 
auf die Normalte~~lperatur. 



Seltener erlieischt cs der Gang der Untersuchungen, die wahre Dichte aufiufiuden, welehe der Probe 
unrnittelbar vor ihrer FEirderung zugekommen ist. Wo dies verlangt wird, muss selbstredend die stattgehabte 
Seetcmperatul; und zwar fiir jene Tiefe bekannt sein, aus welcher das Wasser geschbpft wnrde. 

1st in der frtiher angefiil~rten Weise das wirkliche specifische Gewicht fiir 14" R . z l 7 - 5 "  C. gefunden, 
so kann man sich fiir den bercgten Zweck bei Seetempesaturen zwischen -2" und +15" und bei Wasscrsorten, 
welclie von C und D nicht zu stark abweichen, der nachfolgenden Zusammenstellung d bedienen, welclie wir 
aus den Zalilen der crwahnten Tabellc auf Seite 53 des T o  r n o  e 'sclien Werkes, also auf Basis der E1cman'- 
schen Experimente abgeleitet haben. Als Einheit ist wieder die Diclite des destillirten Wassers bei 17.5" C. 
angenommeii. 

Im Verlaufe dicser Arbeit erschien die Bestimmung der wal~ren Seedichten nnr bei Abfassung der 
Artibel 48 und 57 erforderlich. 

Tabelle d 

enthaltend wahre Dichten der Wassersorten C und D. 

29. Als Grund, warum f i r  die Reduction auf 17.5" C. zwei Tabellen, die eine (b) rnit 5, die andere (c) 
mit 4 Decin~alstellen gegeben sind, wurde der Stationsleitung folgendes mitgetheilt: 

Im Allgemeinen wird es wohl ausreielien, das Ariiometer bis auf halbe Scalatheile ('1, Scalstheil 
= 0.0001 des specifiscl~en Gewichtes, entsprechend 0.013°/0 des Sslzgciialtes) abzulesen, wobei die beob- 
achtete Dichte auf vier Decimalstellen erhalten wird und somit zur Reduction auf 17.5" C. die vierstellige 
Tabelle ausreicht, deren Gebrauch aber nicht nnerheblirh bequemer ist, als jener der funfstelligen. Es gentigt 
dann auch in den meisten Fallen, den Warmegrad des Wassers auf 0.5" C. genau zu erlangen und nur bei 
hohen Temperaturen von mehr als 18" C. muss die Genauiglceit bis auf 0.25" C. gctrieben werden. 

Wollte man aber das specifische Gewicht bis auf einigc Einlieiten der fiinftcn Decimalstelle bestimmen, 
in welchem Falle die Reductionstabelle 7, zn beniitzen wiire, BO ist dies allerdings mbglich, jedoch nur unter 
Anwendung besonderer Vorsichten. Alan muss dann nicht bloss das Araometer auf Zehntel der Scalatheilc 
(I/,, Scalatheil = 0.00002 des specifisehen Gewichtes) ablesen, sondern es ist auch notliwendig, dieses ' 

Instrument mehrmals (etwa vier- his ftinfmal) in das Wasser einzusenben, jedesmal auch die Temperatur zu 
messen nnd aus den Resultaten dieser wieclerholten Ileobachtungen das arithmetiscl~e Mittel zu nehmen. 
Ausserdem muss die Eruirung des Warmegrades bis auf mintlestens 0.05" C. genau sein, wesshalb man in 
diesem Falle nur Thermometer bentitzen sollte, deren Correctionen gut gekallnt sinil und deren Scalen die 
Ftinftel der Grade noch directe angeben. 

30. Aus den Tztbellen ZJ und c ist zu ersehen, dass die Correctionen, mrelche demselbcn Warmegrad ent- 
sprecllen, mit dcr Dichtc, des Wassers im Allgerneinen zunehinen. Eine aaffiillige Ausnahme hievon macht, wie 
Z, zeigt, die Probe C bei Temperaturen ltber 1'7.5" C. 

Da nun die Richtigkeit der eingetragenen Zahlen durcli wiederholte Rcchnung nach zwei vel.schiedenen 
Metboden ,sicher gestellt ist, glaubte Professor Dr. I1 e r r  die voa T o r n  o e p. 48 citirte Quelle: ,,ICongliga 



SvenslLa Vetanscaps-Acaclemiens Handlingar, 1870, 1." einsehen zu sollen, welcher Band die betre$ende Ab- 
handlung von E k m a n  enthalt. Allein die dortselbgt, p. 44, gegebenen Tafeln fiir V ,  der Wasskr A, B; C und D 
sind vollkommen identisch mit dem Abdruclre in Tornoe ' s  Bericht, und die in der Abhandlung von E k m a n ,  
1). 37 and 38, entwickelte Gleichung fur V; liefedt, Wie es sich durcli Nachrechnung ergdb, in der That dik in 
der Tafel zusammengestcllten Zahlenwe<the. 

31. Manchmal lcainen Wasscrproben vor, welche sich spccifisch leichter als die Sorte A oder specifisch 
scllwerer als die Sorte D zeigten. In diesen Fallen geschah die Reduction auf die Normaltemperatur, so lange 
dies einigeihasscn anging, immer nocll mit Hilfe der Herr'8chen Tabellen, und zwar unter Berticlrsichtigung 
der Dichtendifferenzen von A, 13, C und D. 

Nur dann, wenn zu grossc Abweichungen auftraten, im besondern aber fiir jene Proljen, welche sich 
schon nallezu als Stisswasser herausstellten und, wie nus dem Folgenden leicht zn erseheli id, bei den hier 
gepflogenkn Untersuchungen nur von secuncldrer Bedeutung blieben, beniitztol~ wir die S tahlberger ' sc l ic  
Tafel'. Dieselbe ist auf vierslellige Ablesungen eingeriehtet und es erschien daher auch geboteki, bei ihrer 
Anwendung das reducirte spccifische Gewicht nnr auf vier, die entsprechenden Percente dcs Salzgehaltes 
aber nur auf zwci Decimalstellen anzugeben. 

Zur Beurtheilhn~ endlich der approximativcn Uiclite dcs Lagunenwassers bedienten wir uns bei Reduction 
der wenigen vorgeinerlrten Ablesungen noch ausserdem e i ~ ~ i g c r  Tnfelu, ~vclche dic durch Temperatursch~lan- 
kungen hervorgerufenen Volumsanderut~gen des destillirten MTassers aufvveiseti. Selbstredend n~usste hiebei 
die Verscl~iedenlleit in der Wahl der Dichtelleixiheit sowie die Ausdehnung des Blases durch die W k m e  
berHclrsichtigt werden. 

32. Aus dem auf 14" R = 17.5"  C reducirten spccifisc1ieinGewichteergal1en sich, nach Tornoe'sVorgange, 
die P e r c  en  t e d e s  S a l z g e h  a1 t a s  durch Vermindel.ung urn Eins und durch llierauf folgende Multiplication 
lnit 131.9, das heisst also durch Berecilnung der Formel: 

Salzgehalt = 131 - 9  - I), 
wobei SIT., das reducirte specifische Gewicht, bezogen auf destillirtes Wasser von der Temperatur 17 .5"  C. als 
Einheit, bedeutet. 

Der CoEtficicnt 131.9 ist ctvvns griisser als dic meisten sonst flir diese Berechnung etnpfohlenen Za,lllen 
(131 S O  fur die Adria). Spccicll abcr dtirfte seine Anwendb:u.lieit ~ u f  einige der folgenden, relativ selir gering.cn 
specifiscl~en Gewichte zu bestreiten sein. Wurcle er nun d e n ~ ~ o c h  auc l~  fiir diese anfrechtcrhalten, so gescliah 
dies, weil dieselben cloch hllr Ausnnhmsf&lle bezeichnen, in welchen es sic11 offenbar nnr uin eine beilaufige, 
dem vorliegenden Zwcclre gentigencle Orientirung liandeln lronnte. 

33. ~ ~ m m t l i c h e  Arjiometel.-Ablesllngell wurdcn nnf filnf Decimalstellcn vorgcnommen. Wo die 1% c r  r- 
schen Tabellen anwendbar blieben, und dies war bei den weitnus meisten und wichtigsten Daten der Fall, 
wurde daher auch die ftinfstellige Rcductionstafel ( B ,  Art. 25) bentitzt. 

Wie indessen aus der Beschreibung der Ariiometcr (Art. 25) hervorgeht, liann der fiinften Stolle schon 
im abgelesenen speeifischen Gewiclite nur cine Gennnigkeit anf zwei bis drei Einheiten zngesprochcn wcr- 
den, nnd zwar trotz des ge1vi8senliaftesten Vorganges bei den Beobnchtungen. Weitwe Unsichorheiten treten 
dt~rcll die Nothwendiglrcit llinzu, bei der Anffindung dcr beiden Correctioncn (Art. 25 und 28) die Intcrpolation 
vornolimen zu rniisscn. Von nocl~ griissc~.em aber scliwieriger abzugrenzenden Einflussc sind die Felller in der 
Ternpcr,zturangabc, deren Grund keinesfalls ill der ungcnauen Ablesung, sondern wol~l nlir in der rigorosen 
Forderung ciner ungewiihnlich exacten I<enntnis der Thermon~eter-Correction und viclleiclt nocil mehr in den 
Warmeschwunkungen wiihrcnd des Experimentcs zu suchen ist. 

1 Vergl. : ,,II. Hcricht dcr st811digot1 Co~l~tiiission fiir die Adri:~ clor Ir. lr. Alrnclo~nic dor Wisscnsch:cftcn zu Wicn, bctroffcnd 
(lie .J:L~~IQC 186!)-1Y70Li. - Es sei erwIh~it,  tlnss sic11 tlic S t,zlllbb erger 'scl~ot~ Cor~.cctiottclt f i r  Wnsscr nicdrigcti S:~lzgc:l~nltes 
ill oi~tc:r fiir don vorli~~cndo~i Zwccli bofricdigc~~dcn Wcivc (loll Iicsult:~to~~ dcr I'riifung tlcstillirtoii W:issors (II:~llstr6111, 
Dorrp r e t x ,  K o p p  ~ t c . )  :u~aclimic.getl. 
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42 ,J, h u k s c h  und J. WoZh 

Bedcnkt man fernel; dass so~voltl die Zahlen clcr Reductionstabelle, als auch der CoEfficient 131.0 iiur 
als gute Ngherungswerthe zu botrachten und von der Beschaffenlieit dcs bei den1 grundlcgenden Expcrimcnte 
gebrauchten Scewafisers nicht gane unabli%ngig sind, erinnert man sich endlich nocll ail die iibrigen Fehler- 
qnellen, welche den Beobachtungen mittelst Araometers im Allgemeinen innewohnen, - wir wollen mit Riick- 
sicht auf die hier zu besprecl~endcn Observationen nnr des liaufig vorkomnienden und schwer zu beseitigellden 
Haftens feiner Luftblaschen an dern Instrumcnte erwlhnen; - so gelangt rnan zn dern Scl~lusse, dass als app ro -  
x i m a t i v e  F e h l e r g r e n z e  d e r i m  N n c h f o l g e n d e n  a u f B a s i s  c i n z e l n e r  A b l e s u n g e n  ver i i f fen t l ic l i ten  
I 'ercent e d e s  S a l z g e h  a l t e s  0 .02  bis _t 0 - 0 4  anzusetzen ist, was clenn auch mit den Erfahrungen 
anderer Expeditionen so ziemlich im Einklange stelit. 

Aber nicht nur die ~bcrschlagsrechnung allein spricht fiir den angenommencn Werth, sondern es gellt 
(lessen Richtigkeit auch aus den in raseher Folge durchgeftihrten wiederlloltcn Untersuclinngen derselben Probe 
hervor. Hiebei konnte allerdings clas volle Mass der Felller in den Differeiizen nicht gut zum Ausdruckc 
lio~nmen, da offenbar einige der frtiher genannten Stijrungen die von einander nur wenig abweicllenden einzel- 
nen Resultate in gleichem Sinne beeinflusst liaben dtirften, so vor Allem die Ungenauigkeiten der Temperatur- 
angabc, der Reductionstafeln uiid des CoEfficientcn 131-9.  Desshalb ware es auch gcwagt, auf cine sehr aus- 
gicbige ocler gar auf einc vollstandige Tilgung der Fehler im arithmetieclien Mittel der dieselbe Probe 
betreffenden Resnltafe zu hoffcn, wenngleich cs zugegeben werden muss, dass diesem lctzteren cine weit 
grijssere Walirscheinlichkeit zukommt, als den einzelncn Resultaten an sicl~. Wir waren gcneigt auch dann, 
wenn die Beobachtung mindestens sechs- bis siebenmal wicclerholt wurdc, die Fehlergrenze des Mittcls immcr 
noch auf -C 0-02°/0 dcs Salzgehaltes anzuschlagcn; doc11 muss einc gcnauc Fcstetellung des Sachverhaltes 
dern die chemisehe Analyse dcr lieimgcbrachten Proben beliandelnden Abschnitte iibcrantwortet bleiben. 

Wo in den Journalen nicht bloss die Durcl~schnitte, sondern dic einzelncn Ablesungen sclbst eingetragen 
sind, befolgtcn wir den Vorgang, jede dcrselbcn fiir sich zu rcducircn uncl crst die Resnltate zm mittcln, urn 
etwaige ~ e m ~ e r a t u r - ~ n d e r u n g c n  wahrcnd dcs Experimcntes weniger schiidlich zn inachen. Wir g1:tubten iibri- 
gens nicht auf diescm umstandlichcrcn Wegc in allen Fallcn einc wescritlich erhiilite Sichcrlieit zu errcichcn, 
gelangten aber wohl durch die sic11 zcigenden IJnterscl~iede zu den frulicr beriihrtcn Anh:~ltspunlitcii, die einc 
tl~cilweise Beu~~theilnng der uiitcr den gegebcnen Vcrhaltnisscn erziclten Gei~auiglreit erlaubc11. 

Bei den mit Hilfe der St:~,lilher g c r ' s c l c i  Tafcl reclucirten und dahcr nur in vicr Decimalstcllcn angc- 
gebenen Dicliten (Art. 31) muss die miiglicllc Abwcicliung auf 2 0.04O/, dcs Salzgelialtcs.angesctzt werden. 

Es ist tibrigcns bei allen angegebencn Fehlergrcnzcn walirschcinlich, (lass sic11 die Resnltatc nicht in 
dern ganzen Spielraurne bewegen, der von den angegcbencn zwci glciclicn, dern Vorzcichen nach aber verschic- 
dencn Werthen eingeschlossen ist. Gewisse Einfitisse dtirften nLmlic11 const:~nt, soliin iminer crhiihend, oder 
iinmer erniedrigend gewirkt haben, in welchem Fallc sich aber cntweder die negative odcr die positive Grcnzc 
gegen Null hin vcrschieben liesse. 

34. Die soeben ins Ange gefassten unvermeidliclien Fel~lcr dcr Beobachtu~tg uncl Reduction erschcinel~ 
irrelevant, wenn man sie mit jcnen UnrcgelmUssigltcitcn verglciclit, wclche in den Scliwieriglicitcn dcr Gcwin- 
uung des Wassers wurzeln. Dies gilt iiamentlich far cine11 grossel] Theil dcr periodiscl~eii Observationcn (Art. 21), 
in geringerem Mnsse aber auch Stir einige in See vorgenommenc Untersncli~u~gen, zumal fiir jene dcs Ticfen- 
wassers, bei welclien der altartige SchFjpfapparat (Art. 23) verwendet wurde. Aber selbst unter giinstigeren 
VerhUltnissen bleibt die Bescl~affung der Proben irnmer noch mit gcwissen, niclit zn bcseitigeuden Unzu- 
konin~lichlieiten veibunden, und hiedurch die Ilinausrlickung der Felilergrenzc ui~vcrn~eicllicli, wcsslialb bci 
allen iil~nliclicil Arbeiten eine BeschrMnkung auf die vicrtc Deci~nalstcllc in der Ablesui~g dcs spccifischc~l 
Gcwichtes und einc solche auf die zweite in der Berecl~n~uilg der Salinitat gereclttfcrtigt ist, was denn aucll 
Professor Dr. H e r r  darch Verfassung der Tabelle c angedeatet zu haben selieint. 

In Hinblick auf die vorliegenden Studien kann tibrigens ein Gesichtspunkt fiir die Aufrccliterhaltung. der 
fiinften, beziehungsweise der dritten Decirndstclle durcl~ die Oberlegung gcwonnen werden, class sich die 
Beobachtungen zum grossen TheiIe auf' dieselbe Stundc oder doch nuf dieselbe Localitat bezielien and es sohiu 
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erlaubt sein diirfte, die Durcl~scl~~~it tswert l~e von vielen mil verschiedcncn Proben und nnter wechselilde~l Vcr- 
hgltnissen gefundenen Resultatc zu bilden tind auf dicsetn Wege die Elinhation so mancher Ungcnauigkeit zu 
bewirlren. Zudem lcommt es manchmal auf die absolute11 Werthe gar nicht an, indem es miiglich ist, die in 
der Natur vorkomme~ldcn ~nderungen selbst aus den an sich unrichtigen Zahlen zu erkennen, sobald nur dic 
stiirendcn Einfltisse iin Verlaufe des in Betracht stehenden Zeitintervalls geniigend constant gebliebcn sind. 

35. Die auf Jan Mayen gemachten Vormerknngcn iiber das specifiscllc Gewicht und die zugehiirige Tem- 
pcratur des Wassers, fcrner die hierans abgeleiteten Dicllten bei 14" R. = 17 .5"  C., sowie die entsprechenden 
Pcrcclite dcs Salzgcllaltes sind in den folgendcn vier Tabellen 111,, 111,) IV und V zusammengestellt.' Specie11 
bezieht sic11 111, auf die periodischen und 111, auf die failweise vorgenommenen Stations-Beobaclitungeu 
(Art. 21 und 22); IV gibt die Rcsnltate der U~ltersuchuilg jener Proben, welche in See, jedoch stets nahe dcr 
Insel, gcschiipft wurden (Art. 23); V schliesslich enthiilt die Daten tiber die Schmelzproducte des Eises und 
iiber das Lagunenwasser (Art. 24). 

So oft aus dcn Journalen nicht bloss die Miltel, sondern aucb die wicdcrholten, dieselbe Probe betreffen- 
den Ablesungen zu entnehmen waren, fiigten wir, - was kaum einer besondcren Rechtfertigung bedarf, - diese 
letztcren selbst den Tabellen cin, unterschicden sic jedoch durch Anwendung lrleinerer Typcn von den 
Durchsclinittszahlen der illnen zukommcnden reducirten Werthe. 

Die eingetragenen Tempcraturangaben siiltl durchgangig bereits corijgirt. Der Rlichstabe S bei einigen 
rcducirten specifischcn Gewichtcn dcutet den Gebrauch der S t  a111 b e r g e  r'schcn Tafel (Art. 31) an, der iibri- 
gens auch aus dcm Abgange der fiinftcil Dccimalstelle zu erlrcnnen ist. Das gcwissen Tiefenangaben beigesetztc 
Zciclien Gr. besagt ,,GrundLi. 

36. Die T a b  e l l e  111,) welclie zuniiclist zur I3esprccl1ung gclangt und sich am Schlusse diescs Artikels 
befindct, zcrfallt in neun Theile, dcren jeder die auf einen ganzen Beobacl~tungsmonat entfallendca A~lgaben 
uinschliesst. Die Differenzen der cinander folgeadcn Resultate wurden in der Rubrik: , ,~ni lerung von Tag zu 
Tag(( vorgemerlrt. 

Wir unterliesseii es, zur Erzielung besserer Monatsmittel, die seltenen Unterbrechungen in der Reihe der 
Datcn von September bis Mai mittelst Interpolation auszuftlllen, und zwar darum, weil diese Unterbrechungen, 
- von einer cinzigen Ausnal~me (24. December) abgesehen - erst auf die spiiteren Monate (Fcbrnar, April 
und Mai) fallen, deren Serien aber in Folge der mehrerwahnten Stiirungcn zu ungleiclimassig verlaufen. 

Die g a n  z 1 i cll e Ausscl~liessung gewisser Resultate von cler Einbeziehung in die monatlicllen Durch- 
schnittc erschien nns sehr gewagt. Die augenscheinlich zu grossen und zu lrleinen Zahlen sind in der Regel 
durcll sanfte ~ b e r g l n g e  mit den brauclibaren Daten vcrmittelt, derart, dass es gewiss schwer fjllt, die feinen 
Grenzen mit Sicherheit anzugeben, welche das Bcizubehaltende von dem A4uszuscheidenden zu trennen haben. 
~ b e r d i e s  wHren diese Grcnzcn fiir ,jeden einzelnen Moriat separat zu bestimmcn, da man sonst Gefahr liefe, 
cine etwa wirklicli auftretendc l'eriodicitat durcll Nivellirung der Angaben zu verwischen. 

Untcr solcl~en Verh%ltnissen liielten wir es ftir zwcclri~liissig, vorcrst die Monatsmittel auf dem gewbhn- 
lichen arithmetisclicn Wege aus den D n r c h s c h n i t t s ~ e t e  a l l  e r  Tagesresultate zu berechnen und sodann 
diesen in dcr Tabelle mit a bezeichncten Mitteln noell andere lnit b markirte, anzufiigen, die nacli miserem 
Daftirhalten van dem liberschwanglicben Landeinflusse, sowie von dcn stat t~ehsbten Stiirungen und Zufjllig- 
keiten beim Schijpfen der Probcn unabhangigcr siud als die vorgenanntcn. 

Boi Bereclinung der Durchschnitte Z, wurden slmmtliche in den Zusammenstellungen mit dem Zeichen u 
vcrsellcnen Zahlen weggelasscn. For die Auswahl derselben waren uns in zweifelhafteii FUlen hauptsiichlich 
die Journal-Anmerkungen massgebend; dann aber auch in zweiter Linie der Vergleich mit den Ergebnissen 

1 Ausgenomnlen sind einigc Ergobnisse voin 29. Soptorribor, \vclcl~e orst in1 Art. 50 gogcben werden. 
2 Stirnrntcn einige dioscr Ablcsnrigon unter sich vollliomn~ori iiboroin, so wurdcn sio nnr einmal anfgcnommon, illre Anzahl 

och in der Bubrik ,Aninerk~lngl~ Irenntlicli geinacht ~ u i d  solbstrodend bci Ablcit~lng dcr Mittel gohorig beriicksiclrtigt. 
8 Ausgenornmen hievon sind nur die Angaben fiir don 27. Mai, wolche von ihron Nachbargliedoru so bedelltend abwoichon, 

dass sie niclit gut mit ihnon vereinigt werden konnten. 
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tlcr Hochsee-Beobachtungen und die mehr odes mintler ungezwaugene Flucht jener Curven, welche die entste- 
henden Monatsmittel charakterisiren. ' 

Selbstverstiindlioh verginigten wir auch qie Differenzen (~nderungen von Tag zu Tag) monatsweise; jene 
uilter ihnen, bei deren Bildung rnit u markirte Percentangaben eintraten, wurden ebenso beschrieben, ilnd in 
das Mittel b der Unterschiede nicht aufgenommeq. 

Die Tabellen der spateren Zeit enthalten weit mehr rnit u bezeichnete Daten als jene der voraufgehenden, 
j a  qer Betrag des Mai-Durchschnittes b ist, wegen der geringen Anzahl der einbezogenen Tagesresultats, 
kaum mehr als sehr vertrauenswlirdig zu betrachten. 

Die Yerthe der Monatsmittel, v i e  sie den einzelneil Theiltabellen angehangt sind, gelten nur far die 
Stunde 11 Uhr a. m. Localzeit, zu welcher die Proben geschFpft wurden (Art. 21). Wegen dieses Umstantles 
stellen qie, strenge genopmen, keine geniiheyten Monatsdurchschnitte im eigentlichen Sinne des Wortes vor. 
Man diirfte indess kaum fehlgehen, wenn man anuiihme, dass in jenen arkt i~~chep Regionen, trotz der auftre- 
tendea merklichen ~ n d e r u n g e n  der Salinitiit innerhalb kurzer Frist, dennocb Scbyank\~ngen, deren Periode 
rnit dem mittjeren Sonnentage, oder doch rnit eineln hier noch in Betracht kommenden Vielfachen oder aliquo- 
tern Theile 4esselben) iibereinstimmt, nur von sehr geriogfiigigci. Natur seien. 

Die durcl~ stiirkere Zifferntypen ausgezeichneten Zahlen bedeuteu die Maxima und Minima, sofern man 
namlich von den rnit u beschriebenen Werthen absieht. Wo jedoch die Extreme der letzteren ausserhalb des 
zwischen den erstern liegenden Bereiches fallen, wurden sie durch fetteren Drnck des angefiigten Buchstabens 
kenntlich gemacht. 

TabelleIII,. Resultate der periodischen Stations-Beobachtungen uber das specifische Gewicht 
des Wassers an der Meeresoberflache. 

A n  m c r k u  n g c n : 1 .  Dio mit u bczeiehncton Rosultntc sind in dns Monntsmittol b n i c 11 t ainbezogon. 
2. Dio Zahlon in fotton Typcu bcdeutcn dtc monntlichcn Extreme, sofernc yon den rnit u bezoiclinctcrr Dnten abgcaclrcn wird. Wo die absoluton 

Bfnxinra oder Minibin huf dio letzteron fallon, orhohcint dau u fett gcdrlrckt. 
3. Dio Zahlcn in y o  t i t c C u r s  i v boeiehen bid1 nuf wiodorholto Untorsuohungcn, dorcn Rosultnto tngwoiso gomitlelt wurdcn. 

1 Selbstredend gingon wir rnit dem Ausscheiden lusserst vorsichtig und sparsam urn. October und November enthnltei~ 
gar keine rnit u bezcjchnete Aqgabe; fiir diese Nonate sind also die beiden Mittel ide~tisc11.-Beziiglich Decembexs sei bcmcrkt, 
dass es auf Basis der Jouina1;Anrperkungen gerechtfertigt ware, den auszulassenden Daten auch jene vom 12. und 13. einzu- 
reihen. Wir nahmen jedock Abstaqd hievon, weil fiir die gleichzeitige Verwerfung einiger nnderer, relativ hoher Zahlen k e i n ~  
Grundlage zu gewinnen war, und qie einseitige Unterdriickung der l~leinen Werthe den Durchschnitt iibermiissig vergriissort 
hiitto. Das el*zielte Edittel b weicht iibrigens von jene~n a nur sefir wenig nb. 

Monats- 
tag 

I .  

2. 

3. 

+ 
% a 

d 

10 

S p e c i f i s c h c s  G e w i c l i t  Salz- 

bei 
Grndcn 
Celsiu~ 

3 '0 

5.4 
3 ' 2  
3 . 6  

4 ' 3  
4 ' 5  
4 '7  

4. 
3 . 9  
4 ' 4  

5. 

i+bgeloseo 

1.02828 

1-02760 

1' 02820 
1' 02822 

1' 02720 
1'02725 
1 ' 02726' 

1'02790 
1 ' 02800 

Itcducirt A r ~ m e r k u n g  
Corrigirt nuf 14' R.=  roce ell tell 

1795 5. Tag zu Tug 

1.02792 1.02591 3.418 
1.02722 1.02541 3'352 0.066 
1'02784 2585 3 '410 
1.02786 2588 3.121 } 

Mittel 1.02587 3'412 0.060 

1 ' 02682 2492 3'287 
1'02686 2498 3 '296 
1'02687 2501 3 '299 

Nittel I eoz497u 3 ' 2 9 3 ~  0.11gzl 
1' 02745 2551 3 '365 
1'  02755 2565 3 .383 } 

Wttel 1'02558 3'374 0 . 0 8 1 ~  
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A n m o r k u n g  

ZwoirnnI abgelcscn 

lonwta- 
tag 

6. 

7. 

8. 

{ :: 
9. 

10. 

{ ::: 
11. 

Zwciinal :~bgolcson 

Salz- 
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42 
FI 

5 
rd 

in I 
3'305 
3 336 
3'344 
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3'389 
3'356 
3'345 } 
3'350 

::::: } 
3'355 

3'390 

::;:: 1 
3'378 
3'408 

vou 
T a g  ZII T a g  

0.046 

0.061 

0'039 

0.005 

O'O35 

0'012 

3.403 } 
3.406 
3'377 
3'363 1 
3'370 
3'361 
3.374 } 
3.367 
3'398 
3'406 } 
3'402 

3'387 

3,'414 

3'400 

3'383 
3,'395 
3.406 } 
3'400 
3'394 
3.418 

3.406 
3'350 
3'373 } 
3; 362. 
3'346 
3'390 } 
3;399 

3,'330 
3'337 1 
3:'334 

3'389 
3:363 

3:386 

3'375 

0.028 

0.036 

0.009 

0'035 
0.01 5 

0 .027  

0.014 

0.01 7 

0.017 

0.006 

0 ' 044 

o -007 

0'035 

0.052 

0.01 I 

2580 
I '02582 

2561 
2550 

X, ,02555 
2548 
2558 

1.02553 
2576 
2582 

I 1'02579 
I .02568 

1 ' C2593 
2382 

I '02588 

1.02578 

2561 
2568 

, 1.02565 

2571 
2582 

I .o2578 

2573 
2591 

I '02582 

2540 
2557 

I - 02549 
2537 

< 2670 
I .02554 

' 2525 
2530 

Reducirt 
avf 14' 13.- 

17" 5. 

2506 
2529 
2535 

1.02628 

2569 
2544 
2536 

I '02540 

2545 
2542 

I '02544 
1'02570 

2564 
2558 

I so2561 

2,584 
1'3 

1'9 
2'0 

3'4 
3'5 

2.3 
2.4 

4'1 
2'8 
3'5 

3.6 
3.9 
4.3 

2.9 
3'4 

4.2 
5- 0 

3'6 
4'0 

3'1 
3'8 

2'7 
2'8 

S p e c i f i s c h s  G e w i c h t  

bei 
G O  1 A g e s e  1 o i i  
Celsirls 

3'8 
4'1 
4.3 

6.0 

2'7 
3'0 

2'9 
3'2 

5" 
5'5 
5'9 

0'9 

1'9 
2.1 

2'0 
2-5 

1 ' 02835 

1 ' 0281 0 
1 ' 02800 

1'02790 
1.02600 

1 -  02825 
1 ' 02830 

I 'ozS05 

1 ' 02840 
1 ' 02825 

I .02820 

1'02800 
1' 02805 

1 ' 02820 
1 ' 02825 

1.2281 0 
1 ' 02822 

1'02780 
1'02795 

1 ' 02780 
1'02810 

laO2770 
1'02775 

1' 02790 
Mittel 

1'02765 
1' 02755 

Nitlel 

1'02745 
1.02755 

Mittel 

1.02780 
1 ' 02785 

Mittcl 

I -02760 

2795 
2780 
Mittol 

2775 
2755 
2760 
i t  

2775 
2780 
Mittel 

2765 
2777 
Nittcl 

2735 
2750 
blittel 

2735 
2765 
Nititel 

2725 
2730 

1'02745 
1' 02765 
1 ' 02770 

1'02790 

1' 02790 
1' 02780 

1.02790 
1 ' 02785 

I .02800 

1'02790 
1 ' 02780 

1.02840 

1'02699 
1' 02720 
1'02725 

Nittcl 

I '0274.5 

1' 02745 
1 ' 02735 

Nittel 

1'02745 
1' 02740 

Mittel 

I '02755, 
1 ' 02745 
1'02735 

Nittol 

1'02795 

1 ' 02820 
1.0281 5 

1'02815 
1 'C2800, 

Mitt01 

2775 
2770 
Mittel 

2770 
2755 
Mittel 

I *02528 

2569 
, 2565, 

I a02567 

, 2565 
2553 

' 1.02559 
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i- 

A n m e r k u n g  

7 

Nonats- 
tag 

27. 

28. 

29. 

29- 

30. 

Salz- 
geha't in 

~ I . ~ C ~ n t e l ~  

3'359 
3'353 

3'357 

3'346 
3'359 
3 '353 

3'394 
3 '382 
3'373 
3.383 

3'399 
3 '392 
3'390 

3 '394 

3'377 

3'379 

Octobcw 1882. 

+ u 
a, 

!3 
Z 
d 

2 C  

I ;indorung 
dcs 

Salzgchaltes 
VOJ1 

Tag zu %';kg 

0.018 

0.004 

0.030 

0 , 0 1 1  
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0'027 

j :: 
I .  

j :: 
2. 

{ :: 
3. 

j :: 
4. 

j :: 
5 

Nittel a 
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l\xittelb 

S p e c i f i s c h e s  G e w i c h t  

1.02560 
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bei 
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Celsius 

2 ' 2  
2 ' 3  

2 ' 2  
3 ' 3  

2 '7  
2 ' 9  
3 ' 2  

2.4 
2 '5  

' 2 '6  

3 ' 0  
3 ' 4  

4 ' 1  
4 ' 5  

1.7 
2.0 

3'432 
3 '435 

3'433 
3 '441  1 
3 '437 

3'439 
3 '441 } 
3 '440 

7. 

8. 

9. 

{ ::: 
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j ::: 
I I .  
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1' 02795 
1.02790 

1' 02785 
1' 02790 

1 '02820 
1'02810 
1 ' 02800 

1' 02825 
1 ' 02820 
1'02817 

3.1 

2 ' 7  
2 ' 8  

2 .3  
2 ' 4  

2 .4  
2 ' 9  
8 ' 5  

2 ' 1  
2.3 

2 ' 2  
3 .0  

1 .7  
1 ' 8  

1.8 
2.0 

1 .6  

0.041 

0*002 
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2845 
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2845 

2860 
2860 
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2750 
2745 
Mittol 

2740 
2745 
Mittcl 

2775 
2765 
2755 
Mitt01 

2780 
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Mittel 

1.02806 
2800 
Mittel 

2797 
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Mittel 

2816 
2816 
Mittcl 
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2547 
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1.02545 

2537 
2547 

1.02542 

2573 
2564 
2557 

I .02565 

2577 
2572 
2570 

I .02573 

0.014 

0.024 

0.017 

0.018 

0.003 

0.018 

o '046 

0 * 0 3 1  
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2785 
2790 

2805 
2800 

2815 
2820 
2760 

2820 
2820 

1 ' 02805 
2800 

2825 
2825 

2800 
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2815 

1'02605 
2602 

I .o2604 

2603 
2609 

I .o2606 

2607 
2609 

I '02608 

2755 
Mittcl 

2740 
2745 
Mittel 

2760 
2755 
Mittcl 

2770 
2775 
2715 
Mittel 

2775 
2775 
Mittel 

1 ' 02760 
2755 

Mittel 

2780 
2780 
Mittel 

2755 
2755 
Mittel 

2770 
2556 

I eo2560 

2539 
2545 

1'02642 
2557 
2553 

1.02555 

2567 
2574 
2565 

I -02569 

2570 
2571 

I .oz57r 

1'02557 
2556 

I '02557 

2573 3'394 
I a02573 3.394 

2549 3 '362 

3 '371 } 
3.377 

3'349 
3'357 } 
3.363 
3 '373  
3 '387 } 
3.370 

3'386 
3 '395  
3 '383 

3.388 

3'390 
3'391 } 
3.391 

3'373 
3.371 } 
3'373 

I ,02550 

2563 

3.363 

3 '381 
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fiir 11 Uhis n. m. Localzcit 

Nove~nber 1882. 

fiir 11 Uhr a ni. Localzcit 
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Ddcambcr 1882. 
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3.489 
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8.7 
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9'5 
7'3 
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4'5 
13.1 
10.9 
7'9 
7'1 
8.4 
6.1 
6.3 
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I '02840 
2795 
2760 
2780 
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2840 
2720 
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2681 
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2784 
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I '03330 
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13- 
14- 
15. 
I 6. 

A n m e r k u n g  

Aufgcth;tntcr Eisbrei. 

Aufgcthnuter Eisbroi. 
Eisbroi. 
Eisbrci? 

ArLolnctcr taucht cin bis ( zur .,fie c 

1.02856 
2865 

2500 
2486 

2750 
2770 
2705 
2820 
2720 
2770 
2430 
2710 
2750 
2730 
2720 
2630 
2635 

IC  

1.02830 
2830 

2455 
24 40 
Mittel 
271 I 
2732 
2665 
2784 
2681 
2732 
2384 
2670 
27i I 
2691 
2681 
2589 
2594 

5.0 
6.9 
6 ' 8  
6 ' 9  

6.8 
13'5 
12' I 
11.4 
12.3 
11.3 
13.0 
12-0 

12.8 
13.4 
12.9 
13.6 
13'3 

1.02642 
2660 

2293 
2279 

1.02286~ 

2543 
2655 
2566 
2673 
2585 
2620 
2303U 
2569 
2624 
2614 
2595 
251(i 
2.514 

3'485 
3.504 
3'024  
3 006 1 
3.015~ 

3'354 
3'502 
3'385 
3'526 
3'410 
3.456 
3.03824 
3'389 
3.461 
3'448 
3'423 
3.310 
3.819 

0.005 
0'024 

0'494u 

0' 33926 
0.148 
0.017 
0.141 
0.116 
0.046' 
0.418~ 
0.351~~ 
0'072 
0-013 
0'025 
0.104 
0.000 

Aus dcm Eiuloche. 



1.02555 3'370 0.181 
fur 11 Uhr a .m.  Loc:tlzoit 

Mittcl 71 1 ~ 0 ~ 6 0 6  ( 3.437 1 0 . 0 6 ~  

I llittcl n 1.02527 3'333 0.1g8 
f i r  11 Uhr a. m. Loc:~lzcit 

lIittcl b I '02595 3.423 0'038 

Eisbrci. 

Aus dcm Eisloclie. 

$ 

~s torro ich i l i c l~o  Expodit iol~ auf Jan Mayor,, 



J. Lzclcsch zcrzd J. Wolf, 

Ma~4.x 1883. 

4 a S p e c i f i s c l i o s  G o w i c h t  
al 

Mon:~ts- a 
boi A n m c r k u n g  tag + 

Cr:~don Abgelescn Corrigirt 2 ~ e l s i u s  

I. 
2. 
3. 
4- 
5. 
6. 
7. 
8, 
9. 
10. 
I I. 
12. 
I3. 
14. 
15. 
I 6. 
I7. 
I 8. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
-29- 
30. 
31. 

1 c 

16 

I C  

IIittcl a 
fiir 11 Ullr a. In. Loc:dzoit 

Afittcl 6 

13.1 
11.9 
13'0 
10.5 
7.8 
7'2 
6.6 
9'0 
9'7 
6.6 
3'5 
9.6 
8.7 
9'4 
11.0 
10.4 
11'2 

10.1 
11.6 
8.6 
10-9 
10.1 
11'1 

8.9 
7'5 
7'9 
8.1 
7'5 
6.9 
9'7 
12.6 

1.02401 

I .02600 

1'02730 
2730 
2785 
237O 
2640 
2580 
2850 
2800 
2800 
2860 
2800 
2090 
2060 
2250 

1550 
2655 
2755 
2530 
2610 
2670 
2780 
2725 
2210 
2760 
2720 
2650 
2500 
2510 
2550 
2650 
2680 

Apr4  1883. 

3.167 

3 '430 

I. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 
10. 

I I. 
12. 
13. 
14. 

I .o2691 
2691 
2748 
2322 
2599 
2537 
2815 
2763 
2763 
2825 
2763 
2035 
2004 
2199 
I494 
2614 

7 2717 
2486 
2568 
2629 
2742 
2686 
2158 
2722 
268 I 
2609 
2455 
2465 
2507 
2609 
2640 

0.262 

0.046 

I '02609 
2588 
2G63 
ZZO4U 
2444~ 
23772~ 
2643 
2619 
2628 
2653 
2566 
191316 
187311 
2071~ 

139th 
2491~ 
2604 
236126 
2463~ 
248311 
2624 
2557 
2051~6 
2578 
2321 

230621 
2310u 
234524 
2477% 
2550 

I c 

I 

0.087~ 
0.341~ 

0.057~ 

0' 592u 

0.013 

0.006 

0.006 

o'680u 

0' 13971 

0'4742r 
0' 74221 
0'372U 
o. 3 5 1 ~  
0'072~ 

3'441 
3'414 
3.612 
2'907U 
3 ' 2241~ 
3.1352~ 
3'486 
3'454 
3-466 
3'499 
3'385 
2'523~ 
2.47026 
2.732~ 
I .844u 
3' 28621 
3'435 
3.1141~ 
3'249u 
3.275~ 
3-461 
3'373 
2'70514 
3'400 
3.326 

24551~3~23826 
3-04224 
3.047~ 
3.093~ 
3.26714 
3'363 

Wnssorloch. 

t Eis xilellrerc IIeilon vorl dcr 
1Ciiste cntfernt; s111 Strsndc 
ein Eiswnll. 

I An dcr Westlriiste koin Eis 
in Sicht, am Strando foster 
Eisw:~ll. 
Ei8 ctwn 3-4 Mcilcn soc- 
wiirts, Bncht fest abgc- 
schlossen. 

15is : ~ u f  4-5 Mcilcn in Siclit. 
1311clrt mit Eis crl'iillt, rcincs { Wabscr zw. Ibisschollco. 

clnes Wshscr zwischcw Eis- 
'~ciiollcn. 
Niilier riiclcc~rdcs Eis : I I I ~  

1 .5 Secmcilcn. 

Eis ausser Siclit. 
Eis ausscr Sicllt. 
Bucht ciserfullt. 

0.003 
0'027 
0 098 
0' 59526 
o. 3 I 7u 
0.08911 
0.351~ 
0'032 
0.012 
0.033 
0.1 14 
0.862~ 
0'05326 
0.262~ 
0.88816 
I 44zq.5 
0'143U 
0~3212~ 
0.135~ 
0.0261~ 
0' 186u 
0.088 
0'66811 
0.695~ 
0.075 
0.087~ 
0' 196% 
0. oogu 
0.046~1 
o 17426 
0.09611 

I '0248421 
2225~ 

2182u 

2631 

2621 

2625 

2620 

2105" 

221021 

2569 
20072~ 
2289u 
2566 
2500~4 

I '02624 
2353 

2312 

2763 

2789 

2763 

2742 
227 I 

2353 

265 5 
2138 
2404 
2670 
2696 

9'1 
9'7 

9'5 

9'9 

7'0 

9'5 

10.6 

5.O 

8.4 
12.9 

9 0 
10.8 
11.0 
3'3 

Eisg:~scll. 
hTicht frcbi vo11 ~i:tsc-~r. 

Rcirlcs Sccwasscr. 

3'2762.4 
2.935~ 

2,878~ 

3'470 

3'457 

3.462 

3'456 
2.776r6 

ze915tL 

3'389 
2.647~ 
3'019 
3.370 
3,298~ 

I ,02665 
2400 

2360 

2800 

2825 

2800 

2780 

2320 

2400 

2695 
zrgo 
2450 
2710 
2735 
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S;Llz- 

in 
Proconten 

- 
1'74016 
2.76511 
1 ' 7 1 1 ~  

3.493 
3'440 
3'472 
3'477 
3 271" 
I '5922C 
I '671% 
1.88711 

3'476 

3'371 

3'25711 
2 . 8 1 3 ~  

2.950 

3'444 

Monats- 
tag 

15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 

27. 

2% 

29. 
30. 

2 
8 

$ 
6 

- 
1b 
I C  

171 

I C  

~b 

- 

I C  

S p c c i f i s c h c s  G e w i c h t  ~ n d e r u n ~  
des 

~:~lzgeli:lltes 
VOn 

T a g  ~ I I  T a g  

- 
- 

I '02521 
1'05424 
I ' 78226 
0 O53 
0'032 
0'005 
o .20621 
I .67926 
0'079t~ 
0.z1621 

'580u 

0.106 

0. I 1421 
0.44421 

0 . 4  $0 

0.031 1 Afittcl a 
fur 11 Uhr a. m. Loc:~lzcit 

Afittel b 

A ~ i m e r k u n g  

Eisfrci. 

Eis auf 8-9 Mcilcn in Sicl~t. 
Bucht eiscrfiillt. 

Xis nuf 5-6 Scemcilcn. Am { Strando Eisw:~il. 

i Eis all€ 10 Scemcilcn, ein- 
zel~ic Schollcn auf 1 See- 
meile. 

Eis~cliollc~i in der Niilic. 
Bucht eiscrfiillt. 

lteducirt 
nuf 14' lt.= 

1'7") C.  

- 
1'01319U 

2 0 9 6 ~  
1 ' 0 1 2 9 7 ~  

2648 
2608 
2632 
2636 
2480u 

I ~012071~ 
I ' 0 1 2 6 7 ~  
r'o1431u 

2635 

2556 

2 4 6 9 ~  
2 1 3 3 ~  

I '02243 

1.02611 

-1 I Grndcli Abgclcscn Corrigirt 
C e l s i ~ ~ s  

Jlai 1883. 

I .ozz66u 
192614 
2581 
238811 
zzool~ 
Z Z Z Z ~ L  

1 8 1 5 ~  
2447" 
z157r~ 
198711 
1 6 4 5 ~  
1 7 4 5 ~  - 
1816 
1833 

I '018251~ 

179121 
1 6 9 0 ~  
I ~ O I U  
- 

138926 - 
- 

2693 
2576 
245711 
2469,‘ 
2567 
0 2 3 ~ 8  

249311 

- 
- 

224111 

1'02123 
1'02577 

I. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

ID. 
I I. 

12. 

13. 

{::: 
14. 

15- 
I 6. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 

27. 

28. 

29. 
30. 
31. 

- 
10.1 

12.1 
9.9 

10.4 
7 ' 2  

13'0 
8 .7  

10 7 
8.6 
8 .0  
8 . 4  

10.9 

7'5 

9'1 
8 . 7  

f ~ i r  11 U l ~ r  :L. m. Loc:~lzeit 

I .o2510 
2080 
2800 
2005 
2370 
2420 
2030 
2635 
2360 
2120 

1850 
I950 - 
a020 
2030 

I905 
1900 
1650 
- 

1560 
- 
- 

2820 
2730 
2535 
2660 
2765 
0300 

2620 

- 
- 

2390 

I .02465 
2025 
2763 
2563 
2322 
2373 
1974 
2594 
2312 
2066 
1789 
I 886 
- 
1953 
1966 

Mittrl 

1843 
1838 
I593 - 
I504 
- 
- 

2784 
2691 
2492 
2619 
2727 
0281 

2578 

- 
2343 

Mittcl u 

2.98911 
2.54021 
3'404 
3 .  I 50th 
z . 9 0 ~  
2'931 
2.3932~ 
33.22826 
2'84526 
2.6201~ 
2 . 1 7 0 ~  
2'302u 

-- 
2.395 
2.418/ 
2'40711 

2 . 3 6 2 ~  
2 ' 2 2 9 ~  
1'98021 

-- 
1 , 8 3 2 ~  - 
- 

3.490 
3.398 
3 24121 
3 ' 2571~ 
'3.373 
0'3026 

3.28811 

- 
- 

2 , 9 5 6 ~  

2'800 
3'393 

I C  

IE, 

y - 
1b 

- 

I C  

Ifl 

I G  

- 
1~01480 

2240 
1'01459 

2810 
2810 
2755 
2820 
2640 

1.01380 
I '01445 
1-01610 

2790 

2755 

2650 
2320 

0.1 

" '5 
5 '4  
5 ' 6  

10.1 
7 '8  
5'1 
8.5 
7 ' 3  

12.9 
6 . 5  
7 '3  
- 
8.0 
8.5 

14.6 
6 .1  

11 '5  - 
9'3 
- 
- 

4 '5  
11.1 

I5 .7  
8 . 3  
6.6 

13'8 

12'9 

- 
- 

11.6 

- 
1.01425 

21 89 
1'01404 

2773 
2773 
2?17 
2784 
2599 

1'01323 
I '01389 
1.01554 

2753 

2717 

2609 
2271 

o '  17014 
0'449U 
0.86426 
o ' 25416 
0' 2 4 8 ~  
0'02911 
0'53821 
0.8351~ 
0 . 3 8 3 ~  
0'22526 
0. 45026 
0. 13221 
- 

0.04511 
0 '  13316 
0 , 2 4 9 ~  
- 
- 
- 
- 

0 ~ 0 2 2  
0 . 1 5 7 ~  
O '  0 1 6 ~  
0. I 16u 

3 ' 0728 

2 . 9 9 ~  

- 
- 
- 

0.280 
0 ' 0 2 2  

Eisfrri. Schollon nlli Horizont. 

Aus d c ~ n  Eisloclir. 

Eis susser Sicht. 

Eis : ~ t f  6-8 sccnicilcn. 
Eis :iuf 5 Sccnloilc~i. 

I Rucl~t  cise~.fiillt. A ~ l r l l  in das 
Nittcl a 11ic11t c i~ lbczo~en .  
Eis :~uf 6 Scomcilcn. Aude- 
rnng :1,11ch ins Mittcl n nicllt 
einbczogcn. 



5 2 J. Lzilcsch und J. Wol f ,  

37. Die in der vorstehencien Tabelle enthaltenen e i n z  e ln  e n T a g e s  r e s u l t a t  e weisen ihrer Mehrzahl 
nach nur flir die ersten drei Monate (September bis November) cine hinlanglich ungezwungene Folge auf, fiir 
die iibrigen (December bis Mai) dagegen, zeigen sie hlufig sehr rapide ~be rgange ,  welche man nicht kurzweg 
den Scliwankungen der meteorologischen Verhaltnisse zuschreiben darf. 

Zur Beleuchtung dieser Thatsachen recapituliren wir vorerst die Maxima, Minima und Mittel dcr fiir die 
einzelnen Moaate ausgewiesenen Salzgehalte. Wir beschrlnken uns hiebei, der Riirze wegcn, auf diesc letztcren, 
da  sie den um Eins verminderten reducirten specifischen Gewichten proportionirt sind und dieselben sollin 
bei dcn anzustellenden Vergleichen ersetzen konnen. Auch spater werden wir in d l en  ahnliclien Flllen nur 
die Salinitltcn beriicl<sichtigen. Die eingeklan~merten Zahlen ergeben sich bci Auslassung der in 117, mit ZL 
bezeichneten Daten. 

Maximum Minimum Mittel -- '-a,,--- ---/-,-- 

September . . . .  3.418 (3.418) 3.293 (3.328) 3.377 (3.370) 
October . . . .  3.451 (3.451) 3.353 (3 353) 3.402 (3 402) 
November . . . .  3.460 (3.460) 3.378 (3.378) 3.411 (3.411) 
December . . . .  4.188 (3.524) 3.059 (3.312) 3.443 (3 447) 
Janner . . . . .  3.655 (3.655) 2.166 (3.319) 3.370 (3.437) 
Februar . . . . .  3.829 (3.495) 2 056 (3.303) 3.333 (3 - 423) 
Marz . . . . . .  3.512 (3.512) 1 844 (3.325) 3.167 (3.430) 
April . . . . . .  3.493 (3.493) 1.502 (3.370) 2.958 (3.444) 
Mai . . . . .  .3.420(3.420) 1-832'(3.373) 2 .  800 (3.399) 

Hieraus folgt, dass die in 111, gegebenen Resultate flir die einzelnen Monate innerhdb dcr folgenden 
Spielraume schwanken : 

September . . . . . . . .  0.125 (0.090) 
October . . . . . . . . .  0.098 (0.098) 
November . . . . . . . .  0.082 (0.082) 
December . . . . . . . .  1 . 129 (0.212) 
Janner . . . . . . . . .  1 -489 (0.336) 
Februar . . . . . . . . .  1.773 (0 a 192) 
Marz . . . . . . . . . .  1.668 (0.187) 
April . . . .  . . . . .  1.901 (0.123) 
Mai . . . . . . . . . . .  1 .588 (0- 047) 

Vom December ab werden demnach die Unterschiede sclir vie1 grosser, als sie dies friilier wa13en; indessen 
zeigt sic11 diese Erscheinung bei den eingeklan~merten Zahlen in weit geringerem Masse, wie bei den frei- 
stehenden. 

D i e  t o t a l e  A m p l i t u d e  b e t r u g  2.596°/,,hnd zwar von 1 a502 (24. April) bis 4.188 (28. December). 
Da  die Werthe in den folgenden zwei Tabellen nirgends diese Grcnzen erreichen, so gilt die angegcbcne 
Amplitude fur alle mit gesehiipftem Seewasser erzielten Itcsultate. Ausgeschlossen sind nur die Ergebnisse, 
welcbe sich auf die Lagunen und auf geschmolzenes Eis beziehen. 

38. Vielleicht ergibt sich das zu Eingang des vorigen Artikcls Ausgesprochenc noch 'deutlicher, wenn 
man die nacl~folgende Zusammenstellung der , , ~ n d e r u n ~ e n  von Tag zu TagLL betrachtet. l3eztiglich der cin- 
geklammerten Zahlen bleibt dieselbe Erklarung in Kraft, wie fruher. 

1 Wollte man die such in das Mittel a nicht einbezogenc Angabe vom 27. Mai mitzlhlcn, so wlrc  fiir diescn Monnt das 
Minimum 0.30, das Mittol u aber etwa 2.7. 

2 Im Sinne der letzten Fussnote kiinnte hier sogar 3.12 gcsctzt werden. 
" Mit Itiicksicllt auf dio lnehrerwiihnte Angabe vom 27. Mni ~viii-c diesc Amplitude ctwa 3.89. 
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Maximum 
-.n-v 

September . . . . 0.110 (0.066) 
October . . . . . 0 - 0 8 4  (0.084) 
November . . . . 0 .073  (0.073) 
Deccnibcr . . . . 0 .740  (0.141) 
JBnner . . . . . 1.250 (0.267) 
Februar . . . . . 1.352 (0.126) 
M a r z .  . . . . . 1 . 4 4 2 ( 0 . 0 0 8 )  
April . . . . . . 1.782 (0.105) 
Mai1 . . . . . . 0 . 8 6 4 ( 0 . 0 2 2 )  

Wie ein Blick auf die Zusammenstcllung ,,III,, Ma.iU lelirt, gestattet der Riickgang in der Grijssc der 
, ,~nderungen von Tag zu Tagu, welclier dem Mollate Mai zultornmt, uur anf eine griissere Gleiclimassiglreit der 
einwirkenden Einfltisse, iiicht aber auf eine AbschwBchung derselbcn zu schliessen. 

39. Sclireitet der Gefrierprocess vor, so geht das bei der Eisbildung ausgeschiedene Salz auf die nachst- 
liegenden Wasscrpartien ilber, wodurcli dcren Salinitat geliobcn wird.Wieser Process wirkt also in Lhillichem 
Sinne, wie die Verdunstung; doch ist diese letztere in jellen hohcn gcographischen Breiten von mehr unter- 
geordneter Redeutung. 

Holt man die Probc zu nahc an ciner 6rtlichl;eit, wo die Erstarrung in ausgedehnterem Masse vor sic11 
geht und gelangt iibcrdies nur wenig Eisgascli in das GcfBss, so wird man bei dew gefiirdertei~ Wasser 
eine zu grosse, das beisst eiue den wirltliclien Dnrclrscl~nitt ilbersteigende Diclite constatiren. Die in Tabelle 111, 
durch ihre besondere IlSlie auffallenden Angaben diirften in dieser Weisc entstallden sein. Der Wirltung des- 
selben Gefrierprocesses s i i~d  aber auch viele der gefundenen zu niedrigen Ergebnisse zuzusclireiben, iiiimlich 
jene, bei welchen die betreffendc Probe eine becieutende Menge von bereits im Meere gebildetem Eisbrei 
enthielt. a 

Die beirn Schiipfen vorlrommenden Zuf&lliglreiten spielen also sicherlich eine lrervorragcnde Rolle. Ilrr 
Einfluss elimiuirte sich tiberdies in den Monatsmittelii nicl i t ,  da man das Wasser vorwicgend nur von solcheli 
Stellen haben konnte, wo die Gnsclrbildung schon begonnen liatte. Rei den Durcl~schnitten a zcigt sich daher 
die oben angedeutete Erhiillung des Salzgchaltes fur viele Wintermonate gar nicht, sondern sie drticlrt sich nur 
durch eine Zunahme l ~ i s  December und durcli das auf letzteren fallende Maximum aus. Die Mittel b dagegen 
bleiben auch flir die spatere Zeit und zwnr bis April namhaft hiiher nls jene fClr September bis November. 

Losen sich die Eismassen, so schwim~nt das leichte Sclimelzproduct obenauf und nlischt sich liLufig, 
zumal bei Wind- und Meeresstille, nur langsam mit den] Wasser der tiefereii Scliichten. Bei Eintritt der mildern 
Sdson daher, wenn innerhalb eincs gewisse~i Intervalls die Wirkungen des A~ft~hauens jenc des Gefrierens 
tiberbieten, muss die durcliscli~iittliclie Diclite je~lcr  obersten Partien, welche man scl~lechtweg als dic Ober- 
flache bezeichnet, wesentlich sinken. Diese Verhaltnisse pragen sich nun in den Mitteln cr durcli den auf Mai 
fallcnden lrleinsten Betrag geradezu tibertrieben aus, bei den Durclischnitten b aber sind sie immerhin noch 
hinlsnglich charakterisirt. 

Es ist leicht ersichtlieh, dass zn diescr Zeit die Auffindung eines griisseren oder kleineren Resultates 
von dem Grade der Durchmischung abhing, welclie Bmndung und Seegang im Meere erzeugten, danu. aber, 
zumal bci glattenl Wasser, von den1 melir oder milider ticfem Eiiltauclicii des Scliopflitibels und eiidlicli auch 
von dem Ausmasse der Entfernung des Forderungsortes von g:.rossereii sic11 eben lijsenden Scl~nee- und Eis- 
massen. Wollte mati nun aucli annehmen, dass sich im Durchschnitte vieler Ergebnisse die Wirkungen dieser 

1 Die , ,~ndcnmgonu vom 27, und 28. oinbezogen wii1.o d:~s Nnximum 3.07, das bfittel nbcr otwas iiber 0.64. 
2 Bclmnntlich dcutotc W o y p r o c l l t  nuf diose Erscheinung llin und schrieb ihr nls Conseqr~onz cine Vcrziigcrong im Vor- 

schreitcn der Erstarrung zu. Der Gefriel.punlct dcl-janigcn Thcilcllen, wolclie genldo der Eisbiltlung ell ~crl':bllcn Ili~bcn, wiirdc 
im Sinnc dioser Ansclt:~u~mg durcli Vcrsalzung 1icr:lbgodriickt. 
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wechselnden Verhaltnisse die Wage halten, so ist es doch weiter zu bedenken, dass noch ein einseitig ausschlag- 
gebender Einfluss hinzutritt, infolge dessen die Eedeutung der libertriebcn niedrigen, auf das Frlihjahr 
entfallenden Mittel a stark reducirt wird. Wir meinen narrllich den Abfluss des Scl~melzwasscrs vom Landc her. 

Das Gesagte zusammengefasst, erscheinen die Durchschnitte a von Jlnner  bis Afai zu nieder und verdienen 
jene b ein grijsseres Vertrauen. 

Die hohen Betriige traten in geringerer Menge auf, als die tiefcn; schon wahrend der Zeit der vor- 
I schreitenden Erstarrung bilclen sie die Minderzahl, im Verlaufe der Thauperiode aber verschwinden sie ganzlich. 

Als schlagendes Beispiel eines xu gross gefundenen specifischen Gewichtes miigen die Daten vom 
27. December betrachtet werden. Bei einer Temperatur von 8.9" C tauchte das Araometel; bestimmt fur die 
dichtesten Salzlosungen, die man geglaubt hatte, noch voraussetzen zu sollen, bis zur Marke c ein. Da die Scala, 
ihrem ganzen Umfange nach, unter das Niveau gesunlren war, konnte die Ablesung der Dichte nur approximativ 
geschehen. Die Reduction ergab eine gcnaherte Salinitat von fast 4-2O/,, was in Anbetracbt der hollen 
geographischen Breite geradezu als ausserordentlich bezeichnet werden muss. 

Ein Gegenstiick hiezu bildet das Ergebniss vom 27. Mai. Das an diesem Tage geschbpfte Wasser hatte 
nur etwas tiber 0-3°/o an Salzen, ein Betrag, der von mehreren bei geschmolzenem Eise constatirten Salinitaten 
namhaft ubertroffen wird jvergl. Art. 51, V). 

40. Da das Weitere uber die Monatsmittel besser spater, und zwar in Verbindung mit den Resultaten der 
folgenden zwei Ausweise (Art. 44) zu behandeln ist, so gehen wir sofort auf T a b e l l  e III, iiber. 

Diese Zusammenstellung besteht aus drei Theilen, die der Rcihe nach die Ergebnisse fiir Juni, Juli 
und August umfassen. llic Angabell beziehen sich auf keiae fixe Stunde (Art. 22); auch ist ihre Vertheilung 
auf die einzelnen Monatstage eine ungleichmassigc. 

Der letztcrwahnte Umstand liess es rathlich erscheinen, neben den gewohnlicheri arithmetischen Mitteln, 
in welche alle irn Laufe eines Monates erzielten Resultate gleicliwerthig aufgenommen sind, auch noch 
corrigirte Durchschnitte ausfindig zu machen, bei deren Berechnung die Liiclren der vorliegenden Zahlenrcihcn 
soweit beriicksichtigct sind, als dies den1 Zwecke dieser Untersuchungen geniigt. 

Flir Juni constrnirten wir mittelst rechtwinl~linger Coordinaten cine Curve, indem wir jene Punktc 
verbanden, deren Ordinaten den gefundenen Percenten des Salzgehaltes und deren Abscissen den zugelliirigcn 
Zeitintervallen - gerechnet vom Monatsanfange - proportionirt sind. Hiebei zogcn wir flir den 1. Jani 
aushilfsweise das arithmetische Mittel der am 31. Mai und am 2. Juni in See gewonnenen Angaben (Tabelle IV, 
1 6  und 17) hcran, da  eine ungezwungene Verlangerung der Curve von jenem Ponkte, welcher dem vierten, d. i. 
dem frtihesten Beobachtungstagc entsprach, nach riick1118rts (gegen den Anfang hin), ebenso untl~unlich 
erschien, wie die Einbezichung der periodischen Mai-Ablesungen. Die Fortsetzung bis zum Monatsende konnte 
dagegen anstandslos mit Hilfe der Juli-Daten hergestellt werden. Die Area, begrenzt von den Ordinaten des 
Monatanfanges und Endes , sowie von den zwischenliegenden Segmenten der Curve und Abscissenaxe 
wurde nach S i m p s o n ' s  Regel berechnet nnd hieraus dann der Mittelwerth siimmtlicher, den Punkten des 
Curvenabschnittes zukommenden Ordinaten abgeleitet. Der Untersehied dee. so gefundenen corrigirten und 
des arithmetischen Mittels betriigt tibrigens nur 0 . 0 6  Procent. 

Fur Juli war, der klcincn Anzahl der notirten Versuche wegen, das glciche Verfahren nicht gut anwcnd- 
bar. Wir begnligten uns daher der ungleicl~m~ssigen Vertl~eilung der Observationen einigermassen dadurch 
Rechnung zu trag.cn, dass wir den Resultaten vom 7. das doppelte Gewicht beilegten, wenngleich dieselben 
von den am 10. in See gewonnenen (Tabelle IV, 23) eine (allcrdings sehr geringe) Abweichung aufweisen. 
Wieder ergab sic11 der Unterschied zwischen dem gewohnlichen arithmetischen nnd dern corrigirten Mittel von 
einem kaum nennenswerthen Betrage. 

Schwieriger stand die Sache bei August. Da sich die gewonnenen liesultate aus~chliesslich auf den 
Anfang dcs Monats beziehen, so blieb kein anderer Auaweg librig, als September-Daten hcrsnzuholen, die 
aber nur von dem voraufgehenden Jallrc (1882) zur Vcrfiigung waren. Das col~igirte Mittel, gcbildet aus 
dein init doppeltem Gcwichte eingefuhrten Durchschnitte der eben crwiihnten liesultate und aus den1 Durch- 
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schnitte cler Angaben dcr ersten l'cntacle Septembers 1882,' weicht VOII dcm ilicl~t corrigirteli etwas stiirker 
ab, als bei den frtiheren Monaten; dcr Untersclsied ist aber iinmcr nocl1 kein sehr bedeutencler. 

Sammtliche Mittel sind den Tlieiltabellen angef'tigt. 

Tabelle 111,. Resultate der fallweise vorgenommenen Stationsbeobachtungen uber das 
specifische Gewicht des Wassers, nahe an der Meeresoberfl9che. 

1 Dio mit u bceeichnote Angabe vom 4. Soptombor ist hioboi nicht oinbozogen. 

A 11 111 c r k 11 r i  g 

droi111:ll :~bgolc?sc~~. 
dreimi~l sbgolosrn. 

drcimal :~bgclcsox~. 

011 a. m. 

lfittcl :HIS 7 1,rsangcn. 

S 1 ~ c c i f i s c 1 1 c s  G o w i c h t  im 
Monsts- 

tag 

9 ' 8  1'02795 1 ' 0 2 7 5 8  I * 02624 3 ' I61 
9 ' 8  2770 2732 2598 3 . 4 2 7  1 

4. 

12. 

13. 
I 6. 
17. 
21. 

24. 
29. 

JuZi 1883. 

I c 

Arithmc.tischcs Mittel 

Cor~igirtcs Ifittol 

7. 
25. 
31. 

31. 

31. 

9 .6  
9'5 
9 ' 2  
9 '0  

10.6 
10.2 

1 1 . 1  

3.439 
3 '420 
3' 435 I 3 . 4 3 6  
3 . 4 2 8  
3.433 

3.431 

3 '433 

I '02570 

I -02575 

drci111:~l n lge losc~~.  

awci1n:ll nbgo1rsc.n. 

August 1883. 
(Bcob:~cht~u~~gc!~ 2111 Bord S. Jf. Sclliff Pola, vor A~llrcr in dcr M:lry Jfnss 1 3 : ~ ~ .  1 

2725 
2730 
2 745 
2750 
2750 
2700 
2 740 

Aritl~~llctisolles Mittcl 

Corrigirtcs Mittcl 

I C  

3'390 

3 '396 

1.02601 

I '02603 

11.4 
8 .9  

1 0 ' 2  
1 0 ' 3  
1 0 ' 2  

drcimnl :~bgelcsel~. 

zweim:~l abgclcscll. 

zwcimnl abgelcscl~. 

Mittel 

2686 
2691 
2706 
2712 
2712 
2660 
2701 

0.004 

2607 
2593 
2004 
2605 
2599 

I -02603 

2755 
2775 
2770 
2770 
2765 

0.046 

o 046 

- 

2717 
2737 
2732 
8732 
2727 
Mittol 

I -0261 I 

2551 
2554 
2566 
2569 
2590 
2534 
2586 

2609 
2599 
2611 

I -02609 
257% 
2577 
2574 

I '02574 

I .025g1 

I '02584 

5 .  

5. 

6. 

3 . 4 4 1  
3 ' 1 2 8  
3 '448  
3 '441 
3 ' 3 9 2  
3 - 3 9 9  
3 .  $95 
3'395 

3.418 

3.408 

Arithmotischrs Mitt01 . 
C o ~ ~ i g i r t c s  Mittol . 

I C 

3 '444 

3'365 
3'369 
3.385 
3'389 
3'416 
3 '342 
3.411 

2794 
2784 
2799 
Mittcl 
2753 
2758 
2753 
Nittel 

5 ' 2  
5 ' 2  
5 ' 2  - 
5 ' 5  
5 ' 5  
5 ' 7  
- 

0.004 

0.004 

2830 
2820 
2835 - 
2790 
2795 
2790 
- 



41. Die in der vorstehenden Tabelle enthaltenen Resultate tragen ein vie1 ansgesprocheneres Gcpriige 
der allgcmcinen Giltigkeit an sich als jene in 111,. Der nlit Anfang Juni eingetretcne neue Vorgang beim 
Schijpfen der Wasserproben war somit zweifelsohne von Erfolg gekriint (Art. 22). 

Die wenigen , ,~nderungen des Salzgehaltes von Tag zu Tag", welche abgeleitet werden konnten, halten 
sich innerhalb massig weiter Grenzen. 

Zur Erklarung der nun folgenden, diesem Artikel angeschlossenen T a b  e l l  e IV iIber die Untersachung 
der fallweise in offener See gewonnenen Proben, ist dem schon im Artikel 35 Gesagtem nur noch anzufiigen, 
dass die laufenden Nummern der Beobachtungen mit jenen der Tabelle I1 (vergl. den die Meerestemperatur 
betreffenden Theil dieser Abhandlung) insoferne iibereinstimmen, als gleiche Nummern auf die Identitat von 
Ort und Zeit hindeuten. 

Tafel IV. Resultate der fallweise vorgenommenen Beobachtungen uber das specifische 
Gewicht des Wassers in der offenen See. 

(Nal~e der Insel.) 
m 

Swlz- 

,, 
procenten 

3.410 

3'445 
3'485  
3 1 9 4  / 
3.490 

3.453 
3.470 

3'457 

A n m e r k u u g  
k 

$ 
2 

I. 

' 

Einc Eisbarrc ill 
dcr Niihe. 

O r t  

1 Scemeile 
vom Landc. 

Datum 

I 

20. Novcmbcr 
1882. 

bei 
Graden 
~ e l s i o s  

11'7 

r3.3 

2. 

3 - 

4. 
(Nr.11I) 

5. 

6. 
(Nr. IV) 

7. 
(Nr. V) 

8. 
(Nr. VI) 

G e w i c h t  

Corrigirt 

1.02691 

2691 

S p c c i f i s c h e s  

Abgelcse~i 

1'02730 

2730 

1 Seemeilo 
wcstlich des 
I. I<reuzc:~ps. 

ll/decmcilc 
westlich des 

I. Erouzcaps. 

1 Scerncilc 
westlich dcs 
I. Rreuzcaps. 

I C  

42 
a 

& 
I 4 

I C  

18. December 
1882. 

13. ,,L,lner 

16. 1883. 
4h p. m. 

17. Miirz 1883. 

5.  April 1883. 

10. April 
1883. 

13. April 
1883. 

IEeducirt 
:~u f l4~I t .=  

17% 5. 

1'02585 

2612 

Q i k  

f 
a Z4 
F 

27.5 --- 
0 

I c 

I c 

I c 

I C  

I c  

I c  

- 
10 12.5 
33 12.6 --- 
o 12.0  

2732 
2737 

Dlittel 

2711 
2722 

2722 
2753 

2770 
2775 

2750 
2760 

2760 
2790 

2642 
2649 

I '02646 

2618 
2631 

2621 

2768 
Mittcl 

2768 
2763 

Dlittel 

2778 
2773 

lfittel 

2527 
2742 
2732 
2768 
2773 

Nittcl 

2814 
2820 

1.02794 
2804 
2804 
2815 
2815 

2784 
2773 
2773 
2763 

2773 
2773 
2768 
2753 

2805 

2805 
2890 

2815 
2810 

2570 
2780 
2770 
2805 
2810 

2850 
2855 

1.02830 
2840 
2840 
2850 
2850 

2820 
2810 
2810 
2800 

2810 
2810 
2805 
2790 

- --- 
0 10'1 

5 10.3 
I. Io. 

1 0 ' 1  

--- 
10 

30 --- 
o 
5 

10 

30 
5oG. --- 

0 

5 
10 

20 --- 
0 

5 
10 

30 

2663 
I '02654 

2649 
2646 

I .o2648 

2658 
2654 

I so2656 

2401 
2615 
2604 
2638 
2645 

1.02642 

2646 
2649 

1.02626 
2637 
2639 
2649 
2654 

2652 
2638 
2645 
2638 

2646 
2642 
2638 
2625 

7 o 
6.7 

7.0 
7'1 
7.3 
7'2 
7 ' 6  

9 '9  
9 '7  

10 .2  

1 0 4  
10.3 
10.0 

10.1 

10.2 

3'512  
3 '501 
3 ' 4 9 4  
3 . 4 9 0  / 
3 '493 
3'506  
3 '506  } 
3' 503 

3.167 
3'449 
3.435 
3 . 4 8 0  } 
3 . 4 8 9  
3 .485  

3.490 
3 a494 

3.464 
3'478 
3.481 
3'494 
3.501 

3'498 
3'480 
3'489 
3.480 

3'490 
3'485 
3,480 
3'462 
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k 

2 
i3 

X 

9' 
(Nr. 
VII) 

10. 

/ 
12. 

(Nr. 
VIII) 

I 3  
(Nr. 

VIII) 

14. 
(Nr. 
Ix) 

'5' 
(Nr. X) 

Datum 

21. April 
1883. 

25. April 
1883. 

25.A11ri11883. 

28. April 
1883. 

28. April 
lSB3. 

23. Mi~i 1883. 

29. Mtci 1883. 

art 

Siidostscitc 
dcr Inscl. 

$ 
3 e 
U * 

I C 

----- 
I 

I C  

I, 

I C  

I c 

I C 

bei . 9 $  
& %  .2 Gr:ldcll 
b Cclsius 

9 ' 1  

8 ' 2  

--- 
o --- 
0 

5 

S ~ o c i f i s c h c s  G c w i c l ~ t  

8'3 
5 ' 1  ( 5 . 3  

5'3 

Abgelescl~ 

2840 
2830 

2845 
2830 

2840 
2827 

2840 
2815 

2705 
2680 
2685 

2710 

1'02826 
2820 

2825 2835 
2820 

2780 

2760 
281 6 

2800 
2780 
2845 

2765 
$820 
2810 
2805 
2800 

2820 
2820 
2818 
2815 

281 6 
2810 
2807 

281 0 
2808 
2806 
2805 

1.02840 
2838 
2835 
281 0 
281 7 
2818 

Iteducirt 1 E!:F 1 A n n ~ e r k ~ l n g  
:~uf l4OR.= ~~~~~~~t~~~ Corrigirt 

2804 
2794 

Mittcl 

2809 
2794 

Nittol 

2804 
2791 

Nittol 

2804 
2778 

Mittcl 

2665 
2640 
2645 

Afittol 

2670 

1 '08789 
2784 

Mittcl 

2799 
2789 
2784 

Alittol 

2742 
2711 
2778 

Nittcl 

2763 
2742 
2809 

Mittef 

2727 
2784 
2773 
2768 
2703 

Afittol 

2784 
2784 
2 782 
2778 

Mittcl 

2779 
2773 
2770 

Alittol 

2773 
2771 
2768 
2768 

Alittel 

1 '02804 
2802 
2799 
2773 
2781 
2782 

Nittol 

17" 6. 

2660 
2655 

1.02658 

2661 
2653 

1.02657 

2660 
2655 

I a02658 

2660 
2653 

1-02657 

2513 
2529 
2537 

I -02526 

2519 
1 '02603 

2600 
I .o2602 

1'02615 
2616 
2614 

1.02615 

2569 
2659 
2588 

1.02574 
1.02608 

2586 
2613 

I ~02600 

2567 
2639 
2629 
2625 
2622 

I -02629 

2637 

30 6 3 --- 

5 8.1 

30 7'6 --- 
8 ' 9  

8 ' 8  

9.05 

9 .0  

3 '509  
3.502 1 
3-506 
3 '520  
3 ' 4 9 9  1 
3.505 
3 '509  
3.602 1 
3.507 
3 ' 5 0 9  
3 ' 4 9 9  1 
3.505 
3 - 3 1 5  
3'336 
3 '346  

3 '332 

3'323 
3 ' 4 3 3  
3.429 1 
3.432 

3.449 
6 . 4 5 1 )  
3 '448  

3.449 

3.389 
3 '376  
3 ' 1 1 4  

3'395 

3.440 
3 ' 4 1 1  
3 ' 4 4 7  

3.429 

3.386 
3 ' 4 8 1  
3 '468  
3 ' 4 6 2  
3 ' 1 5 8  
3'468 
3 ' 4 7 8  

i 

30 

--- 

9 ' 0  1 ::: 
9.2 

4 ' 9  
5 ' 2  
5 ' 3  
5 ' 8  
6 ' 2  
6 .3  

2638 3 '480  
2634 

1'02637 

2635 
2630 
2629 

I +02631 

2629 
2628 
2625 
2627 

I 02627 

1'02616 
2617 
2615 
2594 
2606 
2608 

r .o26og 

3'474 
3.478 
3 ' 4 7 6  
3 '469  
3 '468  
3.470 
3 ' 4 6 8  
3 '466  
3 '462  
3'465 
3.465 
3 ' 4 5 1  
3 '452  

i 
3 ' 4 4 9  
3 ' 4 2 1  
3 '437  
3 '440  
3.441 

i 
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Salx- 
gohalt i11 

Proccntcn 

3'443 
3'444 
3'448 
3'447 

-- 

A n In c r lr u 11 g 

5 
R 

0 r t  D:~tllrn 

S p c c i f i s ~ h c ~  + 
FI 
Q, 

3 a 

(Nr. X) 

16. 

- 

17. 

- 

18' 

(Nr. XI) 

Colvigirt 

2806 
2804 
2807 
2804 

2 bci 5 Gredcn 
H Celsius 

4'5 

Offcna Sac. 

Offcnc Scc. 

29. M:ti 1883. 

31. Mai 1883. 

2. Juni 1883. 

9. Juni 1883. 

G c w i c h t  

Rcducirt 
auf 1 4 O I L . =  

17% C. 

2610 
2611 
2614 
2613 

Abgclescn 

2842 
2840 
2843 
2840 

I c 

I c 

I c 

I C 

2794 
2787 
2784 
2784 

2811 

Mittcl 

2809 
2807 
2778 
2778 

Mittel 

2787 
2787 
2787 
2784 
2763 
2760 
2753 
2756 

Mittel 
1'02753 

2740 
2737 
2740 
2742 
2730 
2722 
2722 
2724 
2722 

Mittcl 

2745 
275.3 
2748 
2727 
2732 
2729 
2742 
2742 
2740 
2739 

Mittel 

2701 
2701 
2711 
2722 

Mittel 

2 701 
2706 
2711 
2691 
2696 
2703 
2706 

Mittel 

1'02704 
2711 
2696 
2704 
2706 

Mittcl 

2830 
2823 
2820 
2820 

2847 
2845 
2843 
2815 
2815 

2873 
2823 
2823 
2820 
2800 
2797 
2790 
2793 

5'2 

10 

2606 3'437 

2598 3'427 

3'9 

::: 
4.8 
5'1 

9'1 1'02790 
2778 

2778 
9'5 2780 

2768 
2760 
2760 
2762 

2599 

5'4 

--- 

--- 

--- 

3'428 

9'8 

/ 8'4 
8'4 
8'4 
8'5 
8'5 
8'5 
8'5 
8'6 
8'6 
8 6 

i 

2760 

2783 
2790 
278; 
2765 
2770 
2767 
2780 
2780 
2778 
2777 

10'6 

10.7 

10'6 
10'6 
10'6 

10'7 
10'7 
10'7 

10'6 

1.02607 

2615 
2615 
2614 
2590 
2593 

I .o2605 

2604 
2606 
2607 
2606 
2588 
2586 
2581 
2586 

1.02596 

1'02610 
2599 
2598 
2601 
2604 
2595 
2587 
2588 
2591 
2589 

1.02596 

2740 
2740 
2750 
2760 

2740 
2745 
2750 
2730 
27.35 
2742 
2745 

1-02743 
2 750 
2735 
2743 
2745 

3'439 
3'449 
3'449 
3'448 
3'416 
3'420 
3'436 
3'435 
3'437 
3'439 

I 
3'437 
3'414 
3'411 
3'404 
3'411 
3.424 

3'443 
3'428 
3'427 
3'431 
3'435 
3'423 
3.412 
3'414 
3'418 
3'415 
3.424 

. 

eweilnalabgelcscn. 

xwoimal:~bgclcsen. 

vicrmal abgalcsen. 

ewcimal abgclcscn. 

xwci~nal abgeleson. 

2602 3'432 
2597 3'425 
2577 3'399 

2579 3'402 
2592 3'419 
2594 3'421 
2592 3'419 
2591 3'418 

1.02590 3.416 

2581 3'404 
2590 3'410 
2601 3'431 

1.02585 

2580 
2584 
2589 
2570 
2576 
2583 
2585 

1.02582 

1'02583 
2589 
2576 
2584 
2585 

I '02584 

3.410 
3'403 

3'415 
3'390 
3'398 
3'407 

i 
3'410 
3.406 
3'407 
3 -  415 
3'398 
3'408 
3'410 

3 '408 
i 
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2 
2 
R 

18' 

(Nr. XI) 

'9. 
(Nr. 
XII) 

A n m c r I< u n g Datuin 

9. Juni 1883. 

10. Juni 1883. 

O r t  

2830 

1.02730 

2740 
2747 
2757 
2770. 
2760 
2760 
2760 
2760 

2780 
2820 
2825 
2820 
281 0 
281 5 

2840 
2835 
2830 
2830 

2855 
2855 
2850 
2853 
2840 
2840 
2845 

2790 
2790 

17. JuIli 1853. Bciin Brielle 
,rllu,Tn. I C  

--- 
o --- 
0 

5 
10 

30 
o 
5 

I 0  

30 --- 
o 

4; 

a r .  
lo' 

21. 

(Nr. 
XIII. 

22. 
(Nr. 

XIV) 

23. 
(Nr. 
XV) 

24. 
(Nr. 

XVI) 

42 

a 

2794 
Nittel 

1.02691 

2.701 
2708 
2719 
2732 
2722 
2722 
2722 
2722 

2742 
2784 
2789 
2784 
2773 
2778 

Mittcl 

2804 
2799 
2794 
2794 

Mittcl 

2820 
2820 

, 281 5 
281 8 
2804 
2804 
2809 

Mittcl 

2753 
2753 

Nittol 

8'0 

9.0 

9'3 
9'1 
9'2 
8.9 
10.6 
10.6 
10.5 
10.6 

9.1 
8'7 1 :': 
8.9 
9.0 

8'8 

9.1 "'1 
8 4 

I c 

10. Juni 1883. 

24. Julii 1883. 

10. Juli 1883. 

19. Juli 1883. 

2753 
2755 
2760 
2765 

2810 
2808 
2788 
2797 
2795 

2790 
2790 
2785 
2790 

2822 
2830 
2835 
2835 
8820 
2822 
2830 

2637 
I .o2632 

1.02548 

2562 
2566 
2579 
2588 

2600 
2600 

2598 
2600 

2599 
2636 
2641 
2637 
2628 
2634 

1.02634 

2657 

--- 
0 

Salz- 

in 
.2b 

bci 

10'7 

An drci 
vorschiedo- 
llcn Ortcu 

7'4 

procenten 

3'404 
3'425 
3'431 
3'400 

5 $2 Gradcn 
u E Celsius 

/ 10'7 

2715 
2717 
2722 
2727 

Afittel 

2773 
2771 
2751 
2760 
2758 

Mittel 

2753 
2753 
2748 
2 753 

AIittel 

2786 
2794 
2799 
2799 
2784 
2786 
2794 

--- 
35 

85 

3'478 
3.471 

3,361 

3'379 
3'385 
3'402 
3'414 

3'429 
'429 

3'427 
3'429 

3 ' 428 
3.477 
3'483 
3'478 
3' 466 
3'474 
3 4 7 4  
3'505 

i 

I c  

---- 
I c  

I c 

I C  

S p c c i f i s c h e s  

7'5 1 : 
7'9 
8'1 

10'65 
10'7 1 10'8 

In 32 Mctcr Grmid. 

zwcim:~l:~bgelcscn. 

zwci~ni~l:~bgolcscn. 

Abgelesen 

2740 
2757 
2760 
2737 

7'8 

2594 3'421 
2596 3'424 
2601 3'431 

i 
zwcimalabgelcscn. 

I .02596 3 '424 

2611 3'444 

2593 3'420 
2603 3'433 

zwcimal abgclcscn. 
zwcimal:~bgcleseii. 

zwciu~d  abgelosc~~.  

2653 3'499 

G c w i c h t  

2603 
I -02605 

2631 
2632 
2629 
2634 

I '02632 

2621 
2631 
2638 
2639 
2625 
2628 
2636 

I '02653 

2667 
2668 
2665 
2668 
2657 
2658 
2663 

I 902664 

2590 
2.591 

I 'o25g1 

Reducirt 
Corrigirt 

2701 
2719 
2722 
2698 

3'433 
3 '436 
3'470 
3'472 
3'468 
3'474 
3 '471 
3'457 
3'470 
3'480 
3'481 
3'462 
3'466 
3'477 

3'499 
3'518 
3'519 
3'515 
3'519 
3'505 
3'506 
3'512 
3'514 
3'416 
3.418 } 
3.417 

auf 14Olt.= 
1795 5. 

2581 
2597 
2601 
2578 
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42. Von den vorstehenden Reihen erschcint nur jene des 16. Ma1.z (4) ungewoh~llich beeinflusst. Die 
Journalbemerkung, ,,eine Eisbarre in der N5heLi gibt Aufschluss tiber die Ursache der geringen Versalzung an 
der Oberflache (3.  167°/0).1 Von jener Barre durfte Schmelzwasser in die See gelangt sein. 

Sehon fur ftinf Meter Tiefe faud man eine bedeutend grossere Salinitat; doch lehrt ein Vergleieh der in 
Rede stehenden Serie mit ihren Nachbarreihen, dass selbst fur 30 Meter eine leichte Anstissung noch nicllt 
ausgeschlossen war. 

Unter diesen Verhaltnissen musste bei den nachfolgenden Detrachtungen von den verdlchtigen Resultaten 
des 16. Miirz abgesehen werden; wcnngleich dieselben an sieh nicht ohne Interesse sind, indeni sie tiber den 
Grad der Beeinflussung Aufkltirung geben. Auch die am 19. Juli gewonnene niedrige Oberfliichenangabe (25) 
wurde auf Basis der Journalberrlerkung ,,nahe dem Strandeu nieht weiter berticksichtigt. 

43. Es  dtirfte am Platze sein, vorerst die Ergebnisse der S t a t i o n s b e o b  a c h t u n g e n  mit jenen der H o  ch- 
s e e f o r s c h u n g  zu  v e r g l e i c h e n .  Hieftir sind von den letzteren nur die Diehten, beziehungsweise die Salz- 
gehalte, welehe das Wasser no der Oberfllche betreffen, heranzielibar, und wo thunlieh, zu Monatsdurch- 
schnitten zu vereinigen. 

1 Dicser Bctrug stimlut volllrommoq mit dcm fiir Miirz gof'undenen Mittcl a der Stationsbeobachtungen. - Dieser Monat 
hatte don niedrigsten Dr~rchscl~nitt dor Luft-Tcmgcratur, was jodoch ltiirzcro Th:~uperiodcn, bcsondcrs sbor d:rs Sclimelzell dcs 
Eises an den von der Sonne fast scnkrocl~t LoscMenoncn schriigcn Fliichon kcincsf:~lls uusschliesst. 

A n m c r k u n g 

zwei~nal :~bgolescn. 

Salz- 

in 
6e'"" 

P r o c c ~ ~ t e ~ ~  

42 

2 a O r t  

24. 
(Nr. 

I4 

3 
i3 
Z 

.9 8 

19.J111i 1883. 

Dntnm 

7 ' 2  

7 . 4  

bei 
Gr:~don 
Celsius 

t; 
H 

1 '02773  
2768 
2766 
2763 

G o w i c h t  

Cor~igirt  

1 '02810  
2805 
2803 
2800 

S p c c i f i s c h c s  

Abgelescn 

I c 
XVI.) 

25. 
(Nr. 
XVI) 

1 '02608 
2603 3 ' 433  
b601 3 ' 4 3 1  

Iteducirt 
auf 1 4 O l t . =  

1'7.5" C. 

2773 

Mittel 

2773 
2810 
281 0 

19. Jrili 1883. 

1.02602 3'432 

2611 3 ' 444  

Mittcl 

2763 
2773 
2 778 
2787 
2784 

Mittcl 

2660 
2650 
2660 

Mittcl 

2778 
2794 
2773 
2763 
2773 
8784 
2773 
2768 

Mittcl 

2773 
2770 
2768 
2 784 
2778 

Mittcl 

2810 2800 
2815 
2813 
2820 

8700 
2690 
2700 

2815 
2830 
281 0 
2800 
2810 
2820 
2810 
2805 

7 ' 8  

7 ' 8  
7 ' 9  - 

8 ' 6  281 0 
8 ' 6  2807 

2805 

8 ' 7  2815 

An tXrci ver- 
schicder~en 

Ortcn. 
(Oberffiichc 

nahe arn 
Strandc) 

1.02612 

2605 
2614 
2619 
2628 
2626 

1.02619 

I c 

3.445 
3 '436 
3 ' 448  
3 -  454 
3'4GG 
3 ' 4 6 4  

3.454 

8 ' 4  

drcimal abgclcscn. 

vicrmal abgelescrl 
zwci~nal abgcloscn. 

zwoimalabgolescn. 

2514 3 ' 316  

i 

2621 3 '457 
2619 3 '454 

2630 3 ' 469  
I .o2630 3.468 

I .o25og 

2626 
2648 
2621 
2611 
2622 
2633 
2624 
2619 

I -02627 

3 .so9 
3 '464  
3 ' 485 
3 '457 
3 '444 
3 ' 458  
3 473 
3 ' 461  

i 
3.454 
3.465 

2624 3 '461 
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Flir September, October, November, dann ftir Februar und August liegen keine Daten von der 
gewtinschten Beschaffenlieit vor, auch ftir Mlirz nicht, da die einzige hier einschliigige Aufzeichnung, nach dem 
im vorigen Artikel Erwahnten, zu verwerfen ist. 

Fbr December nud Janner verfligen wir iiber die Resultate von je einer brauchharen Bestimmung, die 
sich Uberdies in beiden Fallen nahezu auf die Mitte des Monats bezieht. 

Am besten erscheint April dotirt. Wir vereinigten die doppelten Zahlen des 25. (10 und 11) unter sic11 
und ebenso jenc des 28. (12 und 13) nnd konnten mit Hilfe dieser beiden Durchschnitte und der iibrigen 
vorliegcndon Werthe ein, mit Rticksicht anf die gleic11mPssige Vertheilung dcr benlitzten Angaben, ziemlich 
gutes Mittel ableiten. ' 

Siimmtliche drei Mai-Ablcsungen wnrden erst in der letzten Delrade dieses Monates vorgenommen. Es 
erscl~ien uns zweckentsprechend, den Durchschnitt der sich ergebenden Daten, mit doppeltem Gewichte ver- 
sehen, und das Mittel der beiden Angaben vom 28. April (12 und 13) zusammenznziehen. 

Piir Juni wurden vorcrst die Betrage vom 17. und 19. (23 und 24) zu einein cinzigen combinirt and dann 
erst das arithmetische Mittel berechnet, wahrend f i r  Juli endlich der einfache Durchschnitt ausreichen Ironate, 
da beide zur Verfiigung steheriden Resultate nuf Tage fallen, die nahezu gleichweit von der Monatsmitte 
abstehcn. 

44. Indem wir nun die Ergebnisse dieser Gruppirung folgen lassen, wiederholen wir gleichzeitig die 
Mitt  e l  a u s  d e  n b c i  d e n  T a b  e l l  en  111, sowie auch die durchscl~ni t t l ic l  Teinperaturen von Wasser und 
Luft (nach A, Art. 13 und 37). Hiebei solleu die Wcrthe in den l<lammcrn  nit b ,,beschriebeneLL, bcziehnngs- 
wcisc ,,corrigirte MittelLL, die mit dem Gradzeichen versehenen Zahlen aber Tcmperaturen bedeuten. 

Station 
September . . . 3.377 (3.379), +1.41° 
October. . . . 3.402(3*402),  +1.25" (1*38°)a  
November . . . 3.411 (3-411), +0.35" 
December . . . 3.443 (3-447), -1.30" (-1.35') 
Janner . . . . 3 ~ 3 7 0  (3.437), -1 -68" 
Februar . . . . 3.333 (3.423)) -1.55" 
MBrz . . . . . 3.167(3.430) , -1 .71"  
April . . . . . 2.958 (3.444), -1 -48" 
Mai . . . . . 2.800 (3.399), -1.17" 
Juni . . . . . 3 .390(3 .396) ,+0 .26"  
Juli . . . . . 3.431 (3.433), f2 .97 '  
August . . . . 3.418(3.408),  ? 

offcne Soc 
- 

Lllft 
+ 1.90" 
+ 2.14" 
- 1.94" 
- 9.63" 
- 7.30" 
- 4.45" 
-10.34" 
- 2.72" 
- 3.96" 
i- 1.85" 
+ 3.51" 

? 

Zur besseren ~bers icht  sind diese Zahlcn, soweit sie die Snlinitlt betreffen, auf Tafel V, unter A 
. graphisell ilargestellt. Die Ordinaten siud den (urn eine Constante verminderten) Procenten des Salzgelialtes, 

die Abscissen den von September an gereclineten, zugehorigen Zeiten proportionirt. Die Axe wurde willkilrlich 
- 

1 Ilia Vorthoilung nuf die einzelnon Monntstago wiird0 noch gleichln8ssigcr, wonn man s&mmtliche nuf den 25. und 28. 
entfnllonden ltos~iltutc nur :~ls cine Zuhl in dtis lfonatsnlittcl oinfiihrcn wollto. Doch scheuten wir uns vier nn vcrschiodouon 
Proben gomt~chton Ablesungen llur dasselbo Gowiclit boizumossen, wie den iibrigen einzeln dnstehonden Daton. Auff:illontl ist 
es iibrigons, dass am 10.) 13. und 21. rolstiv sehr l1o]1e1 am 25. dngcgon relstiv sehr niodrigo St~lzgehalte ( o i n e r  hiovon an der 
Siidostseite der Iuscl) constatirt wurden. 

2 Vorgl. Tabello I. 
8 Nach dem Vorgangc, wolchor in der Fuss~lote dcs vorigon Artikels angedoiltet ist, hltto man hior 3.465 orhalton, also 

dil8 absolute Muximum allor Z:ihlcn. Dio ~ b o r o i n ~ t i m m ~ ~ n g  der fiir die Stiltion und der fiir die offono Soe erziolton Rosultate wiirde 
hiedurcll lreinesfalls gef(irdert. 

4 Nuch dor Analogic mit dem Vorjahre und don nach wonigen v o r h ~ ~ d o n o t l  Dnton zu schliossen, diirfto dns Naximum 
lrior horgohljren, 

Diirfto atwas untor 3051 betragon. 
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angenommen. Wo die Linien so wenig von cinander abwichen, dass die Unterscliiede bei der GrBsse des 
gewalilten Massstabes nicht mehr zum Ausdruck gelangten, wurde nur die Curve der mit a bezeichneten, bezie- 
hungsweise der uneorrigirten Durchschnitte beibehalten. 

Den grossten Werth des Salzgehaltes finden wir riicksichtlich der Station f i r  December, rticksichtlich 
der offenen See aber fiir Janner. Urn diese Zeit scheint der Erstarrungsprocess besonders lebhaft vorgeschritten 
zu sein. Sowohl die Luft- als auch die Wassertemperatur erreichten ein: sehr ausgesproclienes secundiircs 
Minimum, und zwar die erstere sehon im frliher- die letztere erst im spatergei~aniiten Monate. 

Februar war bedeutend warmer und es zeigt sich sofort bei den freistehenden Zahlen ein minder rapidcs 
Sinken wie frtiher und spater, bei den eingeklammerten aber sogal; relativ xu den Nachbargliedern, ein 
kleinster Werth. 
. Die strengste durchschnittliche Kalte von Lnft und Wasser (Station) braelite Marz; das Mittel a bleibt 
hievon unbertihrt, jenes b dagegen weist mit Riieksicl~t auf don vol.hergelienden Monat eine merkliohe, wenn 
auch nicht sehr bedeutende Hebang auf. Diese letztere setzt sich sodann wallrend des April noch weiter fort, 
und dies ungeaehtet der eingetretenen milderen Temperatur. 

WIhrend des Mai trat in der Atmosphare ein Warmeriickgang auf, welchem das Wasser jedoeh nicht 
mehr folgte; auch geht aus allen uns zugekommenen Mittheilungen hervor, dass sich im Verlaufe dieses 
Monates schon sehr bedeutende Massen v011 Schnee und Eis liisten. Die Durchschnitte a kommen nun zu ihrcm 
absolut kleinsten Ausmasse, jene b indessen erfahren erst in] Juni ein gut hervortretendes partielles Minimuin, 
dessen Existenz tibrigens auch durcli die Besultate tiber die hohe See bestatigt wird. 

Trotz der mit dem Sommer vorschreitenden Milde wurde irn Juli der Einfluss des Scl~melzwassers kleiner 
und der Salzgehalt stieg. Im August senkte er sic11 zwar, aber nur um wenig und erreichte noch lange ilicllt 
die geringen Betrage, welehe er im September des vorhergelienden Jahres inne hatte. Bei den Mitteln b war 
fiir diesen letzteren Monat sogar der absolut kleinste Werth aufgetreten und erst iin Verlaufe Octobers und 
Novembers vollzog sich die Naherung an die holm winterliclie Salinitlt. 

Was das eben erwahnte Hauptminimum a~~belangt ,  ist vorerst zo bemerlren, dass der ~ b e r g a n g  von 
August 1883 auf September 1882 nicht einwurfsfrei dasteht. Wollte man ihn jedoeh gelten lassen, weil die 
Glieder der Reihe im besagten Sinne eine hinlanglich ungezwungene I'olge einlislten, so kiinnte die Erscliei- 
nung der niedrigen Salinitat im September vielleielit der Wirliung der Meeresstromungen zugedacht werden. 
Die nordlichen Ztige namlich flihren salzarnies Wasser aus den holien Breiten gegen die I<tiste Jan Mayens, 
heran, und dieser Umstand dlirfte unmittelbar sach Ablauf des Hocllsommers, d. i. der Zeit, wahrend welcher 
auch in den fernsten Polar-Regionen Eisvernichtung stattfindet nnd das meiste Schmelzwasser naeh dem Stiden 
getragen wird, besonders stark zur Geltung Icommen. Ob jedoch zur ausreiehenden Erlrlarung noch das griissere 
Vorwiegen einer solehen Bewegung im Laufe September6 heranzuziehen ware, lassen wir dahingestellt. 

Dass die Mittel Z, sicli den Eisverhaltnissen besser anbequernen als jene a ist naeh dem Gesagten leiclit 
l,u erkennen, und ebenso auch, daes es nljthig erseheint, neben diesen Verhaltnissen noch andere Factoren, etwa 
die Wechsel in  den Meeresstrijmungen I, vorauszusetzea, urn die Schwankungen des Salzgehaltes, wie sie sich 
in den obigen Reihen ausdriicken, der ~ b e r s i c h t  nliher zu bringen. 

1 Der Wechsel in der Richtung der MceresstrBmuugen, und wlren diesclben auch so trsge, dass sic eher den Nxmcn 
,TriftenlL verdienten, ist besonders geeignct, um in jenen arktischcn Gegenden die Wirkung dcs Goflier-, beziehungsweise des 
Sctlmelz-Processes :~uf don Salzgehalt s u  paralysiren,'eventuoll auch sogilr umsukehrcn. Vorheri.schende Jiquatoriale Wasscr- 
ziige werdon nPmlich Temperatur und Salinitlt g l  e i c  h x e i  t i  g erhiihen, polare dagegen beide g l  e i  c llz e i t i  g erniedrigen. Man 
findot bci den Ergebnissen, wclche in den vorstehendcn Tabellen angcfiillrt sind, hie und (la Spuren eines solchen Zusammen- 
gehens; so ~eispielswcise ist der in offcncr See beob:tchtete rclativ geringe S:tlzgehalt vom 25. April (vcrgleiche die Fussnoto 
xu Art. 43) von ciner Warme-Dcprcssion begleitet. Indessen darf man niclit ausser Acht lnsscn, dass die hier einschllgigen 
Erscheinrrngen auch bei constanter iiquatorialcr, odcr aber bei consbanter polarer Trift erkllrlich bleiben, wenn man nur die M6g- 
lichkcit einer slisreiolienden ~ n d e r u n g  in Bezug auf Geschwindigkeit, Miichtigkeit, Salinitlt oder Temperatur der bcwegten 
W:tssermasscn einr5umt. Desshrtlb kann in diesor Beziehung ein endgiltiger Schluss nur nach don Resultaten director StrGmungs- 
t ~ c o b a c h t ~ ~ n g  oder aber nus dcm Vergleichc niit den a i ~ f  den andern, geeignct situirten Stationen beob:~cliteten Verl~iiltriissen 
forniulirt werden. 



45. Anschliessend an die Recapitulatioii iin vorige~i Artikel betriigt dns aritlimctischc Mittel der ilicllt ein- 
g~klammerten, auf die Station bezliglichen P~~ocentsatze 3.292. Nach dem bereits frillier Gesagten (Art. 39) 
dlirften jcdoch von den in dieser Zalil vereiiiigten Werthen jene flir December bis Mai zu niedrig sein, wlhrend 
in jenen fir Juni bis August der ungleichmfissigcn Vertheiluug der Beobnchtt~ngen lreine Rechnung getragen 
ist. Eiidlich tritt die Ende Mai ststtgeliabte ~ n d e r u u g  des Vorganges beim Scliiil~fen der Wasserproben, in der 
Reilie dicser Monatsmittel durch den Sprung von 2 a 800 auf 3 300 derart grell lie~*vor, dass, strenge genommen 
die Bereclitignng zur Bildung des obigen Durchschiiittes ganz entfgllt. 

Alle diese Bedenlreii kiinncn jedoch gegen das Mittcl der eingeklammerten Zahlen 3.417 nur in vie1 
geringerem Masse geltend gemaclit wcrden. 

Betr:~clitet man nocli, um weitere Anhaltspunkte zu gewiiinen, die.Differeiizen dicser eingeklammorten 
Zahlen und der ftir die offeno See gefundeiien Resultate, welclie lctztere sic11 der Natur der Saclie nach auf 
gltnstigerc, also melir ausgcglichene YerhLltnisse be.xieheii, so findct man: 

Station minus See 

December . . . . . . . . . . . . .  +0.002 
Janiler . . . . . . . . . . . . . .  -0.020 
April . . . . . . . . . . . . . . .  -0.006 
Mai . . . . . . . . . . . . . . .  -0.034 
Juni . . . . . . . . . . . . . . .  -0.011 
Juli . . . . . . . . . . . . . . . .  +O-010 

Die geringe Ver1ranenswlirdig.lreit des Durchsclinittes b flir Md wnrde schon Art. 36 betont. Nacli dcr 
eben ausgewiesenen bedentendcu Differenz ,,- 0.034" za scliliessen, dtirfte dcrsclhc wirldich unricbtig, u. zw. 
ctwas zu geri~ig ausgef:tllen sein. Dies nilisstc nnn allcrdings auch den Werth des aiigeftihrteu Jahresniittcls 
3.417 tangiren, doch gewiss nur in einem lraum beachtcnswerthen Ausmasse. 

Sieht man aber vom Mainnterscbiede ab, und beriiclrsicbtigt weiter die ftir den angestellten Vergleich 
kaum genbgende Anzahl der Seebcobaclitungen, so lrnun man in dcn ohigeii l~lcinen und vor Alleln mit Rticlr- 
sicht auf das Vorzciclicii ftir cilieii liingereii Zeitraum sicli iiiclit iindcriiden Diffcreiizen wold eirieii Beleg fiir 
die Zweclrm~ssigkcit des eiiigelialtencn Vorganges bcini .Ausschciden gewisscr Tagcsrcsultate chlickcu. 

Voii Janner bis Juni fand man in1 Sec salzigcl-ea Wasser vor als nalie am Strande; das Nittel der ein- 
schliigigen Differenzen wire  0.018, was jedoch wegen der walirscheinlich zu grossen, fiir Mai ansgewiesenen 
Zahl zu lloch gegriffen erschciiit.' Ftir Dcccinber ist der Unterschied volll~ommen irrelevant und nur fiir Juli 
lrann auf die griissere Salinitlit unter Land geschlossen werdea. Vom Spitsominer und Herbst fehlen die See- 
beobachtusgen. 

Alles zusammengefasst, k6iinen wir aussprechen, d a s s  d e r  J a h r  e s d u r c  h s  c h n i t t  (September 1882 bis 
August 1883) d e s  S a l z g e h a l t e s  i n  d e r  obe r s t en ,  n i c h t  u n t c r  0.5 M e t e r  r e i c h e n d c n  Secwasse r -  
s c h i c h t e ,  ni icl is t  d e r  I n s e l  J a n  Mayen,  3 - 4 2  b i s  3*43O/, (entsprecllend eineni a~ i f  14" R. = 17.5" C. 
reducirt.cn specifisclien Gewichte von 1.0259 bis 1 ~ 0 2 6 0 )  b e t  r a g  e n  h a b  e. " 

1 E s  wurde in A angegcbcn, dsss - die Zoit dos beginucnden ifberwiogcns dcr Sclincescli~nclzc nusgcnoinmcn - dits 
Wasscr lrnspp untcr dcr Inscl kslter gewcscu ist, als in liolicr Sce. E s  sclioint nun, :%la ob m:ln anfugdn diirfto, d:ws  nit dicsor 
niodrigeren Tcmperatur iu dcr ltcgol cin grBssoror SI1.lzgeli:tlt l laud in Hand gog:mgen soi; doc11 miisste dicsc Polgcrcung :~ls  
woniger crliiirtet betrachtet werden, ais dio friilicr gcmaalite, weil sic sich, was Ausdehnung iund Sicherlicit der Bcobacl~tungcn 
z~nbrtrifft, :~uf cin geringercs Materialo stiitzt. 

2 Hiebei ist von constanton, das heisst allc Yrocentzahlcn glcichmiissig bociriflusscndon Fehlern, seicn sio nun in der 
Beobachtnngswciso, in  der Construction dcr Instrumente, in der Rcductionsmcthodc, odrr  in dor nTsh1 dcs Coijfficienfon 131.0 
bcgrl\ndot, abgosehcn. Doc11 diirften dicse Fulllor wcdor an sicli bedcutend scin, r~ooh allc in dolnselbon Sixme guwirkt liibbu~i. Dio 
ltesultatc der oingelciteton clieniiscl~on An:~lyson werduu l~ioriibor Auflcliirung gobun, 
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46. Zur Beurtheilung d e r  S a l i n i t a t s v e r h a l t n i s s e  i n  d e r  M e e r e s t i e f e  enthtilt die Tabelle IV 
1 6  Reihen (darunter zwei ohne Oberflachenangabe), bei welohen sich in jeder einzelnen die Glieder auf dieselbe 
Position deeBootes beziehen. Ausserdem stehen noch einige gesonderte Ergebnisse zur Verfiigung.' 

Die weitaus am meisten eingehaltenen Niveauabstande sind 0, 5, 10 und 30 Metel; zumal wenn man zur 
letztgenannten Angabe auch diejenigen Tiefen zuschlagt, die sich von ihr nur urn weniger als um 5 Einheiten 
unterscheiden, wie dies im Folgenden geschehen soll. 

Auf T a f e l  V wurde nun u n t e r  B der Verlauf der Salinitat ftir die eben bezeichneten Tiefen in gewijhn- 
licher Art durch Curven graphisch dargestellt und hiebei ausnahmsweise die sonst tibergangene Serie 4 mit- 
genommen. Infolge der hier massgebenden complicirten Naturerscheinungen, wahrscheinlicb aber auch in- 
folge der nicht ganz entsprechenden Besehaffenheit des verwendeten Schopfapparates lasst dieser Linien- 
complex mit RUcksicht auf Klarheit Vieles zu wtinschen iibrig. 

Zur besseren Beleuchtung der stattgehabten Verhlltnisse seien vorerst die b e  o b a  c h t e t e n E x t r e m e ,  
d a n n  ftir d i e  e r w l h n t e n  v i e r  T i e f e n  a u c h  d i e  M o n a t s m i t t e l  znsammengestellt. Die ersteren ergeben: 

0 5 10 30 35 bis 50 GO bis 210 Meter 

Maximum: 3.498 ( 7), 3 a505 ( 9), 3.507 ( 9)) 3 -503 ( 3), 3.501 ( 6), 3.514 (23) 
Minimum: 3 .323 (II),  a 3.385 (21), 3 , 4 0 2  (21), 3.386 (13)) 3.436 (19)) 3 .471  (19) 

Differenz: 0.175, 0-  120, 0.105, 0 -  117, 0.065, 0.043 

Die a n s  d e n  v o r l i e g e n d e n  B e o b a c h t n n g e n  resultirende totale Scliwanknng warsohin an der Ober- 
fllche am grossten; sic blieb aber in der Tiefe bis zu mindestcns 30  Meter, immer noch sehr bedebtend. 
Fur die weiteren Niveaiiabstande sind namhaft kleinere Differenzen aosgewiesen; es muss jedoch benierkt 
werden, dass sich diese letzteren anf Angaben beziehen, welche mit Ausnahme einer einzigen (6) nu]. den 
Monaten Juni und Juli angehoren. 

Bei Bildung der Monatsmittel fiir 5, 10 uncl 30 Meter hielten wir uns miiglichst nahe an den zur entsprc- 
chenden Behandlung der Oberflachenresultatc gewahltcn Modus (Art. 43). Dies flihrte auf die nachstelienden 
Betrage, welchen, des Vergleiches wegen, noch die schon frtiher gegebenen, das Niveau in liohcr Sce betref- 
fenden Zahlen (Art. 24), zugesellt seien. 

0 5 10 30 Meter 

November . - - - 3 * 410 
December . 3.445 3 -490 3 .453 3 .470 
Janner . . 3 -467 3.501 3.493 3.603 
Februar . - - - - 
Marz . . . - - 3.490 3.494 
April . . . 3 ~ 4 5 0  3.478 3 -478 3.448 
Mai . . . 3.433 3 .454 3 -448 3 .425  
Juni . . . 3.407 3.407 3.412 3 423 
Jnli . . . 3 -423 3 .432 3 .445 3 a 454 

Man ersieht hieraus, d a s s  i m  J i inne r  n i c h t  xinr a n  d e r  Ober f l#che ,  s o n d e r n  a u c h  i n  al l '  d e n  
o b g e n a n n t e n  T i e f e n  d i e  g r i j s s t e  D u r c h s a l z u n g  a u f g e t r e t e n  i s t ;  ebenso ergibt sich ftir Juni, falls 
man von der vereinzelten Novemberangabe (30 Meter) absehen wollte, rnit Riicksicllt auf die bier in Rede 
stehenden Monate die ausgesprocbenste Verstissul~g.~ 

1 Von der Rcihe 4 und von Obeidiiche25 sei immer, wenn nicht :~usdriioklich das Gegentheil botont wird, ubgeschon (Art. 42). 
2 Oder 3.167, werll~ nlan 4 cinrechnen wollte. 
a Hei 30 Meter ist f i r  Juni nur die zweitkleinste Zahl uusgewieson; rinch doin Verla~ifc dcr Durclisclinitto 2, zu schlicsserl, 

diirfte iibrigcna im Juni auch bei den iibrigenr3?iefon nur sin secundaresMinimum stattgefundonhuben (vergl. die kleine Tebelle im 
Art. 44). - E s  bedalf keiner ErklLrung, werum die obon erwiihnten Erscheinungen dr~rcll die mangelhaftcn Eigenachuften dcs 
Schlipfi~ppnrates nicht vorwiacht wurden (Art. 23). 



a i e  ~i&di*&niDri dbi burchsclihitte ftir Jlnner und ~ & i  wiiren: 
0 5 10 30 Idctcr 

Janner minus Juni: 0 -050, 0.094, 0 .08i ,  0 .080 
Im Gegensatz zn dem tiber die totalen Amplittiden Gesagten zeigt sich liier die Mttximaldifferenz nicht 

fur die Oberfliiche, sondern ftir 5 Meter; aiiderseits jedocli finden wir es bcstatigt, dass noch in 30 Meter Tiefe 
bedeutende Schwankungen vorlrommen. 

47. Indem wir nun zum Verlaufe der Saliuitat gegen die Tiefe hin iibergehen, heben wir folgende That- 
sachen hervor: 

FHnf Serien (5, 6, 19, 21 und 24) weisen eine, wenn auch hie und da ~nterb~ochene,  so doch nirgcnds 
yti~lcgiiilgige Zunallme des ~alzgebaltos mit dcr Elitfernung von der Oberfllclie auf; bei zwoien (8 und 15) ist 
gerade das Gegentllcil ausgesprochen, dns lieisst d s o  eine Abnallme gegcn untcn, wHhrend bei abermals 
zweien (9 und 22) die Unterschiede der Glieder so geriug ersclieinen, dass man berechtigt seiu dtirfte, auf cine 
ualiezu ~leicl~iniissige Durchsalzung der ganzen in netraclit lcommctiden Schichte zu schliessen. In den iibrigen 
Serien fi~ldet cin mehr oder ininder ausgepragter Wecllsel von Zu- und Abnahme statt. 

Am Niveau, bezichungswciso in dein geringsten bei der Forderung eii~gcl~altencn Abstande von dem- 
selben, orgab sic11 bei &n einzelncn Rcihen siebcnmal das Minimum und drcimal das Maximum; in der jeweilig 
ill Ijetracht ko~nmcndell griissten Tiefe dagegen fiinfmal das erstcre und siebenmal ?as letztere. 

Der am 20. Jnni ftir 35 Meter gefundcne Salzgehalt (10) schlicsst sic11 ziemlich gut an die Glieder dcr 
kac1;barreil;en an und decltet l~iebei auf eine Ziulahmc nsch unten hin. 

Bci den Procentsltzen, wclclte den an1 10. und 19. Juli, an verschiedencn Orten gescl~opftcn Wasscr- 
  rob en zukamen (23 und 25), eiitspricl~t der grijsseren %ah1 auch dcr griisscre Niveauabstand. Anderseits aber 
wurde am 10. Juni in 85  und in 135 weniger gefunilen, als am 10. Juli in 60 Meter (19 uncl 23). 

Die geringste Salinitat 33.23 (11) wurde Mr die Obcrflaclie constatirt, die stMrlrste dagcgcn 3.514 (23) 
hi (lie grosste der einbezogenbn Tiofen (210 '~e tcr ) .  Perncr lehrt ein ~ l i o k  a i f  dib i a  Artikel 46 zusammen- 
idst'6llten tibri$&'~xtrcme, daiss' sbwo111 bei' dk* Maxima als bki dkh' ~ i n i r n a  einc Zunahme naci  unten liin 
Vorvt"l6gi. 

Mit ~ i l f e ' d e r  in demselbcn Absatzc angoflihrtcn Monatsmittdl ersellen wir flir Juni und Juli cin nirgcnds 
rbcl~schreitendes Wacl~scn der Diclitc gegeii deli Griuiicl liin; ftir Mai zcigt sic11 ilicsc Ersclieianng nur bis 
5 Metcr; ftir April dagegen nur von oben bis zu 10, oiler wciln nian die beiclcn zu 20 lfctcr geliiirigen 
Zahlen (7 und 9) beniitztc, bis zu dieser letzterwiihnten Tiefe. Die Glieder der Reillen fur Dccembcr ~ u i d  
! h e r ,  welohe durcbwcg nur auf einrelnen (wenq aucli an d e  r s e l  b e n  I'robc wibdcrliolten) Obscrvationen 

' ( L  

bornhen, , ,, verlaufen minder gleichmlissig als jene ftir die frii?rer,genannteu Mpnate; doch llaben rvir in beide; 
PGllkn das MinimliG an der ~berf lkcde und dei Jiinner noch iiberdies dns Maximum in deln gr6ssten der cin- 
schllgigen AbstZlnde vom Nivean. 

Fiir die tibrigen Monate fehlen die Dater1 odor sie sind'iric'omplet. Die bcideu Mlrzangaben (5) erinnern 
llbrigens wieder an ein Wachsen des Salzgehaltes in dem melirbczeichneten Sinne. 

48. Wir bilden noch folgende Combinationen, urn durch Vcreinigung von mcllr Rcsult_aten gewisse 
UnretPlm~ssiglreiten xu eliminiren. I 

0 5 .  10 30 Mctor 
a) December bis JMnncr: 3.451 3 -495 ,  3 -473 3.487 
y) ~ ~ i r i i  bis Mail 3 ,442 3.466 3 . 4 ~ 4  3.437 
6) Juni biu Juli: 3.415 3.420 3.429 3.439 

b i  a und y fiillt das Maximum auf 5, ein Minimum auf 0 und ein zweites auf 10, bcziehuugsweiso auf 
30 Meter. Ogs le i te re  reprflsentirt bei y sogar den absolut lrleinsten Wertli. 6 verlauft steigend, wic dies ja 
sowohl bei der Reihe ftir Juni an sich, als k ~ c h  bei jener ftir Juli der Fall ist. ' 
% 

Mittclt m:m a, 7 und 6, so orliiilt miln: a 1)ccember bis Juli: 3.436,3.460, 3.455 und 3.454, woriu nocll iinnlor oiu Maximum 
fiir Metor erscheint. Dcr &gang van ,,P Fobr11:'~ his Niirz'L mag dioso Z:hhlon ompfilldlicll booillflrrsseu. Vcrsrlcllt 111:~~ dicsolbon 

oatorroi~his~h~ Ixpadlt ion ouf Jan Mayon. 9 
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Es seien nun die ftlr die griisseren Tiefen gewonnenen Resultate in ErwBgung gcnommen. Dieselben 
verdienen eine specielle Beachtung, da sie sich auf Proben beziehen, welche zum Theile mit Hilfe des Meyer'- 
schen Tiefsee-Schiipfapparates gefiirdert wurden. Wir hsben: 

35 bis 50 60 bis 85 108 bis 210 Mctcr 

y') April . . . . 3.501 - - 
6l) Juni bis Juli . 3.457 3.473 3.495 

Zunachst erkennen wir hier bei Juni-Juli die ununterbrochcne Fortsetzung der in 8 ansgesprochenc~l 
Salzeunahme gegen unten hin. 

Man ware vielleicht geneigt, die grosse Differenz zwischen den beiden ftir 35 bis 50 Meter ausgewiesenen 
Zahlen nur dem Umstande znzuschreiben, dass die zur hohen Aprilangabe gehiirigc Tiefc (Reihc 6) die obcre 
Grenze der betreffenden Gruppe erreicht. Dem aber widerspricht der bei Juni-Juli fiir 60 bis 85 Metel; also 
fur griissere Niveauabstande, gegebene Werth (nach 10 und 23). Es miiss also doch angenommen werclen, 
dass sich die im Artikel 46 hervorgehobenen bis 30 Meter reichenden bedeutenden Schwankungen auch auf 
Wasserschiehten ausdehnen, die sich noch weit entfernter yon der Obcrfllche befinden. Nun genltgte abcr 
bei 60 bis 85 schon eine ErhBhung um die Halfte, bei 180 bis 210 um den vicrtcn Theil der ans den Monats- 
mitteln fiir 30 Meter abgeleiteten Amplitiide, um die f i r  Juni-Juli angegebenen Betrage sofort aucl~ bezliglich 
u und y zu den hiichsten zu gestalten. 

Um ein endgiltiges Urtheil tiber die Lagerung der Wasserschichten zu ermiiglichen, eriibrigt es noch, die 
Tiefen-Temperaturen in Anschlag zu bringen. Wir reducirten daher die 14" R. = 1'7.5" C. entsprecliendcn 
specifischen Gewicbte, welclle za den Gliedern der Serien u, y, a, y' und a1geh6ren, auf die dcm Absclinitte A 
dieser Abhandlung entlehnten, den Proben vor ihrer Forderung %ugekomrnenen W%~.megrade. 

i 
See-Temperatur C. . . . 

December biS JBnner Dichte bei 17.5" C. . . . 
Dichte vor der Fiirderung 

i 
See-Temparatur C. . . . 

y,) April bis Mai . . . Dichte bei 17-5'  C. . . . 
Dichte vor der FBrderung 

See-Temperatur C. . . . 
6,) Juni bis Juli Dichte bei 17.5" C. . . . 

Dichto vor der Fiirderung 

30 Meter 

-1.1 

1.02644 
1.02913 

-1.7 

1.02606 

1.02874 

-1-0-1 
1.02607 

1 e02868 

35 bis 50 60 bis 85 108 bis 210 Mctcr 

- 

See-Temperatur C. . . . . -1.5 - - 
y,') April . . . . . . Dichte bei 17.5" C. . . . 1.02654 - - 

Dichte vor der Fijrderung . 1.02925 - - 
See-Temperatur C.  . . . . -0.5 -0.6 -1 .0 

8,') Juni his Julil . . . Dichte bei 17.5" C. . . . 1.02621 1 -02633 1.02650 

Dichte an der Fiirdcrung . 1.02887 1.02900 1.02919 

(lurch don Durchschnitt der JBnner- 11nd April-Angaben xu orsctzen, so darf man hicbei ~liclit vc.rgosscn, (1 :~s  cinc: Ul~sicher- 
licit il:rilnrcl~ cutstoht, dasv nach don St:utious-13eobaclit1irigon iin Yebruar oin sccul~dlires Mininium sufgetrcten ist. M : L ~  belr%mC 
nach V o r ~ ~ d r n e  der erwah~itcn Interpolirtion: 2, Dcccmbcr bis Juli 3.441, 3.468, 3.463 I I I I ~  3.460, welche Reitlo so zicmlich d:@- 
sclbo :uusungt wio a, was indessen zu orwarten stand. -Die Winter- und I?riihj:lhrs-Verhdltnissc iibervlegcn, da :uus den iibrigcn 
Zeitcn nur die Angabcn von zwei Moriaton in die Durchscliriitte adfgcnommen sind. 

1 Ilier w ~ ~ r d e n  die zu den batrcffcndon spccifischcn Gcwichton zugehlirig.cn See-Te1nper:~turen (rind nur dioso), ohno 
Untcrscheidung der bciden Monate, gemittclt. In den ltesultafcn cl.schicn der in A fiir Juni crwlhntc l<iicksl,rung 
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Die wahren specifiscllen Gewichte des Seewassers zeigen hier einen ahnlichen Verlauf wie die Salz- 
gehalte, was bei den geringen aufgetretenen Temperatur-Unterschieden vorauszusehen war. 

49. Wir kommen beztiglich des Verlaufes der Salinitat gegen die Tiefe hin zum Schlusse: W a h r e n d  
d e r  M o n a t e  J u n i  u n d  J u l i  1883 b e s t a n d  i n  d e n  G e w a s s e r n  n a h e  d e r  I n s e l  J a n  M a y e n  in1 
D u r c h s c h n i t t e  e in  u n u n t e r b r o c h e n e s  W a c h s e n  d e s  S a l z g e h a l t e s  von d e r  O b e r f l a c h e  h i s  z n  
m i n d e s t e n s  200 Met  e r  Tiefe ,  und zwar bis zu 30 um etwa 0.02, bis zu 70 urn 0.05, bis zu 200 aber llm 
fast 0. lo/, (vergl. Rcihe 23). I-liezu kommt, dass nach dem Theile A dieser Abhandlung, eine gleichzeitige 
Abnahme der Temperatur in demselben Sinne auftritt - die beobacl~teten lcleinen Hticksprlinge fallen niclit 
ins Gewicht, - derart also, dass fur das beregte Zeitintervall die stattgefundene verticale Anordnung der 
Schichten im grossen Ganzen den hydrostatischen Gesetzen entsprach, indem das schwerere Wasser allent- 
halben unter dem leichteren lag. 

D e c e m b e r  bis  J l n n e r ,  d a n n  A p r i l  b is  Mai m a c h t e n  s i c h  i n  d e r  S c h i c h t e  b i s  m i n d e s t e n s  
30 N e t e r  vom Niveau  S t a r u n g e n  g e l t e n d ,  wobeidieTendenzfilr die Bildung einesMaximnms in etwa5, 
und zweier Minima, das eine in 0, das andere in einer Tiefe zwischen 10 und 30 Meter, vorherrschte. Von diesen 
Minima reprasentirte im Durchschnitte ,,December bis Janneru das erstere, in jenem ,April bis Maiu das 
letztere den absolut kleinsten Werth. Da nun weiter die Temperatnr-Untessclliede nur gering waren, so finden 
wir hier einen Zustand, der als unfertig zu betracl~ten ist nnd welclier eine continuirliche verticale Bewegung 
sur Folge haben musste, da den Redingungcn des Gleichgewicl~tesnicl~tentsproclien blieb. Wahrscheinlich war cs 
die Folge von Gefrier- und Tl~aupe~ioden, welclie cinen Tl~eil dieser Erscheiuungen bedingte. In den Mitteln 
f i r  die Oberflache lco~nrnen niimlicli sow0111 die Versalzung bei vorschreitender Erstarrung, als auch die Ver- 
SRssung bei eingeleitetem Schmelzen znr Geltung, in jenen fiir die tieferen Partien jedocli 1111r die 
erstere, indem blos die durcli Versalzung odcr r111rch Ablilililung schwerer gewordene Wassertheilchen nach unteu 
dringen. Aus der Existenz und alxs dem Wecl~sel in der Lage des unteren Minimums dtirfte vielleicht, bei 
Annnhme einer langsamen arktisclien Wasserbewegung, geschlosscn werden, dass unter nocli hiilieren Breiten 
wlllrcnd des Spatlicrbstes und Winters, wegen des bereits gebildetcn Eisscliutzcs, eine verringerte E~lergie in 
der Erstarrung stattgefunden liabe. 

Die im Dece~nber und Jii~iner unterlialb des zweiten Minimums auftretendc Ziulahme der Salinit~t,  so\vic 
auch andere frliher beriibrte Einzelnheiten, geben cinen Fingerzeig, d a s s  m dglicl i  e r w  e i s e  n i  cli t n u r  fti r 
d e n  Sommcr ,  s o l i d e r n  : L U C ~  fiis d e n  g a n z e n  Z e i t r a u m  vom D e c e m b e r  b i s  Mai  d i e  S c h i c h t e  
~ w i s c l l e n  30 u n d  e t w a  200 M e t e r  s a l z r e i c l l e r  g e w e s e n  sei, a l s  d i e  o b e r h a l b  l a g e r n d e .  Mit 
Rticlcsicht auf den Winter und das Friilijalir scheint das eventuelle Bestehen dieser Erscheinung auf eine 
maclltige Eisbildung wahrend des Frlilllierbstcs in den clem Pole naliergelegenen Meercn hinzuweisen. 

Selbstredenil muss :~ucll bcziiglicli des Berlanfes der Salinitit gegen die Tiefe hin dem Weclisel der 
Striimungen oder l'riften cine l~ervorragende Rolle in dcr Herausbildung der beobachteten Verhaltnisse 
zuerlrannt werden. Doch ist es znr Verfolgung dieses Gegenstandes ~Unscliei~swerth, iiber die Rcsultate 
directer Messangen oder doc11 tiber die Ergebnisse der Salzgehaltbestimmuug voil anderen geeigneten Stationen 
verfUgen zu kiinnen.' 

50. Auf dieselbc Localitlt, in welcller die Wasserproben fur die periodischen Stationsbeobachtungcn 
(Tabelle 111,) gewonnen wurden, bezieht sic11 noch eine weitere, am 29. September urn G Uhr Ortszeit bei 
Niedrigwasser durchgeftihrte Untersuchung. 

Mit Hilfe der Spindel 2c fand man bei den wahren Temperaturen 3.1" und 3.5" C. die specifischen 
Gewichte 1.02830 und 1.02825. Corrigirt, redncirt und dann gemittelt, erhalt man fltr 14"  R. = 17.5" C .  
1.02584, was einem Salzgehalte von 3 * 40S0/,, entspricht. 

W:'bmc-Abnahmo gogen don Grund hill tiicht mollr. Illdesse1l wiirde die 13oniitt1lug dcr Durclitrclinitto jolior Zwhle~l, welche in 
A fiir Juni mid Jtili gogoben sind, dns ist van - 0.9, - 0.8 mid - 1-00 C .  allf 1.02889, 1.02!)01 lilid l.O'L919 fiillrcn, sollin ailf 
Wortlie, wclclio von don obcn a~lgeuot,zton nlir wonig nbweichon. 

Vorgl. dio Fussrioto zu Artilrcl 44. 

9* 
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Zur gewohnlichen Beobachtungseeit 11 Uhr a. in. ergab sich aber 0-025",, weniger; ,. , ja an den beiden 
voraufgehenden  age;, an welchen die oben genannte Stunde mit dem Eintritte des Hochwassers niher , a  Uber- 
eingefallen sein diirfte, ljetrug d$r Untersohied sogar mehr als 0-05.1 

Zur Verfolgung dieses ~ e ~ i n b t s n d e s  iehienen uns nu; die Angabeq ftir die e r s t ~ n  drei Beobacht~~ngs- 
monate (Tabelle 111, n,'b und e) geeignet (ve;gl. Art. 37 und 38); 

'1m ~ d & f o l ~ e n d e n  sind die bi's rum 27. November reichenden Tagesresultate, delrrt  gemittelt, daps 
diejenigen, f i r  welche die Beohachtungsstunde 11 Uhr entwedcr urn weniger als 2 Stunden son der' n i i l~enln~s-  
weise berechneten Zeit des Hoch-, besiehungsweise des Niedrigwassers abwich, ocler nber um meli1; unter 
sic6 zusammengefasst erscheinen. Das ~n t i rva l l  vom Anfange der Beobachtungen bis zum 27. Novembey 
erstrecgt siih iiber drei volle ~unationen.  

I '  

Nahe der ~ e i t '  des: 

mittleren Niveaus, des Niedrigwassers, dcs mittlcren Niveans, des Hochwasscrs. 

( 1.- 3. Sept.) 3 -394 u ( 5.- 6. Sept.)". 351 u ( 7.- 9. Sept.) 3- 365 u (1,Q.-16. Sept.) -3.386 u 
(17.-19. , ) 3.399 (20.-22. ,, ) 3.389 (23.-24. ,, ) 3 . 3 5 2  (25.-29. ,, ) 3 . 3 7 1  
(30,Spt.-2. Oct.) 3.422 ( 3.- 6. Oct.) 3 .394 ( 7.- 8. Oct.) 3.362 ( 9.-15. Oct.) 3.404 
( 1 6 . ~ 1 8 .  0 o t )  3.389 (19.-22. ,, ) 3.411 ( 2 3 . ~ 2 4 .  , ) 3.420 (25.-29. , ) 3.396 
(30.0ct. -1.Nov.)~ : 359 ( 2.- 5. Nov.) 3 -419 ( 6.-. 7. Nov.) 3.399 ( 8.- 13. Nov.) 3.404 
(14.-16.Nov.) 3.417 1 7 - 2 0  ) 3.414 (21.-22. ,, ) 3:423 (23.-27. ,, ) 3 . 4 1 1  

Mittel a . . . . 3 -403 
7) b . . . . 3 . 4 0 5  

In vier Fallen (2.) 4.) 5. und 6. Zeile) erscheint die Angabe ftir Nie,clrigwasscr hohe? als die voraus- 
gehende und als die nachfolgende ftir Hochwasser; in zwcien (1. und 3. ~ k i l e )  dagegen wird sie von der nttch- 
folgenden fiir ~ocl1wa;se; ibertroffen. Da nun aber zwcifellos eu Anfang Septembers namhafte St(irui1gen 
cingc~Aten sind (das Ergebniss vorn 4. musste theilweise verworfen wcrden), so ersoheint einer dcrbeiden 
letrtgenannren FBle  siemlich gegenstnndslos und es ergibt sich line sehr bedcntende Majoritit ftir das ~ b e r -  
wiegen der Salinitiit bei Niedrigwasser. 

Die Mittcl a beziehen kch auf alle Werthe der drei Lunationcn, bei jellen b sind die Belriigc in der eqten 
Zeile nicht aufgenohrned, und rwar wegen der oben erwiihnten ~tBrungc1;: h i d e  ~ u r c l ~ s c h n i t t s r e i l ~ e ~ ,  wtirden 
aussagen, dass sic11 die b u ~ . ~ h s a l r u n ~ ;  sowobl bei naheri  mittirem Niveau, wenn dss Wasser steigt, als auoh 

a . ,  
n$e dem Niedrigwasser, 'g.rlsser hcrausstellt, als in den iibriien F+llen. Die Co~nhination~ der a , Zahlen in, 
dkr ersten und zweiten ~ e r t i c ~ l ~ o l o n n e  gibt ngrnlich: a 3.400, 1) 3.405, jene der Zal~len in dcr dritten und 
vierten dagegen: n 3.391,'b 3.3(94. 

~ o l l t e  aber bloss auf den Wasserstand irn Allgemcinen Iiticksicht nehmen, so miisste man die I)atcn 
0 .  ,' I 

der ersten und drittkn Colonne vereincn; man riude: 

Niedrigwasser . . . . a 3.396, 7, 3.405 
Mittleres Niveau . . . a 3.356, 1, 3.398 
~ochprasser  . . . . . a 3.395 b 3.397 

1 Auf Y,:~sis dcr tiiglichcn Beob:~chtungen, welchc wir wiihrcnd dcs Sommcrs 1876 in dcr Rliedc vor Finme durchgcfiilirt 
h:cben, wiesen wir in oinem Bcrichte an die Adria-Commission der k.  I<. Ak:ldemic der Wissonsc1i:~ften z11 Wicn anf die Miiglicll- 
keit cines %usunnnc~ih:tngus dcr 1rr1:lpp urltcr Land : ~ ~ ~ f t r c t o ~ d c n  8 a l z g c l 1 : ~ l t - S c l ~ w a ~ ~ l i i i n ~ ~ ~  Init tlen ~ i v c : l u - ~ ~ i d a r l ~ ~ ~ g e ~ l  11in. 
Spiiter im Verlailfe des Hrrbsteu und Wir~tcrs konntcn wir jcdoch kcinc Iltrucn Anh:Jtspunkte l~icfiir crbringcu [vcrgl. V,Ucricllt 
Schlnssbericllt der Comnlission fiir dic: Adri:~ an die I<. k. Akadcmic dor Wisscnsch:~ft6u, Wion 1880.1 

2 Znr ~liiherungsweiscn Borechnurig dor Hochwasscrzcit nahinwl wir als gcograpliischc Llinge von Jan Mayen 0.511 W: V O I ~  

Greenwich, lind als mimlcre Hafenzeit 1111 2 1 m  (nach cincr ~ u l s  gcfiilligst gc~nachtci~ kitthuil'n~,~) :1n. Die l ~ ~ i l b ~ n o n a t l i c l ~ ~  
Un$leieT~beiten wurden den'cugliscl~an T:cfoln ei~tlehrlt, die tiiglichc~i :S)cr gmrz vern:~el~liitreigt. 

Die besonclers niedrigc Ailgikb~ vain 4. S('l~tclnb(:r ist nicht oiul)czogcn, d : ~  s ic  in 1111 a lnit 1~ bozeichnet ist. ,  
' $ ,  
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Die Werthe a. zeigen nahezu eine volllrommene ~bereinstimmung, jene b aber, welche von fremden Ein- 
qPp~,sr?n gereinigter sein diirftenL meisen eine Erhoh~llg des Salzgehaltes bei Niedrigwnsser auf. Freilich i ~ t  die 
Differenz nicht so gross, wie bei der zu Eingang dieses h t ike l s  besproclienen Specialuntersuchung; dies kann 
sje.abel'aucb theoretisch nicht sein, denn einerseits beziehen sich die angeftihrten Durchschnitte nicht bloss auf 
die extremen Wasserstande, sondern aucli auf solche, die den I'etzteren nur nahe lcommen, und anderseits folgt 
?us deli Monatsmitteln der Tabelle 111, eine mit der Jahreszeit bis December vorschreitende Versalzung (vergl. 
Art. 37) was bei der oben gewalilten Zusarnme~tellung insoferne stiirend wirkt, als dieselbe init Ebbe beginrit 
qnd mit Fluth endet. 

Mag nun immerhin die vorgenommene Berechnung der Hochwasserzeiten, infolge der uns zur Ver- 
fgigung gestandenen mangelhaften Hilfsmittel, eine ungenaue sein, dtlrfte es sic11 hier Uberhaupt weniger um 
qie berechneten als urn die durch Wind- und Strtimungsverh!iltnisse modificirten wirlrlichen Maxima und 
vinima der Niveauhohen I~andeln, ja   war^ sogar der Zeitraum von drei Lunationen eiil vie1 zu geringer, urn 
guf eine ausgiebige Elimination der bedeutenden, ausserlialb dieser Untersucliung licgenden Stiirungen hoffen 
?U diirfen, ware also gleichsam dcm Spiele des Zufalls Thtlr uud Thor geiiffnet, so kiiiinen wir nns doch nicht 
4er Ansicht verschliessen, dass die erwahnten Bezielinungen eine gewisse Anregnng bieten, gelegentlich 
entsprechende Bestimmungen einzuleiten, damit an verschiedenen Orten diese Verhiiltnisse gekliirt wiirden. 

51. Wir gehen nun auf die Resultate tlber, welche durch die PrUfung der Schmeleproducte des Eises 
sovie durcli jene des Lagunenwassers erzielt wurden. Dieselben sind aus der diesem Artilrel folgenden 
T a b e l l e  V zn erschen. 

Den frilher gegebenen ErklLrungen (Art, 35) ist nus anznfiigen, dass die laufenden Nummern einfach die 
Fortsetzung der in N enthaltenen bilden; 26 und 27 blieben jedoch aus, da init diesen Indices in 1V (vergl. 
den Theil A dieser Abhandlung) die auf S. M. Scliiff ,,Pols" constatirten Tempcmturanabn  fiir August 1883 
bezeichqet er~cheinen, wahrend die entsprecl~euden E~.gebnisse iiber das specifische Gewicht den fallweisen 
Stati~nsunte~scichungen (111,) angereilit wurden. 

52. Aus den mit g e l  os t e m Me e r e  i s c vorgenommenen Experimenten ergaben sic11 nacl~ Tabelle V das 
reducirtc specifiscl~e Gcwiclit und dic Procente dcs S:llzgelialtes iin Maximum zu 1 0076 and 1 ~ 0 1  (32), iin 
Jfinimuln dagegen zu 1 0008 und 0 11 (37)) endlicli i m I) n r c h s c 11 n i t  t c aller eilf vorliegcnden Restim- 
mungen zu 1.0038 und 0.50 (stets destillirtes Wasscr voii 17 .5"  C. als Dicliteneinlieit vorausgesetzt). 

Als lusserste Ggepze filr dic 13raucJlba~keit von Wasser zun~ Txinl~en wird gewiilinlich eine Salinitiit von 
0 .  lolo bezeichnet; es ist nun leiclit zu ersehen, dass es bloss der Wall1 eines lrleineren CoBiTicicnten als 131 -9 
bedurft hltte, um die gcringsten Angaben dcr Tabelle V zn dieser Grenze herabzudrtlclren. Tliatsachlicli 
find,ep ,wir in den .Journalen bei der Beohnclltung 38, dercn Resultat 0.13°/,, detn oben orwiihnten Minimunl. 
nahe lrommt, die Bemerlrung: ,,Scbmeckt volllro~nmen siisswasseriil~nlich." Immerhin jedoch berechtigt das 
Mittel oder gar das Ma~iinu111 dcr gefundeneii Procentc auf cine erliebliclie Vcrsalzung, des Meereises zu 
s~hliessen. 

Aus 34, 35 nnd 36, welche Observationen. sich auf dieselbo Platte beziehan, schcint llervorzugehen, dass 
bcim Reinigen der zu schmelzenden Eisstllckchen eine namhafte Menge von Sa1zkryst;~llen oder von h u g e  
entfernt wird, sowie auch, dass das Innere einer starlren Platte mehr versalzen ist als die Oberfliiche. Hiebci 

noch der ~ b e r e i n s t i r n ~ u n g  gedacllt, welclle die ebeii erwahnte Observation 36, sowohl boztiglich der bei- 

1 In d ~ r  That bcabsiohdigto mail die Rocl~wsssrrdatcn vorntls zu nol~iliei~ und licssc. zu dicscm Zwocko dio drei I,unntiol~ei~ 
erst.;njt 7. Sc1)tellibur bagi~ll~an uild wit 6. Daaomkcr oltdru; iu wolcbem F:~llc :dso die Alrg:~bo~i VOII 1. bis 3. ilnd volr 5. bis 
6. su])teml)or ctntfialou, dnfiir nl)cy J G I I U  VOII  28. biu 30. Novoll~bcr (3.118) ullil ~ ~ o i ~  1. biu 6. 1)accnibor (3.430) I~ iuz~~tr i i ta~ ,  - 80 

hiitto lnali die wcit Itl:n.er ul)roollc~~don Mittc!lr~: 3.407, 3.411, 3.3!)1 111111 3.3!17; odor d11rc11 Voroinigllng iler 1. 111ld 3. Za111: 

Nicdrigwasser . . . . . 3.411 
mittlcros Nivonii . . . . 3.399 
Hoc11w:usor . . . . . . 3.307 
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Tabelle V. Resultate der Beobachtungen uber das specifische Gewicht des aufgelosten Eises 
und des Lagunen-Wassers. 

geftigten Anmerkungen als beztiglich der Resultate, mit 33 aufweist. Granulijse BruchflMchen diirften auf 
hoheren Salzgehalt deuten als glatte (Ausnahme 31). 

Auffallend sind die grossen Zahlen, welche ftir die letzte Dekacle von Marz, und die niedrigen, welche 
fiir April erscheinen. Nach Monaten geordnet hatte man folgende Mittel der Salinitat: December 0.62, Janner 
0.25, MIrz 0.78 und April 0 -  15, also ein sehr entschiedenes Maximurn fiir Mlrz, welchem sich nur die 
1)eceniberangabe noch einigermassen nahe1.t. Offenbsr is{ es der Zufall, welcher hier eine bedeutende ltollc 
spielt, und zwar sowohl bei der Auswahl der zu untersuchenden StUclre, als such bei der Beschaffenheit (Ent- 
stehungsweise, Alter, Grad der Verwitterung und dgl.), welche infolge der eben Elerrschenden Verhiiltnisse, allen 
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am Strande aufgehauften Eisbltjclzen gemeinschaftlich zulcommt. D:L eine bedeutendc Verschiedenheit des Vor- 
ganges beim Einschmelzen nicht vorauszusetzen ist, so muss angenommen werden, dass die im December 
und Marz geprtiften Platten von den librigen bedeutend abwichen. 

53. Unter den Resultaten, welche in der vorstehenden Tabelle V entllalten sind, erscheinen vier (unter 28 
und 40), die sich auf das Wasser der Lagunen beziehen. Sie schwanlcen zwiscl~en 0-01 und 0 .04  Procent. 

Thatsacl~lich nun bediente sich die Expedition wahrend ihres Aufenthaltes zu Jan Mayen des Wassers 
der Nordlagune zum Trinlcen, und wie lins mitgetheilt wird, liess der Geschmaclc und die Gtite desselben 
nichts zu wiiiischen tibrig, was rnit den obigcn Resultaten insoferne in Ubereiastimmung steht, als ein Gehalt 
an Salzen von 0 .01  aucli dem geschmaclcvollstcn Stisswasser zulcommt und ein solcher von 0 . 0 5  die Trinlc- 
barkeit noch immer nicht wesentlich beeintrachtigt. 

Soweit dics die an Ort und Stelle d~~rcligeflihrten Forschungen constatirt liabeu, steht die Nordlagunc 
mit der offenen See in keinerlei Verbindung. Die Speisnng geschiellt haupts5clilich durcli das von den 
nmliegcnden Htjhen in Bliehen herabkoinmende Schmelzwasser, wobei der aus dem Gletscher des Beerenbergcs 
entspringende Tornoe-Bach den bedeutendsten Zufluss bildet. Ob aasscr deln Scllmelzwasscr nocll eigentliclic 
Qnellen hinzutreten, wurde nicht festgcstellt; doc11 ist es gewiss, dass der Lagune wghrend des Winters und 
des Frtihjahrs mit dem durch den Wind auf sic iibertragenen Schnec aucl~  Salz, wenngleich in lcleiner Mengc 
zugeflilirt wird, da  das dnrch Schmelzen des Schnees gewonncne Wasser in der Regel einen bralrisclien 
Gescl~mack hatte. 

Nach Beobachtung 40 Sand man ftir das Wasser am Grunde der Nordlagune, 35.5 Meter untcr den1 
Nivcau, dasselbc niedrigc, nuf 17 .5"  C. redncirte specifisclle Gcwicht von 1.0003 (destillirles Wasser von 
17 .5"  C. als Einheit), wie fur die Oberfliichc. Einc Ihnliclic i~bere i r~s t immun~ zeigte auch dic Teinperatur, 
welclle oben und unten 4 .5"  C. betrng. Es scl~eint somit, dass Durchwarmung nnd Durchsalxung an dcm Tage 
dcr Observation eine sehr gleichmiissige gewescn seien. 



J, Luksclb wfid J ,  Wolf, 

A n h a n g .  

See-Bcobaehtungen silf dcr  Fahr t  von J a n  Maycn nach Trondll,jem. 

54. Die schon eingangs dieser Abhandlung angedeuteten Untersuchungen, welclle auf der I-Iein~reisb~ rind 
zwar specie11 auf der Linie J a  n M a y  e n - T r o n d h j  e m, gepflogen wurden, umfassten Beobachtungen tiher die 
Temperatur nnd das specifische Gecvicht cles Seewassers an der Meeresoberfliiclie. 

Die nachfolgende Tabelle VI, welche die hiebei erzielten Wiirmeangaben enthiilt, bedarf keiner besonderen 
Erlrl%rung; (loch sei darauf' hingewiesen, dass die Observationszeiteil nicllt von Fall zu Fall willlrlii~licll 
gewiihlt, sondern, dass, von einigen Liiclten abgesehen, stricte die Stunden 4, 8, 12, 16, 20 und 24" astrono- 
mische Bordzeit eingehalten wurden. 

Tabelle VI. Oberflikchen-Temperaturen, beobachtet auf der Fahrt Jan Mayen-Trondhjenn 
August 1883. 

55. Wie aus T a b e l l e  VI ersichtlich ist, verlief die Fahrt in der Weise, dass von Beobachtungsposition 
zu Beobachtungsposition stets Weg gcgen Siiden und Osten gewonnen wurde. 

Nach den Ergebnisscn der ,,Norwegischen Nerdmeer-Expedition 1817-1878' findct aber wiihrend des . 

Juli und August in dem Meere zwischen Jan Mayen und Trondhjem in beiden genannten Richtung.cn einc 
Zunahme der Oberflaehen-Temperatur bis nalie nnter Norwegen statt I. Einerseits priigt sich hicrin der Einfluss 
der geographisehen Breite, anderseits aber jene der im Osten mehr wirlrsamen Trift warmen atlantischen 
Wassers aus. 

1 Die bci Dr. H. M o h n  als Wirmeaxe bczeichncte Linic, riickt niimlich im Hochsommer bis knapp unter dic ,,sk:~ndina- 
visclio HiistcU odor fiillt sogar tlieilwcise auf diesclbc. 

. 
I 

j A~irncrlrl~ng ;Obcrfliiche i n  
(Astro~~ontiscll) Rrcitc! C,lsi [IS- 
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12 

I3 
I4 
1.5 
16 
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I9 
20 

I 883 
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n 8  
n '2 

n 16 
n 20 

7. Aug~ls t  4 
n 8  
n 12 

n 16 
n 24 

8. August 4 
n 8  
n 12 
n 16 
n 20 

n 24 
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n I 2  

77 l6 

n 20 

h 

+ 5?1 
5 '1 
5'8 
6'9 

1: 7 6 
9' '  
9'7 

10.3 
10'8 
11.9 
13.3 
13.2 
13'1 
13.2 
13.7 
14.3 
14.5 
'4'5 
14' I 
13.1 

~ I O I S ' N  
71 o N 
70 42 N 
70 16 N 
69 53 N 
69 7 N 
68 48 N 
68 28 N 
68 13 N 
67 37 N 
67 13 N 
66 50 N 
66 25 N 
66 3 N 
65 42 N 
65 25 N 
65 8 N 
64 50 N 
64 3.3 N 
64 22 N 

X 0  2 '  W 
7 10 W 
6 20 W 
5 20 W 
4 30 W 
2 58 W 
2 8 W  
I 22 W 
0 35 w 
I 22 E 
2 10 E 
2 56 E 
3 45 E 
4 30 E 
5 7 E  
5 40 E 
6 28 13 
7 15 E 
8 20 E 
9 z E  
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Die vorliegenden Resultate zeigen, so lange sie sicli auf die hohe See bedehen, nun thatsgchlich eine 
stotige Warmeanderung in dem eben gedachten Sinne, nus die Punkte 12 und 13 weisen einen unbedeutendeil 
vernachl5,ssigbaren Riiclrgang auf. Erst lznapp unter der Icilste (19 und 20) findet man ein erhebliches 
Herabsinlren der Temperatur. 

Vielleicht noch deutlicher tritt das Gesagte - mit Ausnahme des hervorgehobenen Riickganges der 
Temperatur nahe unter Land - in den nachfolgenden Tagesmitteln hervol; bei deren Berechnung die 
aupgefallenen Daten dnrch Interpolation ersetzt, von der fehlenden Mittagangabe ftir den 9. August aber ganz 
abgesehen wurde: 

6. August (astronomisch) . . . 6.5"'C. 

7. ,1 n . . . 10.5" C. 
8. 91 77 . . . 13.5" c. 
I?. ,, n . . . 14.1" C. 

Znr bcsseren ~bersicl i t  ist auf Tafel VI u~iter A die Route S. M. Schiffes ,,Polal' von Jan Mayen nach 
Trondlijem dargestellt. Die auf den cinzelnen Beobaclitungspositionen constatirten See-Temperaturen sowie der 
Verlauf der von 13. Mohn construirten Isothermen sind hiebei ersichtlieh gemacht. 

Vergleicht man an der Halid dieser Darstellung die vorgef~~ndencn absoluten Werthe mit den von 
Dr. H. Mohn iln Jahre 1877 constatirten, so bernerkt man an vielen Stellen ein ausgesprochenes ~ b e r r a g e n  
der ersteren, und zwar am meisten bei 'den l'ositionen nahe an Jan Mayen und an Trondl~jom.  brige ens sind 
ftir das Auftreten einer ungcw6hnlich hohen Temperatur im August 1882 -- oder doc11 in der ersten Dekade 
desselben - aucli aus dein hier vorliegdnden Matcriale folgende Anlialtspunkte zu gewinnen: 

OJ Dieser Monat hatte im vorllergegangenen Jallre eine mittlere Temperatur von 2.85 (2.90) und ein 
Maximum von 4.4, wahrend 1882 in der Mary Muss-Bay zweimal naclieinander 5 .0" C, beobachtet 
wurde (II., 26 nnd 27). 

bj Juli 1882 ergab das sehr hohe Maximum 5.2" C., und zwar am letzten Tage dieses Monates. 
Die exacte Einhaitung bestimmter Beobaelitnngsstunden gestattete es, noch einen Versuch zn maclicn, 

die gleichen Zciten, wenngleicli verschicdenen Positionen, zngehiirigen Temperatur-Angaben zn vcreinigen. 
Hierbei mussten jedoch 4, 20 und 24 Ulir (astronomisch), wegen der vorllandenen Unterbrechungen fiber- 
gangen werden woferne lnan nicht wiedcr zur Interpolation seine Zuflucht nehmen u7olltc. Es crgtlb sich: 

ftir 8 Uhr . . . 10.6" C. 
7) 12 ,, . . . 10.9" C. 
,, 16 ,, . . . 11.2" C. 

Die hier ausgesprochene Zunahme vr,n btirgerlicli ,,8 Uhr Abends gegcii 4 Uhr Morgensu schcint cine11 
,,taglicllen Gangu nicht zum Ausdrucke xu bringen, sondern ilur dell tiberwiegenden Einfluss dcr Breiten- und 
Liingenanderung. p 

56. Die folgende T a b e l l e  VII umfasst die auf der nlel~rberegten Falirt beobachteten specifischen 
Gewichte des Seewassers an der MeeresoberflHche, sowie auch die Reductions-Ergebnisse mid die ent- 
sprechenden Procente des Salzgehaltes. Da die Anlage dieser Zusan~menstcllung mit jener der vorhergchenden 
Tabellen 111 bis V tibereinstimmt und da ebenso bei Reduction der Daten der im Abschnitte B beschriebcue 
Vorgang wiedcr eingehalten wurdc, so sind wir an dieser Stelle jeder weitcren Bemerlznng iiberhoben. 

57. Aus den Forschuiigcn 13. Mohn's lrann gefolgert werden, dass der Salzgehalt in den Monaten Juli 
und August unter Jan Mayen und bei Trondhjem nahezn denselben Betrag niin~lich 3.4% erreichtt, in der 
Mitte der Linie, welche die beiden genannten l'ositionen verbindet, aber 3.5 O l 0  tibersteigt. 

1 Vergl. a n c i d i e  kloinon Txbolloll Art. 44 1ind.46, Juli und August, 
6sturroichiacho Expedition auf Jan Mnyon. 
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Tabelk PLS. 8pecifisohe Gewichte des Seewassers, beobqchtet &uf der Fahrt Jan Mqyen-- 
Trgnqhjem, August 1843. 

(fiaorneter 1 c) 

Anmcrkung 
Salzgc- 
halt in 
proccr1t 

3.407 

3'353 

3,404 

3.486 

3'494 - 

3.518 

3.507 

3'540 - 

3 -483 

3'524 

Geographisohc Position 

Lange 7 Greenw. 

71' 15'N 8' 2 '  W 

Mittol 
d 

710 o l N  7O I O ' W  

Mittcl 

70° 42 'N 6' 20' W 

Mittcl 

70° 16 'N 5' 20' W 

Mittol 

6g053 'N 4 0 3 0 1 W  

Mittcl 

6g0 7 'N 2' 58' W 

Nittcl 

68' 48 'N z0 8 '  W 

Mittcl 

6S0 28 'N I' 22 bb 

Mittel 

6S013 'N 0 ° 3 5 ' W  

Mittel 

67' 37 'N 10 22' @ 

Mittel 

s 
8 
3 a 

I 

2 

- 
3 

4 

- 
5 

6 

7 

8 

- 
g 

7 

10 

Datum 
urld Stunde 
(Astronom.) 

6 .  August 
1883 
4h 

6. Ailgust 
1883 

811 

6. August 
1883 
I 2h  

6. August 
1883 
I 6h 

6. August 
1883 
20h 

7. Ailgust 
1883 
4h 

7. August 
1883 
Sh 

7. Angust 
1883 
12h 

7. August 
1883 
I 6h 

7. Ailgust 
1883 
~4~ 

Mceresoberflacho 

Red~lcirt  
auf 14O R= 

17.5' C 

1'02583 

1'02542 

I .o2581 

I '02643 

102049  

1.02667 

I '02659 

1'02684 

I -02641 

1-02672 

us  der 

Corrigirt 

I '02629 

- 1.02582 

I -02622 

I -02665 

1~02690  

1402683 

1.02637 

1.02706 

I '02681 

I .02700 

Specifisches 

bei G!ad. 
Ccls~ns 

15.1 

15.2 
' 15-15 

15'4 

15 '5  
15-45 

15.3 

1.5'5 
15-4  
16.4 

16.4 - 
15'4 

15 ' 4  
16.7 

r6.7 
is-5 - 

15'7 
15-6 - 
16.4 

16.4 

15'4 

15'5 
15-45 
16.1 

16.1 
16.1 

Gewicht 

Abgclcscu 

I a02670 
2670 
2670 

1 . 0 2 6 7 0  

2635 
2620 
2620 
2620 

I - 0 2 6 2 ~ -  

2655 
2660 
2660 
2665 
2665 
2670 

I -03663 

2775 
2710 
2705 
2700 
2 700 
2700 

I '02705 

2735 
2730 
2730 
2725 
2725 

1.02729 

1'02720 
2725 
2720 

1'02722 

2 740 
2740 
2735 
2730 
2735 

1.02736 

2745 
2745 
2745 
2745 

1'02745 
2720 
2720 
2720 
2720 -.--- 

I -02720 

2740 
2740 
W4O 
2735 
2740 

1'02739 
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Die Resultate der vorliegenden Beobachtungen schmicgen sich nun in befijedigender Weise dieser 
angedeuteten Vertheilung an, wie aus Tafel VI, B zu ersehen ist, woselbst neben der mehrgenannten Route, 
aucli die Beobachtungsorte, die denselben zugeh8rigen Salzgehalte uud die Linien gleicher Salinitlt (nach 
Tornoe) verzeichnet sind. Der auffallende Rlicksprung, welchen Punkt 16 aufweist, scheint mit dem Cebiete 
des geringeren specifischen Gewichtes in den tieferen Schichten - auf Tafel VI, B durch einen Kreis markirt - 
in Bexiehung zu stehen. 

lo* 

a 
a 

2 " 
Gl 

I I 

- 
rz 

- 
13 

- 
14 

- 
15 

16 

- 
17 

7 

18 

- 
19 

- 
20 

9alzge- 
h:ilt in 

~~~~~~~t 
Anmcrkung 

Datym up4 
~ t u n d e  

(Astronom.) 

8. August 
1883 
4h 

8. August 
$883 
8h 

8. Augyst 
1883 
1 2h 

8. August 
1883 
I 6h 

8. August 
1883 
2011 

8. 'Allgnst 
1883 
24h 

9. q u g s s t  
1883 
8h 

9. August 
1883 
1 2 ~  

9. August 
1883 
I 6h 

9. August 
1883 
2oh 

3.528 

3.561 

3.437 

3.523 

3-539 ,.-. . 

3'425 

3.514 

3.449 

3-41 I 

3'399 

Ge~graphisahc 

Brcito 

67" 13'H 

66" ~ R ' N  

66O25'N 

66' 3'N 

6s042'N 

- " ' 
fisO 25'8 

65" 8'N 

64'50' N 

64' 33'N 

64'22' N 

Spacifischos 

bci Celsius G?d' 

15.1 

15'1 
45.1 

13'7 

-- 
13' 7 

$5'1 

15 ' I 

17.3 

17.2 -- 
17:25 

14.1 

14' I 

13'8 

13.8 

r4-4 

14.8 

14'7 

14'7 
14'8 

14'7 
14.75 

14'9 

14.9 

Positiop 

n. Ljingo Greouw. 

2" 10' E; 

Mittel 

2" 56'6 

Nitt9l 

3O45'E 

M i t t ~ l  

4 O  30' E 

Mittcl 

7' E 

bfittel 

5" 4oE 

Mittcl 

6" 28' E 

Mittel 

7" 15' E 

Mitt01 

8" 20' E 

Mittcl 

go 2' E 

Mittol 

Ggwicht 

Abgolcscn 

2760 
2760 
2760 
2760 

~'02760 
1.02810 

2810 
2810 
2810 

I -az41o 

2 7 2 ~  
2720 
2725 

1'02722 

2725 
2720 
2310 
2115 
2710 
2715 

1'027gh 

2790 
2785 
2785 

I '02787 

2710 
2704 
2705 

I '02707 

2755 
2755 
2755 
2755 

1'02755 
1.02710 

2710 
2710 

1-02710 

2680 
2680 
2680 

I '02680 

2670 
2665 
2670 
2665 

1.02668 

an dor 

Corrigirt 

1.02722 

1'02773 

1.02683 

I '02676 

1 '02749 .. - 

I -02667 

1.02717 

1.02670 

I -02640 

I -02627 

Mcoresoberfljicho 

acdnfiirt 
nuf 14" 1 % ~  

17.5" C 

1.02675 

1.0270~ 

I :0263@ 

1'02671 

1*02683 
... ., . . *  

I '02597 

1.02664 

1.02615 - 
I .02586 

1.02577 
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Die Tagesmittel der in der vorangehenden Tabelle VII, enthaltenen Procentsiitze I, seien im Vereine 
mit einer Wiederholung der zugehorigen Temperatur-Durchschnitte, sowie auch der auf diese letzteren reducirten 
wahren Dichten zusammengestellt. 

6. 7. 8. 9. August 1883. 

See-Temperatur in Graden C. . . . . . 6.5 10-5 13.5 14.1 
Wahre Dichte bei 17 -4" C. . . . . . . 1.02609 1 - 02663 1 02661 1.02615 
Procente des Salzgehaltes . . . . . . 3.441 3.513 3.509 3.449 
Wahre Dichte bei der See-Temperatur . 1 a02812 1 02807 1 02749 1 a02690 

Die gleichzeitige Berlicksichtigung von Seetemperatur und Salzgehalt zeigt uns also, dass das Wasser 
gegen Siidost hin merklich leichter wird, dass also hier eine gewisse Spannung vorhanden ist, welche eine 
Tendenz zur Wasserbewegung in sic11 birgt. Warum die letztere nicht wirklich eintritt, dlirfte vielleicht eine 
Erlclarung in dem Umstande finden, dass die von Sliden kommende, warme atlantisclie Trift durch den Ein- 
fluss der Rotation der Erde, sowie infolge der von ihr frliher eingehaltenen Richtung an die Kiiste Norwegens 
die kalte, von Norden kommende Striimung aber ebenso, an die Kiiste Grijnlands gedrangt wird. 

Es  seien hier noch zum Schlusse, der Vollstandiglreit wegen, und urn dem von Seite der Expedition 
gewahlten Beobachtungsmodus gerecht zu werden, gleich wie dies fur die See-Temperatur geschah, die 
M i t t  e 1 der zu g 1 e i  c h e n  Beobachtungsstunden geh6renden Ergebnisse angeftihrt : 

8 Uhr . . . 3.484 
12 ,, . . . 3.468 
16 ,, . . . 3.476 

Die an mehreren Stellen dieser Scllrift constatirte ~ b e r e i n s t i m m u n ~  der Resultate von Jan Mayen mit 
jenen der Mohn'schen Forschnng wird gewiss mit allgemeiner Befi.iedigung erltgegengenommen werden. 

1 Bci Bildung diescr Mittcl wurdcn dic fehlenden Datcn durch intcrpolirtc crsutxt, gcradeso also wie dies in don ent- 
sprechonden Flllen bci der Tcmperatur geschchen ist. 





A .  D a r s t e l l u n g  der m i t t l e r e n  Temperatur i n  den  e i n z e l n e n  M o n a t e n .  

5. Verlauf der Temperatur i m  M o n a t  J ~ l i .  
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A .  Oarstel lung des mitileren S a z g e h a l t e s  i n  d e n  e inze lnan  blonaien. 
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3. ABTHEILUNG. 

RESULTATE D E R  ClIEMISCIIEN U N T E R S U C l I U N G E N  

VON JAN MAYEN MbTCEBRACIITEN SBEW hSSEIIPROI3EN. 
GESllllllldELT VON 

4 

DR. F. FISCHER, 
ARZT UER OSTERREICHISCHEN EXPEDITION AUF JAN YAYEN. 

BEARBEITET VON 

ADOLF ICLIEME'IISCHEK! UND JOSEF SORIIECZKTE; 
ASSISTENTEN AN DEA K.  K. TECHNISCHEN HOCIISCIIULE ( L A B O R  PROF. DR. J .  O S E R )  IN WIEN. 

E i n l e i t u n g .  

Im December 1883 wurde dem hiesigen Laborntorium von der Leitung der iisterr. arct. Polarstation in Jan  
Nayen einc lciste Seewaseerproben mit dem Ansuchen tibergeben, dieselhen, soweit die geringe Menge der 
einzelnen Proben es gestatte, eincr chemischen Untersuchung zu unterwerfen. Nach Sichtung des vorhandenen 
Materials ergaben sic11 47 unbeschadigte Proben, wiilirend etwa 17 durch Flaschenbruch ganzlicli verloren 
gegangen oder zum mindesten unbrauchbar geworden waren. 

Die Proben waren in Glasflaschen mit eingeschliffenemSttipse1 eingeschlossen und um etwaigen Uudichtig- 
keiien vorzubeugen, Fljschenhals nnd Stopsel mit einer diinnen Pecllschichte iiberzogen. 

Der Inhalt der Plaschen betrug r~icht ganz ein halbes Liter, also etwa 460--480 Cubikcentimeter. 
Diese Quanti'tat Seewasser ist genilgend gross, wenn es sicli nur um die Bestimniung dcr Hanptbestandtl~eile 
handelk, miisste jedoch mindestens das vier- bis sechsfache betragea, falls auch einige in geringer Menge 
vorkommende Kiirper zur Bestimmung gelangen solhen. 

Die Signatur der einzelnen Proben war in der Weise durchgeahrt, dass kleine Papierzettel, auf welchen 
dib Serien und'"Piefennummern mit Blkistift verzeiclinet, in das Innere der Flasche, also in die Fliissigkeit selbst 
eingeworfen worden waren. Nach unserer Ansicht ist diese Art zu signiren, obwohl sonst sehr einfach, htichst 
unpraktisch. &inerseits k t  sie, wenn man auch die im Seewasser nie felllenden organischen Substanzen zu 
bestimmen beabsi&tig( a priori zu verwerfen, anderseits bewirkt aber das Papier, wie wir Gelegenheit xu 
beoliachten hatten, eine Zersetzung des Ftfassers, und zwar zuerst eine Flocken- und' Faden- und scllliesslich 

1 Beztiglich des Ortes, wo die Probon geschtipft wurdon, und der hierbei in Vorwendung gekommenen Apparate, ver- 
Weisen wir auf die von den Professoren W o 1 f i~nd L u k s c h ,  sowie von Liniensoliiffsli6~t0tlsnt A'. S d b i t? c z'K y d*schionenen 
Abhandlungen. 

~sterrclchfsohe Expedition auf Jan Mayon. 1 



eine Absatzbildung; endlich erscheint es auch nicht ausgescl~lossen, dass gewisse Stoffe im Laufe der Zeit 
dem Papier vorn Seewasser entzogen werden und so zu einer veranderten Zusammensetzung des letzteren 
fiihren konnen. Das zu unseren Vorversuchen verwendete Adriawasser, in einer Glasflasche mit I<orkstopsel 
aufbewallrt, ist heute nach nahezu 2l/, Jahren noch vollkommeil klar und absatzlos, und T o r n o e  gibt an, 
dass Wasserproben in Flaschen mit eingeschliffenem Stopsel nach zwei Jahren noch ganz intact und von friscll 
geschiipftem Wasser nicht unterscheidbar waren. 

Ein Ankleben der Signaturen von aussen ist von vorneherein als unzweckmassig zn bezeichnen, i~ideln 
sow0111 durch lieibung und Temperatureinfliisse ein Abfallen derselben, als auch durch Fenchtiglceit etc. ein 
Unleserlichwerden eintreten kann. 

Wir wtirden empfehlen, mittelst eines Schreibdiamanten die Nunrmern auf Flasche und Stbpsel ein- 
zuritzen, eine Methode, die leicht durchzuftihren ist nnd fast unverwiistliohe Signaturen liefert. Im Labo- 
ratorium ktjnnen dann, d a  die eingeritzten Zahlen nicht auf den ersten Blick zu finden sind, die Flaschen 
noch rnit Papieretiquetten versehen werden, was bei eingeworfenen l~erumschwimmenden Zetteln ohnedies 
geschehen muss. 

Anfangs waren die Proben nlit einigen Ausnahmen (den zuerst geschtipften) klar und rein; nach Verlauf 
eines halben Jahres zeigten fast sammtliche eine schwache Trtibung, hierauf herumscliwimmende Flocken und 
Faden, die sich circa nach einem weiteren halben Jah1.e zu einem Bodensatze niederschlugen. 

Solche schon etwas zersetzte Proben wurden vor ihrer Verwendung einer Filtration unterworfen, da eine 
solche, wie V i e r t h a l e r 2  nachgewiesen, eine kaurn merkbare Veranderung des Seewassers nach sich zieht. 
Die Proben waren in dem Zeitraume vom 13. Janner 1883 bis 10. Juli d. J. geschiipft worden, vertheilen sic11 
jedoch nicht rcgelmassig auf die einzelnen Monate, sondern es entfallen auf den Monat JBnner 1, Fcbruar 0, 
Marz 4, April 21, Mai 7, Juni 8 und Juli 4 Proben; 2 Proben waren ohne Datum. Mithin wurden im April die 
meisten Proben geschbpft, wahrend vom Janner nur eine und vom Februar gar keine vorliegt. 

Durch diese beklagenswerther Weise hFchst ungleiche Vertheilung der Proben auf die einzelnen Monate 
ist das Ziehen von Schltissen aus den erhaltcnen Resultaten wesentlich beeintrachtigt worden und manclle 
interessante Folgerung, die momentan noch einer geniigenden Begrtindung entbehrt, musste unterbleiben oiler 
konnte nur andeutungsweise Erwahnung finden. .%+ 

Wie sich aus den Analysen ergeben, ist es auch nicht belanglos, an welchen Tagen des Monats die 
Proben genommen werden ; wir wtirden nach unseren Erfahrungen, behufs sicherer Constatirung gewisser 
Verhiiltnisse, so des Maximum und Minimum in der Dichte und somit auch im Gesammtsalzgehalt u. s. w., 
vorschlagen, Proben in den ersten und letzten Tagen und beilaufig im ersten und zweiten Drittel, also etwa am 
5., 13., 21. und 29. jeden Monats zu schbpfen. Demnach wiirden 4 Proben auf einen Mouat, somit 48 auf den 
Zeitraum eines Jahres fallen. Die bei Untersuchung einer solchen Reihe sich ergebenrlen Resultate miissten 
ziemlich weitgehende Schltisse zulassen und manchen jetzt noch dunklen Punkt aufhellen. 

Die Tiefenverhaltnisse der einzelnen Proben zu einander waren ungtinstig gewahlt, indem Intervalle von 
10, 20, selbst 30 und 40" noch vie1 zu wenig ausschlaggebend auf den Gesammtsalzgehalt und die einzelnen 
Bestandtheile sind, und die vielleicht bestehenden geringen Variationen selbst mit Hilfe genauer, mittelst 
Picnometers ausgeftihrter Dichtenbestimrnung sich nicht constatiren lassen. 

Nur die vier letzten Proben vom Juli, in den Tiefen von 0,60, 108 und 210" geschbpft, zeigen bemerkens- 
werthe Unterschiede. 

Eine Bestimmung sammtlicher wichtiger Restandtheile des Seewassers, wie es bei diesen Proben 
geschehen, wiirden wir in Zukunft mehr weniger fur iiberfliissig eracliten, sobald es sich um Proben einer und 
derselben Tiefe handelt und cine Beschrankung auf genaue Bestimmung des specifischen Gewichts mittelst 
Picnometer und gewichts-analytische Bestimmung des Chlor- und Gesammtsalzgehalts empfehlen. 

1 Torno e, Monatshefte f. Chumie, Bd. I. 
2 Dritter Bericht d. atiindigen Commissiori f. d. Adria, p. 63, 
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Kurz zusammengefasst wtirden sich folgende bei lriinftigen Schtipfungen zu beobachtende Punlcte 
ergeben : 

1. Die Quantitat der zu schopfenden Probe soll nicht unter ein l~albes Liter betpigen. Znr Aufbewali- 
rung derselbcn sollen Flaschen mit eingeschliffenem Stopsel verwendet werden und die Signirung ~nittelst cines 
Diamanten auf der Flasclie selbst geschehen. 

2. Die Probe11 solleil moglichst gleicll auf die verschiedenen Moilate vertheilt sein und in den einzelnen 
Monaten selbst etn1a am 5., 13., 21. u11d 29. gesclilipft werden. 

3. Proben nus verschiedenen Tiefen sollen nur dann geschiipft werden, wenn der l'iefe~iunterscl~ied 
zwischen zwei derse1l)en Stelle entnommenen Proben mindestens 50-60"' betriigt, ausser es wtirde eine 
araeometrischeDicIitenbestimmuag ganz bemerkenswerthe Variationen auch bei geringeren Tiefenunterscliieden 
crgeben. 

4. Bei der cllemisclien Untcrsuchung soll das Hanl~tangenmcrlc auf Bestimmung der Dichte mittelst Picno- 
meter und gewichts-atidytische Restimmung von Clilor- und Ges:~mrntsalzgcl~alt gericlitet werden. Die Bestim- 
mung der eii~zelnen Hauptbestandtheile lrann in dem Iqalle crfolgen, als Wasser verschiedener Tiefe am gleicliea 
Orte geschtipft vorliegen. 

Bei der Ausfilhrnng der Untersuchungen liaben uns die von Hercules T o r n o e  und S c h m e l c b  durcli- 
geftihrten Arbeiten als Basis gedient und liiebei wesentliclic Dienste geleistet. 

Die bei der Analyse der Seewasserproben verwendeten Methoden, sowie die sicli ergebenden Resultatc 
ersclieinen in folgender Abhandlung niedergelegt. 

A. Analytische Methoden. 

Zur Bestimmung des ICalkes und der Magnesia wurden je 100 Cubilrcentimeter des Seewassers gewogen, 
mit 10 Cubilrccntimeter concentrirter Salzslure, dann Ammoniak bis zur alkalischen lieaction versetzt und rnit 
25 Cubilrcentimenter Ammoniumoxalat (1 : 24) in der Icalte gefillt. Nach 12 stlindigem Stellen wurde der 
Niederschlag filtrirt, 3mal mit kaltem Wasser gewaschen in warmer SalzsLure (1 : 8) gelost und das Calci~lm- 
oxyd durch Zusatz von ~berschtissigem Ammonialc und 10 Cubilrcentimeter Ammoniumoxalat in der Siedhitze 
wiedergefallt. 

Der Niederschlag von Calcinmoxalat wurde schon nach 2-3sttindigenl Stellen filtrirt, da  es sich herans- 
stellte, dass diese Zeit zur vollstandige~l Fallung ausreicht. Das Wagen des Kallces gcschdl als Calciumoxyd. 
Urn uns Hber den zu erreichenden Grad der Genauigkeit zu orientiren, haben wir in einem in der Nlhe voll 
Pola auf offeller See gescliiipften Meerwasser cine Reihe von Controlbestimmungen durchgefihrt, welche in der 
folgenden Tabelle zusammengestellt sind : 

1. Calciumoxyd in OI0 = 0.0638 
2. 77 ,, ,, = 0.0644 
3. n ,, ,, = 0.0640 
4. 71 ,, ,, = 0.0637 
5. 9, 7, n = 0.0638 
6. n ,, ,, = 0 -0640 
7. n ,, ,, = 0 ,0641 
die grosste Differenz = 0.0007. 

Die Filtratc der ersten und zweiten I<alkfallnng wurden mit Salzslure angesRuert und in einer Pl,ztinscl~alc 
eingedampft. Dns Eindampfen geschah his zu einem Volumcn von 200-250 Cnbilrceutimeter, da bei weiterer 
Concentration Salze herauskrystallisirten. Scliieden sich wtil~rend des Einengens Spuren von Rieselsaurc 
und Aluminiumoxyd ab, so wurde die Fltissiglreit filtrirt, d a m  mit einem Drittel ihres Volumens concentrirten 
Ammoniaks (D = 0.910) versetzt und 35 Cubilrcentimeter einer Losung von Natriumphosphat unter stetem 
Umldhren eintriipfeln gelassen. Nach etwa 12stiindigem Stellon wurde filtrirt, mit Ammoniakwasser (1 : 3) 

l* 



gewwchen ~ p , d  die Magffeaia, scbliessli& als $fagnesiumpyr~phosphat gewogen, Die Zsverllssigkeit der 
Magnesiabestimmungen zeigt folgende Zusammenstellung: 

1. Magnesiumoxyd in O l 0  = 0.2420 
2. 97 , , =0.2394 
3. 97 , ,, =0.2424 
4. n ,, ,, = 0.2421 
5. n , ,, = 0.2390 

die giisste Differenz = 0.0034. 

Zu diesen Controlbestimmungen wurde, wie beim Kalk, das oben erwahnte Adriavga~ser verwendeh. 
Die Bestimmung der Schwefelsaure gesehah rnit 25 gewogenen Cubikcentimetern Seewasser. Die Proben 

wurgen mit einigen Tropfen Sal~slure  angesauert, mit Baryymohloria yntgr Veymeidusg eines ~berschusses 
in der Hitze gefallt und nach 12stiindigem Stehen in der Kalte filtrirt. Das lange Stehen nach der Fallung rnit 
Chlorbaryum und die Filtration in der Kalte waren nothwendig, um den lFsenden Ein0uss der heissen Sals- 
lFsung a i f  das schwefelsilure Baryum zu eliminiren. S c h m e l c k l  hat zuerst auf diese Fehlerquelb aufmerksam 
gemqchl; wir haben seine Erfahrungen dprch Ausrtihrung einer kleinen Versuchsreihe bestltigt gefunden. 

Es wurde in 25 Cubikcentimeter Adriawasser die Schwefelaaure einmal heiss gefallt, der Niederschlag 
nach 41/asttindigem Stehen in der Warme heiss filtrirt, das :cndere Ma1 die Schwefelsaure heiss gefallt, der 
Niederschlag erst nach 12 stundigem Stehen in der Kllte filtriyt. 

Schwefelsaures Baryum heiss gefillt, 
nach 41/2stiindigem Stehon in der Warme filtfirt nach 12stiindigem Stehen in der KIiltc filtrirt 

1. SO3 in O l 0  = 0.2459 1. SO3 in O l 0  = 0.2504 
2. ,, ,, ,, =0.2410 2- 7, 77 97 = 0.2481 
3. , ,, ,, s 0.2467 3. , ,, , ~ 0 . 2 4 9 6  

Mittel. .0-2467 Mittel. .Oe 2493. 

Das Chlor wurde durch Flllung von je 10 gewogenen Cubikcentimetern Seewasser unter Zusatz einiger 
Tropfen Salpetersaure rnit tiberschtissigem salpetersauren Silber in der Kiilte gef~llt, nach dem Abaetzen des 
Niederschlages in der Warme filtrirt und rnit kaltem Wasser, dem man einige Tropfen Salpetersaure zugesetet 
hatte, gewaschen. Bei Anwendung heissen Wassers zum Waschen des Chlorsilberniederschlages bekamen wir 
regelmassig trtibe Filtrate. 

Die ganz gebundene Kohlensaure ermittelten wir, da die Bestimmung derselben in Wtissern in neuerer 
Zeit unter Anwendung geeigneter Indicatoren sehr einfacli geworden ist, in allen Proben. 100 Cubikcenti- 
meter Seewasser wurden mit einigen Tropfen des zu diesem Zwecke von 0 s e r a  und K a l  mann  empfohlenen 
Indicators deutlich roth gefarbt und rnit Salzsaure bis zum Umschlag in gelb titrirt. Das Ende der Reaction wlrr 
sehr gut zu erkennen, doch zeigte sich der Indicator nioht so empfindlich, wie bei der Titrirung slisser Wlsser, 
deren Gehalt an mineralischen Bestandtheilen ein geringerer ist. 

Zur Bestimmung tles Kaliums und Natriums wurden je 50 gewogene Cnbikcentimeter zur Trennuug der 
Magnesia und ~ b e r f t i h r u n ~  der Sulfate in Chloride rnit Baryumhydroxyd in der Hitze gefallt, der Niederschlug 
filtrirt, gewaschen, das Filtrat zur Abscheidung des iiberschtissigen Baryumhydroxydes, dann des Chlor- 
baryums und Kalkes rnit anderthalbfach kohlensaurem Ammon versotzt. Zur Fallung der letzten Reste des 
Kalkes wurde noch oxalsaures Ammon, zur Abscheidung der letzten Antheile des Baryun~s eine kleine Mengo 
schwefelsaures Ammon zugeftigt, 12 Stunden stehen gelassen und filtrirt. Das Filtrat wurde eingedampft, zur 
Vertreibung der Ammonsalze gegltiht, der Rilckstand rnit Wasser ausgelaugt und die Ohloride, behufs Abtren- 
nung geringerer Mengen in Losung gegangener Magnesia rnit kohlensaurem Ammon nochmals eingedampft 

1 Journ. f. prakt. Chemie, Bd. 22, p. 174. 
2 Sitzungsberichtu d. kais. Akad. d. Wissenschaften. Bd. LXXXIII. 11. Abth. Jluncr-Heft. 
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und gegltiht. Nach Ausiaugung rnit Wasser und Fiitrirung wurden die Alkalichloride gewogen. Die Trennung 
des Kaliums und Natriums geschah rnit PJatinchlorid. Der gewonncne Niederschlag von Kaliumplatincblorid 
wnrde im Wasserstoffstrom gegltiht nnd nach Auslaugung rnitwasser das gebildete metallinische Platin gewogen. 

Zur Bestimmung des Gesammtsalzgehaltes wurden je 60 Cubikcentimeter Seewasser gewogen, in 
gewogenen, rnit gut schlbssenden Deckeln verselienen Platiutiegeln im Wasserbad zur Trockene verdampft, 
der Rlickstand auf einer Asbestplatte tiber der Flamme des Bunsen'schen Brenners anfangs gelinde, dann 
scharf getrocknet und scbliesslich tiber freier Plamme 2 Minuten iang zur Hothgluth erhitzt. Nach Abkllhlung 
im Exsiccator wurde gewogen. Tn Porzellantiegeln zu arbeiten haben wir als unzweckmassig gefunden. 
Abgesehen von der geringen Dauerhaftigkeit derselben, geht das Einaampfen und Trocknen des Salzrtick- 
standes in solchen langsamer von statten und lLsst sicti, infolge der schlecht schliessenden Deckel, der gegltihtc 
Rlickstand nicht so gut auswagen. Die zur Bestimmung des zersetzten Chlormagnesiums anfangs in Anwendung 
gcbracbte Schwefelsaure wurde durch Salzsaure ersetzt, da die L6sung des Residuums in SalzsLure rascher 
als in Schwefelsaure vor sich geht. Durch ErwLrmen auf circa 50" wurde die AuflSsungsdaue~. noch weiter 
abgekiirzt. Der fnhalt dee Platintiegels wurde schliesslich in eine Porzellanschale gesptilt und unter Anwendung 
von Methylanilinorange als Indicator die Ubersahtissige Salzstlure rnit Kalilauge zurtlcktitrirt. 

Die nachfolgend aufgeflihrten Controlbestimmungen beweisen, dass man nach dieser (von H. Torn  fie ' 
ausgearbeiteten) Methode der Gesammtsalzgehaltbestimmung sehr befriedigende Resultate erzielt. 

Gesgrpmts~ t lxgeba l t  in' Pe rcen ten .  

Adriawasser Differenz . . . . . . . . 0.001 'lo 

S~1.17;s~ole (6hnlicb wie Seewa~ser 3.176 
I3.17, 

Differenz . . . . . . . . 0.000 '1, 
~ u s a p m e ~ g e s ~ t z t  

Jan Mayen-Wasser Nr. 5 3 -419 
( 3.415 

Differenz . . . . . . . . 0.004 O l 0  

i 3.430 
Jan Maysn-Wasser Nr. G 3 ' 434 Grfisstc Differenz . 0.004 O/,. 

3.431 

B. Bestimmung des speclfischen Gewichtes. 

Die Bestimmung des specifisclien Qewichtes des Meerwassers, um daraus mit Hilfe eines geeigneten 
Coefficienten die gesammte Salzmenge zu bereclinen, ist eine nicht unbedeutende Arbeit, dic sich rnit den 
gew6hnlich in Laboratoricn gebrauchten Apparaten a, welclie ftir die Praxis im Allgemeinen znfriedenstellende 
Resultate geben, absolut niclit ausftthren llsst. WIhrend man sich in der Praxis rnit einer Bestimmung dcs 
~pecifischen Qewichtes auf 4, ja in den meisten Fallen nur auf 3 Stellen begnligt, muss man beim Meerwasser, 
um die ausserst geringen Variationen im Gcsammtsalzgelialte constatiren zu kunnen, 4 Stellen vollkommen 
genau und die fUnfte Stelie muglicbst anniihernd erlialten. Um dies zu erreichen, ist es aber nothwendig? 
einerseits die Fltissigkeitsvolun~i~ia sehr prlcise einstcllen, anderseits aber auf 0 - 1 Milligramm genau auswLgen 
zu kunnen. 

Mit den gewuhnlich gebrauchten Apparaten, besondcrs rnit den1 von R e g n a u l  t modificirten, licsse sic11 
wohl ersteres crzielen, aber letzteres infolge continuirlicher Vcrduiistung niemals, wie diesbczliglich angestellte 
Versuche zur Gentige gezeigt haben. 

1 Monatshefte f. Chomie, Bd. I. 
a Das gow6hnlicho und das von R o g n  au lt  modificirte Picnometorflasohchen. 
8 Abgosohon von einom Dado rnit mUglichst constunter Tomperatur. 



6 A.  K l i e m e t s c l ~ e k  und ,J. Sobiecxlcy, 

Bei dem gewohnlich gebrauchten Picnometerflaschchen ist die Einstellung eine mehr minder selbstth%tige, 
indem nur der aus der Capillare austretende Tropfen mit Filtrirpapier oder mit einem Lappen weggenommen 
wird; unvermeidlich ist aber cine ErwBrmung bcim Abtrocknen, und so wie ein Tropfen aus der Capillar- 
offnung austritt, verstarkt sich durch Vcrgrosserung der Oberfllche die Verdunstung. Dieser ~ b e l s t a n d  ist bci 
dem von R e g n a u l t  modificirten Picnorneterflfischcl~en ausgeschlossen; die Einstellung ist cine genauere und 
die Verdunstung durch einen Verschluss des Capillarrohrcs behoben, inclem selbes in ein weitercs, mit eincni 
Glasstopsel wohl verschliessbares Rohr iibergeht. Trotzdcm liess sic11 auch dieses Picnometer auf einer 
cmpfindlichen Wage (bei 60  Gramm Belastung 0 . 0 5  Milligran~m ameigend) nicht auswagen, sonderil zeigte 
continuirlich eine Abnali~ne des Gewiclites, hervorgerufen durcli Verdunstung, die aber jetzt nur zwischen dem 
capillaren Sttipsel und dem Flaschchenhals stattfinden konnte und auch thatsachlich stattfand. Die Menge des 
verdunsteten Wassers betrug innerhalb einer Viertelstunde einige Milligramme. 

Nachdem mit diesen sonst sehr handlichen Apparaten kein Hesultat zu erzielen war, verwendeten wir xu 
unseren niichsten Versuchen das von S p r e n g e l  construirte Picnometer.' Selbes bcsteht aus ciner U-formigen 
Itohre, deren weite Schenkel durch ein Capillarrohr verbunden sind und selbst in knieformig gebogene 
Capillarrohre endigen. Das eine ktirzere Rohr mit kleinerer capillarer Offnung ist in eine massig feine Spitze 
ausgezogen, wahrend an dem anderen mit grijsserer Capillaroffnung die Marlte zur Einstellung eingeritzt ist. 

Wir brachten an unseren Apparaten in Entfernung von 0.5"" noch weitere 2 oder 3 Theilstriche an, deren 
Zweck sich aus einer spateren Betrachtung ergeben wird. 

Die von uns benutzten Picnometer hatten der Aufhangevorrichtung der Wage entsprechend eine Lange von 
11" rnit einer durchsehnittlichen Weite von 1.5"". Der innere Durchmesser des weiteren 8"'" langen Capillar- 
rohres betrug 0.5, der des ktirzeren 5"" langen 0-  2""; sie fassten 25-30 Cubikcentimeter Wasser. Sicher- 
heitskugeln brauchten wir bei keiner Bestimmung anzubringen, indem einerseits die Zimmertemperatur nur einc 
kleine Abweichung von der Normaltemperatur zeigte, anderseits aber durch die Handwarme beim Abtrocknen 
die Fltissigkeitssfule nie mehr wie zwei Drittel der langeren Rohre einnahm. 

Um einen Fel~ler durch Contraction der frisch geblasenen Picnometer zu eliminiren, blieben dieselbcn vor 
ihrer Bentitdung 6 Monate liegen. 

Dieser etwas leicht zerbrechliche Apparat bedarf wohl mehr Zeit und Mtihe zur Reinigung, Fiillung unil 
Entleerung, dafiir entspricht er aber allen iibrigen Anforderungen, die man an ein gutes Picnometer stollen 
muss, im weitgehendsten Masse, indem infolge der U-formigen jForm ein sehr rascher Temperatursausgleich 
stattfindet, und durch die lusserst engen Capillaren einerseits einc sehr priicise Einstellung, anderseits einc 
minimale Verdunstung bedingt ist. 

Eine weitere Schwierigkeit war ein zur Aufnahme des Picnometers geeignetes Bad zu finden, dessen 
Temperatur in erster Linie andauernd constant erhalten, in zweiter aber beliebig erhoht oder erniedrigt werden 
konnte. Nach einer Reihe vou erfolglosen Versuchen verwendeten wir d a ~  von S p r e n g e l  empfohlene 
Duprk 'sche Bad, in der Hoffnung, dass selbes oben gestellten Bedingungen gentigen werde. 

Es zeigte sich bei der Verwendung desselben, dass man zwar in kurzcr Zeit beliebig die Temperatur 
erhiihen oder erniedrigen, aber nur dann constant erhalten konne, wenn die Zimmertemperatur cine minimale 
Abweichung von der Normaltcmperatur, also der des Bades hatte. Eine Umhtillung mit einem schlccl~ten 
Wlrmeleiter war von nur sehr geringem Erfolg begleitot, da ja  die ~ a s s e ~ . o b e d B c h e  stark aussclilaggebend, 
und ein Zudecken wegen der Beobachtung untliunlich ist; es blieb uns daher nichts tibrig, als die Zimmer- 
tcmperatur derart zu regeln, dass sie hgchstens um lo von der Normaltemperatur differirte, in welchem Falle 
es dann mBglich war, letztere stundenlang constant zu erhalten. 

Die zu den Dichtenbestimmungen verwendeten Tliermometel; von K a p e l l  e r  jnn. in Wien bezogen, 
wurden an der Centralanstalt ftir Meteorologic und Erdmagnetismus in Dobling corrigirt; die Correcturen 

1 P o g g e n d o r f .  Annal. 150 [459]. 
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erstreckten sich aber nur auf hohere Temperaturen. Die Distanz zweier Theilstriche betrug 0.56mm rnit einem 
Wcrtlie von 0 9 2 .  Der Vorgang bei den Bestimrnungen der specifischen Gewichte war, wie folgt: 

Das vollkommen gereinigte und ausgetrocknete Picnometer wurde, nachdem dessen Gewicht bestimmt 
worden war, mit reinem Wasser gefiillt und in das auf die Normaltemperatur gebrachte Bad eingesenkt und 
nun durcll bestandiges Rtihren mit einer Federfahne das Wasser in demselben in Bewegung erhalten; hatte 
sich nach 10 Minuten die Temperatur des Bades als unverandert erwiesen, so wurde auf einen beliebigen der 
frilher erwahnten Theilstriche - deren Zweck sich hiermit ergibt - eingestellt und weitere 5 Minuten 
gewartet. Veriinderte sicli der Stand des Fliissigkeitsfadens im Capillarrohre nicht, so wurde auf die Marke 
eingestellt nnd nach weiteren 2-3 Minuten bei unverandertem Stand das Picnometer aus dem Bade gehoben, 
gut abgetroclrnet - wozu ein weicher Leinenlappen sicli am besten eignet - anf die Wage gebracht nnd nach 
10 Minriten ausgewogen. 

In ganz gleicher Weise wurde rnit dem Seewasser verfahren. Bei den Vorversuchen wurde nun einerseits 
der besprocliene Vorgang mehrere Male rnit reinem und Salzwasser wiederholt, wobei, wie die zum Schlusse 
angefiihrten Zahlen zeigen, nur minimale Differenzen bei den einzelnen Wagungen sich constatiren liessen, 
anderseits aber das Picnometer vor der Filllung rnit Seewasser nochmals leer gewogen, um xu sehen, ob niclit 
das reine Wasser irgend welchen Ruckstand hinterlasse und dadurch zu Felilern Anlass geben konne. Da sicli 
die Differenzen immer als sehr geringe lind nur innerhalb ganz bestimmter Grenzen schwankend erwiesen, 
wurde bei der Restimmung der specifischen Gewichte der Seewasser von Jan Mayen nur nach je 5-6 Wasser- 
proben eine Wagung des leeren und rnit destillirtem Wasser gefiillten Picnometers vorgenommen. Die Gewichts- 
differenz betrug hierbei im Maximum 0 2 Milligramm. 

Von Correctionen, die durcli den Fenclitigkeitsgehalt der Luft odes durch den Ausdehnungsco~fficie~~ten 
des Glases bedingt sind, wurde Abstand genommen. 

Die Resultate der Vorversuche, in naclifolgender Tabelle zusammengestellt, sind sehr xnfriedenstellcnd.1 

Berechnet man aus den mit den Picnometern 111 rind IV erhaltenen Date11 das specifische Gewicht, so 
ergibt sich dasselbe bei beiden iibereinstiuimend mit 1 02916. 

Picnomoter I leer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n I mit dest. Wasser von 1 7 9 5 , .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 I 11 n 11 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  n I n  11 n ,, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n IIlcor 

................... 11 11 mit dcst. Wasser von 1705 . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n I1 n 11 11 , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n I1 11 11 n , 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n 111 leer 
,, 111 mit dost. Wasscr von I 705. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
77 11 n 11 n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n 111 11 ,1 , , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ ~ c c r  ........ l1 

IV mit dest. wnssor von I 705 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n I V n  n n I> ,, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n I V n n  n ,, ,, , I11 mit Seowasscr v o ~ i  1705 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n I11 n ,, ,, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n 111 n n ,, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n IV 11 n , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n IV n n , 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n IV n 11 , ,, 

- 
1 Das hierboi sowio zu allon iibrigcn Vorvorsachou vurwendeten Seowassor war nits der Adria in der Nlho von Pola nuf 

Offenor See geschbpft. 

Gowicht 
in Gramm 

I 9.26540 
36.32605 
36'32580 
36 '32585 
11.77200 
28.62835 
28'62830 
28'62830 
12.36460 
37.02865 
37'02860 
37.02860 
17.57520 
45.81000 
45 '80995 
45.80990 
37' 74790 
37 '74785 
37'74790 
46.63345 
46.63350 
46.63350 



8 A. E l i enae t schek  und ,J. S o b i e c x k y ,  

Auch beziiglich der beim Sprengel'schen Picnometer staittfindenden Verd.u-nstung wurde eine kleine 
Versuchsreihe gemachk. 

Wie aus den Versuchen hervorgeht, betragt die Diffcrenz nach 7 Stund'en 0.5 Milligramm, nach 17 Stunden 
erst 0.9 Milligramm. Innerhalb des Zeitraumes von 30 Minuten ist eine Abnahme iiberhaupt nicht constatirbar. 

. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Picnometer 111 mit Seewasser von I 795 1. bei einer %immertemper:~tur von I 7?h 

. . . . . . . . . . . . .  n  111 n  n  nach 30 Minuten . n I 8 

. . . . . . . . . . . . .  n  m n  n  2 Stunden n  18.0 

............. n  111 n  n n  n ' 7  n  n  n n  16.4 

............. ............... n N n  n  ,, ,, n  n  n  17.8 

............. n  IV n  n  nach I Stunde n  17.6 

. . . . . . . . . . . .  n IV n  n  n  n n  3 Stunden n  n  n  18.5 
. . . . . . . .  

1 Seowassor von Jan Mayen X. 2. Nr. 10. 

n  IV n n  n n n 7 n  n  n  n 18.8. .., 46.6329 I 

Gewicht 
in Gramm 

37.68095 
37'68090 

37.6807 
37.6802 

46.6334 

46.6333 

46.6330 . 

%,b' 

I 
- 
3 
4 

NazO 

- - 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

1.1870 

I - - 
, - 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

, -  
' - 
I -  - 

16.1111.83 
n 
n 

n  

5./IV.83 
n  
n  
n  

1o./IV.83 
n  
n  
n 

13.1IV. 83 - 
I Q . / ~ .  83 

n  

~ I . / I Y .  83. 
n  
n  
n 

- 
28.IW. 83 - 
28./IV. 83 

Gesammt- 
salzgelmlt 

. 3'158 - 
2-402 
2'754 

3'204 
3'434 
3.419 
3.475 

3'487 
3.486 
3.486 
3'500 

3'479 
3'470 
3'490 
3'479 

3.479 - 
3'478 
3.478 

3.479 
3.481 
3.473 
3.478 

- 
3'47d - 
3-463 

, I  Sign. Datum MgO 

0~1920  
- 

0.1527 
0.1696 

0~2031 
0.2162 
0'2147 
0.2148 

0.2180 
0'2178 
0'2168 
0'2172 

0'2153 
0.2208 
0'2213 
0'2228 

0.2195 
- 

0.2184 
0.2190 

0.2180 
0.2173 
0.2165 
0.2179 

- ' o"~134 

0.2174 

CaO 

0.0533 - 
o.0390 
0'0440 

0'0545 
0.0584 
0'0574 
0.0581 

0.0586 
0.0582 
0.0583 
0'0577 

0'0586 
0'0584 
0.0588 
0'0583 

0.0582 
- 

0.0574 
0.0576 

0.0578 
0.0576 
0.0576 
0.0578 

- 
0.0578 

0.0578 

I - 
11. 

11. 3 

I 17'5 Tiefc Dichte- 
I 7?5 

C1 

, 1-739 - 
1.318 
1.513 

1.765 
1.891 
1.889 
1.91.6 

1.919 
1.919 
1.916 
1.921 

1'913 
1.915 
1.917 
1.919 

1.916 - 
1.918 
1.919 

1.918 
1.919 
1.919 
1.91v 

- 
1.904 - 
1.903 

K O  

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

0'0773 - 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- - 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- - - 

Oberfl. 
5" 

10'" 
30" 

' 5" 
10"' 

30" 
50" 

Oberfl. 
5 "  

10" 

20"' 

Oberfl. 
A 

10" 

30'" 

Oberfl. 
5* 

10'" 
20" 

- 
5" - 

30" 

1.02408 
- 

1.01831 
1~02099 

1.02439 
1~02608 
1.02614 
1.02645 

1.02657 
1.02657 
1.02658 
1.02657 

1.02655 
1.02643 
1.02647 
1.02647 

1.02650 
- 

1.02637 
1.02646 

1.02649 
1.02655 
1.02646 
1.02646 

- 
1.026~2 - 
1.02577 

SO, 

0'2024 - 
0.1576 
0.1800 

0.1961 
0'2197 
0.2170 
0.2190 

0.2224 
0*2225 
0.2216 
0.2228 

0'2227 
0.2182 
0-2223 
0.2240 

0-2221 
- 

0.2208 
0.2227 

0.2231 
0'2247 
0'2241 
0.2238 

- 
0-2216 - 
0'2234 

coz 

0'0049 - 
0.0043 
0.0045 

0.0052 
0'0045 
0.0057 
o*oo41 

0'0052 
0.0052 
0'0052 
0.0055 

0'0054 
0'0053 
0'0054 
0.0053 

0.0057 - 
0.0058 
0.0055 

o-0059 
0'0052 

0.0053 
0.0054 

/ 

0.0055 

0'0054 
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Discussion Uber die Resultate der vorstehenden Untersuchungen der Tabellen I-Ill. 

In Tabelle I, welclie siimmtliche von uns erhaltenen Resultate iibersichtlich darstellt, sind die einzeluen 
Wasserproben nach Datum und Tiefe, welcher sie entstammen, angeordnet, und zwar sind Wasserproben 
gleichen Datums nach der Tiefe zusatnmengestollt, in Tabelle I1 I~ingegen Wlsser gleicIier Tiefe nach dem 
Datum der Schiipfung. 

Die Mengen der einzelnen Bestandtheile bezielicn sich in Tabelle I und I1 auf 100 Gewichtstheile See- 
wasser, wlhrend in Tabelle 111 die Mengen von CaO, MgO und SO, berechnet erscheinen, wenn man, wie dies 
zuerst F o r c  h h  am m c r  und spater S chmelc  k ' gethan, die Clilormcnge gleich 100 setzt. 

Der Umstand, dass wir die Mengen von Schwefelslure, Icallr und Magnesia, vorztiglich aber der beiden 
ersten Bestapdtheile, auf vier Deci~nalstellen angaben, findet seine 13egrtindung in den lusserst geringen 
Differenzen, welche die einzolnen Bestimmungen zeigen. 

Das specifisclie Gcwicht erscheint bei 17'5, mit reinem Wasser von gleiclier Temperatur verglichen, 
angef tihrt. 

Die Bestimmung von Ilalium und Natriumoxyd wurde nur in 3 Wasserproben ausgeflihrt, indem selbe 
theils eine sehr umstlndliclie, vie1 Zeit in Ansprucli nehmende Arbeit erfordert, tlleils ftir die V O ~  uus ver- 
folgten Zweckc sich als glnzlich tiberfliissig erwiesen hat. 

Tabelle I. 

1 Jour~lnl  L p. Cli. N. F. 21 [180J. 
2 Ohriu Datum, diirfto~i aber dem 24. odor 25.1VI. nngelt6rcll. 

6nterroiohlscho Expedition auf Jnn Mayen. 

co, 

0.0057 
0 . 0 0 5 ~  
- 

0'0052 

0'0054 
0.0053 
0.0052 
0.0052 

a-0055 
0.0053 
0'0051 
0 ' 0 0 5 ~  

- - 
- 

0.0046 

0.0055 
0.0053 - 
0.0053 

0.0055 
0'0054 
0'0052 
0'0054 

0.0056 
0.0045 
0.0054 
0.0057 

Cl 

1.903 
1.906 
- 

1'911 

1'899 
1.904 
1,903 
1.902 

1'878 
1.874 
1.873 
1.868 

- 
- 
- 

1.906 

1'843 
1.866 - 
1.873 

1.878 
1.878 
1.882 
1.881 

1.886 
1.909 
1 . g ~ ~  
1.929 

1 7 e s l l l l i t  D:l t~~m 1 iefc: Uiclitc -- 
I 7?5 snlzge11:~lt SO, 

0'2217 
0'2211 
- 

0'2205 

0-2205 
0.2214 
0-2208 
0.2223 

0.2202 

0'2184 
O-2181 
0'2185 

- 
- 
- 

0'2197 

0'2147 
0'2176 - 
0.2177 

0.2191 
0'21gz 
0'2212 

0'2205 

0.2214 
0.2242 
0'2253 
0,2276 

3.475 
3'469 - 
3'473 

3.445 
3.454 
3.442 
3'440 

3.399 
3.389 
3'393 
3'391 

- 
- 

3.449 

3.351 
3'388 - 
3.396 

3'408 
3'408 
3'424 
3.409 

3.421 
3.464 
3'485 
3'500 

26 
27 - 
28 

29 
30 
3I 
32 

33 
34 
35 
36 

- 
- 
- 
8 

37 
38 - 
39 

40 
41 
42 
43 

47 
46 
45 
44 

C;LO 0 1c.O 1 N.0 

0.0576 
0.0573 - 
0.0578 

0.0572 
0'0574 
0.0569 
0.0571 

0.0562 
0'0557 
0'0570 
0.0568 

- 
- 
- 

0.0580 

0'0554 
0.0556 
- 

0.0566 

0.0560 
0.0565 
0'0507 
0.0569 

0.0569 
0.0576 
0.0582 
0.0587 

- 
- 
- 
- 

0.0573 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

0.0541 - 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

1X. I 
1X.z  
- 

IX. 4 

X. I 

X. 2 

x . 3  
x. 4 

XI. I 

XI. 2 

X1.3 
XI. 4 

- 
- 
- 

X11.1 

XIII. I 
XIII. 2 
- 

xII1. 4 

XlV. I 

XIV. 2 

XIV. 3 
Xlv .  4 

XV. 4 
Xv.  3 
XV. z 
XV. I 

I 
0'2137 
0'2211 
- 

0'2184 

0.2191 
0.2154 
0'2191 
0'2188 

0'2094 
0'2104 
0'2104 
0.2105 

- - 
- 

o.zroo 

0'2073 
0'2098 - 
0'2120 

0-2101 

0'2092 
0.2076 
0'2143 

0.2115 
0.2142 
0.2181 
0.2191 

- 
- 
- - 

1.1822 - 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1.1866 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1'02635 
1'02634 - 
1.02639 

1.02626 
1.02626 
1'02623 
1'026zo 

1.02591 
1'02585 
1.02587 
1'02586 

- 
- 
- 

1.02601 

1'02554 
1'02581 
- 

1'02590 

1.02600 
1.02599 
1.02597 
1'02600 

I '02608 
1.02633 
11'02646 
1'02660 

z3./V. 83 
1, 

n 
11 

29/V.  83 
n 
n 
1) 

g./V1. 83 
n 
n 
n 

- 
- 
- 

ro.lVI.83 

rg./VI. 83 
n - 

1g./V1. 83 

- 2 
- 
- 
--- 

ro.,'VII.S3 
- 
- 
- 

Obcrfl. 
5'" - 

30"' 

0l)orfl. 
5"' 

I 

30"' 

Oberfl. 
5"' 

10"' 

30"' 

- 
- 
- 
35"' 

Oberfl. 
5"' 

30"' 

Oborfl. 
5"  

I 

30'" 

Obcrfl. 
6 0 ~ ~ '  

108'" 
~ I O ' ~ '  



Tabelle II. 

Zieht man siimmtliche Wasserproben in Betracht, so crgibt sich eine Scliwankung der Dichte zwischen 
1.01831 (Wasserprobe 3) und 1.02660 (Nr. 47). Die Differenz ist somit 0.00829, welcher folgende Schwan- 
kungen der einzelnen Bestandtheile entsprechen: 

Kalk . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.0197 
Magnesia. . . . . . . . . . . . .  .0.0664 
Chlor . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.661 
Schwefelsaure . . . . . . . . .  .0.0700 
Gesammtsalzgehalt . . . . .  .1.098. 

Es findet jedoch nicht, wie es wiii~scl~enswerth gewesen wiire, ein allmlliger ubergnng von einer zur 
anderen Grenze statt; ein solcl~er vollzieht sic11 nur innerhalb des sehr knrzen Intervalles von 1.02554 bis 
1.02660; von der Dichte 1.01831 bis 1.02554 ist die Steigerung einc syrungweise, auf 4 Wasserproben sich 
erstreckend. 

Sieht man jedoch von den vier ersten und vier letzten Wa~serproben ab, von den ersteren, da sie - 
Oberflachenwasser in der unmittelbaren Nlhr, schmelzenden Eises geschopft - von den Ubrigen auffallend 
abweichend niedere specifische Gewichte zeigen, von den letzteren, da sie an nnderer StelleZ ulld nus ganz 

1 Siehe Anmcrkung 2 : r ~ ~ f  vorigcr Seite. 
2 In offerier See bei der Riickreise geschiipft. 
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verschiedenen Tiefen geholt sind, so crgibt sich eine Diffcrenz in der Dichte von 0.00104; die entaprechenden 
Schwanlrungen ' der einzelnen Bestandtheile sind dann e :  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Kalk 0.0028 
Magnesia. . . . . . . . . . . .  .0.1010 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Chlor .0.076 
Schwefelsaure . . . . . . . . .  .0.0079 

..... . Gesan~mtsalzgehalt . 0  138. 
Diese Schwankungen waren an uiid ftir sich nicht so gering, vertlieilen sich aber auf eine verhaltniss- 

nldssig sehr betriichtliche Anzahl von Wasserproben, was znr Folge hat, dass die Differeiueii zwischen einzelnen 
Wasserproben mitunter so lrlein werden, dass sie mit den Analysenfehlern zusammenfallen. 

Eine Ab- oder Zunahme des Salzgehaltes mit der Tiefe Iasst sic11 nicht constatiren infolge der vie1 zu 
geringen Tiefenuntersclliede; bei den letzten vier Wasserproben jedoch, wo dieselben ganz bedeutende sind, 
zcigt sic11 deutlich eine Zunahme sdmmtliclier Bestandtheile mit wachsender Tiefe. 

Gtiastiger gestaltet sich die Sache, wenn man, wie schon erwahnt, die Wasserproben gleiclier Tief'e nach 
dcm Datum des SchGpfens zusamrnenstellt, wie dies in Tabelle I1 gescliehen, indein jetzt die frtihcr erwlihntcii 
Differenzen nahezu voll zur Geltung lrommen. l3ierbei sind wieder die vier letzten und vier erstcn :13roben iiicht 
in Bctracht gezogen; desgleichen die Wasserprobe 7, welche aber in der l'abelle angefiihrt erscheint. 

Vor allem zeigt sich ein ilIaximnm uiid Minimum der Diclite sowohl an der Oberfliiche als nuch in den 
Ticfen von 5, 10 und 30 Meter. Bei den Oberflachenproben fallt die Diclite consequent voin Masiniuiii znm 
Minimum, wahrend bei den iibrigen lrleine Scliwankungen auf- und abwarts zu bemerken sind, die aber meist 
innerhalb der Analysenfehler zu liegen lrommen. 

Das Maximum fallt in den Monat April und zwar in 5, 10 und 30 Meter Tiefe auf den 5. nnd an der 
Oberflache auf den 10. d. M.; das Minimum hingegen an der Oberflaclie, 5 und 30 Meter Tiefe iibereinstim- 
mend nuf den 19. Juni und in 5 Meter Tiefe auf den 9. desselben Monats. 

Der Grund der Abweichung des Maximums und Minimums an der Oberflaclie, respective in 5 Meter Tiefe, 
liegt wohl nnr in dem Felilen der betreffenden Wasserproben. 

Im  brige en sol1 jedoch mit diesen Bcnlerkungen durchaus iiicht gesagt werden, dass an den geiiarinten 
Tagen tha t s i i ch l i c l i  ein Maximum oder Minimum in der Dichte stattgefunden hat; es tritt dasselbe eben nur 
bei den uns zur Vcrfligung gestandenen Proben auf. In Wirlrlichkeit war es vielleicht einige Tage frtilier oder 
spater, von welchen uns die Wasserproben fehlen. 

Eines liesse sic11 jedoch beim Minimum mit Sicherhcit constatircn, niimlich dass es i i r ~  Mai absolut 
nicht stattgefunden haben konnte, sondern positiv im Juni, indem die Proben vom 29. Mai noch cine auffallend 
liohe und die voin 9. Juni eine wesentlich niedere Diclite zeig.cn, somit die Verdiinnung erst im Juni eingetreten 
ist. Den Dichten entsprechend weisen aucli Gesammtsalzgehalte und (lie eiiizelnen Bestandtheile Maxima und 
Minima anf, welche mit denen der Dichte volllrommend iibereinstimmend znsammenfallen. 

Bildet man die Differenz zwischen Maximnm nnd Minimum sowohl bei der Diclite bei dem Gesammt- 
salzgehalt und deli cinzelnen Stoffen, so ergeben sich folgende Werthe: 

- 
1 Wobci W:isserprobo Nr. 37 mit iiiodrigstcin specifisclien Gewicht 1ind d:ts Nittel der Wasserproben 9-11 mit den 

llijcl~sten nahozu ubt~rcinstin~mondoii apccifiscl~on Gewiclltoii in Vorgleich gozogon wtirdcn. 
2 Dio Mcnge dor gobtlildoncri KohlensLurc ist sowohl hier :LIB bei don folgcnclon Bcmcrlrungon infolgc (lor mil~iru:iltrn 

Vuri:~tionon nicht in Betracht gozogen. 

Diclite Gos. S~lzgeh.  

I I I I 

CsO &IgO 01 1 SO, 
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Wie man sieht, sind die Differenzen an der Oberfliiche am grossten, fallen bis zur Tiefe von 10 Meter unci 
steigen im Allgemeinen bei 30 Meter. Diesc Steigung jedoch so gering, dass es wolil kaum bereclitigt ersclieint, 
daraus einen besonderen Schluss zu ziehen, indess die grossten Differenzen an der Oberflache und die Abnalime 
gegen die Tiefe hinreichend Erklarung finden konnten. 

Noch weitere Schliisse zu ziehen bleibt uns erspart, indem cinerseits die zur Untersuchnng gekommenerl 
Proben einen zu kurzen Zeitraum umfasscn und dazn noch unregelmassig auf die einzelnen Monate vertheilt 
sind, anderseits dies von den fIerrn Prof. L uli s c h und W o 1 f in Fiume, welchen das Beobachtungsmateriale 
cihes Jahres zu Gebote stand, in ihrer Abhandlung schon im weitgehendsten Maasse getlinn wurde. 

Tabelle 111. 
Chlor = I oo 

Beztiglich der Tabelle 111 ist zu bemerken, dass die fUr CaO, MgO und SO, erhaltenen Zahlen, sowohl 
~intereinander als auch mit den von S c h m e l c k  gefundenen, recht gut tibereinstimnien, wie folgcnde kleinc 
Zusammenstellung, in welcher die Mittelwerthe berechnet erscheinen, zeigt. 

Bei Kalk und Magnesia ist die Differenx minimal, wahrend bei SO, eine etwas grossere, aber auch nicht 
sehr bedeutende sich vorfindet: 

C1 = 100. 
Unscre Rosultste S c l i ~ ~ i e l c k  ./ ,.- V-v- 

CaO..  . . . 3.018 3.002 
Mg0 . . . .  11.330 11.364 
SO,. . . . . l l  615 11 ~ 4 1 0 .  

Aus den f i r  die Dichte und den Chlorgehalt gef'undenen Werthen haben wir mit Bentiteung der von 
Hercules T o  r n o  e ermittelten CoEfficienten [Salzmenge = Chlorgehalt . 1.809 = (Spec. Gew.--I) . 131.9J 

Nr . 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 I 
3 2 

33 
34 
35 
36 
37 
3 a 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Nr. 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
I4 
15 
16 
I7 
18 
I9  
20 

2 I 
22 
23 
24 

3'040 
3.026 
3.006 
3 '024 
3.012 
3'014 
2.990 
3 002 

2a992  
2'972 
3 '043 
3.040 
3'006 
2.979 
2'968 
2'983 
3 '008 
3.011 
3'025 
3'043 
3'029 
3'012 
3.017 

der Gesammtsalzgehalte berechnet und mit den direct bestimmten in Vergleich gezogen. Die sich hierbei 
ergebenden Zahlen sind mit Hinzuftigung der vom k. k. Linierischiffslieutenant A. S o  b i e c z k y auf Jan Mayen 
ausgeftihrten araeometlischen Dichtenbestimmungen und den denselben entsprechenden Gesammtsalegelialtell 
in Tabelle IV angeftihrt. 

Zur besseren ~ b e r s i c h t  sind noch die Differenzen hinzugesetzt, die einerseits zwischen den Dichten, 
anderseita aber zwisclien den direct bestimmten Gesammtsalzgehalten unil den aus dcn Chlorgehalten, den 

CaO I 1 SO, 

11'208 
I I .229 
I I  '600 
I I '428 
11.537 
11.313 
11.513 
11'504 
11.150 
I I -227 
11-233 
I I '253 
I 1'237 
11.243 
11.318 
11.187 
11.139 
I I '030 
11.393 
I I '358 
11 '353 
11 '220  

1 1 ~ 2 1 4  

I I -638 
I I '650 
11.600 
I I '538 
11.611 
I I .628 
I I '602 
I I '687 
11.724 
I I .654 
I I  '644 
11.697 
I I -649 
I I '661 
I 1,623 
I I .666 
I I -672 
Ir '753 
11-722 
11.819 
I I -728 
11.713 
11.739 

11.639 
11 '430 
11 '957 
11.896 
11'487 
I 1.301 
11'110 
I 1  '002 

11 '5g8 
11.589 
11.594 
11.526 
I I '641 
I I.393 
11.596 
11.672 
11 -539 
11'512 
11.605 
I I '631 
11.709 
I I '677 
11.679 
11.739 

3.065 
3'032 
2'959 
2.908 
3'038 
3.088 
3'087 
3'043 
3 '003 
3'027 
3.032 
3 '042 
3.062 
3 '049 
3.064 
3'038 
3'037 
2'992 
3.001 
3.013 
3.001 
3.001 
3.015 
3.037 

I I '040 
I I ' P I O  

11.585 
11'214 
11.366 
I 1'433 
11.507 
11'017 
I I -306 
I I -360 
11.349 
11.315 
11'254 
I I '530 
11.544 
11 '603 
I I '456 
11.386 
11.412 
I I .366 
I I '323 
11 .282 
11.366 
I I '424 
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Araeometer- und Picnometerdichten bereclineten bestehen. Bei Bezeichnung dieser Diffeerenzen diente die 
mittelst Picnometer bestimmte Dichte und der direct bestiinmte Gesalnn~tsalzgelialt, die weitaus verl%sslichsten 
Resultate darstellend, als Normale. 

Bei Betrachtung dieser Tabelle zcigt sich nun Folgendes: 
Die Araeometerdichten weichen im Allgemeinen von den l'icnonreterdiclttcn nicl~t besonctel's ab ;  erstere 

erweisen sich in der Melirzahl der Fiille kleiner als letztcre. 

Tabelle IV. 

Die bald griisseren bald geringeren Differenzen schwanken innerhalb der Grenzen 4-0.00012 bis 
-0 - 00038, einem Unterschied im Gesammtsalxgehalte von 0.016 bis 0 050 bedingend. Eiiic Differenz von 
0.00038 in der Dichte, also fast vier Einlleiten der vierten Stella, komnlt nnr eiiim:~l vor und hat, da  die uus 

I 

Lab. 
Nr, 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Differeuz zwisc11e11 Salai~le~ige 
11:~ch 

Arc~co- 

- 
+O.OIO - 
- 

f0.016 
+o'o15 
-0.037 
-0-013 
4-0'001 
-oSooc) 
--0.005 
4-0.008 
+oS019 
4-o'oro 
-O.OOI 
+o-001 
+O.OII 
+0.002 
-0.016 
+oeo27 
+0'024 
-to'o33 
f0.027 
-1-0.074 
-0.021 

+O'OII 

+o 009 
-0-008 
-0~004 
-0.015 
-0.006 
-0~016 
+O'OOI 

4-0 017 
4-0.015 
fo.033 
+o*o28 
-0.003 
S0.018 
-t-o'ozr 
+o.o21 
+0.017 
+o'ozo 
+-0.014 
f 0.014 
+o.o~o 
+0'007 

Differcnzan 
mviwl~en 
5iclchte 
liacli 

Ar:~eometor 
und 

l,icnomoter 

- 
-0~00003 
- 
- 

-O.OOOIO 

+0'00007 
-0'00o38 
+o*oooo4 
-0'00oo3 
-0'0oo20 
-0'0oo18 
-O*OOOO~ 
-0'00oo3 
-0.oo005 
-0'00oo2 
-0-oooog 
-0'00004 
+O.OOOOI 
-0~00021 

+0~00009 
+o.ooooz 
+o'ooo12 
+O'OOOIO 

-0'00oo8 
-0'00oo7 
-0~00006 
+o.ooooj 
-0.oo012 
-0'0oo17 
-O*OOOI~ 

--o'o0018 
-0'00o24 
-0'00oo6 
-0'00003 
-0'00oo3 
- ~ O ~ O O O I O  
fo'o0008 
-0~00015 
--0300002 

o.ooooo 
+O'OOOOI 
+O'OOOOI 

o'ooooo 
t-o'oooo4 
+0~00007 
+o.oooo~ 
-0~00009 

Abdampfprobc 
Si~lzmengc nacli 

Picnonleter 

4-0.018 
-1-0.014 
+o.o14 
+O.OII 
+o 028 
+o-007 
+oo13 
-0-018 
+o.005 
1-0.018 
+o.o19 
-1-0-020 

f0.023 
io.016 
4-0.003 
+o.o14 
4-0~016 
+O.OOO 
fo.011 
+oS015 
f-0'020 

+o-017 
+o 012 

i-0.064 
-0'012 

+oSor9 
fo.005 
fo.007 
+oao19 
f-0.010 
+o-018 
+o'or5 
f-0.018 
+o'ozo 
+O'OI~ 
-1-0.019 
fo.018 
f0.016 
fo.020 
fo.ozr 
+o.ozo 
4-0'015 
+o'ozo 
+o'oo8 
i-0.006 
+o.oog 
+O'OIg 

17s 
spec. Gewicllt bci - 17" 

nacll I Ilach 

Al.:~ea- Abd:~mpf- 
I'robc 

3.158 
3'475 
2'402 

2.754 
3.419 
3 434 
3.204 
3.449 
3 500 
3.487 
39486 
3.486 
3.479 
3.470 
3'490 
3.479 
3.479 
3 478 
3.478 
3 479 
3.481 
3.473 
3 478 
3.463 
3.470 
3.457 
3-469 
3.473 
3.445 
3.454 
3.442 
3.440 
3.399 
3.389 
3.393 
3.391 
3.351 
3.388 
3.396 
3.408 
3.408 
3.410 
3.409 
3.500 
3.485 
3.464 
3'421 

und 

Clilor- 
gc11:tlt 

-0.012 
-0-00s) 
-0.018 
-0.017 
-0.003 
-0.014 
-0'012 
-0.002 
-0.025 
-0.016 
-0,015 
-o.ozo 
-0.018 
-0'006 
-0.022 

-0'008 
-0.013 
-0.009 
-0.007 
-0.010 
-0.010 
-0'002 

-o.oro 
-0.021 
-0.026 
-0.013 
-0.021 
-0.015 
-o.oro 
-0.010 
o*ooo 
o ' 000 

-0.001 
-0-000 

-0.005 
-I-o.006 
-0.017 
-0.012 
-0'0o8 
-0.013 
-o.oro 
-0.006 
-0'006 
-0.011 
-0.010 
-o.or~ 
-0'010 

,n,3ter 

- 
1.02642 
- 
- 

1.02604 
1'02615 
1'02401 
1.02605 
102654 
1.02637 
1'02639 
1'02649 
1'02652 
1'02638 
1'02645 
1.02638 
1'02646 
1.02638 
1'02625 
1'02658 
1'02657 
1.02658 
1.02657 
1.02569 
1'02615 
1.02629 
1'02637 
1'02627 
1.02609 
1.02607 
1.02605 
1'02596 
1'02585 
1'02582 
1'02584 
r '02596 
1.02562 
1.02566 
1'02588 
1'0260o 
1.0~600 
1.02598 
1~02600 
1.02664 
1.02653 
1.02634 
1.02599 

g c n :L c 11 

Clilor- 

3.146 
3 466 
2.384 
2.737 
3.416 
3.420 
3.192 
3-447 
3'475 
3.471 
3.471 
3.466 
3.461 
3.464 
3.468 
3'471 
3.466 
3,469 
3.471 
3.469 
3.471 
3.471 
3'468 
3.442 
3'444 
3.444 
3.448 
3.458 
3'435 
3.444 
3.442 
3.440 
3.398 
3.389 
3.388 
3'397 
3.334 
3'376 
3.388 
3'395 
3'398 
3'404 
3'403 
3'489 
3'475 
3'453 
3'411 

Ari'ao- 
~ n e t a r  

- 
3'485 - 
- 

3.435 
3.449 
3.167 
3-436 
3'501 
3'478 
3'481 
3.494 
3'498 
3.480 
3'489 
3'480 
3.490 
3.480 
3.462 
3.506 
3.505 
3.506 
3.505 
3.389 
3.449 
3.468 
3.478 
3.465 
3.441 
3-439 
3.436 
3.424 
3'410 
3.406 
3.408 
3'424 
3.379 
3.385 
3'414 
3 ,429 
3.429 
3'427 
3.429 
3.514 
3.499 
3.474 
3.428 

Picnometer 

I .02408 
1.02645 
I '01832 
I '02099 
1.02614 
I 02608 
1'02439 
1.026o1 
1'02657 
1'02657 
1.02657 
1.02658 
1.02655 
1.02643 
1.02647 
1'02647 
1.02650 
1.02637 
1.02646 
I 02649 
1‘02655 
1'02646 
1.02647 
1'02577 
I '02622 
1.02635 
1.02634 
1,02639 
1.02626 
1'02626 
1.02623 
1.02620 
1.02591 
1'02585 
1.02587 
I '02586 
1.02554 
1.02581 
1'02590 
1'0260o 
1.02599 
1'02597 
1'02600 
1.02660 
1'02646 
1.02633 
1.02608 

8 :L 1 z 111 e n 

Pionolnetor 

3.176 
3.489 
2.416 
2 768 
3 '447 
3'441 
3.217 
3.431 
3' 5O5 
3.505 
3'505 
3 506 
3.502 
3.486 
3'493 
3.493 
3.495 
3.478 
3.489 
3.494 
3 ' 501 
3.490 
3.490 
3.399 
3 451 
3.476 
3.474 
3'480 
3.464 
3.404 
3.460 
3'455 
3'417 
3'409 
3.412 
3.410 
3.369 
3'404 
3.416 
3'429 
3'428 
3'425 
3'429 
3.508 
3'491 
3'473 
3 '440 



A. Xliemetschek und J. S o b i e c x k y ,  

der Picnometerdichte und dem Chlorgehalt berechnete gesammte Salzmenge mit der direct bestimmten recht 
gute ubereinstimmung zeigt, offenbar ihren Grund in einer fehlerhaften araeometrisclien Dichtenbestimmung 
oder in einer nachtraglich stattgefundenen Concentration dieser Wasserprobe. Letzteres ist librigens bei dem 
vorzliglichen Verschluss der Flaschen wohl kaum anzunehmen. Sieht man aus dem angeflihrten Grnnde von 
dieser Probe ab, so ware die nachst grosste Differenz 0.00024 entsprechend 0 .031 im Gesammtsalzgehalte. 

Wenn man nun bedenkt, dass einerseits die Dichtenbestimmung mittelst Araeometers bei der sorgsamsten 
Ausfiihrung stets gewisse Fehler involvirt, die wohl auf ein Minimum herabgedriickt, aber niemals vollstiindig 
climinirt werden konnen, anderseits aber die Dichtenbestimmung mittels Sp renge l ' s chen  Picnometer 
Resultate liefert, die nichts zu wiinsclien liblig lassen, so bedtlrfen die Differenzen zwischen den Dicliten wohl 
keiner naheren Erkliirung. 

Vergleicht man die aus der Araeometer- und Picnometerdichte berechneten Gesammtsalzgehalte ~riit dcn 
nach der Abdampfprobe erhaltenen, so ergeben sicli erstere bei den meisten, letztere fast bei allen Wasser- 
proben hoher als die direct bestimmten. 

Die Differenzen bei den Araeometersalzgehalten zeigen grossere, bei den l'icnometersalzgehalten geringe 
Schwankungen, das Mittel derselben ist aber bei beiden gleich und betr8gt 0,015.  Wahrend, wie wir soeben 
gesehen, die aus den Dichten berechneten Gesamnltsalzgchalte sich als zu hoch, der Cogfficient also als zu 
gross erweist, ist es bei den ans dem Chlorgehalt berechneten Gesammtsalzgehalten umgekehrt. Dieselben 
sind zu niedrig, der CoGfficient somit zn klein, zeigen jedoch in den Diffcrenzen eine gewissc GleichmLssiglteit 
und das Mittcl derselben betragt 0.011, ist zilso etwas gcringer wie das der Dichten. 

Zwisclien den nus den Araeometerdichten:und ans den Chlormengen gerechneten Gcsammtsalzgehalten 
findet daher, wie aus dem zuletzt Gesagtcn unmittelbar hervoly~eht, die geringste ~bcreinstimmung statt und 
die mittlere Differenz betragt 0.026°/0, ist also mehr als dol~pelt so gross wie die von Hercules T o r n  o e 
gefuudene. Als Gr~uid fiir diese Differenz konnen wir, da  die Chlormengen auf gewichtsanalytischem Wege 
mit der moglichst grossten Genauigkeit bestimmt wurden, den jedenfalls zu niederen ChlorcoBfficienten einer- 
seits, anderseits aber die mit Fehler behafteten areometrischen Dichtenbestimmungen mit Sicherheit bezgichnen. 
Ob nun bei letzteren Fchler in den Ablesungen oder Fehler in den Temperaturscorrectionen massgebend sind, 
vermogen wir nicht mit Gewissheit zu sagen, halten aber entschiedeil die aus der letztercn Quelle entsprin- 
genden Fehler fiir die grosseren und daher ausschlaggebenden. Dass T o  r n o c  mit diesem jedenfalls zu kleinen 
Cogfficienten trotzdem durchschnittlicli hohere Salzgehalte erh31tf ist uns insofern erl~lblich, als er die zur 
Chlorbestimmung verwendete Salzwassermenge nicht gewogen unci zudem noch die Bestimmung selbst auf 
titrimetrischem Wege ausgeftihrt hat. 

Eine Restatigung der soeben aufgeftihrten Thatsachen liefert das Adriawasser, dessen wir uns, wie 
schon erwahnt, zu den Vorversuchen bedienten unci dessen vollstiindige Analyse von uns oftere Male durch- 
gefiihrt wurde. Dasselbe weist bei einer Dichte von 1 a02916 einen durcl~scl~~iittlicIien Gesammtsalzgehalt 
von 3 81 1 und eine Chlormenge von 2 .  lo/,, auf. Aus der Dichte ergibt sich eiri Gesammtsalzgehalt von 3.846 
und aus der Chlormenge von 3.798, ersterer somit um 0 .035 zu gross letzterer um 0 .013  zn klein. 

Mit Riicksicht auf die grosse Anzahl der uns zu Gebotc gestandcnen Proben, die dnrchaus nach den 
exactesten Methoden erhaltenen Resultate und die vorziiglich bei den Picnomeferdichten und Chlormengen 
stets nach einer Richtung gehenden Differenzen, berechneten wir fiir die Ermittlung des Gasammtsalzgehaltes 
aus den Dichten und den Chlormengen neue CoBfficienten, welche sammt den denselben entsprechenden 
Bfitteln in der Tabelle V verzeichnet erscheinen. 

Wie aus der Tabelle zu ersehen, zeigen die denchlormengen entsprechenden Cogfficienten die geringsten 
Differenzen, sind also mehr weniger einander vollkornmen glcicli, wahrend die den Areometerdichten ent- 
sprechenden die grossten Variationen aufweisen. 

Ganz abnorm verhalt sich die Wasserprobe 24, indem fur selbe die DichtencoBfficienten sich mit 134.79, 
respective 134.34  ergeben, indess 'der ChlorcoBfficient sic11 als nahezu dem durchschnittlichen gleichkommend 
erweist, merkwtirdig ist es, dass gerade aus beiden Dichten sich so stark differirende CoBf'ficienten berechnen, 
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und kijnnte dies nur auf fehlerhaften Dichtenbestimmungen beruhen. Wir sind jedoch iiiclit abgeneigt die 
Gesammtsalzgehalt- und die Chlorbestimmung als fehferhaft zu betrachten, indem es wolil ein eigenthumlicher, 
aber lreineswegs auszuschliessender Zufall ware, dass in der Dichtenbestirumung von zwei verscliiedenen 
Beobaclitern bei derselben Probe in glcicher Hiilie und in demselben Sinne vel:lanfende Fehler gemacht worden 
win sollten. 

Die CoEfficienten ergebeu sich bci Ninzuziehung der gciiannten mit Fehler behafteten Probe mit 
folgenden MTerthen : 

1. Ftir die mittclst Araeometers bestilnmte Diclitc: 131 7 

2. 7, 7, ,, Picnometers ,, ,, : 1 3 1 . 3  
3. ? ,, Chlormenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 1 815. 

Daraus folgt aber uiimittelbal; da zwei verschiedene Codfficienteii zwei verscliiedene Dicl~ten betlingcn, 
dass die mittelst Araeomcters bestimmten Dichten mit eincr Correction versehen werden iniissen, damit sie den 
auf die verliisslichste Weise, also inittelst Picnometers bestimmten gleichlroiiiinen, d. 11. mit aiideren Worteu, 
dass der zur Ermittlung dcs Gcsai~ii~~tsalzgehsltes aus der Dichtc bercchnete richtige CoiSfficient 131.3  auch 
fiir die mittelst Araeometers bcstimnlten Dicliteii seine Giltiglreit habc. 

Tabelle V. 

Wir crachten es jedocli f i r  ganz uiinijthig, fils unsere Zwecke Correcturen an den Areometcrdicliten 
"nz~bringen; ebenso tiberfi iissig wiirde sic11 dics naeh uilserer Meinung bei den Jahresbeobaclitungei1 crweisen, 
da cs sich ja  liau~~tsaclilich bei diesel1 und ahnliclicn Beobaclitungsreilicn um relative Geuauiglreit liandelt. 

In wieweit die von uns berechneten CoEfficieiiten (131.3 ftir die Dichte und 1 - 8 1 5  fur die Chlonnenge) 
mit den von qnderen Forschern, hnuptsiiclilich E k m a n n  und F o r  c 11 h a m  m e r gefundencn iil?ereinstimmten, 
verlnijgeli wir leider nicllt anzugeben, da  uns die betreffendeli Abhandlungen nicht zugiinglich warcn. 

Dass die vori uns bestimlnteu CoEfficienten ancli ftir die Wasserprobc aus der Adria recht gut Verwendung 
finden lrijnnen, zeigt folgendc kleine Zusammenstellung. Dcr Dichtigkeitsco~fficient ersaheint aber, trotzdem er 
bedeutond niederer als der Tornoe'sche, immer nocb zu gross. 
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D i r e c t  bestirrimter G e s a m i n t s a l z g e h a l t  3.811. 
Mit Hilfe des T o r n  o e 'scl~en Mit T-Iilfe dcr von 11ns erhnl tene~~ 

CoBfficicnte~~ bcrechnct: Cocf'ficie~iten bcrechnet : 
-,- 

1. aus der Dichte . . . . . . . 3  a 846 3-829 
2. ,, Clilormenge . . . 3  798 3.811. 

Die Differenzeii, die im ersteren Falle 0.035, respective 0 .013 betragen, reduciren sich auf 0.018, 
respective 0 - 000. 

Die bei Anwendung der von uns und cler von Tor110 e ermittelten CoEfficienten zur I3erechniiug dcs 
Gesarumtsalzgehaltes sich ergebenden Differenzen betragen : 

1. fur die Dichte. . . . . . . . . . . .0.015°/0 1 des Gesa~l~mtsdzgel~altes, 2. , ,, Chlormenge . . . . . . .0.012°/0 
nm welche GrSssen die friiher niit Hilfe dcs Tori~oe'schcii CoEfficienten gcfundeiien Zalllell vermindert, 
respective verlnehrt werden mussen. 

Tabelle VI. 

- 

Differcnzen von den durch die Abdampfprobe ermittelten. Wie zu ersehen, crstrecken sich dieselbell nleist nur 
auf die dritte Decimalstelle, in einzelnen Fallen den Werth von 0 .01  erreichend, iind nur in wenig.cn -&US- 

nahmsfallen dcnselben iibersteigend. Als mittlerer durchscl~nittlicher Fehler ergibt fur (]en Salzgellalt: 
1. Berechnet nus der Dichte . . . . . . . .0.006 
2. 77 77 dem Clilorgehalt . . . .O  -005. 

Berechnet man den mittleren durchschnittlichen Fchler fiir die aus den Araeometcrdichtcn erhaltenen Salz- 
gehalte, so ergibt sich der Worth 0.012. Setet man daher die approxirnativeFehlergrenzc des aus derAraeomete'- 
dichte berechneten Gesammtsalzgehaltes mit 0 . 0 4  bei einer und mit 0 -02 bci mehreren Dichtenable~~1lgc" 
an, 80 ist diese cntschieden zu hoch gegriffen und bckriigt im ersten Falle 0 . 0 2  im letzten 0.012 his 0.015. 

Zum Schlusse ertibrigt es uns noch dem Vorstand des Laboratoriums Herrn Professor Dr. Job. Oser  
fiir die una in jedel. Ricl~tung geleistete Untersttitzung unseren tiefgefiihlten Dank abzustatten. 

Lab. 
Nr. 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Coefficienten 

Lab. 
Nr. 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
11 

1 2  

13 
14 
15 
16 
17 
18 
I9 
20 

21 
22 

23 
24 

Differenxen zwischen 
Snlzmenge nach 

Abdampfprobe urid 
Salzmenge nsch 

S a l z m e n g e  n a c h  

l,icno- 

+0'004 
-0'00~ 

-0.003 
t-0.002 
i-0'013 
-0'010 

-0'002 

-0'034 
-0'011 
-0'002 

+0'003 
+oeoo4 
+0'007 
orooo 

-0'015 
-0.004 
0'000 

-0.016 
-0'004 
-0'001 

+o'oos 
t-0'001 
-0'004 
-0'049 

Hilfe der 

Picno- 
meter 

3.162 
3.473 
2'405 
2'756 
3'432 
3'424 
3'202 
3'4x5 
3.489 
3'489 
3.489 
3'490 
3.486 
3'470 
3'475 
3'475 
3'479 
3.462 
3'474 
3'478 
3'486 
3'474 
3'474 
3'414 

Tabelle V I  

S : ~ l z n l c n g c  n : ~ c h  

- - - ~  

Cl,lor- 
gehalt 

-0'00~ 

+0.003 
-0.010 
-0'008 
+-0'009 
-o.oo:! 
-0'001 

+O'OIO 

-0'013 
-0'004 
-0'003 
-0'008 
-0.007 
+o.o06 
-0'011 

+0'004 
-0'002 

f-0.001 
to.005 
+0'002 

+o'ooz 
+O'OIO 
-0'001 

+O'OO~ 

neuen 

P i c ~ ~ o -  
meter 

3.443 
3.460 
3'456 
3.465 
3.448 
3'448 
3'445 
3.453 
3.402 
'3'394 
3'397 
3-395 
3'353 
3 388 
3'401 

,3'4I4 
3'412 
3'410 
3.414 
3'493 
3'474 
3'457 
3'424 

L)ifferonzo~~ xwivcl~ell 
Salzlne~lge rlacl~ 

Abd;unpfprobc u11ci 
Ss lzn le~~gc  rl:~ch 

p. 
ineter lcnO- g-chnlt Chlor- - I 

Chlor- 
gohalt 

3'156 
3'478 
2'392 
2'746 
3'428 
3'432 
3'203 
3'459 
3'487 
3'483 
3'483 
3'478 
3.472 
3.476 
3'479 
3'483 
3'477 
3'479 
3'483 
3'481 
3'483 
3'483 
3'479 
3'454 

-0.027 
+O.OO~ 
-0.013 
-0.008 
-+o'oo3 
-0'0o6 
4-0'003 
+oaor3 
+0'003 
+o'oo5 
f-0.004 
+oaoo4 
+O.ooz 
o.000 

+oeoo5 
+0'006 
+o.ooq 
-0.014 
+0.005 
-0'007 
- O - ~ I I  
+0+007 
+O'003 

Abdampf- 
probe 

3'158 
3'475 
2'402 
2.754 
3'419 
3'434 
3.204 
3'449 
3'500 
3.487 
3'486 
3.486 
3'479 
3'470 
3'490 
3'479 
3'479 
3.478 
3.478 
3'479 
3'481 
3.473 
3'478 
3.463 

bcrechneten Gesammtsalzgel~alt~ 

Chlor- 
ge11:~lt 

3.456 
3-454 
3'459 
3'468 
3'447 
3.456 
3'454 
3.452 
3'409 
3'399 
3.399 
3-390 
3'345 
3'387 
3'399 
3'409 
3'409 
3.414 
3.414 
3'501 
3.487 
3.465 
3'423 

-0.014 
-0-003 
-0.o10 
-0.005 
-0'002 

-O'OOZ 

+0.012 
i-0.012 
+o'010, 
+O.OIO 
-1-0.006 
-0.001 
-0.006 
-o.oo~ 
+oao03 
-0.001 
+o'oOI 
-0.010 
f-o~o05 
-1-0.001 
+o.ooz 
+o.ooI 
+o'OOZ 

und dcl'en zeigt (lie mit 

Abdampf- 
probe 

3.470 
3.457 
3'469 
3'473 
3'445 
3-454 
3'442 
3.440 
3'399 
3.389 
3'393 
3.391 
3'351 
3.388 
3'396 
3'408 
3'408 
3,424 
3-40') 
3'500 
3.485 
3'464 
3'421 



4, ABTHEILUNG, 

EBBE- UND FLUTHBEOBACHTUNGEN. 
BEARBEITET YON 

Lage der Station: Breite 70" 59l 48" N., Lange 8" 28' 7" W. v. Gr. Zeitunterschied gegen QMtingen: 
-t- 1'' 14". 

Die Kenntniss der Ebbe- und Flutherscheinungen im arktiscllen Tlieile des ostgriinliindischen Mceres war 
bishel; soweit uns belrannt, auf die einzig regelrechten Beobachtungen bcscl~riinkr, welche von der zmeiten 
deutschen Polarexpedition herrtihren. Einzelne lrurze Bemerlrungen iiber die Gezeiten und die durcll selbc 
I~ervorgerufenen Striirnungen, sind allerdings in verschiede~len Werken Dlteren Datums enthalten, welche 
jedoch jeder wissenscl~aftlichen Basis entbehren. So z. B. findet sich in einer hollandischen I~iistenbesclireibu~~g 
aus dem 17. Jahrhundert' specie11 tiber die G.ezeitenverhaltnisse der Insel Jan Mayen Folgendes: ,,In der Stid- 
bay daselbst, macht ein SSE und NNW Mond volle See ; die Fluth lcommt aus S und geht nach N, die Ebbe um- 
gekehrt." Unter ,,SSE und NNW Mondu ist jedenfalls die ungef&hre Peilung des Mondes zur Zeit dcs Eintrittes 
der Fluth zu verstehen. 

Um verlassliche Daten auf Jan Mayen zu gewinnen, war von Anfang an darauf Redacht genommen worden, 
die Station in einer der Wichtiglreit dieser Beobachtungen cntsprechenden Weise mit allen jenen Instrumenten 
und Materialien zu versehen, welche geeignet orschienen, die Ausftihrung von Fluthbeobaclitungen ein Jahr 
hindurch zu sichern. In wirksamster Weise ware dieser Zweck gef6rdert worden, durch den mitgenommenen 
selbstregistrirenden Apparat einfacher Art, von dessen Beschreibung man absieht, da er aus spiiter zu 
eriirternden Grtinden nicht zur Verwendung gelangte. Das fiir den Schwimmer dieses Autographen bestimmte 
Rohr, wurde nach Art uud Weise der in Prof. 6. Neumayer ' s  ,,Anleitune; zu wissenschaftlichen Beob- 
achtungen auf Reisenu beschriebenen Pegelvorrichtung verfertigt, um auch eine unabhangige Verwendung 
desselben zu den Beobachtungen miiglich zu machen. Ausserdem wurden noch im Arsenal von Pola zwei 
Pegel angefertigt, deren Theilung sorgf:&ltig ausgeftillrt und verglichen worden war. Dieselben bestanden aus 
3" langen, 0 .  15m breiten und 0.03" dicken, weiss angestrichenen eichenen Bohlen. Die auf diesen angebracbte 
Centimetertheilung war nach Art der Nivellirlatten mit schwarzer und weisser Farbe markirt, von 5 zu ijcrn 

beschrieben und jeder ganze Meter an derselben tiberdies noch durch einen rothen Strich besser kenntlich 
gemaeht worden. 

Kurze Zeit nach der erfolgten Landung auf der Insel begann man mit der Aufstellung einer dieser Latten, 
da vor der Inangriffnahme gr6sserer Arbeiten behufs Installirung des Fluthautographen, die Ermittelung des 
geniiherten mittleren Wasserstandes als nothwendig erschien. Zu diesem Behufe wurde erstens am h s s e  der 

Siehc: Eerste Book dcr Nieuwo Lichtendo Zoo-Colomno oft Zcc-Spiegcl (1660); in dor Bibliothck zu ~trdcht. 
(iatorroichischo Expodition uuf Jan Muyon. 1 



150" liohen, senkrechtcn Wand des Vogelberges, ca. 500" vom Stationsplatze entfernt, ein eiserner Bolzen mit 
der Bestimmung in den Fels eingelassen, dessen Kopf als Nivellement-Fixpunkt zu benuthen, und zweitens, 
eine rechteckige, 30"" fiefe Nische in den Fels gemeisselt, die zur -4ufnahme des in einem wasserdichten Holz- 
kasten verwahrten Fluthautographen dienen sollte. Der Kopf des oberwahnten Bolzens, liegt 3 -  18'" links utld 
2.54" unter der linken, unteren Ecke dieser Nische. In der Niihc dieses Ortes stellte man sodann eine Schuth- 
vorrichtung ftir den Pegel gegen den Seegang her, indem zehn starlce, eiserlbesclilagene Pfliicke in zwei Reihen 
in den Meeresgrnnd eingerammt und unter einander durch Qnerbalken verbundcn wurden. Dieses System voll 
Pfihlen erhielt dann noch eine Seitenverstutzung, sowohl gegen Land als gegen See, wurde mit einein Roster- 
werk von Treibholzstucken liberdeckt und mit Steinen so gut als miiglich versichert. In der Mitte des Ganzcn 
war die Pegellatte auf einem ebenfalls eingerammten, 3 5" langem Eichenpflock senkrecht angebracht. 

Nachdem der Pegel sorgfaltig einnivellirt worden war, nahmen die Beobachtungen am 29. Juli 1882 
ihren Anfang. 

Nur zu bald mussten wir aber die Erfahrung machen, dass die zur Sicherung des Pegels getroffenen Mass- 
nahmen unzureichende waren und dem gewaltigen Anprall der oceanischen See keinen Widerstand zu leisten 
vermochten, denn schon am 3. August war das Werk so vieler Tage, kaum einige Stunden der zerstiirenden 
Wuth cler Wellen ausgesetzt, vollig vernichtet. Ein am 4. August mit noch mehr Sorgfalt und grosseren 
Sicherungsvorkehrungen aufgestellter Pegel, hatte am 16. August dasselbe Schicksal und im weiteren Verlauf 
des Herbstes mussten noch eilf neue Pegellatten erzeugt werden, die kaum aufgestellt, von dem mit dem Vor- 
rucken der Jahreszeit an Heftigkeit und GrFjsse zunehmenden Seegang weggeschwemmt wurden. 

Es ist selbstverstandlich, dass die Absicht den Registrirapparat zur Verwendung zu bringen, unter solcheu 
Umstanden gleich Anfangs aufgegeben werden musste, da  dieser eine fixe Instdlirung erfordert und cine solclie, 
selbst wenn auch spater kein Aufwand an Zeit, Mtihe urid Arbeit gescheut worden ware, mit unseren Mitteln 
absolut unmoglich erscliien. Rlari besehrankte sic11 daher zu den Beobaclitungen die vorbescl~riebenen Pcgellatteu 
zu verwenden und stiess schoii bei Aufstellung dieser auf grosse Hindernisse, die hauptsachlich in der Beschaffen- 
heit des Seebodens und den localen ungunstigen Verhiiltnissen illre Bcgriindung finden. Allerdings wurde nach 
gunstigeren Aufstellungspunkten des Pegels gesucht, doch liberal1 fand man irgcnd ein EIemmniss. Unter den 
Felswiinden, die zur Befestigung des Pegels selbst hlttcn dienen kiinnen, war einestlreils die Tiefe der See in 
Folge abgesttirzter Felsstiieke auf viele Meter hinaus eine zu gelinge, anderentheils ausserte sic11 gerade dort 
(lie Brandung in so heftiger Weise, dass dieses Project schon desshalb aufgegeben werden mnsste. So blieben 
nur die aus losem Sand bestehenden, niederen Uferstellen tibrig, die zur Befestigung der Pflocke ungeeignet 
waren. Allerdings bestand der Seeboden aus einer Schiclite Gerijlls und Sand, die in circa 0.5" Tiefe fest 
gefroren wal; doc11 drang beim Einrammcn der eisenbeschlagenen Pfliicke das Wasser gleichzeitig mit der Spitze 
in den Roden, thaute die umgebenden Scliichten auf, und der nachste Seegang spiilte dieselbell dann sammt 
dem Pegel hinweg. 

Dieser Vorgang wiederholte sich so haufif;, dass man am 26. October 1882, als die zunehmende Iciirze der 
T,zgcsstunden, die ungeniigende Beleuchtung der inmitten einer brandenden See befindlichen Pegellatte, anch 
noch Unsiclierheiten der einzelnen Beobachtungsdaten involvirte, die Flutlibeobachtungen einstellte. 

An eine Wiederaufnahme dieser Reobachtungen im Winter 1882/83 konnte ilieht gedacht werden, da 
wcder die Wetterverhaltnisse, noeh die freiliegende Rtiste die Entwickelung einer ftir llngere Zeit zusammen- 
hangenden Eisdecke zuliessen, sondern ein stetes, von den hewschenden Winden und Strgmungen abhlngjges 
Zu- und Abtreibei~ der Eismassen stattfand, wodurch die Errichtung eines fixen, zuglnglichen Pegels Hinder- 
nissen begegnete, die zu bewaltigen wir ausser Stande waren. 

Giinstiger gestalteten sich die Verhaltnisse irn Frtihjahre 1883, ohgleicll im Marz, trotz eines in der 3%- 
bewegung im Umkreise der Insel bemerkbar gewordenen Stillstandes, die Vornahme von Arbeiten am strand0 
noch durch machtige Eispressungen verhindert wurde. 

Erst in den letzten Tagen des April konntc man an eine Wiederaufstellung des FInthpegels schreiten. 
strandeten niimlich auf etwa 200'" Entfernung vom Ufcr einige grijssere Scliollen uod Flarden, und bildeten 



auf diese Weise cine Art Schutzbamc far das Ufereis; wir verankerten dalier cinige Scliollen am Strandeisfussc 
derart, dass zwischen diescm und crsteren cin volllcommen seestilles Bassin entstand. Naclidem dann dcr Pegel 
am Eisfusse in passender Weise aufgestcllt, befestigt und einliivellirt wordcn war, begannen am 27. A p ~ i l  
wieder die regelmassigen Flutbbeobachtungcn. 

Die Lesungen, wclclic bei dicser Art der Installirung des Pegels gewonncn wurden, endetcn am 9. Juni 
rnit dem Zusa~nmensturz des Eisfusses, woranf dieselben an cincm am Strande neu aufgestellten Pegel sofort 
fortgesetzt wurden. 

Die notliigell Vorkehrungen ftir diescn Fall waren rechtzeitig vom Lciter der Expedition, gesttttzt auf die 
Erfahrungcn des Vorjahres gctroffen worden und bcwKlirten sich in jedweder Riclitung sehr gut, wessllalb sic 
in Folgendem zur Mittheilnng gcbracht werden. Eine eiscrne, n ~ i t  Steincn angcfiilltc Wasscrlriste wurde zucrst 
als Basis, auf 10" Entfernung vom Strande in das Wasser versenkt und dercn stabile 1,agerung am Seeboden 
abgewartet. Sodann wurde in diese cine f i r  allc Falle mitgenommene eiscrne Rbhre so befestigt, dass ihr 
oberes Ende etwa 1.5" von dcr ITTasserfliiclie abstand und nebst eincr htilzelven, aus der Wasscrkiste hiiiaus- 
stehenden Stange zur Befcstigung dcs Pegels dientc. Die Verbindung dieses wurde am oberen Ende durcli cine 
charnierartige Vorrichtung mit der Eisenrohrc, und nachdcm er gcnau scnlrrecht gestellt worden war, etwas 
unterlialb dcr Mitte durch cinen Bolzcn mit dcr Holzstangc bewerlistelligt. Durch diese Vorrichtung ward cs 
nach Entfernung dcs unteren Bolzens mGglich, die Pegellatte jcdes Ma1 bei cintretendem Seegang so llcraus- 
zudrehen, dass sic vor Besclliidigungen bewahrt blieb. Die damit gernachten Bcobachtungcn sind, wie aus dcn 
Diagrammen liervorgeht, sehr genau und glcichn~!issig, und die 11gufig vorgcnommcncn Nivcllements ergaben 
nur ausserst gcringe VerKnderungei~ des Nnllpunlrtcs. Die Lesnngcn an dicscm Pegcl wurdcu erst mit dcm 
Abbrucli der Station - am 4. August 1883 - eingestellt. 

Die Pegellesungen wurden von den wncl~habenden U~iterofficiereii ]nit cinem Tascl~enchronometer zur 
vollen Stunde Giittinger Zeit vorgcnornmcn. Bellufs miiglicl~st genauer Bcurtheilung dcs Wasserstaildes warcn 
dicselben gehalten, einigc Minuten vor und nach der gciinnnten Zeit beim I'cgel zu verwcilen, welclics Intcrvall 
ancb gleich beniitzt wurde, um die Mcssung ilcr Scewasscrtemperatur vorzuncllmen. Die Tlleil~ing dcs Pcgcls 
war mit freiem Auge lcicht und gut ausnehmbar. 

Als Fixpurlkt fiir die im Jlzllre 1883 geinacl~ten Beobachtungen, wurde ein Stcinpfcilcl; dcsscn Obcrrai~ri 
als Nivcllirnlal.ke dientc, etwa GO Schrittc vom Ufer iln Bodcn bcfestigt. Uin spMer die cinheitliclic I<eduction 
allcr Lesung.cn vornehmcn zu libnnen, wurde der 1~iil1enuntcrscliicd zwisclicn dcm Oberrande dcs Pi'eilers nnd 
der am Fusse des Vogelberges eingelasseiien bcreits erwU111iten Marlre durcll wiederholte Messungen ~rmitt~elt, 
worauf siimn~tliche Beobaclitungen atif dieselbe Iiorizoiitalc, n~mlich  cine 7'" ~ulter d e u  Oberrandc des Stein- 
pfcilcrs gcdachte Ebene bezogen wurdcn. 

Die gemacl~tcn Beobachtungen zerfallen dcnlnacli in zwei Grupl'en: Die des Bcrbstes 1882 und jenc des 
Jallres 1883. Bei dcr erstcn fandcn, wie erwahnt, selir liiinfigc IJuterbrccliungcn statt, und Uberdies wurdcn 
mit den1 Eintritte dcr duillrlc~l NUclite nur die Tagesgczcitea beohaclltct; selbc hl lcn mit grosscm ~bergcwichtc 
a11f die Stunden 1, 2 und 4 dcr Mondcsculmination. Obwohl noc11 aclf Jan Mayen einer Analyse untcrzogen dic 
gentigende Anhaltspunlrte ergab, erschien es doc11 nicl~t rtlthsa~n diesc sehr Iticlrcnhafteu, dnrch die anhaltenden 
Sttirme im I-Ierbste 1882 bccinflusstcn l3eobachtungen, rnit jellen iler niiter weit glinstigcrcn VerllUtnissen 
crhdtcnen zweiten Reihe zu vermengcn. Ma11 bcscllriinlrt sicli dnher bloss anf die Wiedergabe dcrjenigen Daten, 
welche aus 37 mbglicl~st glcichmiissig verthciltcn Beobachtungen gcwonnen wurden und den Untcrschicd im 
Verlaufe der Gezeiten beider Epochen hervorzuheben geeig.net sind. 

Ilicse 13cobachtungcn fallen in den Zeitrauni 29. Juli bis 26. October 1852 nnd ergebcn ftir dic Constnilten 
von Hoch- und Niedrigwasser nachfolge~dc Wcrthe: 

Mittlere Hafenzeit . . . . . . . . . . . . . .  11" 14" 
Wahre . . . . . . . . . . . . .  7) . l l  33 



Flir das Niedrigwasser sind die correspondirenden Angaben: 

Mittlere Hafenzeit . . . . . . . . . . . . . .  1711 18"' 
Wahre . . . . . . . . . . . . .  . 1 7  42  

Die Fluth steigt demnach 6h 21" und fallt 6h 4" hindurch. 
Das ,,Alter der Fluthwellel( wurde aus einer graphischen Darstellung der halbmonatlichen Ungleichheitcn 

ermittelt und entspricht nahezu demjenigen Werthe, der ftir diese Constante aus der zweiten Reihe der 
Beobachtungen hervorgeht. Als Verhaltniss der Sonnen- zur Mondfluth wurde aus den Zeiten 0.438 und aus den 
Htjhen 0 .355  gefunden. 

Die aus dieser Beobachtungsreihe ermittelten Htjben des mittleren Wasserstandes und der mittleren Pluth- 
wellen differiren, wie man ersehen wird, bedeutend von jenen der zweiten Beobachtungsreihe, was zum Theil 
durch den um 7"" niedrigeren Barometerstand jener Epoche seine Erkllirung findet. Diese Hijhen ober der 
angenommenen Horizontalen, sind die nachfolgenden : 

Mit,tlerer Wasserstand . . . . ' . . . . . . . . . .  115=" 
Mittlere HEihe der Springfluthwelle . . . . . . . . .  147 

. . . . . . . . . .  ), 9, ,, Nippfluthwelle 70 
. . . . . . . . . . .  9 )  97 17 Fluthwellen 102 

Wahrend der zweiten Epoehe, im Jahre 1883, w urde ebenfalls an der T h o  m s o n'schen Beobachtungs- 
methode festgehalten, zu deren Gunsten auch unsere Tageseintheilung sprach, die nach genau fixirten Reob- 
achtungsstunden geregelt worden war. Es wurde uns dadurch mijglich, eine absolute 13Unktlichkeit in den 
Ablesungen des Pegels xu elzielen und andererseits die haufigen, durch den Seegang veranlassten und unver- 
meidliehen Beobachtungsfehler zu berucksiehtigen, die man in Diagrammen, wie sie aus Stundeulesungen 
construirt werden, leicht, der Wahrscheinlichkeit entsprechend ausgleichen kann; bei unseren, vor dem Seegang 
ganz ul~gesclititzten Pegeln, ware es ohnehin selir oft ein Ding der Unmoglichlreit gewesen, den Moment des 
Eintrittes von Hoch- und Niedrigwasser auch nur annahernd richtig zu erfassen. ~ b e r d i e s  hatten wir uns 
bereits dmch die erste Beobachtungsreihe uberzeugt, dass die Gezeiten an der im offenen Ocean gelegenen 
Insel vollkommen regelmassig verlaufen und auch die Fluthcurven, naehdem bei sehr heftigcm Seegang die 
Beobachtungen ganz unterbleiben mussten, selte~i eine einsohneidende Correctur benijthigten. 

In der Tabelle I sind die Beobachtungen dieser zweiten Reihe aaell Gij t t i n g e r  mittlerer Zeit und die 
Htjhen in Centimetern eingetragen, das Datum ist jedoch astronomisch gezahlt. (Oh = Mittag, 12" Mitternaclit). 

T a b e l l e  I. 
I ' 

GBttinger Zcit. h.:" ' ' 1  i t L  ' '  lSu'  

April 1883. Mai 1883. 
- 1 oh 1 1 '  2'1 4h I s h !  bh 1 7h 1 gh 1 9Ib ~ l o h ~ l l l ~ ~  1 oh 1 1 zh 1 4h 1 sh 1 bh 1 yh 1 gh 1 gh ~ l o h ~ ~ ~ h  

Datum - -  D:$t~irn 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 
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28. { 
2 9  { 

30' ( 

73 

56 
64 

42 
52 

35 
43 

76 
75 

I 
57 
57 

38 
44 

. . . . . .  

94 
93 

74 
70 

50 
52 

~ ~ I I O I I ~ I I ~  

I I O  
106 

90 
82 

65 
61 

"9 
113 

101 

94 

78 
75 

111 

116 
113 

. 
103 

89 
81 

95 

107 
I02  

106 
102 

I O I  

92 

72 

93 
87 

98 
93 

96 
94 

54 

74 
67 

82 
78 

88 
88 

9 5 7 4 6 1 4 9 4 8 5 5  
38 

60 
51 

68 
61 

73 
76 

34 

48 
40 

57 
46 

62 
61 

42 

56 
36 

50 
37 

48 
47 

{ 
2' / 
3' 

*: 

37 
59 

51 
74 

92 
/ I 0 4  

j:;: 

32 
49 

41 
60 

71 
87 

83 
92 

36 
46 

33 
48 

53 
65 

59 
68 

46 
52 

36 
46 

45 
46 

40 
45 

56 
61 

44 
53 

47 
36 

28 
26 

76 
67 

58 
64 

54 
43 

30 
24 

90 
90 

75 
81 

70 
57 

41 
30 

99 
98 

95 
99 

89 
78 

61 
52 
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102 
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114 

108 
97 

80 
81 

97 
97 
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I 2 2  

122 

11.5 

106 
103 

86 
87 

102 

I 2 2  

121 

123 

122 

122 

71 
67 

88 
I10 

113 
119 

124 
131 



Juni 1883. 

70 50 37 32 38 51 69 go 103 "5 113 IOO 

81 57 44 35 36 44 65 85 106 120 125 119 

148 138 118 90 67 51 4% 58 79 94 123 143 
14s 139 119 90 62 39 31 36 51 83 114 140 

154 158 148 124 96 66 54 54 65 88 108 128 
156 158 146 123 I O I  65 41 32 41 55 84 118 

145 157 160 150 I32 95 73 52 50 66 93 120 

I43 I53 151 I35 108 76 49 30 26 37 59 88 

$118 141 152 148 129 104 76 55 45 50 71 95 7. 1 1 2 1  
141 150 145 126 98 66 43 28 24 36 58 

90 116 134 140 131 "4 87 64 47 45 54 71 
loo 121 I37 145 136 120 94 66 43 34 38 52 

. . . . . . . .  
9. { !61:3140 . . . .  5 9 5 5 i 3  

76 104 121 141 150 150 150 "9 IOI  85 73 77 
90 106 125 143 155 149 139 123 99 79 63 57 

69 82 102 115 132 144 135 125 108 91 78 71 
71 85 I O I  116 129 136 137 126 111 94 76 67 

{ 65 74 86 I O I  116 126 132 129 118 104 91 80 
76 77 87 102 I14 127 135 133 125 "2 96 82 

76 74 79 90 104 116 124 132 129 116 I02  90 
. . . . . . .  7 8 7 2 7 4 8 3 .  

. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  

. 70 72 77 88 99 110 122 126 119 1x1 
I 5  { 1 0  83 69 66 65 75 go 105 116 124 126 118 

107 92 81 76 74 80 93 106 122 128 133 I27 { 115 95 81 67 66 66 71 91 107 122 127 132 



v. Bdbril;, 

Juni 1883. Juli 1883. 



Ebbe- zcnd Fluth beobachtungen. 7 

Juli 1883. August 1883. 

Nacl~ dieser Tabelle wurden fiir jeden Tag die Htihcn in grosseiii Massstabe auf Ordinatenpapier auf- 
getragen und die so erlialtcnen Punkte durch cine continuirliche Curve verbnndcn, welcher die Eintrittszeitcn 
und die Hijhen der Gezeiten eritnomnlen wurden. Durch Anbringnng der Liingcndifferenz und der Zeit- 
gleichung verwandelte man die Eintrittszeit in wahre Ortszcit, und in der Tabelle I1 crsclleint ciaher auch die 
Zeit der oberen nnd unteren Mondcscullnination in dieser ausgedriiclrt. Der Unterschicd zwischen der Eintritts- 
zcit cines Hoch- odcr Niedrigwasscrs ulld clcr dem Hochwassel. unmittelbar vorhergehenden Mondesculmi- 
nation, ist mit ,,MoiidfluthintervallL' iibcrschriebeii und bcfindet sic11 nebst der zugchorigen IIShenanpbe 
immer in ciner Zeile mit cicm Eintritte dcr bctreffcnden Gczeit. Dn dic Eintrittsxeit vom Mittag an geznhlt ist, 
so cntspricl~t clcr Mondesculn~inatioii, ilcr sic angcliiirt, iifter einc Angabe, die in dcr Tabclle urn ein odcr zwci 
Zcilc~i tiefer cingctragcn ist. 

29. ,, 1.8 3; L. V. 
5. Mai 7 36 1'01.ig. 

l l e  11. 

1 Orts- I 1V:tlll.e Orts- I Rlonilfluth- 

D;,tl ,,), I dzc.l reit dos I intorvrll  

6. Mai gh ~8~ N. 11. 
13. ,, 1 0  24 E. V. 



20. , 3 57 V.M. 
' 27. ,, 7 I L. V. 
29. 20 27 Perig. 
4. ~l)lli 2 26 N. bf. 

2. Juni 11 33 Perig. 11. 19 10 E. V. 
4. ,, 17 41 N.M. 12. , 2 25 Apog, 



25. Jdi oh 241" Pcrig. 
26. , 1 1  33 L. V. 

2. Rug. 12 6 N. M. 

Die einer Monclesculmination entsprechcncien ~foi~dflutl~intcrvallc und I-Iiilien, wurden in der folgendcn 
Tnbelle I11 so geordnet, dass in derselben die Stunden der obereil und l~ntereii Culmination getreunt, und 
nur bis 12 gezalilt erscl l~ '  men .  

T a b c l l e  111. 
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Wahre Or''- 
zeit der 

oberen 
Culmination 

sh I"' 

I 

17 
22 

24 
24 
51 
5 5 

6 4 
7 

I 3  
I5 
4 1 

48 
49 
51 

7 4 
8 

3 1 
32 
34 
4 7 
56 

8 3 
I 3  
I 4  
22 

25 
44 
49 
56 
5 9 
59 

9 12 
2 1 

38 
41 
43 
46 
s8 

10 4 
18 
23 
35 
35 
39 
56 
5 6 

X I  8 
I7 
26 
2 7 
3 7 
50 
53 
5 6 

Hiihe in 
Centimctern 

H.W. 

130 
I53 
159 
152 
148 
161 

148 
I53 
150 
'53 

166 
146 
141 
153 
140 
I44 
161 
I49 

123 
148 
141 
163 
152 

I21  

I 2 0  

149 
151 
I39 
154 
146 
1'5 
I 14 
147 
I34 

I45 
142 
150 
115 
132 
104 
144 

I39 
140 
117 
132 
95 

142 

125 
I I I 

'25 
131 
IOZ 

143 
127 
I 06 
125 
110 

-. 

/ N.W. 

9 
41 
52 
44 
37 
49 

I4 
46 
39 
43 

49 
54 
26 
37 
44 
5 3 
33 
42 

31 
44 
5 7 
40 
52 

33 
3 3 
45 
70 
58 
49 
53 
48 
36 
49 
55 

70 
66 
5 9 
60 
7 5 
35 
60 

5 5 
54 
66 
7' 
32 
64 

47 
54 
7' 
63 
32 
62 
63 
50 
65 
32 

Hiihe in 
Centimctcrn bfondiluthintervdl W'L1're Orts- 

zeit der 
untrren -c 
Culrninatio~l 

oh 7" 
16 
20 

2 I 

44 
47 

1 7  
I I 

3 6 
44 

2 2 

3 
7 

2 7 
39 
50 
5 2 

54 

3 6 
18 
34 
43 
45 

4 1 

4 
8 

I f  
17 
35 
3 5 
5 3 
56 
59 
5 9 

5 2 
26 
28 
41 
45 
4 7 
49 

6 16 
23 
2 7 
28 
39 
4 I 

7 7 
10 

I I 

19 
30 
3 5 

. s2  
5 3 
58 
59 

H.W. 

141 

14' I 18 
I 08 
140 
138 
141 
'4.5 

117 
135 
101 

'39 
129 - 
I 16 
132 

101 

I37 
104 
I 2 0  

126 
I33 
'07 

I33 
113 
127 
I 26 
11 7 
I34 
124 
I 2 0  

'33 
'33 

132 
118 
I22 

146 
125 
141 
'35 

136 
I37 
125 
I43 
140 
123 
143 
140 

142 
I49 
145 
19 
I 26 
I54 
'55 
'53 

H.W. 

10~49"  
9 51 

10 28 
10 57 
10 51 
10 59 
10 52 
10 39 

10 37 
10 56 
10 45 
I 1  0 

11 8 - 
11 32 
10 45 

11 28 
11 15 
11 37 
11 23 
12 5 
11 8 
11 54 

I1 20 

I 2  22 

12 I 3  
I2 I 7  

11 45 
11 29 
11 26 
12 35 
I 2  27 
11 29 

12 49 
11 53 
I 2  20 

11 48 
11 45 
I 2  I1 

11 26 

12 37 
11 40 
12 22 

12 10 

11 53 
11 52 
11 38 
I2  2 

12 12 

11 18 
12 8 
11 25 
11 22 

11 51 
11 33 
11 52 

- / H.W. 

69 
47 
35 
49 
59 
64 
74 
49 

52 
7 3 
42 
5 9 
6 2 

76 
5 2 

52 

46 
63 
5 1 
38 
75 
50 
46 

49 
54 
73 
7 5 
33 
50 
36 
54 
7 5 
40 

66 
2 5 
45 
50 
23 
7 I 
42 

60 
30 
48 
6 5 
42 
I0 

3 7 
58 

62 
30 
63 
34 

7 
56 
36 
62 

-- I N.W. 

16~49"  
16 55 
16 44 
16 45 
17 9 
I7 5 
16 58 
17 3 

17 16 
I7 24 
16 56 
I7 8 
I7 23 
I7 I7 
17 32 
17 35 

I7 36 
17 20 

18 19 
17 4I 
18 4 
I7 25 
I7 40 

I7 42 
18 24 
18 25 
18 2 

I7 51 
I7 56 
18 6 
18 25 
18 4 
18 7 

18 36 
I7 49 
18 32 
I7 57 
I7 48 
18 I4 
17 45 

18 31 
17 42 
18 16 
18 5 
18 0 

I?? 5 
I7 53 
I7 44 

I7 54 
I7 39 
I7 58 
18 I 

17 28 
I7 44 
I7 38 
17 54 

bfon~fluthintcrvall 

1I.W. 

I I ~  8" 
11 27 
11 36 
11 21 

11 23 
11 47 

11 35 
11 o 
10 49 
I 1  22 

11 2 

11 13 
11 23 
I 0  48 
11 2 

10 57 
10 55 
10 34 

I 0  58 
10 52 
11 4 
10 39 
10 21 

10 56 
I 0  27 
10 36 
10 59 
10 46 
10 44 
10 33 
I 1  I 

ro 23 
10 45 
10 45 

10 57 
10 36 
10 27 
11 24 
I 1  I 2  

10 30 
10 45 

10 22 

10 55 
11 24 
11 31 
10 57 
11 16 

I 1  I 
11 40 
I 1  I 1  

11 34 
11 17 
11 25 
11 40 
12 16 
11 41 
11 26 

I N.W. 

I 7'' 28" 
I7 54 
18 7 
I7 51 
17 31 
I7 41 

I7 38 
17 22 

17 15 
I7 21 

I7 I 3  
I7 25 
17 20 

17 '7 
16 53 
I7 0 
I7 9 
16 48 

17 1 
16 38 
16 58 
I7 2 
16 50 

I7 3 
16 41 
17 5 
16 50 
17 4 
16 59 
16 38 
16 58 
16 41 
16 49 
16 50 

I7 15 
I7 6 
16 55 
16 47 
17 19 
16 56 
I7 13 

16 46 
17 27 
I7 I 
I7 39 
17 11 

I7 15 

I7 36 
I7 45 
I7 42 
17 29 
17 36 
17 27 
18 11 

18 11 

18 8 
I7 46 
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Die Mi ttclwertlle jeder Culrninationsstunde u~ ld  der zugehiirigen Angnbcn, wnrden sodnnn lincli 1Iocl1- und 
Niedrigwasser gesondcrt, und i11 den Tabellen IV, V, VI i ~ n d  VII eillg.etrag.cn. 

I 

T a b e l l e  IV. 

Hochwasser. 

Wsllro Or}'- 
zeit der 

nutoren 
Culmination 

1 6 ~  
2 2 

31 
34 
3 7 
47 
5 3 

9 13 
15 
17 
23 
29 
3 8 
49 

-- 

Mittlero 
C,llmi- 
natiou 

0 ~ 2 7 ~  
I 25 
2 28 
3 28 
4 29 
5 29 
6 28 
7 32 
8 34 
9 32 

10 28 
11 31 

Nittol . . . .  

oh om 

iifondflutl,- 
intervi"' 

1 1 ~ 2 7 ~ ? 3  
11 11.5 
10 59.2 
ro 49'1 
10 43.0 
10 45'5 
11 0.9 
11 32'0 
11 54.9 
11 59.1 
11 59.8 
11 46'2 

1 1  20'7 

11 36.4 

Zahl dol. ul;~~;~,i"fo~'lfl"tl'- 

nation :ichtungon nation :~chtungon 

IIiil~o in 
Ccllti~llotcrn 

11.W. / N.W. 

oh27" 
I 25 
2 26 
3 2 6  
4 27 
5 24 
6 26 
7 30 
8 3 4  
9 37 

10 33 
I1 34 

summe . . 

Wahre Or''- 
ieit  der 

unteren 
Cu1min:ition 

I oh 0'" 
S 

10 

10 

2 7 
3O 
45 
48 

I I  o 
2 

8 
2 3 
24 
32 
47 
52 
53 

118 
150 
131 
I44 
142 
I34 
I 28 
14s 

14' '5' 
'33 
I44 
150 
150 
'59 
14s 
148 

iifonclflutl~intervnll 

1I.W. / N.W. 

Uugleichl~citen 

baob- berocll- DiEerenr 
i idtcte  I note ) 

3 2 
61 
19 
55 
52 
46 
45 
47 

46 
64 
I I 

34 
54 
51 
52 
44 
5 3 

Hiil~e in 
Centipetel-n 

- 
1I.W. ( N.W. 

11~38'"  
11 58 
11 54 
12 18 
11 45 
X I  39 
12 2 

11 57 
11 45 
12 13 
11 46 
11 59 
12 I 

11 54 

11~27':'6 
11 11.5 
10 59 '1  
1 0 5 1 ' 4  
10 42.7 
10 40.8 
10 57'6 
11 32.9 
1 1 5 6 . 3  
12 1.7 
12 1 . 8  
11 42.6 

. 

Mondfl~rthintcrv:ill 

H.W. 1 N.W. 

130 
124 
135 
117 
I33 
I30 
I35 

137 
I 24 
12 I 

1 3 ~  
138 
I33 
I35 

17" 34'" 

17 57 
I I S 0  

18 31 
18 2 1  

18 25 
I7 56 

17 51 
17 51 
18 38 
18 23 
18 6 
18 27 
1 s  4 

-31~7 
-5. I 

-2'4 
-0.4 
+0'6 
4-03 
-0.8 
-+0'0 

4-1'1 

-0'3 
4-4'7 
4-1'9 

- -+I ' 8  

-1.0 

3 61?6 
- 9 - 2  
-21'5 
-31.6 
-37'7 
-35'2 
-19.8 
f 11.3 
f34 .2  
4-38'4 
i-39'1 
f 25'5 

f I 5 . 7  

12'" om 
12 20 

12 2 

11 49 
11 54 
11 50 

I 2  I 0  

11 37 

11 45 
12 24 
11 50 
11 36 
11 57 
$1  54 
1' 49 
11 18 
11 54 

63 
45 
5 4 
54 
63 
5 9 
35 

64 
27 
44 
63 
52 
5 5 
40 

+-1o'!~3 
- 4.1 
-19.1 
-31'2 
-38'3 
-35.7 
-19'0 
I 

d-33.1 
4-38'7 
4-34-4 
-+23'6 

3-16-7 

5 
4 
7 
7 
7 
8 
7 
7 

10 

7 
8 
8 

8 5 

18'' 19" 
18 2 

17 47 
IS 11 

IS 2 

18 0 

r s  9 
I7 46 

IS 6 
17 39 
17 49 
17 41 
17 4s  
17 56 
17 30 
17 46 
17 45 

0'1 26" 
I 25 
2 29 
3 29 
4 31 
5 34 
6 29 
7 33 
8 34 
9 26 

10 22 

T I  27 

I r h  27':'o 
11 11'5 
10 59'3 
10 46'8 
10 43.2 
10 50.1 
11 4 ' 2  
X I  31.1 
11 53'4 
11 56'4 
11 57'8 
11 49'7 

6 
4 
8 
5 

I I 

7 
6 

10 

7 
7 
8 
9 

88 
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T a b e l l e  V. 

Niedrigwasser. 

T a b e l l c  VI. 

Hochwasser. 

ObcrC c 
C~~lmi-  
nation 

oh ~7~ 
I 25 
2 26 
3 31 
4 27 
5 24 
6 29 
7 3 0  
8 34 
9 37 

10 33 
11 34 

Summe . . 

MondflutL- 

I 7h 42F6 
I7 32'0 
'7 7'4 
16 49.6 
16 48.1 
16 56.0 
17 18.9 
1 7 4 3 ' 6  
18 6.2 
18 5'9 
18 2 . 0  

17 47 '0  

%all1 tler 
13eob- 

:~clrtrn)gen 

5 
4 
7 
9 
7 
8 
8 
7 

10 

7 

I 

Unterc 
Cillmi- 
nation 

oh ~6~ 
I 25 
2 29 
3 29 
4 31 
5 34 
6 29 
7 33 
8 34 

Mondfl,rth- 
intcrv:bll 

I 7h 45"'3 
17 24'0 
17 8 .1  
16 53.8 
16 52.5 
I7 4 '4  
17 13'2 
17 47'1 
18 4 ' 9  

Obcre 
Culmi- 
n:~tioil 

oh 27- 
I 25 
2 26 
3 26 
4 27 
5 24 
6 26 
7 30 
8 34 
9 37 

10 33 
11 34 

Suirimo . . 

8 
8 

88 

Untci.c c 
Cullni- 
nation 

oh ~6~ 
1 25 
2 29, 
3 29 
4 31 
5 34 
6 29 
7 33 
8 34 
9 26 

10 22 

11 27 

%a111 (lcr 
13cob- 

;rclltangcn 

6 
4 
8 
5 

I I 

7 
6 

10 

7 
7 

llvlle in 
Centi- 

metern 

I47 
'50 
I49 
144 
140 
'35 
'24 
I 18 
I 26 
131 
136 
148 

%:thl dcr 
Beob- 

achtungen 

5 
4 
7 
7 
7 
8 
7 
7 

10 

7 
8 
8 

85 

IIiihe in 
Cellti- 
mctern 

151 
151 
150 
145 
135 
'33 
128 
121 

128 
132 
I37 
148 

hfittlerc(C 
(:nl~ni- 
n:~tion 

0" 27" 
I 25 
2 28 
3 30 
4 29 
5 29 
O 29 
7 32 
8 34 
9 3 2  

10 22 

11 27 
8 
9 

88 

17 46.7 

%all1 (lcr 
Ucob- 

:~clrtnngcii 

6 
4 
8 
5 

I I 

7 
6 

I 0  

7 
7 
8 
9 

88 

hlondfll,tll- 
iI,tervnll 

17h44':'o 
17 28.0 
17 7 8 
16 51'7 
16 50 '3  
17 0 ' 2  

17 16.1 
17 45 '4  
18 5 .6  
18 8 . 7  

10 28 
11 31 

Mittcl . . . .  

oh om 

Ungleicl~l~citon 

Rfittlcrec 
Culmi- 
nxtion 

oh 27" 
' 25 
2 28 
3 28 
4 29 
5 29 
6 28 
7 32 
8 34 
9 32 

ro 28 
11 31 

Mittel . . . 

0" om 

18 2.0 

17 46.9 

17 30.6 

17 45.4 

IIijlle in 
Centi- 
luctern 

I49 
'5' 
150 
145 
138 
I34 
126 
I 2 0  

127 
'32 
I37 
148 

138 

I49 

Unglcichl~cit gegcn mittlcrcn 
W:~~scrstand in Centirnctcr~~ - 
- 1 be- / ~ i f f o ~ ~ ~ ~  
acl~tct  reellnet 

- 

+-5'!'1 
-1-3'7 
-1'5 
-5 6 
-1'1 

4-4'5 
f-o 7 
-0'9 
-0'5 
-1.1 

boob- I bercoli- 
:~cl~tctc  1 nctc 

5 6 
58 
57 
52 
45 
41 
3 3 
2 7 
3 4 
39 
44 
55 

5 6 

+r3ck4 - 2 - 6  
-22.8 
-38'9 
-40'3 
-30'4 
-14-5 
1-14'8 
+35-o 
+38-I  

-2'3 
-5'3 

- 3-2-7 

-0.1 

f 8?,3 
- 6 .3  
-21.3 
-33'3 
-39'2 
-34'9 
-15.2 
+15'7 
-+35'5 
4-39'2 

+ 3 r e 4  
4-16.3 

+14.8 

57 
5 9 
58 
5 3 
47 
38 
3 I 
2 7 
30 
3 7 
45 
52 

5 5 

4-33'7 
-1-21-6 

f-14.9 

- 

-I 
--I 

--I 

-I 

-2 

4-3 
+z 
+-0 

4-4 
4-2 
--I 

-+- 3 

-1- - I . 8  

4-1 
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T a b e l l e  VII. 

Niedrigwasser. 

Dic Tabcllen IV und V ent1i:rltcn such aoch die Mittcl dcr Eintrngungen jeder Stunde der Mondesct~lmi- 
nntioncn, in den Rnbrikcn ,,mittlere Ciilminationsetui~deu und ,,mittleres MondfluthiiitervallLr, sowie als Mittcl- 
werth der lctzteren, die nach W h e w c l l  ,,mittlere IIaf~nzeit '~ benaunte Constante. Die Abweichungen der 
einzclnen mittlcren Mondfluthintcrvallc von dicscm Mittelwerth, d. i. die vom Rectascensionsunterscliiede 
zwischen Sonno und Mond abliiingigea und unter den Namen ,,hall~n~onatlicl~e Ungleicliheitenu bekannten 
Corrcctionen der Hafenzcit, sind in der Rtibrik ,,beobachtetL' anfgenommen. TrLgt Inan diese Correctioncn als 
Ordinaten und die Culminationsstunden als Abscissen auf, so erhalt man durch Verbindung der so gewoi~nenen 
Pnnkte eine zien~lich rcgclmiissig verlanfende Curvc, wie sic in Tafel A aufgezeichnet ist. Durch die Aus- 
scheidung einiger, offenbar von der Witterung stark beeinflusster Angaben der Tabelle 111, ' liesse sich ein 
~egelmassigcrcr Verlauf der Mittelwertl~e und dainit dieser Curve erzielea, doc11 wurde ein solcher Vorgang 
absichtlich vermiedell und orst die Curve selbst einer entsprechendcn AbLnderung unterzogen. Die vor- 
koinmenden Unregelinassigkeitcn wiirden wohl verschwinden, falls von Jan Mayen langere Beobachtungs- 
rcihen vorliegen wtirden. 

Die halbmonatliehe Ungleichheit in Zeit stcllt die VerzBgerungen dar, welche die Mondgezeiten jeweilig 
durch die Sonnengezeiten erfahren und sollte daher verschwinden oder Null werdeu, wenn Sonne und Mond 
gleichzeitig oder 12  Stunden nacheinander culminiren. Aus dem Verlaufe der Curven in Tafel A ersieht man 
jedoch, dass die Abscissenaxe von derselben erst urn 1" 8'?7, respective 1" Om spater geschnitten wird, somit 
such die Ungleichheit (anchdem sic11 der Rectascensioilsunterschied zwiscl~en Sonne und Mond in 24'' durch- 
schnittlich um 50T5 Lndert), erst 1 .4 ,  beziehungsweise 1 - 2  Tage spater verschwindet. Unter der Annahme, 
dass die Gezeiten von einem um so vielc Tage vor dem Eintritte derselbcn culminirenden Mond erzeugt werden, 
nennt man dieses Interval1 bekanntlich ,,dm Alter der F l ~ t h w e l l e . ~  

Die in Tafel A gegebcnen Curven der halbmonatlichen Urigleichlleiten lassen sich dureh dic von 
B e r n o u i l l i  aufgestellte Formel, die uns auch liber das im Eintritte der Gezeiten zum Ausdruck gelangende 
Verhiiltniss der Sonnen- zur Mondfluth Aufschluss gibt, gut darstellen. Nimmt man nlimlich an, dass der Meridian 

1 Anffr~llcnd ist inabcsondors din orate Flutll 26. Juli, die jcdoch oillor ganz rcgolmiissig, uncl sch(in vorlnufcnde~l 
Cllrve entno~nmcn ist. 

hli t t lcrcc 
Colmi- 
nation 

0" 2 7'" 
I 25 
z 28 
3 30 
4 29 
5 29 
6 29 
7 32 
8 34 
9 32 

I 0  28 
11 31  

hlittcl.. . . 
oh om 

Untcl.c c 
C111mi- 
ni~t,ion 

I 

0'' 26" 
I 25 
2 29 
3 20 

4 31 
5 34 
0 29 
7 33 
8 34 
9 26 

I 0  22 

11 27 

%:~111 dcr 
IJeob- 

:~chtnnge~i  

5 
4 
7 
9 
7 
S 
8 
7 

I 0  

7 
8 
8 

88 

Oberc 
Colmi- 
nation 

oh 27" 
1 25 
2 26 
3 31 
4 27 
5 24 
6 29 
7 30 
8 34 
9 37 

'0 33 " 34 
S~unme . . 

Hiilic in 
Ccnti- 
metcrn 

' 38 
3 7 
42 
46 
50 
5 9 
5 8 
54 
5 4 
48 
45 
45 

48 

41 

1Tiil1c in 
Ccnti- 

nleteru 

3 7 
3s 
41 
47 
5' 
56 
59 
53 
5 4 
46 
44 
44 

lIii11c in 
C o ~ ~ t i -  
~llotern 

39 
36 
42 
45 
4s  
61 
5 7 
5 4 
5 3 
49 
45 
45 

%ah1 dcr 
Ueob- 

aclltl~ngcn 

6 
4 
S 
5 

I I 

7 
6 

I 0  

7 
7 
8 
9 

88 

Ungleiohlicit grgcn inittlercn 
W:~sserut:~nd in Ccnti~netern -- 
bcob- be- 

55 
5 6 
51 
4 7 
43 
34 
3 5 
3 9 
3 9 
45 
48 
48 

5 2 

5 6 
55 
53 
48 
42 
3 7 
34 
3 5 
40 
45 
50 
5 4 

5 5 

--I 

+I 
-2 

-I 

+ I  

-3 
+ I  

4-4 
-I 

+o - 
-2 

-6 

- 1-1-9 

-3 
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des Hochwassers dem Meridian, in welchem sich Sonnen- und Mondwirkung aufheben oder summiren, unl 
einen Betrag folge, der durch die mittlere Hafenzeit A ausgedriickt wird, ferner, dass s den Winkel zwischen dem 
Meridian des jeweiligen Hochwassers und jenem des Mondes bezeichne, so wird die Differenz der beiden 
Winkel, d. i. die halbmonatliche Ungleichheit, berechnet durch die Formel: 

sin 2 (+I- +) 1) tang 2 (s - A) = - 
M 7 

- + cos-2 ($1- +) 
S 

M 
worin noell +' die Rectasccnsion des Mondes, + jene der Sonne und - das Vcrhiiltniss der Mondes- zur Sonnen- s 
fluth bedeuten. In  dieser Fornlel lassen sic11 die Werthe fiir (s - A) und (+I-- +) aus den Beobachtungen 

M 
ermitteln, und es kann daher - berechnet wercien. Zur Bcstimmung dcs Maximalwerthes der halbmonatlicl~en 

AS' 
Ungleichheit, erhalt man durch Differenziren der Gleichung: 

oder 

d tang 2 (S - 1) 3 o s 2  ($1- fi + 1 
- - - - 

2 - O  
d 2 (+I- +I [;+ cos 2 (+I-+)] 

und den daraus l~crvorgehenden Werth von cos 2 (+I-- #) in Formel 1) ~ubstituirend: 

S 

tang 2 (s- A) =- - - - - 3 
M S  --- 
s nf 

S sin 2 (s - A) max - - 
' - M  

d. h. das Verhaltniss der Sonnen- eur Mondfluth ist gleioh, dein Sinus der Gesammtamplitude der halbmonat- 
lichen Ungleichheit. 

Entnimmt man die erforderlichen Grbssen graphisch den Curven, so erliBlt man ftir Hochwasser: 

bei +1-+=41145m. . . .s--A=-37m9 
,, +1--+=91'43m....s-A=+39"6, 

s daher die Gesammtanlplitude= 11' 17?5 unci der Sinus derselben = - - 0.3317. Fiir Niedrigwasser sind 
M -  

analog : 
bei+1-+=4h15 m....s-A=-40"6 und 

+1-#=9h20m. . . .s-1= +38"2 
sin lh 18% = 0.3371. 

Man wtirde nun umgekehrt bei Anwendung der Formel I), fiir jeden Werth von (+I--+), die Berechnung 
der Grbsse (s-1) durchftihren kiSnnen, wenn diese Formel nicht auf die Annahme basirt wiire: das Hoch- 
wasser werde von dem unmittelbar vor Eintritt desselben culminirenden Mond erzeugt. Die ~bereinstimmung 
zwischen Theorie und Beobachtung wird daher erst d a d  nahezu hergestellt, wenn man, wie es die ~ e o b a c h -  
tungen verlangen, in Bertieksichtigung zieht, dass das Hochwasser 1.4,  das Niedrigwasser 1 . 2  Tagc nacb 
Culminiren des Mondes auftreten und demzufolge die Rectascensionsunterschiede +I-+ um die ~nde rungen  
derselben wahrend dieser Zeitintervalle vermindert. Bei diesem Vorgange wird ftir +'-+=a, s = i  worded) 
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wie es auch die Gleichung der Curve (Tafel A) vel.1ang.t. Setzt man daller die gefuudenen Constanten in die 
Gleichung 1) ein, so erhalt man: 

sin 2 [(+I--+)- 1" W7) 
ftir Hocliwasser tang 2 (s- llh 20m7) =- 

3.0143 + cos 2 [(+'--+)-Ih 8"7] 
sin 2 [(+'--I)) - lh Oml 

frir Niedrigwasser tang 2 (s- 17h 30?6) = - 
2.9665 + cos 2 [(+I- $) - l"Onl] 

Durch die Auswerthung dieser Formeln, wurden die Rubriken ,,bereclinete Ungleichlieiten" cier Tabellen 
IV und V erhalten nnd hienach die in Tafel A als ,,berechneteu bezeichneten Curven construirt. 

Nachdem der mittlere Fehler der Berechnung bloss -c 1.8, respective -1- 2.7 Minuten betragt, und die 
Differenzen zwischen den beobaohteten und berecllneten Ungleichlieiten innerhalb der meteorologisclien Ein- 
fllissen zuzuschreibenden Stiirungsgrenzen bleiben, kaun die ~ b e r e i n s t i m m u n ~  als cine gtinstige bezeichnet 
werden. 

Um solche Beobachtnngsresultate einer pralrtisclien Verwendung fiir nautiscl~e Zweclre zuzuftihren, stellt 
man bekanntlich Tabellen der Ungleiclil~eiteii zusammen, aus welcllen sich f i r  jede Stunde der Mondesculmi- 
nation von 0" 0'" augefangen, die Correctionen der sogenannteii ,,wahren Hnfenzeitu entnehmen lassen. 
Letztere wird el-halten, wenn man die Ungleichheit f i r  0'1 Oln Mondesculmination ails den Beobachtungen 
intcrpolirt und an die ,,mittlere Hafenzeitu anbringt. Ans den Tabellen IV und V findet man f i r  Hochwasser: 
Unglcichheit ftir Oh Om M. C = + 151~7 und fur Niedrigwasser = + 14%) dalier: 

Wahre Hochwasserhafenzeit . . . . . . . . = 11" 36F4 
,, Niedrigwassel.hafenzeit . . . . . . . = 17" 45F4 

Ftir I-TocIiwasser wurde solcher Art Tabelle VIII, von 10 zu 10 Minuter1 der Mondesculmination fortschreitend, 
znsammengestcllt, indem man die Ordinaten der Curven in Tafel A urn den obigen Betrag der Ungleichheit 
verniinderte. Sie gibt daller rnit dem Eingang ,,wallrer C MeridiandnrchgangU die halbmonntliche Ungleich- 
heit, welche mit der ,,wahren Hochwasserl~afenzeit" an die Zeit der Morldescul~liiilation angebracllt wcrden 
muss, um ftir Jan Mayen den Eintritt des Hocl~wassers im Vorhinein eu,erhalten. 

T a b e l l  e VIII. 

Halbmonatliche Ungleichheit. 
W i ~ I i r c  O r t s z o i t .  
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Aus den Beobachtungen geht ferner hervor, dass dic in cinem halben Mondtage anfeinanderfolgenden 
Gezeiten fast von gleicher Dauer sind. Der Vergleicli der mittlercn Hafenzeiten ergibt namlicli: 6'' 15'P3 fiir 
das Steigen und 6h 9F9 fiir das Fallen der Fluth. Der Unterschied zwischen der Dauer der Spring- und jener 
der Nippfluth betragt drei Minuten. 

Auf analoge Weise wie bei den Zeiten, lassen sich aus den Tabellen VI und VII, die einer mittleren 
Culminationsstunde entsprechenden Hoch- und Niedrigwasscrllohen entnehmen. Das Mittel aus diescn, 
- 138 und 48 Ctm. - stellt den mittleren Flutli-, respective Ebbestand und der schliessliche Mittelwcrth 
beider, - 93 Ctm. - den von der ~ o h e  des Nullpunktes am Pegel abhlngigen ,,mittleren Wasscrstand" dar. 
Urn die halbmonatlichen Ungleichheiten von der Stellung des Pegels unabhangjg zu machen, wurden die 
Differenzen der jeder Culminationsstunde entsprechenden Hohcnangaben mit dem ,,mittleren Wasserstand" 
gebildet und diese dann in den Rubriken ,,beobaclitetLi eingetragen. Die ebenfalls in Tafel A wiedergegebcnen 
Curven dieser Ungleichheiten, zeigen trotz der geringen Zahl von Beobachtungen einen ziemlich l.egelmassigen 
Verlauf. Die Hochwassercurve weist Abweichungen auf, die wohl auch Beobachtungsfehler~l zugeschrieben 
werden konnten; die Niedrigwassercurve deutet jedoch im ~ b e r g a n g  von der Nipp- zur Springgezeit auf cine 
Stiirung hin, deren Ursache sich nur durch eine 1angel.e Beobachtungsreihe erforschen liesse. 

Summirt man die jeder Stunde dcr Mondesculmination entsprechenden Ordinaten, so erhalt man die Hollen 
der Fluthwellen und d s  Mittel dieser - 90 Ctm. - die ,,mittlere Flutliwcllenl~olie.L~ Die aus den Fl~lthwelleu- 
hohen hervorgehende Curve - in Tafel A mit punktirter Linie eingezeichnet - ist vollkoinnlen reguliir gestaltet 
und gibt Aufschluss uber das Verhaltniss der Sonnen- zur Mondfluth. 

Man erhalt aus derselben als Hohe der 
Springflutl~welle . . . . . . . . . . . .  114 Ctm. nnd dcr 

. . . . . . . . . . . . .  Nippfluthwelle 66 ,, , mitl~in 

. . . . . . . . . . .  die halbe Summe 90 Ctm. 

24 
Das Verhaltniss der Sonnenfluth S zixr Mondfluth M ist daher gleich - - 0.2666. 

90 - 
Die Spring- und Nippfluth, welche zur Zeit der Syzigien nnd Quadraturen statthaben sollte, tritt crst bei e i n m  

Rectasceilsionsunterschicd von 1'' 24'" und Ih 12" ein, somit konnen im Mittel 1 a 5  Tage als ,,Alter dcr Flutll- 
welle" angenomnicn werden. 

Andcrs stellen sich jedooh die Werthe dieser Constanten, wenn man tlicselben aus Ebbc und 3'111th 
S 

getrennt erinittelt. Es ergibt sich fiir Hochwasser : S= 16, M = 43, (laher - = 0.3720 unci der 1icctasccnsio~~~- nl 
unterschied a ,  zlir Zeit der Spring- und Nippfluth, mit 1" 36". Fur Niedrigwasser sind: S = 11, d l =  4% 
S - 0.2444 und Oh 45m, die der corrigirtcn Curve entnommcnen, correspondirenden Angaben. Mittelst dieser z- \ 

dieser Constanten wurde die Berechnung dcr thcoretischen Fluthwcllenliiihen auf Grnnd nachstehender F'onnel 
durchgefiihrt : 

k = * ~ 2 1 / f 2 + ~ 2 + 2 ~ ~ ~ o s 2 [ ( + t - + ) - ~ ] ,  

wobei alle vorlrommenden Grijssen ihre friillere Beclentung behalten. Nach dieser Forrnel wird, cler 13eobaclitnn6 
entsprechend, h ein Maximum oder Minirnum, wcnn +I- I) u oder 180" + u wirit. Nach ~inft i l l rung der obell 
angefiihrten Constanten gestalten sich die Formeln wic folgt : 

I-Iochwasser. . h= + \ / 43~+  1G2 + 2(43 x 16)cos2[(+I--$) --ItL 36m] und 

Niedrigwasser h = - 'd452 + 11 Q 2 (45 x 11) oos 2 [(+I- +) - 0" 45"]. 

Die mittelst dieser Ausdrticke ftir die cinzelnen Culminationsstunden erhaltenen I-Iijhen sind in den Tabellen V1 
und V1I als ,,berechnete0 aufgeftihrt. 



&%be- und Fluthbeohachtun~en. i? 
Wie man ersieht, betriigt die mittlere Differenz zwischen ,,beobachtetenil und ,,berechnetetliL Ungleich- 

heiten nicht mehr wie & 1.8 ,  respective -J= legcrn und man hat daher berechtigten Grund znr ~nnahdle ,  dass 
die angewendeten Constanten in der That den beobachteten Verhaltnissen entsprechen und, dass unter Ver- 
haltnissen wie sie Jan Mayen fiir die Gezeitenbeobaclitt~ng bietet, schon eine kurze Beobachtungsreihe geniigt, 
urn wenigstens annaliernd richtige Resultate zu erzielen. 

Bei dem angewaildten Verfahren zur Ermittelung der halbmonatlichen Ungleichheit, wird nus der Rectas- 
censionsunterschied zwischen Sonne und Mond berticksichtigt, ohne dass die Stellung dieser Gestirne zum 
Aquator und deren Erdferne in Betracht gezogen wtirde. Es entspriclit dalier auch in unserem Falle die 
Ungleichlleit nur einer mittleren Erdferne und Declination, niimlich einer Parallaxe von 57' und einer Declination, 
von 12". Es wurde zwar auch der Versuch gemacht, die fiir andere Werlhe der Parallaxe und Declination 
an die halbmonatliche Ungleicl~heit anzubringende Correction aus den vorhandenen Beobachtungen abzuleiten, 
doch ergab derselbe kein gtinstiges Resultat, da die hiezu nothigen Reihen sich tiber einen zu kurzen Zeitraum 
erstrecken. 

Aus derselben Ursache wurde auch die tiigliche Ungleichheit im Eintritte von Hoch- und Niedrigwasser 
nur in einer graphischen Darstellung - Tafel B - zur Anschauung gebracht. Hiezu wurden die Eintritts- 
zeiten als Abscissen und die Differemen der mittleren Hafenxeit mit den einzelnen beobachteten Mondfluthintcr- 
vallen als Ordinatcn aufgetragen und die erhnltenen Punkte fiir Hochwasser durch vollc, fiir Niedrigwasser 
durch punktirte Linien verbunden. Das Datum, sowie die Declination in Graden, entsprechen dem wahren 
Mittag des Tages. 

Am deutlichsten tritt die tagliche Schwankung im Eintritt des Hochwassers hervor, und lasst sich auch 
bei diesem eine gewisse Gesetzmiissiglreit nicht verkennen. In1 Durchschnitt verschwindet die tngliche Un- 
gleichheit 1'1, Tage nach dem ~ ~ u a t o r d u r c l ~ ~ a n g  des Mondes und erreicht um ebenso viel nacli den 3faxinlrtl- 
werthen der Declination ihren grossten Betrag. Dass diese Periode mchrfachen Schwankungen unterliegt, erlreiint 
man durch Betrachtnng der bei positiver Declination auftretenden Hochwasser, bei welcbeii sich dieselbe xu 
vewingern scheint. Aus dem Verlauf der Curve erlrennt man ferner, dass bei negativer Declination das dcr 
oberen Culmination dcs Moildes folgende Bochwasser ein grtisseres Mondfluthintervall hat; bei positiver 
Decli~~ation ist dieses Verl~altniss umgelrehrt; im Mittel erfolgt das Umsetzen 1 a 2  Tage nach deli1 Wecliscl dcs 
Declirationsvorzeichens. Bei den Niedrigwasserzeiten lrommt die tagliche Ungleichheit nur ausserst schwach 
zum AusdrucB und man kann gerade nnr noch erkennen, dass die l'eriode des Verschwindens und des Maxi- 
mums der Erscheinung, ungefshr 11/, Tage nach den Wendepunlrten der Declination eintritt. 

Die tfgliche Ungleichheit in der Hohe der Gezeiten ist auf Tafel C zur Darstellung gebracht. Im Ver- 
laufe der ftir Hochwasser geltenden vollen Linie, tritt nur eine ganz unbedeutende tagliche Schwankung auf, 
so dass man aus derselben keinen berechtigten Schluss auf die Perioden der taglichen Ungleichheit ziehen 
kann; so viel lasst sic11 jedoch erkennen, dass im Allgemeinen bei stidlieher Declination das hohere Hooh- 
Wasser cines Tages nach der oberen Culmination des Mondes eintritt. Beim Niedrigwasser ist dic tagliche 
Ungleichheit eine weit betrachtlicherc und verschwindet It/, Tage nach dem Durcligang des Mondes durch den 
Aquator. Ihr Maximum errcicht sie gleichzeitig mit der grossten Declination, und es folgt das hGhere Niedrig- 
wasser dcm am selben Tage eintreteiiden hoheren Hochwasser. 

Soweit unsere Beobachtungen reichen, sind die Strtimungen, welche in der Gegend von Jan Mayen durch 
die Gezeiten hervorgerufen werden, sehr regelmassiger Art. Der Flutbstrom lauft von Stiden nach Norden, der 
Ebbstrorn in entgegengesetzterntem Sinne. Die Fluthstriilntlng setzt meist vor clem Eintritt der Ebbe ein, nnd da  
die Ebbstromung fast gleichzeitig mit der Fluth auftritt, hat erstere im Mittel eine um 30m llngere Dauer. Dafiir 
i ~ t  die G~schwindiglreit der Ebbstl%mung cine griivaere unil kanu im Durchschnitte zu '/2-3/, Seemeilen per 
Stunde veranschlagt werden. Zeitweise erreichte jedoch diese Stromung eine Geschwindigkeit von 1-1'1, See- 
meilen, j a  eiuzelne Male trieben Eisfelder und Schollen rnit zgei Meilen Geschwindiglreit an der Bucht vorbei, 
ohne dass eine andere Ursache, als die Gezeitenstromung daftir hiitte wahrgenommen werden konnen. D:LS 
Uberwiegcn des Ebbstromes koiinten wir gleich Anfangs, ilu Jahre 1882, bei unserer Krcuzung mit S. M. 

o@torroichischo Expodition ouf Jan Mnyon. 3 



Dampfcr ,,l'olaLL an der Siidscitc cler Insel beobacliten, da cr cine mit den1 Auge verfolgbare Versetzung 
des Schiffes bewirkte. Bei den Bootsfallrten Iiings der Rustc, mnsste aucli stets auf die Richtuilg der Striimung 
Riicksicht genommen werdcn, wollte man sic11 nicllt unntitzeln Zeit- und I<raftverlust aussetzen. 

Gelegentlicl~ der vorgenommcnenExcursion~n, wurden aucll an anderen Orten der InselFlnil~beobacl~tungen 
angestellt. Sowohl bei dcr Suclbucl~t, iistliclien Rreuzbucht, als aucli bei der an der Ostseite cler Insel gelcgencn 
Turnbucl~t tratcn dir Gezeiten rnjt jenen am Stationsorte glcichzeitig und in gleiclier Holie auf. 

Wie scl~on bei der Inselbescl~reibung erwiilint, wurde anliisslich clerartiger Excursionell bci der Gstlicllcn 
I<rcuzbucht vom Linienschiffslicutenant v. Basso  ein Platz ermittclt, cler zur Aidage eines Flutliautograpl~en 
sclir gceignet wlire. Es ist dies ein Becken yon circa 500 m2 Wasserfliiche, das zwischen den Felsen auf jeller 
nietlercn Ufcrstreclre liegcnd, in ~lntelirdischer Verbindung mit der offenen Soc ist, un(1 in welcliem die Bcob- 
achtmgcn ergnben, dnss die Gezeiten in volllrommen regelinLssiger Weisc verlanfen. - Die beiden grossen, 
auf cler Inscl liegenden Lagunen zeigcn liingcgen lreine wie immcr geartete Verbindung mit cler See. 

Die Windc sclicinen auf die I-Iiilie der Gczeitcr: in Jan Mayen lraurn eincn merklichcn ICinflnss zn nel~men, 
(la die bei dcn versehiedensten Windrichtungcn rind Starken heobachtcten Flnthcurven keinc auffa.llendcn 
Unterschiede aufweisen. Grijsser diirfte der Einfluss des Luftdrnclres sein, doc11 vermag man bei der Riirze dcr 
Zcit ltein massgebendes Urtheil zu fallen. Dcr mittlere Lnftdruclt dcr zweiten Epoche stcllt sich um 4, 5'""' 
liiil~er als dcr mittlere Jaliresluftclrnclc. 

Die liiichste Fluthwelle trnt am 8. Mai nnd clie klcinste am 14. Mai, 14. Juli und 15. Juli auf. Die rcspec- 
ti! en Unterschiede zwiscllen den aufeinanderfolgcllden liijcllstrn und nieclersten Wasserstiinden betrugen an 
jenen Tagen 139" und 51"". Dcr absolut hochste Wassel.stauc1 wurde am 24. Mai mit +73'", uutl dcr nietlerste 
nm 8. Mai init -94Cm (gegcn Mittelwasser) beobnchtef. 

Die Form der Fluthwelle ist, nach clcn Diagrainmen zu nrtlicilcn, cbenfalls oollko~iimen regt11;ir. Die Iluppen 
sind schiin abgerundet nnd verlaufen continuirlich dem MTellenthnl zu; 11ic uncl da  bei starken meteorologiscl~en 
ISinfltlsscn aufgetrctcnc Ausznckungcn dersclbcn, sind wolll nnr den unvcrmeidliclien ncobnclifnngsscl~wicrig- 
keitcn zuzuschrciben. Es scheint dahel; wic dies scl~on dnrcll clie Izngcrc Daucr cles Steigens gegentibcr dein 
Fallen der Flntli angccleutct wird, dass bei Jan Mayen nur die rcine, total l~nbeeiiiflusstc oceanischc l~luthwelle 
auftritt. 

Da die ermittelten Constanten cler zur Navigation in jcnen Meeren giiiistigsten Jalireszeit angch8ren, 
(lienen sie ausser zuiri Vergleiche mit andercn Beobachtungsortcn vorneh~nlicll zunl Nntzen dcr Schifffalirt, zu 
wclcliein Behnfe am Schlussc eine tibersichtliche tabcllarische Zusammeastellnng derselben angeftigb wurdc. 

Werthe der Constanten fur die Gezeiten in Jan Mayen. 
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IV. THEIL.  

POLARLICHT- UND SPECTRAL - BEOBACHTUNGEN. 
BEAR13hITET VON 

LINIENSCHIFFS-LIEUTENANT ADOLF B ~ B R I K  YON BOLDVA. 

E i n l e i t u n g .  

Ftir die Wahl der Insel Jan Mayen (Station: 70" 59 ! 8 N, 8 "  28 ! 1 W. von Greenwich), als Glied in der Kette 
der ftir die Jahre 1882-188.3 zu orrichtenden arktischen Beobachtungsstatione~~, war unter anderem auch die 
Niihe der Maximalzone und des Gtirtels der neutralen llichtung der Sichtbarlreit der Polarlicllter bestimmend. 
Wenngleieh die Grenzen der erwahnten Zonen noch nicllt geniigend festgestellt sind, so war doch von 
vornel~erein zn crwarten, dass sicb haufig Gelegenheit zur Reobachtung dieses Phiinomens bieten werde, und 
zwar umsomehr, als nach der elfjiillrigcn Periocte diese Naturerscheinung im Beobachtungsjahre, 1882-1883 
einem Maximum nahe sein musste.' 

Das internationale Programm nahm die ,,praIrtischcn Anleitungen zu Polarlichtbeobacl~tungen, von 
W e y  p r e c11 t" zur Grnndlage dcr Beobachtungen an und demgelnlss solltei~ ,,sttindlicheL( und an den Termin- 
tagen ,,fortlaufende Beobachtungenu gelnacht werden. Die Detailinstructioncn der iisterrcicliischen Station 
setzten hingegen die fortlaufenden Beobachtungen ftir alle Polarlichter fest und die Folge lehrte, dass nur 
dadurch eine richtige Beurtheilung, Bescl~reibung und Discutirung dieser unbestandigsten aller Natur- 
erscheinungen ermbglicht wurde. 

Die sechs OfGciere der Expedition tlleilten sich daher glcichmiissig, ebenso wie in die andercn, so auch 
in diese Beobachtu~~gen, welclle nach den dlgemeinen Normell und nacll speciellen Bestimmungen des Chefs 
der Station, wiihrend der ganzen Zeit ausgeflihrt wurden. 

Zur Orientirung tiber die Art der Durchftihrung ist es v~rthcilhaft, sic11 die Uingebung der Station zu 
vergegenwiirtigen. Die Stntionsgebiiude lagcii in einenl in westbstlicher Richtung vcr1:tufenden Thde,  in 
l o r n  Seel~ijlie, arm Fusse des 168 m liohen Vogelberges, desscn Spitze in NNE dic Anssicht behindertc. Von 
Nord bis S + 56" war der Horizont volllrommen frei, wL11rend in den iibrigcn ltichtungen die Aussicllt durcll . 

melir oder minder hol~c Bergkuppen beschriinkt war. Die Liinge~iausdehnung cler Gebande crstreckte sic11 in 
der Richtuug E :!/, S - W :*I4 N. An der Stidseite dcr Station bielt sic11 der Beobachter zumeist auf; ein kleiner 
Vorbau daselbst schlitzte die zu den Eintragungeli lind Notirungen nothwendig.cn Biicher und Karten. 

Von diesem Orte aus lagen die Berge der Umgebung wie folgt: 
Vogelberg . . . . . . . N 13'15, 12=20?8. . 

- - - - A  

Mohnberg . . . . . . . S 86"E, 1~=14?5. 

1 Prof. 11. F r i t z  in Ziiricl~ hutte die Giitc mitzuthcilcn, dnss dris mit dcm Pol:~rlicl~tmaxim~~m zusarnmenf~~llcndc Solmen- 
flockenmaximum, nicl~t vor die zweitc BiiltZu 1884 ficl. Sp(irer ulid W o l f  setzcn dnfiir Elldo 1883. 

~sterroichiache Erpcdition nuf Jnn Mnyen. 1 



Danielssen-Krater . . . . S 48?5W, k=13'. 
Blyttberg . . . . . . . S 55"W, h=15?8. 
Beerenberg . . . . . . N 55"E, I.~=8?5. 
Hugel im Stiden . . . . h=7?6, 

In der ENE-Richtung hatte man zwischen dem Beeren- und Mohnberg die Aussicht bis auf 3" voni 
Horizont frei, was insoferne von Vortheil war, als gerade in jeiier Richtung sehr hlufig die Fusspunkite cler 
Erscheinungen lagen. Wollte man einc Erscheinung genau vmfolgen oder ihre Ausclehnung gegen den 
EIorizont erfaliren, so mussten hohere Standpunkte eingenommen, respective die in einer Entfernung von 5 0 0 ~ ~  
den Stationshlusern gegenliberliegenden Hiigel erstiegen werden. 

Zur Messung der R6hen und Azimuthe diente ein Mcteoroskop, has  von der li. li. Sternwarte in Wicn der 
Expedition freundlichst zur Beniitzung iiberlassen wurde und ein cinfaclier Theodolit, der vom Expeditions- 
mechaniker aus einem Horizontal- und Hohenlireise zusammengestellt worden war. Ersteres instrument war 
auf einem Stativ angebracht und konnte leicht von einem Orte zum anderen getragen werden, doch erfordertc 
dessen Orientirung undHorizontalstellung einigen Zeitaufwand; das zweite Instrument w;u in drei eingelasscncn 
Untersltzen fix aufstellbar und wurde auf einer eisernen Wasserkiste installirt. Ausscrdem wurden zur 
rascheren Orientirung und schatzungsweisen Ermittlung van Azinlutllen verwendet: ein am Bodcn nufgestellter 
Bootscompass, mehrere an hervorragenden Objectcn angebrachtt: Orientirungslireuze und Sternkarten. Von 
letzteren waren 500 Exemplare in sehr sorgfZltiger Ausflihrung mitgcriommen worden und dieilten dieselben 
zur directen Einzeichnung der Erscheinungen. 

Der Vorgang bei der Reobachtung war im Allgemeinen der folgende: der Wachmatrose, welcher 
die Verpflichtung hatte den wachhabenden Officier zu unterstiitzen, begab sich zur Zeit des Sonnenunterganges 
vor das Haus und avisirte bei dem ersten Anzeichen einer Erscheinung den Beobachter. Dieser liatte sclion 
rechtzeitig fur die Aufstellung der Instrumente, Sternkarten, Notizbiichel; Laternen etc. Sorge getragen, die 
Sekundenuhr mit der Normalpendeluhr verglichen und begann daher sof'ort mit der Registrirung der einzclnen 
Phasen der Erscheinungen. Insolange dieselben andauerten, wurden sie von dern Beobachter, der sic11 
im Freien aufhielt, registrirt. Nur fur die Zeit cles Niederschreibens derselben lxnd der stiindlicll vorzu- 
nehmenden meteorologischen und magnetischen Ablesungen notirtc der wachhabende Matrose die unterdess 
auftretenden Phanomena. Nach Ablauf \Ion je 4 Wachstutiden fuhrte der ,4bloser die Beobachtungen weiter. 
An Termintagen losten sich clie Beobachter solcherart jede Stunde ab;  wlllrend der Terminstunde war noch 
ein dritter Beobachter, nur zum Zwecke der Polarlichtbeobachtungen, auf Wache. I-Iatte sich einmal eine 
Erscheinung gezeigt, so verliess der Wachehabende, wenn die Aussicht auf Wiederliolung nicht absolut durcll 
meteorologische Einfllisse benommen war, nicht mehr seinen Posten im Freien. Man harrte zwar auch viele 
Stunden vergeblich aus, doc11 lohnte uns dafiir das Bewusstsein, dass wahrend der ganzen Zeit keine einzige 
sichtbare Erscheinung unserer Aufmerksamkeit entgan6.cn war. 

An 293 Tagen blieb die Sonne ganz oder theilweise unter dem Horizont und :m 133 davon wurde 
Polarlicht beobachtet; gewiss eine grosse Zahl, wcnn man bedenkt, dass an 210 'L'ag.cn dieser Epoche die 
Bewolkung 8, 9 und 10 betrug. 

Eintheilung des Beobachtungsmaterials. ~eschreibung der aufgetretenen Formen und Definition der 
gebrauchten Ausdrilcke. 

Dcr nachfolgende Theil enthalt die genaue Wiedergabe des an Ort und Stelle gefiihrten Polarlicht- 
journals. Die Beobachtungen einer Nacht wurden in demselben immer unter einer Nummer zusalnmengefasst, 
da  dies als die natlirlichste Zlhlungsweise in einer Gegencl erscheint, wo ein 24 Stundcn anhaltentles Polar- 
licht cine grosse Seltenheit aus dern Grunde ist, weil die Sonne selbst im Wintersolstitiurn, zu Mittag, nur circa 
4'5 unter dem Horizont steht. 



Die lrurz gefasstcn Auheiclinungen der einzelnen Beobachtcl; nebst deren Skizzen ilnd Messungen, 
wurden von jedem derselben am folgenden Tage sofort in die Pol~~rlichtjournale tibertragen und diese 
schliesslicli nur insoweit einer Redaction unterzogen, als es nothwendig erscliien, den verschiedenen Auf- 
schreibungen eine einheitlichere aussere Form zu gcben. Man wird demnach auf gewisse nicht consequent 
durcligefill~rte Bezeichnungen, Benennungen oder Riclitungsangaben stossen, die geflissentlieli uicht 
abgeiindert wurden, um dem gesammeltcn Materiale niclit die OriginaIitBt zn benehmen und um demjenigen, 
der sich mit Interesse dem Studium der Erscheiaungen widmet, ein vollstiindiges Hineinclenken in die Situation 
des Beobachters zu ermoglichen. 

Die Aufzeiclinungen geschahen nach mittlerer GPttinger Zeit, welche durch Anbringung einer Correction 
von rund Ih 14'" in miftlere Ortsxeit verwandelt wurde. Die Datums beziel~en sich auf den blirgerlicllen Tag, 
und die am Kopfe jedes Polarlichtes angemerlrte Dauer, immer auf die Zeit von der ersten bis zur letzten 
gesichteten Erscheinung, unbeschadet, ob Uuterbrechungen durch Wolkenvercleckungen oder Schneetreiben 
und dergleichen stattfanden oder nicht. 

Die Benennung der Formen erfolgte nach den von W ey  p r e  c11 t vorgesclilagenen Ausdrticken, insoferne 
dies ohne wesentliche 13eeintdchtigung der richtigen Charalrtcrisirungg der Erscheinungen gescliehen konnte. 
Viele derselben licssen und lassen sicli jedoch niclit mit einer beschritnkten Zabl van Nummerll wiedergeben, 
da sic, wenn aucli gerade nicht im Wesen, so doch iu gewissen charakteristischen Eigenscliaften von den 
Originaltypen abweiclien, und man sich bei einer schemafi~cheil Bebandlung nie die riclitigc Vorstellung 
davon wird bilden konnen. 

Die von uns geschenen Polarlichter, wohl die schonsten ihrer Art, gehdren in die Icategorie der 
sogenannten Draperielichter, deren Ha~iptcha~akteristik der ewige, oft rapideate Wechsel ist. Die Phantasie 
hatte freien Spielraum und konnte aus dem Geselienen die heterogensten Gebilde beranslesen. Vom ruhig 
stehenden l'olarlichtschein und von den eiafachsten Grundformen, die iiberall beobachtct werden, bis zu den 
complicirtesten Combinationen der einzelizcn Elemento und dem in wilden Jagen das ganze Firmanlent buch- 
sttiblich bedeckenden Flammcnmeere, waren alle Abstufungen zu sehen. 

Gleich die ersten lleobachtung.cn liberzeugten uns daher, dass mit einer Nurnmerirung oder systematischen 
Bezeichnnng nicht das Auslangen gefunden werclen lrijnnte, dass liiebei die bcobaclitetcn Ersoheinuiigen nur 
lloclist unvollkommei~ wiederzugeben waren, ganz abgesehen davon, dass, selbst wenn jeder Quadrant des ' 
Firnlamentes einem Beobacliter iiberwiesen worden ware, alle vier oft nicht im Stande gewesen wBren, die 
Zahl der aufgetretenen Formen richtig zu notiren. Es blieb demzufolge als einziges Palliativ die m8glichst 
grundliche Beschreibung librig. 

Nach jeder I-Iauplerscheinung trat meist cin Moment relativer Ruhe ein, der vom Beobachter dazn beniitzt 
werden lconnte, mit Schlagworten die gemachten Walirnehmungen xu notiren, eventuell die gemachtc einfache 
Sltixze mit den nothigen Daten zu verseheu. Binnen lrurzer Zeit hatte man bei dicsem Vorgange eine solche 
 bung erlangt, dass man die Entwicklung der einzelnen Ersclieinungen, die Formen, Nebenerscheinungen 
oder bemerkenswerthen Thatsaclien in wenigen Zeiclien und Worten zu Papier bringen lronnte, die dann mit 
erlluterndcn Angaben versehcn, ein get~*euliches Bild (10s Geselienen gaben. 

Die in den Beobaclitnngcn vorkommendcn, in der W e  y p r  e c h t'schen Classificirung nicbt cnthaltenen 
Ausdriicke und Vergleiche, sind ursprtinglich von jedenl Beobachter willlriirlich, nach subjectiven Eindriiclren, 
gewiihlt worden. Niclitsdestoweniger bczeichnete so ziemlich jeder Beobachter dieselben ISrscheinungen rnit 
denselben Namen, d a  die Eindriiclre so g l e i ~ h a ~ t i g e  sind, dass selbst Beobachter in anderen Gegendcn fiir diese 
Formencombinationen, wenn nicht die gleiclien, so docli gleichbedeutende Ausdrticlce genommen haben. Wenn 
nun aucli jene Beobachtel; welcl~e Polarlichter unter dem Gtirtel ihrer grSssten Hiiufigkeit zu beobachteu 
Golegenheit hatten, aus den nachfolgendcn Benennungen sich ein lrlases Rild ltbcr die Ersclleinungen machen 
diirften, so wird fUr Jene, weloben diesc Naturerscheinung nur aus einschliigigcn Werlren bekannt ist, einc 
niihere Definition der gebrauchten Bezeiclmungen wtinsclienswertli sein. Wir folgen hiebei den von W e y p  r e e h  t 
gcgebenen Anleitungen : 

l* 



I. D e r  B o g e  n : ,,Eine regelmassige, der Form nach dem Regenbogen gleichkommende Erscheinung, 
die sich meist mit ihrem Scheitel im magnetischen Meridian zeigt und mit dcn Enden den Horizont bertihrt." 

Es erscheint in den Beobachtungen einfach ,,Bogen" angeftihrt, wenn die Form eine regelmassig 
elyptische oder kreisbogenformige war und das Licht cine gleichmassige Vertheilung in demselben zeigte. 
Solche Bogen waren an dem Unterrande meist scharf begrenzt, gegen oben ohne bestimmtc Contour. Die 
Benennung ,,Dunstbogenu wurde angewendet, wenn das Licht einen mehr dif isen Charakter (wie von einem 
leichten Nebelschleier verdeckt) hatte; die Lichtintensitat musste hiebei nicht nothwendigerweise eine sehr 
geringe sein. 

,,Der Bogen entsteht meist zu Beginn eines Polarlichtes, und das ruhige Heben und Senken, sowie seine 
lange Dauer sind seine Hauptcharakteristik." 

Bogen dieser Art traten bei uns sehr selten auf uncl verblieben dann selten in verlialtnissmassiger Ruhe an 
Ort und Stelle. Erhob sich ein solcher Bogen vom Nord- oder Sudhorizont, so theilte er sich in 10-30" HGlie, 
meist nach kurzem Verweilen, in mehrere schmalere Bogen, die vom Hauptbogen abgestossen wurden und 
sich zenith- oder horizontwtirts bewegten. Die Enden derselben hoben sich dann vom Horizont, die Bogen 
gingen in Bander tiber, wurden unregelmassig und formirten sich erst wieder im oder nahe dem Zenith neuer- 
dings zu einem Bogen. Die Bezeichnung ,,theilte sichu ist hier der Langenric'ntung nac l~  zu nelimen, so dass 
das Abstossen des ersten Bandes oft einem Spalten gleichkam, und die geometrische Figur einem aus zwei 
Meridianbogen gebildeten Zweiecke glich. 

Das haufigste Anfangsstadium der Polarlichterscheinungen bildete der Bogcn im Zenith. Er entstand 
entweder daselbst und verlangerte sich dsdann bis zum Horizont, oder entwickelte sich aus beiderseits am 
Horizont entstehenden Strahlen oder Bandern durch Vereinigung im Zenith. Diese Gattung von Bogen war stets 
nach beiden Seiten zu gleich seharf begrenzt, stand mit ihrer Langsiichtung nahezu senkrecht auf dcm mag- 
netischen Meridian und bewegte sich mit ihren Scheiteln in demselben nord- oder stidwarts. Haufig sah man 
nur Theile derselben durch Wolkenlticken, und sind dieselben in solchen FUlen als ,,Bogen- oder Dunst- 
bogenstiickeu aufgeftihrt - allerdings bloss eine Annahme, bei welcher jedoeh der geiibte Beobachter wohl 
selten fehlgegangen sein dtirfte. Sowohl bei dem niedrig-, als auch bei dern hochstehenden Bogen traten oft 
an  den Randern Strahlen auf, die vom Horizont divergircnd zenitliwtirts gerichtet waren, und welchen meist 
eine Strahlenbildung oder Lichtbewegung im Bogen selbst folgte; dies war denn aueh meist der Moment, in 
welchem der Bogen, oft wie zerplatzend, in eine andere Formation iiberging. 

Beztiglieh der Bewegung der Erscheinnng als Ganzes konnteri wir dl' das beobacliten, was von Anderen 
vielfach beschrieben wurde, nur ftir das gleichn~lissige Fortschreiten der Ftisse der Bogen mit den Scheiteln 
konnten wir nicht immer Belege erhalten, ja im Gegentheile, es schien, als bewegten sich oft die Ftisse im 
entgegengesetzten Sinne der Scheitel. Zu erwahnen ist hiebei, dass die von uns geselienen Bogen grijsstentheils 
eine Amplitude von 180" hatten, ja  Bogen vorkamen, die bei geringerer Hohe des Scl~eitels 270" des Hori- 
zontes einnahmen und die sich in einen vollstandigen um den ganzen Horizont lanfenden Ring verwandelten. Nus 
selten bot sich Gelegenheit, das vollstiindige Aufruhen der Ftisse eines Bogens am Horizont zu beobachten, 
d a  wie gesagt, clerselbe nur an der einen Seite frei war und auoh hier die Erscheinuugen meist von 
den dariiber lagernden Dunst- und Nebelschichten verdeckt wurden. 

Die Breite der Bogen wechselte von der fadendtinnen, bogenformigen Erscheinung bis zu einer die Halfte 
des Firmamentes einnehmenden Lichtmasse, und es konnte keine ICegel ftir die Ab- und Zunahme der Breite 
mit der Hohe des Scheitels ermittelt werden. Ebensowenig scheint die Breite der Bogen durch die Vermehrung 
der Zahl derselben alterirt zu werden, denn es traten z. B. acht Bogen gleichzeitig auf, oline dass der ursprting- 
liche an  Breite (oder an Intensitat des Lichtes) abnahm. 

11. B a n d e r :  ,,Treten in den verschiedensten Formen auf, und machen stets den Eindruck eines mehr oder 
weniger langen, zusammenhangenden Bandes, dass aus irgend einer Ureache in der Atmosphare umher- 
getrieben wird. Der normale Zustand ist, im Gegensatze zum Bogen, die fortwahrende ~ n d e r u n ~ .  Sie machen 
meist denEindruck zerrissener, wie durch mechanischeUrsachen in ihrer Form und Richlung veranderterB8genu. 





111. F a d  e n  un d S t r a h  l en :  ,,Lichtstrahlen von sehr verschiedener Lange und Breite, nnd meist nahexu 
senkrecht auf dem Horizont stehend; treten sowohl einzeln, als aucli in s e l~ r  grosser Menge auf.li 

Der Ausdruck ,,Fadenu wurde von uns f i r  einen Strahl gebraucht, der seiner ganzen LBngenausdelinung 
nach eine gleichmassige Breite, etwa die eines Sternes 3. Grosse hatte. ,Strahlenu wurden hingegel1 solche 
Erscheinungen benaniil, die ilicht nur untereinander von sehr verschiedener Breite waren, sondern sich auch 
von einem Ende gegen das andere zu verjiingten. Die Steifheit und die Geradliniglreit der Erscheinung war fur 
beide die Hauptcharalrteristik. 

Das breitere Ende eines Strahles kani~  entweder dem Zenith oder dem Horizont zugekehrt sein, und es 
wurde im ersten Falle notirt: ,,Strahl vom Zenithu, im zweiten: ,,Strahl vom I-Iorizont, oder gegen den ZenithLL. 
Derselbe Unterschied wurde auch bei den Ausdrticken ,,Strahlenwurfu und ,,Ptrahlenmantelu gemacht, wenn die 
Ersclieinungcn auch im wesentlichen die gleichen sind, namlich Strahlen in grijsserer Zahl, die gegen einen 
Punkt des Firmamentes convergiren. 

.FadenwurfLl, ,,FacherU7 von uns haufig gebrauchte Ausdrticke, bediirfen wohl kaum einer Erklarung, doc11 
verdient die Thatsache Erwahnung, dass die Bildung eines solchen, iibcr das garlze oder einen Theil des Firma- 
mentes ausgebreiteten ,,Wurfesu, fast stets von einemPunkte in der Nahe des Zenitl~es ansging und sehr rasch, 
fast plijtzlich erfolgte. 

Gleicher Art sind auch die als ,,Strahlen- oder Fadenmantel" aufgefiihrten Erscheinungen, die jedoch 
. immer auf eine grossere Ausdehnung tiber das Firmament, sowohl an Hohe als Amplitude hindeuten. 

Auf die Ausdrucke ,,VorhaugLL, ,,Draperieu, wurde bereits hingewiesen, nur war unsere Auffasaung 
dieser ~ r s c h e i n u n ~ i n  vielleicht insoferne eine von jener anderer Beobachter verschiedene, als boi uns die 
Erscheinung ,,Vorhangu benannt wurde, wenn die ober dcm Saume stehenden Strahlen oder Faden uater- 
einander parallel lagen, gleichgiltig ob senkrecht, oder in einer gewissen Inclination znm Horizont. Combi- 
nationen von Biindern und Strahlen oder Fadcn, wobei letztere convergirten, gellorten eben zum ,,Faclieru odes 
,,Wurfu oder endlich ,,Schirnlu, welch' letzterer das ganze Firmament umspannte. Nimmt man dem Vorbange 
das Band, so entsteht das, was von uns mit ,,Strahlenreihen bezeichnet wurde, wahrend convergirende, diclit 
aneinander stehende Faden ohne Saum, als ,,Schleieru Erwahnung findcn. Wegen der zahlreichen Combi- 
nationen und Constellationen der Strahlen, miissen wir iibrigens auf die Origindbeobachtui~gen, und die bei- 
gcfiigten Skizzen, verweisen. - 

Die Zahl, Grosse, Richtung des Auftretens un(1 des Verlaufes dieser Erschcinungen, war stets einc 
ausserst mannigfaltige. Von einzelnen bis zu ,,unzahlbarenLi Faden und Strahlen war Alles vertreten, doc11 
waren dicselben stets, wenn auch noch so dicht neben oder llintereinander gereilit, (lurch dunkle Zwischen- 
riiume sclrarf von einander getrennt, denn selbst der Ausclruelr ,,Dunststrahl oder FadenLi will nur besagen, 
dass die Contouren nicht scharf umschrieben waren und dem Lichte der Erscheinung der Glanz, der dern reinen 
Polnrlichte eigen ist, abging. Ailell die Combinationen von Biinrlern und Strahlen, die als ein Ganzes auf~ufassen 
sind, wie ,,VorhangLL, ,,FacherU etc. traten bis zu 13 an der Zahl gleichzeitig auf, deren Concentrationspunktc 
und Saume, in den verschiedensten Hohen und Azimuthen lagen. 

6fters kam es bei diffusen Erscheinungen (rneist ,,DunstLL) vor, dass dieselben eine Andeutung von 
Strahlenbildung zeigten, doch so, dass man noch nieht den prscisen Ausdruck ,,Strahlu gebrauchen lronnte. 
In diesen Fallen findet man haufig ,,Strahlentextur oder -structuru oder auch ,,Strichli angemerkt. 

IV. K r o n e :  ,,Ist meist der Glanzpunlrt des Polarlichtphanomens und entsteht immer im oder nahe 
den1 Zenithe Y. 

Die Krone besteht, wie bekannt, aus einer Combination aller Polarlicl~telemente. Bogen, Biiiider, Strahlen, 
Faden, Dunst und Garben konnen in derselben vertreten sein, und ware es mijglich eine I<ronenerschcinung 
genau zu zergliedern, wiirde man gewiss jede als ein eigenes Phanomen fur sic11 betrachten miissen. Hingegen 
ist der allgemeine Charakter iler Erscheinung eiu so nnverkennbar pracisirter, dass jeder Reobachter, cler ein- 
ma1 eine Krone in voller Entwicklung gesehen, keine andere, noch so effectvolle Ersclieinung im Zenith, mit 
diesom Nainen belegen wird. Zahlreiche Belege hicfiir bieten sic11 in unsoren Beobachtungen dar: 



Wie haufig erscheint da  das Firmament ,iiberfluthetLL mit Polarlichtninssen, es wogt, wallt und blitzt nach 
allen Riclltungcn, und doch findet Inan rlur die Phasen des Gesehenen notirt, hijchstens dcn Ausdruck ,kronen- 
Bhnlich" angefiigt. Trat hingegen die wirklichc Krone auf, dann schricb der Beobachter einfacll ,,Coronan, und 
das Wort musste Alles sagen. Denn staunend steht der Beobachter still vor der gewaltigcn Pracht solcher 
Erscheiaungen und vermag oft keinc Worte der Schilderurlg zn finden. 

Obwol~l sich die Bildung einer Krone meist schon vorher bcstimlnen liisst, das unruhige Zucken und 
Schncllen der Strahleii gcgcn den Zcnith darauf liindeutet, so tritt diesclbc doch so pl6t.zlicl1, so vehement, rnit 
sclleinbar iibernattirlicher Icraft auf, class man die einzelnen Phasen lraum in die Sinne au$~unehmen verniag. 
Alles hebt, jagt und stiiret zurn Zenith, in wildem Icampfe driingen die Lichtmasscn dalliil u11d plotzlich, als 
explodire eine Feuerwerlrsliugel, schicssen unziihlige Strahlen nach allen Seiten auseinander, cntstehen rnnd 
um dcn Zcnith bis tief' zurn l-Iorizont herab Bgnder an Bander gereiht, die in uppigem Glanze uiid hcrrlicller 
F:~rbcnpracht strahlen, \vUhr-end das Centrun cinzelne brcitc Blitze nach bcstimmten Richtungcn zum Horizont 
lierab entsendet. Als wollte dic Allgcwalt 1111s cincn 13lick ins Universum gonnen, tllut sic11 sodanrt dic 
Ersclieinung in dcr Mitte auf' und riithselhaf't dunliel blickt ans uncnclliclier Ferne ein grosses Auge auf uns 
hcrab, sic11 alsbald mit wallenden Liclitschleicrn wieder bedeckend. L)ic Strahlen nnd 13iintler treteii nnn, sich 
lialeidoskopartig drehend, zn Flammen zusammen, die gicrig lecliend iiacll allen Seiten ziiiigeln und crliische~~d 
langsani ven.auchcn. 

Bus: den Triimmern all cler Herrlichkeit gcht scl~liesslicli entwcder, den1 Phiinix gleich, die lJrgestnlt, 
die Polarliclitform, welchc dcn Zcnitll passirciid dic Krone gebildct, hcrvor, oder es zieht Alles i11 kleiue 
Lichtwiilkchcn vertheilt horizontwarts. 

Doch schneller als sic11 dies wicdergcben liisst, erfolgt mcist die Entwiclilung, nail nicllt wenigcr als seclis 
der prachtigstcn ICroncn wurden innelllalb 5 Minuter1 von u ~ i s  beobachtet. Am hauiigsten fand die Kronen- 
cntwicklung wohl aus Bandern statt, doch waren Biigen, Stral~len, FMden oder Dunstrnasscn auch niclit seltei~ 
die einleitenden Ersclieinungen, cbenso wie sicli lCronen bildeten, (lie ohne einen vorhergelienden, sichtbar 
gestaltcten Icein], pliitzlich im Zcnith standcn. 

Von der Annal~me ausgehencl, dnss die l(ro11e den crstcn liingeren Stralilelirvurf meist nach jener Richtung 
entscndet, aus welcher dieselbe I~eraufgezogen, findet man ofters kurzwcg dic Bcrncrku~ig ,,l<ronc gegcn Siid 
odor Nordu, darauf hind,eutend, dass nur die lliilfte des Strahlcnliranzes cnt\viclrelt war. 

Dic verschiedcneii beifolgenden Bilder von Kronen, nlachcn selbstredcnd keineswegs Ansprnch alif voll- 
liommene Genauiglieit der Details, soilderi~ sind bloss 1110glichst naturwallre Skizzen, vorl den eiiizelnen Beob- 
achtcrr~ zur IIebung des Erinnernngsrrermogens gezeichnet. 

V. P o  l a r l  i c11 t dun  st :  ,,Unlili~rc forinlosc Anhiiufungcn voi~ Licht,lnassen an irgcnd chiem Punkte dcs 
Filwamcl~tcs, ohm genaue, bestiulrubare Contouren." 

Diese Forin dcs 1'ol:rrlichtes crscheint in unscren Beobachtnngen einfacll als ,,Dunstu, ,,Dunstwoll~eu 
(wenn dieselbe beleuchtcten Nebelhaufen Ihnelte) angefiihrt, sobald sic einen gewissen Grad der Intensitat 
erreichte. Dean, soweit dies wenigstens unsere Erfallrungeu darthun, ist die LichtintensitM des Dnnstes, wie 
schon erwlihnt, nicht immer nothwendigerwcise eine geringe, und es traten selir hiinfig lichtstarke 11:rschei- 
nungen auf, die ohne Form und Contour, logischerweise als ,,DunstLL bezcichnct werden mussten. Die 
erwahnten Ausdrliclic : ,, Dunstbogen", ,,I)unstbandLc, ,, DunststmhlU etc. bceeichnen eben Dunstmassen, die 
sich bereits dwch ihre Umrisse ei~ier der vorangeftihrten Formen nahcrn. Der sehr schwacl~e, s tr~rk aus- 
gebreitete und absolut forinlose Licl~tduiist (etwa wie ein Liclitsohein hinter einer Ncbelschichte), ist dem 
Chal~akter entsprechend, als ,,diffuses Licht odor Lichtsclieinu bezeichnet worden. 

Zu dieser Form dtirftc ausscrdem noch eine weitere, sehr haufig aufgetretene Erscheinung zu zlhlen 
sein, namlich die beleucl~tetcn Wolkenriinder. Diesc lieben sich von eineni diEtis beleuchteten Hintergrunde 
scharf ab und machen dell Eindruck, als stehe hinter denselben cine Lichtquelle. Dies gilt sowolil von 
grossen Wollrenbanken, als auch von einzelnen Stratus- und Cirrusstreifen, die mit dem MTinde treibend 
vorbei~iehen. Findct sich diese Erscheinung auch hiiufig mit den1 Namen ,,Scheinu belegt, so kann dieselbe 



doch lraum mit dem eigentlichen ,,PolarscheineU verwechselt werden, da  letzterer eine iiber dem Horizont 
aufsteigende, weit ausgebreitete Lichtmasse ist. 

Die oft vorkommende Nebeneinandersetzung von ,,Dunstu und ,,Dunstwolkeu mit ,,Wolkeu und ,,Nebelu, 
kann den aufmerksamen Leser wohl auch nicht bcirren, da  letztere stets ansdrlicklich als solche bezeichnet 
sind, wenn von Hydrometeoren die Rede ist. 

VI. P o l a  r l i  c h  t s e g m e n t :  ,,Ein in magnetisch Nord oder Siid befindliches, scheinbar dunkleres Kreis- 
segment, das von einem unveranderlichen und sehr niedrig stehenden Lichtbogen begrenzt ist." 

Diese Ersoheinung im Sinne vorstehender und anderer einschllgiger Besclireibungen, wurde von uns nie 
beobachtet. Wohl findet das ,,dunkle Segment1' im Journale hie und da  Erwahnung, doch stets  nit dem Beifiigen, 
dass es als Wolken- oder Nebelbank, von einem ,,bogenfijrmigen Dunst oder Scheinu eingefasst, erkennbar war. 
Sah man unter einem niedrig stehenden Bogen ein klares, durch Contrastwirkung dnnliel aussehendes Seg- 
ment, so liessen sich in demselben Sterne, die infolge ihrer geringen HGhe vergrossert erschienen, ausnehmen. 

VII. P o l a r  s c  h e in  : ,,Der melir oder weniger hoch vom Holizont aufleuchtende Feuerschein am 
Firmament. Das Chara1r:teristische dieser Erscheinung ist, dass die in derselben auftretenden Strahlen vom 
Horizont gegen den Zenith divergiren, walirend bei allen iibrigen Formen das Umgelrehrte stattfindetii. 

Diese Polarlichtform wurde einige Male beobachtet, war jedoch immer nur von lrurzer Dauer und dann 
stcts der Vorlaufer einer sich vom Horizont erhebenden Erscheinung. Strahlen die gegen den Zenith divergirten, 
wurden indess nicht nur bei diesen, sondern ancli, nnd zwar sehr h%ufig, bei anderen Erscl~einungen beobachtet. 
Biigen und Bander z. 13. waren an ihren Enden oft mit dergleichen Strahlen garnirt, nnd auch die nachstfolgende 
Form bcsteht im Wesentlichen aus einer Gruppirung derselben. 

VIII. G a r b  e: Wurde von W e y p r e c  h t nicht als eigene Form aufgcfiihrt, da sie bloss einc, aller- 
dings sehr haufig auftretende Gruppirung der Form I11 ist. In unseren Beobachtungen erscheint sie meist als 
,, Strahlenbiindel", auch ,,Fackel, ,,RutheJiL ,,Garbe,[' ,,FedcrU etc. verzeiclinet. 

D;ls ,,Strahlenblindelu unterscheidet sich von den mit anderen Namen bclegten Erscheinungen durch 
seine geradlinige Form, wiihrencl bei den iibrigen der Fantasie, wie schon die gewiihlten Bezeichnungen 
andeuten, durch die in verschiedenster Weise geschlungenen Stralilen, die bald divergirend, bald convergirend 
ziisammensteheii, der weiteste Spielranm gcbotcn wird. 

Die Strahlenanordnling in der Gesammterscheinung ist eiue im Allgerneiuen der LMngennusdehui~ng 
parallele. 

Intensitkt des Liehtes. 

Die Intensitat der Polarlichterscliein~~ngeli wurde, dem Programme entsprechend, nach einer Scala von 
1-4 abgesclidtzt und bezeichnet. Hiebci wurde: '(1) = sehr schwach, etwa dem Liclite der Milcbstrasse 
vcrgleichbar, (2) = schwach, (3) = stark und (4) = sehr stark, entsprechend dcm Lichte des Vollmondes, 
angenommen. Ausserdem sollten, wenn mGglich, Leseproben mit Schriftscalen vorgenommen werden, welch' 
letztere der Expedition auch zur Verftigung standen. 

Wenn nun weder die eine noch die andere Methode in unseren Beobachtungen atricte durchgefilhrt 
erscheint, so liegt die Ursache in dem bercits Il:iugangs hervorgchobeuen Umstande des rapiden Wechsels, 
sowohl der Erschcioungen, als auch der Intensitiit derselben. Dieselben treten, wie gesagt, meist plBtzlich 
auf, sie ersoheinen und verschwinden, bevor man sich derselben noch recht bewusst wird. Und gerade die 
s e l~ r  starken, intensiven Erscheinungen kenmeichnet, wie allbekannt, dieses oft blitzartige Auftreten. Belidlt 
man dann auch den Eindruck einer grossen Lichtstarke der Erscheinung, so wird es docli in den scltensten 
Flillen mijglich sein, nach einer schematischen Abstufung einen hestitnmten Grad der Intensitlit nachtriiglicl~ 
anzugeben, (la sich io erster Linie die Form und Ijichtung den1 GedBchtuisse einprligen werden und man, wenn 
auch nus mit kurzen Worten, leichter im Stande sein wird, den Gesammteindruclr: zu beschreiben, als das 
Gesehene zu classifficiren. 



Es ist zweifellos, dass Leseproben sehr gut vorgenoilinlen werden kiinuten, da mehr als einmal die 
Eintragungen vo~i  den Deobachtern beim Scheine des Polarlichtes gemacht wurden und oft selbst kleine 
Gegenstande weithin erkenllbar waren; doch mlisstell behufs Gewillnung der Daten von Lichtstgrken eigeiie 
I3cobachter zur Verfligung stehen, wenn nicht andere, vielleicht weit wichtigere Beobachtungen vernachliissigt 
werden sollen. Bei diesem Verfahren wlirde jedoch die Vergleichbarkeit immerhin fraglich bleiben, nacl~dein 
die liiclltigkeit der scl~ernatiscl~eii Eintragniigen nocll durch cinen weiteren wiohtigen Umstand gefahrdet wird. 

Selten tratcn nLinlich Erscheinungen auf, die in ilirer ganzen r%lumlichen Ausdehnuung ein gleichmgssig 
intensives Licht zeigten; zumeist war cine oder die andere I'artie ausserst inteiisiv, oder besser gesagt lichtstarlr, 
ohne dass desshalb die Umgebung cles Beobachters besonders erleuclltet erschien, walirend im Gegensatzc weit 
ausgebreitete schwache Erscheinungen Alles in der Runde gut erhellten. Dann war in unserem von Bergen ein- 
geschlossenemThale, dieEntfernung der Erseheinung vom Orte desBeobachters, Sir die Beurtlieilung der Intensitat 
von grossem Einflusse. Wenil eine noch so glanzvolle Ersclieinuiig weit unten am llorizont auftrat, blicben die 
umgebenden Hiigel dennoch in Dnnkel geliiillt, wahreiid Erscheinungen, die sich iiber unserem Staudpunlrte 
befanden, in Folge der beleucllteten Umgebung, gewiss jedesmal starker beurtheilt worden sind. 

Leicllter ist es, die schwachen, mehr diffusen Erscheiiiungcn nach einer Scala abzusehabzen, und die 
Leseproben wiirden bei clem ohnehin mehr constanten Charalrtcr soleher l'llanomenc gewiss gute Resultate geben, 
cla nicht ge1eug.net werderi kann, dass diese, im Verhiiltniss zu starken Erscheinungen, nacl~ dem blossen 
subjectiveii Eindrucke mcist xu gering geschtitzt werden. Hat der Beobachter einer effeetvollen Ersclleinung 
beigewohnt, so erscheinen demselben alle, wenn aucll stsrken, aber nicllt glanzvollen Ersclicin~u~gen neben 
der elasteren als schwneh, wie denii tiberhaupt der G l a n z  des Polarlichtes, nebst der Farbentwicklung, wohl am 
meisten bei der Beurtheilung der Intensitiit mitsprechen. 

Der erstere kann den Glanz des Vollmondlicl~tes bei weitem iibertreffen, wie z. B. beiin Polarlicht 
Nr. 11 1 um 8" 3" p. m. oder Polarlicht Nr. 9, wo das Vollmoiidlicht iieben dem l'olarlicl~tc, ~hnlicli  einer Gas- 
flammc in elelrtrischer Beleuchtung, gelblieh erschien. Es lramen FBlle vor, wo Strahlen an der Mondseheibe 
voriiberzogen unci vor derselben erlrennbar waren; schwaclle Polarlicl~tdunstwiillrchen erscllienen im Mondliclltc 
silberllell und waren von den beleucl~teten Cirri absolut nicht zu untersclieiden, wlhrend anderseits sich 
Strahlen, die in der Dtimmeruiig gesichtet wurden, von den Wollrcii de~itlieli abhobcn. 

In1 grossen Ganzen erscheillt es jedenfalls wichtiger, die QuantitLt der Lichteindriic.lrc vorzumerkeii, als 
den unaufhEirlichen Scliwaiikungen der Lichtintensit%t nachzrrjagen, die zuden~ von der Wolkcn- und Scl~nee- 
bedcclrung, von Sternen uiid Mondlicht alterirt ist. Ein liegistriren des eineh wie des andern wird erst dann 
moglicli sein, wenn ~llail iiber polarlichteinpfindliche Reagentien verfiigt. 

Farbung der Polarlichterschoinungen. 

Die Fiirbung der Polarlichterscheinungcn wurde von uns, so gut cs die Entwielrlung der letzteren 
zuliess, ermittelt und notirt. Oft war es jcdoch bei dcr raschen Lichtbe\veguug nicht mtiglicli, sich iiber die 
Reihenfolge oder Nnaneirung der Farbe11 Rechenschaft zu gebeu ilnd Inan in~lsste sic11 begniigen, einfacli 
durch die Notiz ,,f%rbigu oder ,,Regeiibogenfarbei1" das Auftreten derselben anzumerlren. 

Die Grundfarbe des Liehtes selbst, erscheint sellr selten notirt, da sie wolll nie crlieblich von dem 
belrannten weisslich-gelben Tone abstach. Am zatreffendsten diirfte der Vergleicli desselbcn mit Pliosplior- 
dampf sein, da  besondcrs das Ve~~rauchcn dcr I<rone, die meiste ;ilinlichlreit illit deli1 davonzielicnden Rauelie 
eines in der  Dunkelheit angeriebenen Pl~osphorhijlzchcns aufweist. 

Bei allen Formen des Polarlichtes seigtcn sic11 ausserdem sehr liliufig die Farben rot11 oder griin, ulld 
zwar zumeist eratere unten. Dazwischen lrarnen such Violett nnd Orange hie und da zum Vorsclieinc, oder 
es ndlm aueh die Gesa~nmterscheinui~g eiilen riithliehcn oder grtinlicl~en Ton an. 

Wir hatten ijfters Gelegenlicit, die Entstehung der Farben ganz genau zu verfolgen, so z. 13. beill1 
Polarliclit Nr. 33 urn 8" 16"' p. In. oder Polarliclit Nr. 05 UIII 11'' 3'" p. m. 
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Erschienen Strahlen eines Bandes oder einer Krone gefarbt, so machte das Polarlicht auch stets den 
Eindruck sehr grosser Nahe. 

Die Intensitat der Farben war eine variirende und nicht in unbedingtem Zusammenhange mit der Inten- 
sitat des Lichtes, wie dies zahlreiche Notizcn in unsereri Reobachtnngen dal.tllun. ES kam z. B. 
bei ganz schwachen Bandern vor, dass ein Theil derselben durch eine vortiberziehende Wolkenschichte 
gedeckt, pliitzlich hellfarbig aufleuchtete, ohne dass der freie Theil seine Lichtstarke Inderte; dasselbe fand 
auch bei Strahlentheilen statt. Bei Bandern, die Strahlentextur erhielten und Lichtbewegung zeigten, kam es 
vor, dass man einzelne tiefer l~erabhiipfende Strahlen formlich in die voln Mondc gut beleucllteten Nebeldunst- 
schichten eintauchen und liellroth aufleuchten sah, so dass abwecl~selnd einige Straltlenenden im Bandc 
Farbung annahmen, wahrend der Rest sein gewohnliches Aussehen behielt. Einschlagige Anmerltungen findet 
man mehrfach bei den einzelnen Beobachtungen. 

Zugrichtung und Lichtbewegung. 

Die Bewegungen der Erscheinungen als Ganzes Bind nach den Hauptliimmelsrichtungen notirt. Erscheinen 
dieselben auch nicht in jedem Falle specie11 angcftihrt, so geht doch aus dem Zusammenhange des Auftrittsortes 
einer Erscheinung rnit jenem ihrer weiteren Entwiclilung, die Zugrichtung deutlich hervor. Allerdings ist es 
lliebei behufs leichterer Auffassung niithig, dass sic11 der Lescr stets die Stellung des Beobachters, der mit 
dem Gesichte der Erscheinung zugewendet war, vergegenwartige. 

In manchen Fallen blieb es indess recht scliwierig, cine bestirilmte Zugrichtung anzugeben. Im All- 
gemeinen war dieselbe wohl eine dem magnetischen Meridian parallele, doch traten Erscheinungen auf, die 
aus allen Himmelsrichtungen heraufzogen, um im Zenith zu verschwinden, odes umgekelirt, sie zogen aus dem 
Zenithe fort, ohne dass man dieselbe dahinzielien gesehcn hatte. Unter Anderen wurden auch einige eclatante 
Fl l le  beobachtet, wo die Zugrichtung des Polarlichtes und jene des Wolkenzuges iibereinstimmten, andere 
wieder, die demselben entgegengesetzt waren. 

Ein volll~ommen ausgesprochener Zug iiher das ganze Firmament, von einer Seite znr anderen, konnte 
iibrigens selten beobachtet werden und dann rneist nur an Erscl~einungen, die langs dem Horizonte zogen. Die 
hauptsacl~lichste Bewegung bestand in eineru Heben und Senken zum und vom Zenith, welche Bewegung 
besonders bei den B a n d e r  n und S t r a h l e n  allerdings rneist sehr rase11 vor sich ging. Dieselbe erfolgte 
sowohl aus, als nach den verschiedensten I-Iimmelsrichtungen. 

Fiir die Bewegung des Lichtes innerhalb der Erscheinungen gilt clas Namliche. Sie wurde nacli den 
vier Cardinalrichtungen des Compasses notirt, wobei der Beobachter mit dem Gesichte der Ersclieinnug 
zugekehrt gedacht wird. 

Uns war es in den seltenstenli'allen moglich eine ausgesprochene Lichtbewegung zu constatiren, da dieselbe 
entweder eine undulatorische war, oder abwcchselnd nach der einen und sodann entgegengesetzten Richtung 
stattfand. Zeigten sich z. B. in einem 13ancle Stralileri (besonders die von uns als Stabchen bezeichneten), die 
Lichtbewegung erhielten, so machte dies auf den Beschauer ungefalir den Eindruck eines im Dunlieln stehenden 
Gitters, iiber welches man in rascher Folge Blitze eines Projectors gleiten liisst. Standen zwei oder 
mehrere solcher Bander oder Vorhange Ilintereinander, so sah man zwischen den Faden des einen hindurch 
die Lichtbewegung im dahinterstehenden wohl ganz genau, konnte sich aber, bei der kurzen Dauor der 
Erscheinung und in Folge der sich lireuzenden Richtungen, selten Rechenschaft iiber die wirkliche Richtung der 
stattgehabteu Bewegung gehen. Dasselbe war der Fall bei jenen Kronen, in welchen sic11 zwei odes mehr 
kranzartige Stralilenreihen deckten und um das gemeinschaftliche Centrum in entgegengesetzten Riahtungen 
drehten. 

Bei Bandern beobachteten wir iiberdies hie uncl da  noch eine andere Art von Lichtbewegung, nlmlich 
eine um die mittlere Langsachse des Bandes spiralfijrmig laufende, wodurch das Band das Ansehen einer sich 
drehenden Schraube von grosser Steigung annahm. Legte sich ein Band in Falten oder Winduugen, so konnte 
man aucl~ in der zweiten und dritten inneren Windung die gleichgericlitete 1,ichtbewegung beobachten. 





langere Zeit in einer Position, so wurden kurz nocli die Sterne oder die Sternenbilder notirt, welche von der 
Erscheinung bedeckt waren. 

Bei der Bearbeitung wurdcn alle jene Positionen, welchen eine Messung mit einem Apparate, Sternhiillen, 
eine Peilung uber die Boussole oder das Orientirungskreuz zu Grunde lag, in Graden gegeben, und zw&r, 
um dem Leser die Orientirung in Bezug auf den Meridian zu erleichtern, nach zwei Seiten gezLhlt, namlicli 
von Siid uber West bis Nord positiv und Siid iiber Ost bis Nord negativ. In jenen Fallen, tvo gleiclizeitig die 
Hohe gemessen wurde, ist selbe direct angefugt, z. B. ,,kurzes Band in S + 64", 1b= 12"". 

Die riiagnetischen Richtungen wurden, unter Annal~me einer Declination von rund -30°, in wahre ver- 
wandelt. Die geschatzten Kichtungen sind in wahren Compassstriclien gegeben. Hiebei ware noch z11 bemerlren, 
class, bei der Schwierigkeit clie I-Iolie einer in der Nahe ties Zeniths liegenden Erscheinung zu ermitteln, tliese 
rneist kurz mit dem Ausdr~lck ,,iiber Zenith" oder ,,im Zenith" angegeben werden musste, ferner dass, nach- 
dem clie gewiihnliclie Richtung der Hogen und B9nder eine uber den Zenith, ungefahr senkrecht auf den 
magnetischen Meridian laufende war, ofters nus notirt wurde: ,,Band (Bogen) NE-SMT oder S - 120" nacll 
S + 60" ", wobei es als selbstve~.stiindlich angenommen wird, dass der Scheitel in1 Zenith lag. 

Ebenso ltommen Falle vor, in welchen bei gewissen, haufig wiederkehrcnden Formen bloss der Horizonl 
angegeben ist, uber welchem die Ersclieinung auftrat, da es nicht immer miiglich war, die Zeit zu einer niilieren 
Bestimmung zu e~librigen. 

Bus letzterem Grunde sind auch die Amplituden der Bander nicht gemessen wortlen, da  die erziellen 
liesultate 1iFclist illusorisclie gewesen waren, nachdem sic11 die Bander in ihrer Langenausdelinung zu rase11 
verandern und anderseits auch an den Enden belten scliarf abgegrenzt sind. Es gcltcn il:~her dort, wo nm' 
cine Richtung und I-Iohe angegeben ist, dieselben fur die Mitte, reap. den Scheitel cler Erscheinung. 

L)er C o n c e n t r a t i o n  s p u n k  t d e r  S t r a h l e n  wurde in jenen FLllen, in welchen derselbe im Journale 
durch EIohe und Azimuth angcgeben ist, entweder direct mittelst des Theodoliten odcr aber indirect durcli 
Sternpositionen ermittelt. 

Wenn dies nicht bei allen Kronen oder nach einem Punkte convergirendcn Strahlencrscheinungen miiglicli 
war, so liegt der Grund eben aucll in der oft erwahnten, grossen Veranderliehkeit der Ersclleinungen und 
ferner darin, dass bei den effectvollsten Kronen einerseits die Gegend um den Zenith, auf 10-30" mit Dunst, 
Strahlen, Bandern etc. derart bedeckt war, dass keine Sterne gesehen werden lronnteu, und anderseits, bci der 
grossen Ausbreitung der Lichtmassen im Centrum, kein b e  s t  imm t e r  Ort cler Convergenz zu ermitteln war. 

Polarlichter im Zusamrnenhange mit den magaetischen Storungen. 

Dieses Capitel wird beim magnetischen Theile des Beobachtungsmaterials der Station eingehcnder 
besprocl~en. Nichtsdestoweniger glaubte man einen gewissen ~ b e r b l i c k  iiber die Storungen auch in diesem Theile 
der Publicationen geben zu mtisscn und man findet daher am Schlusse jedes einzelnen Polarlichtes eirien Auszug 
aus den magnetischen Journalen. Derselbe ist den Beobachtungen an den Wild'schen Variationsappamtcn 
entnomnien und zwar dergestalt, dass fur jedes Element immer die niedrigste und hijcllste der wahrend der 
Uauer der Erscheinungcn gemacl~ten Lesungen ausgezogen wurde. 

I l a  lriemit nur der Zweck verfolgt wird, dem Leser einen relativen Vergleich der stattgcliabten Elonga- 
tionen zu erleiclitern, sind die Lesungen absichtlich in Scalentheilen belassen worden, wodurcli dic Schwan- 
kungen der Nadeln besser und leichter veranschaulicht werden konnen. Um jedoch auch eine approxi~native 
Beurtheilung der Abweichungen in absolute~n Masse zu ermoglichen, folgen die aus den Stundenlesungen 
gewonnenen Jahresmittel der einzelnen Elemente, sowie die Angabe des mittlcren Scalentheiles, welchem die- 
selben entsprechen. 

Declination . . . . . . . (0) = -2g053 ! 7 .  . . .401-0 Scalcntheil 
I-Iorizontal-Intensitat ( H l )  = 0.09745C". . . . .389.0 Y 

Vertical-Intensit . . ( VI)  = 0.50294"g" . ., . .382.0 ,, 



Der Werth cines Scdentlieiles betrug rund bei der Declination = l', bci I3I= 0-00002cs5 unci bei 
VI = 0.0001"-*". 

Eiiizcliic Lesuiigen fndet man aucli im Tcxte der Beobaclitungen angcnlerkt. Diesclben sind, ebciiso 
wie zahlreiche Bemcrlruiigeii iiber den Zusammenliaiig (ler Polarlicl~tcrscl~eii~~~i~geii Init dcn rnagiietischcli 
Elelricnten daselbst belassen wor(1~11, (la sie eiii beredtcs Zcugniss fiir dic nus der 1'r:~xis resultireiide h e r -  
zeugung der Beobacliter, iibcr den iniiigen Zusainmenhaug beider N:~turerscl~einungei abgcbcn. 

Die im Textc cingcf'iigten Zeiclinungeii sind nac l~  dcn Originalslrizzco dcr cinzelnen Bcobacliter 
nngefertigt worden. Sie bezweclcen das lcichtere Verstanclniss der gemacllteii Bcschreibni~gen, ~velclie selbst 
bci der giissteii Ausfiil~rlichlreit das Gcschcne oft nicllt ~iiscliaulicli genng wiederzugcben vermiichteii. 

Dieselben sind mit lreincn niiliercn Erlauternngen in I3ezug :~uf dic angeiiommci~eProjectioii ~~crselien, da es 
jedem Jlcser leicltt sein wird, sic11 in dieselbe hineinzntindcn, wcnn cr sich, ebenso wic bei der 13eschreibung, 
mit dcm Gesichte der Hanptcrsclieinuiig zugelrelirt denlrt. N:btiirlicll sind, wie schoii crwSlint, iiicllt sZmmtlichc 
Details der Zeichnung vollkoinn~en genau zn nehincii, d : ~  ja bloss die charalrteristiscl~cn Moiriente dcr 
Erschcinungen versiiinliclrt wurden. 

Die Zeiclinung ~ i n d  naturgetreue bildliclie Darstellung der Polarlichtersclici~~~~ngeii ist iibrigens eiiics dcr 
scliwicrigsten Problcme, so zalllreich ancll solclie Abbildungeii :bnzutreffen sind. Rei aller priicisirbareii und 
gennn definirbarcn Form, haben die Erscheinungen dennoch so etwas Zartcs, Fcines, 1,eichtes nnd 1Megsames an 
sic11 (nnd gcrade (lie schiinstcn Gebildc ersclieinen am dmilrlcn Nachtliimmel nnr wic liiiigehaucht), (lass 
,jcde Darstellung dagegen plump u~id  steif sussellen muss, da der Arisdruclr des PrMcisirten und doc11 stets 
Rcwegliclicn schwer zu vcl.einigen ist. Die sclliinsten und besteii 1x11s bckannten Nachbilclungen sind jene iin 
Atlas de pliysiyue der franzijsischen Commission dn Nord :bus den Jaliren 1838, 1839 und 1840. Diese und 
jene in der zugeliiirigen Publication der Polnrliclitbeobacl~tungen (Anrores boreales; par MM. Lottin, Rravais, 
Lilliehiiiik et Siljestriim) gebeii a~lcli alle von [ins gesehcnen Erscliein~ul~gen nlit auffallender Glcichlleit wieder. 

Nachdem dieses Werlr scliwer zu beschaffen und Irostspielig ist, sic11 abcr gewisse cliaralcteristiscl~c 
Polarlichttypen in unseren Beobachtungeii stets wieder vorfinden, dabei mcist nicht nalier bescliriebeu sonclerii 
nnr genannt sind, wurden diesclben am Schlusse dieser Publication in 11 Tafcln zusammengestellt. Leider ent- 
beliren manclie derselbeii der natlirliclicn Weiclillcit der Forinen, welclie sich bloss tlurcli eine besonders sorg- 
faltige und lriinstlerische Ausfiihrung wiedergeben liesse; doc11 \verden sie ininierhin gentigen, unrichtige 
Vorstellungen hintanzuhalten. 

Als charakteristische Polarlichttypeu (Gr~xndformcn ~ u ~ d  dereii wicderlrehreiide Coinbinationen) wurden 
aufgef:~sst : 
Tafel 11, Figur 1. Bogen aus gleichmassig vertheiltem Liclite. 

,, 2. l30ge11 mit scnlrrecht nuf dem Horizont stellender Strahleiltextur. 

,, 3. Bogen mit iiormaler, dalicr divergirender, Stralilenanordnung. 

,, 4. Bogen mit parallel zn scincr Begreiizung verlauf'endcn, baiid~rtigen Streifen, dic durch 
dualrle und lialbdi~nkle Intervalle von einandcr getrcnnt sind. 

Tafel 111, Figur 1. Hand mit senkrecl~tcr Strahlenanordnung, desscil Windnngen auf den Rescl~auer den Ein- 
druck tlcs Niihcr- und Fernerstelie~ls machen. 

,, 2. Hand mit parallclen Langsstreifen; gcwundea. 
,, 3. Doppelband mit Strahleiltextur. 

,, 4. Rand init knrzen, brciten Stralilcn (Stabchen), die dell Einclruclr hervorbringen, als liigcii 
sie in einer nnd derselben Verticalebene. 

Taf'el IV, Fignr 1. Draperie (Vorhang) init Dunstbogen. 

91 2. Band uni die LMugsachse gewuiiden, lnit urn dieselbe rotircnder Lichtbeweguiig. 



Tufel V, Figur 1. ,, Dlite '< 
,, 2. ,,Cylinderu 
,, 3. ,,FacherLc 

Tnfel VT, Figur 1. ,,Fadenwurf ': 

i 
Cornbinationen von Strahlen unil Fiidcn. 

,, 2. ,,Fadenman telu 
Tafel VII, Figur 1. ,,StrahlenreiheU 

2. ,,SchleierLc 1 
'I1;lfelVIII, Figur 1. Gewundene (spiralfijrmige) I<ronc mit Strahlen und Randern. 

,, 2. ,,Kronenalinliclie" Erscheinnng. 
Tafel IX, Gewiihnliche Entwicblung einer halben Krone: 

Figur 3 .  Erster Strahlenwurf bcim Anlangen der l'olarlichtmassen in der Niilie des Zenitbes, nach 
(ler Richtung des Aufstieges. 

,, 2. Dreliung des Strahlenwurfes, wobei der Eindrnclr hervorgebraclit wird, als ziehe sich (lie 
1,ronc zusammen. 

,, 3. %nsammenl)alien tler Strnhlen zu lcuchtenden Dunstwolken; ill der Mitte Trcnnnng in iler 
Riclitung des magnetischen Parallels durch einen ticfschwarzen Zwischenranrn. 

,, 4. Die lirone llat sich urn 180" gedrelit und entsendet den Strahlenwurf nach der Richtung, 
in welcher die Polarlicl~tmassen gemeiniglich ihren Zug iiber das Firmament fortsetzen. 

l'afel X, Figur 1. ,,Strahle~ikronel~. 
,, 2. ,,FlammenkroneL'. 

Tafel XI. ,BanderlrroneLc. 
Tafel XII, Figur 1. ~ ~ a r l i c l i t d u n s t ,  ,,belencl~tete Wolkenriinder" und ,,difft~ses LiclitLc. 

,, 2. ,,Garbeu nncl ,,Federu. 

Nncli (liesen eilileitenden Worten, die gleichzeitig cine kurze Skizze cler an Ort untl Stelle vollful~rtcn 
Arbeiten bilden, folgt nun das Polarlicht.journa1, ~ ~ o r a u f  wir zur Besprecl~ung dcr sic11 ;bus diesem crgebenden 
llesultate Iibergehen wollen. Neben der Nnmmer cles I'ola~~lichtes findet man stets den registrircnclc~~ Beob- 
acllter, in nacl~folgender Weise bezeiohnet, angemerkt: 

v, W o h l g e m n t h  . . . . . .  - Bt 
v. B a s s o  . . . . . . . . . . .  13, 

. . . . . . . . . .  v. 13hbrik n:i 

S o b i e c e k y  . . . . . . . . . .  13, 
. . . . . . . . . . .  G ~ a t x l  H, 

llr. b ' i sc l~cr  . . . .  . . .  . H , ;  



NP. 1 (El, B2, B5) 
voiri 5. Septeiilber 1882. D:~uer voll 1011 lblll 1). In. bis 1111 1111 1). 111. 

Polarliclitdunst, zeitweise Strahlen. Erster Strahl von Ost uiid West zum Zenith; mel~rere in NW gegen 
den Zenith gerichtet. Beilaufig in1 Zenith eine scliwache, kronenfirmig~ Dunstansammlung (I). Geringe 
Be\\,egung der verscliwommenen, lichtcren Stellen gef;en Stid. Concentrirung der Strahlen gegen den Zenith. 
Gelbliclie l'arbung. Die Beunruhigung der Declinz~tionsnadel begann um 6" 44'" p. m. und danertc bis 
11'' 44"' p. m.; die Oscillationen betrugen 144 Theilstriche. 

Nr. 2 (B,, B,) 
vom 7. Septc31nl)cr 1882. D:n~cr 1111 21111 1). 111. bis 1 1 1 1  3(ill' 1). 111. 

Lichtfleclte, PoIarlicl~tdunst ohne Strahlenbildung; urn 11" 21"' eine nahezu ringfirrmige Liclitstelle in 
der Griisse eirles Mondhofes, dann Flcclre ail1 Firmamente uill den Zenith, vertlieilt (1). lEic11tung des Zuges: 
lieine ausgesprocllene Tendenz, Lichtbewegung: iirtliclle Ver&nderung, olliie irgend welclie bestimmte ltichtoi~g. 
FLrbung gelblichwciss. 

Magl~etiscl~e Variationsapparate : 1) = 18  Skalentheile ; I11 = 80 Skalentheilc; ITI = 13 Slralcntlieile. 

NP. 3 (HI,  Rz, B,) 
vom 10. anf dell 11. Scptembcr 1882. Dauer von 1011 31111 1). 111. bis la 16111 :I. In. 

lo1' 31" p. m. Es begann mit baudfiirmigcn Dunststreifen, welclie zeitweise Lichtstellcn griisserer Intc~isitilt, 
Stralilen u ~ l d  alich stralllenfiirinige Zusamn~ensetzung dcr Riinder zeigten. 

10 41 zeigte sic11 das Band in1 Rogen von S---127" 42', lr,= 11" 7' iiber S-118" 3 0 ,  l z=  33" 20', S-62" 34', 
1 ~ ~ 6 5 "  50') S+3G0 51', 1r,=56" 14' bis S+55", 1 ~ = 1 5 " ;  dic Mitte stand in 5-33", 1t=6G0. 

Die Enden rnl~teu dal~cr  NE und WSW am Horizont ;%US; die Breite variirte zwischen 5-10", 
~nanchmal bis zu 15". 

10 46 Sterrie bis zur 5. Grosse durchscl~einend, Milchstrassc tiberl~anpt nicht sicl~tbar. 
I3ogen stel~t  init scinem obcrel~ Rande: Iron S-136" 10') 1~ = 18, 8-23" 15', 1~ = 81" 30', 

bis S+63", h = 20". 
11 3 Entstelit ein Band 15" unter dein friiheren Bogen, naclidem dieser sic11 nlit den1 Sclicitelpunkte nach 

S-33" gezogen hat. 
11 4 bilclet sich ein drittes Band mit den Fusspunl~ten S-110' uiid 8-1-66". Diese heiden si i~d Iichtscl~wLcher 

als das erste, der Form nacll Lhnlich. 
11 8 Ilas zweite Band njmmt an Intensitat z11, es steht mit seinenl Scheitel auf IA = 45". 
11 11 ordnen sicli Stralilen im Osten zn Bandern. 
11 12 Zweites Band vcrlirscht gegen SHd herabsteigend; i n  West begiunt, tlieilweise von Wollren gedeclrt, ein 

sehr lichtstarkes Bantl. Es macllt diese Stelle den Eindrnck als ob da die Mondsicl~el sic11 hinter einer 
duilstfirrmigen Wolke, die wenig scliarfe ItSncler hat, befidnde. Ein Band von S+15", 1 ~ 1  28" ilber 
8-66' 50', 1~ = 44" 30' nacli S-143" 30', 16 = 15" und (scl~wiicher) dsrtiber hinans; eili zweites Band 
hiil~er liegend, vou S-100°, lz. = 67" iiber S-27", 16 = 77" 30' nach S -I- 80" am Horizont. 

11 14 Die zwei Bander werden scl~wlcher;  sind nur Dunststreifen; am liolitstlrlisten blieb das zweitc B:md 
an seinem Westfussc. 

11 17 Ein drittea Band von S+63", 7h= 24" Uber S-14", h= 46" nsch S-91" 25' (2); zicnllich parallel zur 
~Iilchstrasse. 



llh 22'" Ein Rand von S + s 0 ,  IL= 37" iiber 8-86", 1b = 28" nach 8-130°, 11 = G o ,  welclles sich 
11 27 gegen Siiden senkt und 
11 29 stets licl~tschwacl~cr untl diffuser werdcnd endlicll crblasst. 
11 34  Drei Strahlenfragmente, die gegen den Zenith convergiren und Theile cines Bzlndcs sind,. welches sic11 

allmahlich von Ost heriiber bildct und echliesslich aus cliffusen Stral~len zusammeusetzt, die alle gegen 
den Zenith convergiren. 

11 42 Licl~tstarker Dunst (1-2) in Siid, h=40°,  iler iiber 5-50", 46" nach S-SO0, I ~ = 2 8 "  wanilert. 
11 44 Die einzelnen Du~~ststel le~i  ordnen sic11 stral~leuformig; sie wandern iiber Siid nacl~ West, und in 

S t 4S0, h = 14" entwickelt sich urn 
11 48 eine besonders lichte Erscheinung (2), die westlich gegen S+55", 1b= 15" zieht. 
11 49 Ein bandfirmiger Ilunststreifen l~ebt  sich in1 Siiden zum Zenith; uin 
11 5 2  ist er besonders intcnsiv in West, (2-3). Er erstreckt sich von S t 5 0 ° ,  1, = 53" bis S i- 88 ", IL = 37" 

zum Westhorizont ; 
11 57 verloschend. 
0 9 a. m. Stralllen in NE. 
0 17 Ein Band, das von S-140°, IL = 5" nach Nord, I~=71" reicht und sic11 dann iibcr S+95', Jb = 39" 

fortsetzt. 
0 22 Starkes Liclitband in S+45", h =30° in Streifen. Lichtst~.:illlen in S - 130" ain I-Iorizont. 
0 27 Rand in West gegen Ost gerichtet; gcht tiber den Zenith. 
0 30 Heller Strahl gegen den Zenith gerichtet, entstel~t in West in cler Ilichtung lnit der Sonne wnndcrnd; 

lauft von S+98",  1 ~ = 3 9 "  iiber S+147", I ~ = 4 7 "  und erlischt in S+lGOO, h z 64" ; 
0 35 sodann in S-170°, 1h=4O0 schcinbar wieder aufleuchtend, wandert er gegen S-120" :rm Horizont, 

wo er efischt. 
0 37 In West ist jeder Lichtdnnst verschwunden, dann 
0 42 ein Strahl in Ost, der 
0 43  nach Nord wandernd verblasst. 
0 45  Kurze Zeit ein Strahl in S-120". 
0 52  Strahl in S+70°, 1 ~ = 4 7 " ;  die Richtung :tiler Strahlen ist gcgen den magnetischen Zenith (Iticht~ulg 

der Inelinationsnadel). 
Ihre Hiihe iiber dern IIorizont ist zwischen 20 und-30". 

0 53 In S + l O O O ,  1z= 38" cin Strahl, der bald crblasst. 
0 56  Strahl in S-llSO, h = 10" ; 
0 58 erblassend. 
1 14  Strahl in West, der als Dunst erlischt. Ein Strahl, der S+6O0, 12=20° entsteht, wandert gegen die 

Sonne, erlischt bald. 
M~tgnetisclle Variationsapparate zwischen 10" p. m. und 6" a. m. : D = 404 6 - 366.3  

HI= 354-0-223.2 sodann 7" a. rn. 372.0; V l =  447.7-396.0. 

Nr. 4 (B,, B,, B,) 
vom 13. auf den 14. September 1882. Daucr von 8'1 30111 p. m. bis 211 1111 ;1. In. 

Sternhelle Blare Nacht, bewtilkt sich erst um 2I/,l1 a. m. 
8" 30"' p. m. l'olarlichtdunststreif'en in Siid; bandfiirrnig, ohne bestimmter Forrn auf- und abschwankend. 
8 32 Ein hellerer Streifen in S-135" ; vcrschwindet allmahlich. 
8 35 Zwei Streifen in S-133" zeitweise aneinanderhangend. 
8 38 Diese Strahlen leuchten mit zu- und abnehmender Intensitat, wiilire~~tl sich eirl Band von S-30" 

erhebenil, nach S-120" constituirt, das mit wecliselnder Lichtstarke in Dl~nststrcifen iibel-gcht und 
allmikhliell erblasst (die Milcltstrassc konnte erst gegen gl/," gesehen werdcn). 



Polarlichter. 17 

0'' 12" Begann der Glanzpunkt der vorhangfirmigen Polarlichtersclieinung (Fig. 1). Im Allgemeinen war 
schon dieTendenz vorherrschend, dass die aus S-135" hervorschiessendcn Strahlen mehr btischelfijrmig 
auftraten, an diesc sich weitere gegen Osten anschlossen und das daraus gebildete Rand stral~lenfdrmig 
aussali, oder doch die Structur stellenweise erkennen liess. In S-135", I/, 36" trat markirt ein 
Strahlenbliscliel hinter dern Vogelbergc hervor, an das sic11 andere in loser Fiigung zu einem Bande 
anschlossen. Die Neiguug der oberen Stralilenendcn blieb eiemlich constant 20" gegen den Horizont. 
Das Band setzte sich zuerst etwa in der Ausdehnung von 25" fort, so dass es von 8-135" bis S-110" 
reichte. 

Der ijstliche Rand senkte sich und bildete eine Einbiegung, dabei wurde der untere Tlieil markirter, 
die parallelen Stralllen gnderten und verbreiteten sioh am unteren Rande, die Gestalt eines Vorhanges 
annehmend (Band a) und FFiiden zeigend. Band a scliwanlrte auf- und abwLrts etwa fiinf Hijhengrade, 
hiebei langsam sich erhebend und gegen West vcrbreiternd; auf Bandbreite, 6 - 10" unterhalb von a, 
bildete sich ein zweites Band b, dann in NNW und endlich in West cines, welch' letzteres die 
Strahlenordnung am wenigsten dentlicli zeigte, aber grosse LichtstI1.1re (3) annahm und bis zu 60" 
iiber den Horizont l~inaufwalltc; die grosste Lichtstiirlre erreichte es U ~ I  9" 21'" in S-I-45". 

Der Concentrntionspunlrt befand sich in S-10" 30' und Ib=77" 30'; der Ausgangspunlrt des 
Bandes b in 8-1-177" und h=22".  

Fig. 1. 

X I 

i N W  N N W  N N N E  

9 23 Nachdem das vorhangfijrniige Band, in steter Licht- und seitlioher Bcwegung befindlich und allmKlilicli 
breiter werdend, in Contour und Lichtstarlie etwas abnahm, wurde es zum lichtschwachen Polarlicht- 
dunst. 

Azimuth, Hijlie, Ausbreitung, St]-uctur, Liclitstarlie und Lichtbewegung Bnderten sich fortwiihrend 
so vehement, dass sic11 weder ein pracises Bild des G a ~ ~ z e n  skizziren, noch genau beschreiben liess. 
Eine photographische Aufnalime ware ebenfalls nicht zureclit gelrommen. Es trat nun ein Interval1 von 
nahezu einer halben Stunde ein, wiihrend welchem sich nur Dunstfleelie zcigten, die an I-Ielliglreit die 
Milchstrasse nur selten iiberboten. 

10 7 Ein Strahl bildet sich iu S+94", der bald erblasst und 
10 9 dunstformig wird. Bald darauf entsteht in S-I-105" cine Grcippirung von Strahlen zu einem 

vorhangahnlicllen Bande, mit ziemlicli scliarfem unterem Ranile, doch licht- nnd formschwacher als die 
frliliere Erscheinung. Nachdem das Band etwa 20" der H6he uach gestiegen, erblasete es wieder. 

10 10 Ein schwacher Strahl, der in 8-23", h=26"  cntstehcnd, dein magnetisohen Zenitlle zustrebt, erlisclit, 
worauf langere Zeit Polarlichtdunst in S-41" verharrt. 

10 1 4  Entstand in S-123", 12 = 16" ein Band von geringer Intensitat, liie und da  strahlenfiirmig aufl~ellend; 
es breitete sich nacll Ost und West aus, in etwa 10" Hijhe Uber dcm Nordhorizont bleibend (Uiitere 
Begrenzung). 

10 16 nimmt ea eine strahlenfijr&e, jedoch uiclit vorhangartige Structur an, indem es sic11 schon von NW 
bis NE spannt und allrn8hlicl~ orblasst. 

6ulurroiohisoho Expodition auf Jau hlnyon. 3 



18 v. B d b r i k ,  

loh 17" zeigte sich darin die Lichtbewegung deutlich gegen Osteil gerichtet. Mit dem Erblassen dieses Bandes 
werden in Sud Dunstbogen sicl~tbar, die gegen den Zenitll aufsteigen. Von S-20°, h =  26" bis 
8-22", h=41° entwickelt sich aus diesem Dunste ein dlinncr Strahl, der um 

10 19 bis S-79", h=42"  41' reicht. 

10 22 wird ein Strahl in S +  121 ", h=33"  intensiver ; er breitet sic11 von West gegen Nord aus und bildet 
den Anfang zu einem Vorhange, der bald erloscht. 

10  25  steht ein Strahl von S-105", h = 23" bis auf den lIorizont reichend, rnit dem Obel-cnde gegen den 
magnetischen Zenith geneigt ; 

10 27 derselbe wandert uber Nord gegen West und wird hiebei dunstformiger und formloser. 

10 32 Dunststreifen in der Richtung rnit der Milchstrasse libereinstimmend, also von Ost gegen West, jedoch 
ziemlich geradlinig, und beim Tangiren der Milchstrasse scheinbar dunlrle Winkel erzeugend. 

11 2 Strahl in S+7I0 ,  kurz aufleuchtend. 
11 24 Strahl in S+71°. 
11 44 Strahlen von S-138", h= 20" gegen den Zenith. Der Concentrirungspunkt aller Strahlen scheint in 

8-44', h=78"  zu liegen. 
11 48 Band von S-I-60" gegen Ost, ziemlich dunstformig, ohne Strahlen; kanii als schwacl~er Bogen gelten; 

der Scheitelpunkt liegt S+ 170") h =40°. 
11 5 2  Ein diinner Strahl tiber den Zenith, von einer Seite des Horizontes zur anderen laufend. Geht von 

S-132", h = 2 0 °  Uber S-112", h=5g0,  8-62", 1t=7g0 gegen S+45", h=22". 

fl 
11 53  Concentrirung von mehreren Strahlen aus West, Slid und Ost, lichtscliwach; der Concentrirungspunkt 

scheint in S-41" 54/, Jz = 79" 29/ zu sein. Polarlichtdunst, von der Milchstrasse kaum zu unterscheiden ; 
immer schwacher werdend; hie und da  in West ein Stxahl oder Fleck, schwach aufleuchtend. Interval1 
von etwa 20m, wahrend melchem sich nur schwache Dunsterscheinungen zeigen. 

0 32 a. m. Leichte Strahlen werden, gegen den Zenith gerichtet, sichtbar. 

0 47 Polarlichtdunstbander heben sich im Sliden, wandern gegen den Zenith, passiren denselben und 
verblassen bald darauf gegen Norden fortschreitend. 

0 50 In Nord steigt ein Strahlenband aus einem Lichtbogen empor; es zeigte, bis zum Polarstern schwacher 
werdend, die strahlenformige Anordnung, jedoch nur der Lange nach. Diese Formation war auch beim 
Polarlichte Nr. 3 haufig und wic heute in S-143" und S+3S0 fast von derselben Stelle in 
Zwischenraumen ausgehend. In S-143" herrschen dieselben mehr zu Anfang des Polarlichtes vor, 
in S+38" nach dem Hauptlichteffecte der Erscheinung. 

Am meisten ~hnl ichkei t  rnit diesem Phanomen hat die Strahlenerscheipung eines Leuchtthurmes 
rnit rotirendem, schmalem Rewerber oder rnit Blinkfeuern, die durch einen vorliegenden terrestrischen 
Gegenstand, Bergrlicken, Horizont etc. so gedeckt sind, dass man die Lichtquelle nicht, 
wohl aber das aufwIrts strahlende Licht in sich andernder Intensitat erblicken kann. Fahrt man 
dicht unter Land langs eines Deckungsgegenstandes, z 13. neben einem Drehfeuer oder Blir~kfeuer 
vorliber, so hat man dann denselben Eindruck, den das Wandern der Strahlen des Polarlichtes am 
Hange des Vogelberges machte. 

0 56 Bogen von S+60°  nach 8-120" nahezu liber den Zenith; von geringer Intensitat (1-2). 

1 7 Von S+60° beginnt ein Strahlenbtindel, gegen den Zenith Ausgang nehmend; je mehr es steigt, 
desto mehr verliert es seine geradlinige Begrenzung und l6st sich zu Dunst rnit wechselnder 
Lichtintensitat auf. 

Manchmal dem Erloschen nahe, gewinnt es immer wieder einen Lichtzusclluss aus seinem, hinter 
dem Danielssen Krater (S+48") liegendem Fusse; im Momente grosster Lichtintensitat (2-3) gleicht 
es einer Fackel, die gegen den Zenith lodert (Fig. 2), nur dass d8s Zucken und Schwar~lcen weniger 
vehement vor sich geht. 



biese Erscheinung wlihrte etwa 5 Minuten in ansteigender und cbenso allmahlich abnehmender 
Intensitat mit zeitweiligem Erblassen, so dass sich die einzelnen Stadien schwer notiren lassen, 

Fig. 2. umsomehr, als das Beobachten iind durch andere Lichteffecte 
Gefesseltwerden die Aufmerksamkeit theilt. 

Um alle Erscheinungen nur registriren zu konnen, 
wtirden vier Beobachter erforderlich sein, denen je ein 
Quadrant zur Beobaclitung liberwiesen werden mtisste. 

1'l 2Gm Strahlen in S-176". 
1 32 Ein Band, welches von S+35" kommend, in Slid, l b  = 80" steht, 

von liier zum Zenith und von da tiber S-169") It =41° zum 
nordlichen I-Iorizont tibergeht. 

Mit dem Meteoroslrop, dessen Einstellung und Horizon- 
talstellung bei dem gefrorenen Schneeboden lange Zeit bean- 
sprucht, wurde die Hohe des Co~lcentrationspunktes mit 
78" 301, das Azimuth lnit S-12" 30' gemessen. 

Ein Band Ost-West tiber den SHdhorieont etwa auf h = 30". 
1 57 Ein Btrahl fuhr aus dem B:~nde gegert den Zenith und da'nn nach S+39", 11 = 78". 
2 1 erblasst der l'olarlichtdunst, die Morgendammerung in bedeutender Zanahme. 

Retreffs der Hohe, bezieliungsweise Entfernung ist anzuftihren, dass die vorhangartige 
Erscheinung ihren Lichtschein hinter dem Beerenberge ausbreitete; ebenso projicirten sich im Westen 
die Cir.-Wolken vor den Lichtstrahlen, so dass diese zeitweise den Anschein hatten, als ob sie von 
dem hinter den Wolken stellenden Mond ausgingcn. Cir. strat. unti Cirri waren in geringer Menge, 
aus S E  ziehend zu sehen. Das 1,icht im Vorliange war roth-gelblich und (lie helleren Partien tiberhaupt 
weisslich-gelb. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 5" p. m. und 6'1 a. rn. : 0 = 456 8-414 3 ;  HI= 
441 . 5  -- 234.4 (9" 37'"); VI= 419.3 (9" 44")-389 -0  (6" 11. m.). 

vorn 15. Scptc~nbor 1882. Daucr von 1" 2 3 m  a. in. bis 3"~' a. m. 

Anfang der Ersclieinung mit einem streifenftjrmigen Bande in S-131°, das liber den Zenith 
nach 84-49" reicht (1). 

lh 28m a. m. Aufhellen eines bogenformigen Scheines, der um 1'1 26'" von Nord nacli Stid entstanclen, etwa 25" 
Hohe hatte, um 1"2Sm aufhellte und tiber S--159") h=40° gegen 8-38", A=74" und S+40°,  1~=25" 
steht; der Bogcn senlrt sich. Ein Streifen von S-50") 1 ~ ~ 3 4 "  nach S+40°,  1~=25" siclitbar. 

1 29 Streifen biegt vom Zenith etwas gegen Stid ab. Der bogenformige Schein senkt sich gegen den 
SUdhorizont. 

1 39 Streifen zertheilt sich in parallele Strahlcn, es entstehen drei Bogen, die sic11 wieder nach Stid senken 
und an Lichtstarke (2) fortwlllrend abnelimen, so dass bis 

1 49 nur in S-I-47", h=30° ein anlialtender Schein bleibt. 
1 50 Aus der Stelle S +52", 18=113" nach Sltd, k=59" bis S-45", 1 ~ ~ 6 4 "  lauft 
1 51 ein sich rasch bildender Strahl langs dcm Horixont; in S-142") 1 ~ ~ 3 3 "  ein Strahl gegen den magne- 

tischea 'zenith gerichtet. 
1 56 Bogen von S+35", h=25" S-39") I6=65" nach 5-1 l o " ,  k=24" nach (tern Hauptlichteffecte der 

Erscheinung. 
2 1 Der Bogen steht von S + l 1 °  1') h=78" 28' nach S-8" 12', h=82" 2Ibis S-125" 401, 1&=38" 39'. 
2 4 Parallelband von SI-49" 46', 7~=40" 58' nach S-27" 30', 7 ~ ~ 5 5 "  53' und S-77" 36') 1 ~ ~ 4 6 "  33'. 

3* 



2" 7" parallelband gelangt an die Position (siehe lh 56"); Alle wandern gegen Norden, zugleich an Intensitat 
am Nordhoiizont abnehmend und verblassend. 

2 18  Streifenfiirmiges Band von S+165", h=15" iiber S-151°, 1&=43" nach S-93") 1 ~ ~ ~ 2 3 "  (Position I). 
2 23 Intensiver bogenformiger Streifen vom Horizont in S+43" lierauf; in S +  140") 1~=85" Scheitel, und 

S-150°, am Horizont, das Ende. 
2 25 passirt derselbe mit pracisirterem Unterrande genan in der Linie S +  178" 30') 1~=72" 17', S-150" 

33; h=47" 9') S-147" 45', h=42" 9'. - (Position 11). 
2 28 Das nachste Band verharrt in der Position I (siehe 2" 18") etwa 7 Minuten und senkt sich nordwest- 

lich, wo es erblasst. , 

2 43 Ein Streifenband passirt den Zenith, wird ciort intensives nnd verblasst gegen Norden sinliend. 
2 44-46" Ein zweites Band bildet sich auf 60" Hohe im Sliden, und ist um 2" 49" in der Position I, passirt 

urn 2 9 1 "  den Zenith und wird gegen Norden sinkend lichtschwach und unsichtbar. 
Der bei dieser Bewegungsrichtung nach yorne oder zuerst oben liegende Rand ist scharf 

markirt. 
2 51 kommt ein neues Band van Suden her in die Position I, nL11ert sich cler zweiten Position urn 2'1631"; es 

konnte in Folge der Morgendlmmerung von dunstformigen Cir.-Wolken, welche aus SE  zogen, nicht 
mehr unterschieden werden. 

3 3 steigt ein Rand von S-30" auf, das nach dem Passiren des Zenithes, trotz der Morgendammerung sich 
ziemlich intensiv von den Cir.-Wolken abgrenzt; es hat eine schmutziggelbe Farbe, wahrend das 
Lichtsegment der Morgendammerung eine durchsichtige, rtithlicli-gelbgltinc Farbung hat, wie es bei 
nordlichen Winden im Winter der Fall ist. 

3 7 ist dieses Band auf seinem Wege gegen S-150" auf 45" liber dem Nordl~orizont zu sehen; es hat 
ziemlich bestimmte Begrenzungen und scheint untes den Cir.-Wolken zu stehen. 

Die Richtung ist etwa: S-160°, h=28" bis S-175") 1 ~ 1 2 7  ". 
Die Cic-Wolken waren ziemlich compact und zogen gegen NW ohne sich abzuheben. 

3 8 Uni diese Zeit wird es  lichtschwach, steht in S-130°, etwa 40" iiber dem Ilorizont (ohne etwa ein 
dnnkles Segment zu verursachen) und verschwindet in Folge der zunehmenden Tageshelle. 

Das spatere Sichtbarwerden des Polarlichtes mag in Folge der anfanglichen Bcdecliung des 
Himmels verursacht worden sein; die Beunruhigung der Nadeln begann um 11" p. In. und massigte 
sich erst um 7" a. m. 

Magnetische Variationsapparate : D = 411.1-391.2; HI= 379.1-280.7; VI=411.3-400.0. 
Die einzelnen Aufschreibungen von 5 zu 5" zeigen Einlilang rnit den grossen Polarlichteffecten. 

Nr* (B,, B,) 
vom 18. auf den 19. September 1882. Dauer von 1011 Blrn  p. m. bis 211 1Gm a. 111. 

10h 31" Anfang der Erscheinung mit Polarlichtdunst, wolkiger Form; Strat. ziehen rascli mit dern friscbbn 
NW Winde. 

11 26 bildet sich ein intensives Band in 5-1-64", h= 14" (3); zieht sich von ~ S W  gegen den Zenith nacll 
NNW und liist sich in h = 70" in Dunst auf. 

11 41 Der Dunst kehrt von NW gegen S E  tiber den Zenith zuriick und ist 
11 45 im Zenith, um 
11 46 in S-42") h =  73" ; dort bildet er eine leichte Krone und verschwindet sodann. 
11 47 Einige Strahlen (1) aus S-40°, h = 74" gegen Ost; verschwinden bald. 
11 50 Ein Band von S-38") 1~ = 75" tiber Nord, h=41°  (2); wird durch Wolken gedecbt und verblasst mit 

Rucklassung von Dunstflecken in NE und Stid. Ein aus NE gegen den Zenith um 
11 56 aufsteigendes Band (1) wird um 11"7" durch Wolken bedeckt und ist zeitweise bis 



0" Om a. m. dnrch Wollrenlticken sichtbar. Um diese Zeit nimmt es ab und verblasst. Wolken: Strat@. 
0 6 Iiurzes Band in S+64", ILK 12" und 
0 9 Dunststreifen (2) von S-169" gegen den Zenith, welcher 
0 12 verschwindet. 
0 16  Ein Duiistband (I), nimmt bis (2-3) zu, in S+16G0, 1b= 18", welche Position nun die Bildungstelle 

der meisten Erscheinungen am niirdliclien liimmel blcibt. An dieses Band schliesst sich ein in S-20°, 
= 68" gebildetes Band (2) um 

0 21 an, welclies mit einem schnell entstehenden xweiten, von S+25", 1 ~ ~ 2 6 "  ilber S-20") 16 ~ 7 7 "  nach 
S-170") 1~=41"  gehendem Bande ein Kreuz bildet, dessen scheinbarer Iireuzungspui~kt sich i n  
S- 21 " 32l, IL = 79" 311 befinilct. Leichte, divergirende, vom Krenzungspnnkte nach SE -NW 
gerichtete Faden begleiten die Erscheinung, welche bei Lichtstarke 2-3 die eflcctvollste des ganzen 
Verlaufes war. 

0 22 Ein Strahl (1) in Sild. Hierauf Abnalrlne und Deckung durcli Wolken. 
0 24 Leichter Dunst an mehreren Stellen, unbestimmte Form. 
0 27 Bandartiger Dunstfleclr von 8-169" bis 8-1- 169" in 42" IIiihe parallel zum IIorizont; hinter den1 

Vogelberge verschwindend. 
0 29 Sehr schwache Strahlen von 8-42" gegen S+138" tiber dell Zenith; Dunst in S+1Gg0. 
0 32  Vier Strahlen radial von Slid, h ,  76" ausgelieiid (2). 
0 33 Allgemeines Erblassen. Bedeckung durcl~ Wolken. 
0 37 Ersclleint zwischen den Wolken eine Duustkroae; welclie sich urn 
O 38 in ein gegen S-112" gericlitetes Band aufliist, wiihrcild in Riitl, 1~=76--SOo bis 
0 40  Dunst (2) verbleibt. Um 
0 42 verschwindet die ganzc Erscheinung. 
0 51 Dunst in S+16g0 bei sich bedeckendem Aimmel, der erst urn 
1 5 aufheitert und ein Band S+60°, h = 16" sehen lasst. Urn 
1 6 vereinigt es sich mit einem anderen schwachen Bande aus 8-120" iiber den Zenith. 
1 1 1  Schwaches Band, durch MTollten sichtbar in S-80". Es bewegt sich von Ost iiber den Zenith nachwest. 
1 1 G  In S-120" ein Dunstfleck durcll Wolken. Dieselbcn (Strat. 8) ziehen rasch von NW nach SE, 

bedeclcen und untcrbrechen den grossten Tlleil der Erscheinungen, die nur zeitweise sichtbar werden, 
wenn der I-Iimmel bis zur PIIlftc klar wird und mit leichteren Strat.-Wolken bedeclrt ist. 

1 20 Dunst in S-158", sehr schwach. Sendet einen B1it.h gegen den Zenith. Ein zweiter um 
1 23 daneben auftrctencler Dunstfleclr, bewegt sich sammt crsterem von NE tiber Ost gegen SE  scheinbar 

llngs des Horizontes. Ein blitzartiger Strahl erscheint noch uin 
1 24 in S+64", h =  18") worauf Alles verschwindet bis auf einen Dnnstfieck in S-135", der von 
1 20-34" in der Starlre (1) anhalt und erst durcli S t r ~ t . ~  8 Bewblkung verdeckt wird. 
1 45-48" sehr scl~wacher Dunstfleck in Nord, vcrstlrkt sich bis (2-3). Um 
1 56 sich bis S-158" erstreckend. Wulst-Cum. declren das Firmament. 
2 7 Anfang eil~es schwachen Bandes in Nord sichtbar, wird um 
2 9 durch Wollren verdeckt und erscheint neuerdings um 
2 1 G  in Nord als schwttcher Dunst, von der am ostlichen lIorizont beginnendell Diiinnlerung kaum zu 

anterscheiden. 
Die Bewegung der Erscheinungen war im Allgemeinen eine von NW gegen SE gerichtete. 
Die Beunruhignng der Horizont.-Intensitiit bcgann urn 7" p. m. und dauerte bis 4'' a. m. 
Magnetische Variationsapparate : 1) = 447.0-399-5; lII= 388.0-262.1 ; VI= 388.0-373.1. 



Nr. 7 (Bz) 
vom 21. September 1882. 

711 46" p. m. Polarlichtdunststreifen von S-112" bis S+68" iiber den Zenith (1). Verschwand in Folge der 
Bewolkung nach 6 Minuten. Farbung: rothlichgelb. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 5h p. m. und 211 a. m. des 22.: D = 412.1-400-0; 
I?I= 405-5-363.8; VI= 389.2-381.1. 

Nr. 8 (B,, B,) 
vorn 23. auf den 24. September 1882. Dauer von 1011 3Gm p. m. bis 111 1 0 1  a. 111. 

loh 36" p. m. Nordlichtdunst in S-41". 
10 51 Einige Dunstflecke in S-30") West und Norcl (1). 
11 51 Ein Dunstband von S-97" gegen S+38", jedoch formlos und von Wolken durchsetzt. 
0 11 a. m. Rogen von S-150" 3517 h = 53" 3l uber 5-17' 55l) h = 78" 44l gegen S + 48'5 hinter den 

Bergen. 
0. 23 Bogen und Strahlen concentriren sich kronenartig in 8-16", A= 79"; Bogen wandcrt um 
0 24 bis gegen NW, dann jedoch gegen Ost zuriick. Die Lichtbewegung ist von West iiber SUd nach Ost; 

weisses Licht. 
0 28 Durch Wolken wird die Erscheinung verdeckt und nur in S+48", h = 13" ist cine Lichtstclle iiber den 

Bergen bemerkbar. 
0 39 Zwei Strahlen, einer von S-160" 3: 1~ - 39" 37' Uber S-161" 5317 h = 44" 50' und der andere von 

S-148" 4 0 ,  h = 45" 5' iiber S-146" 29', h = 40" 2217 beide liber den Zenith nach S+55" gerichtet. 
0 42 nur mehr Dunst (1) in S+125", h= 74". 
0 46 Wolkenbedcckung. 
0 59 InS+6O0 ein Dunstfleck 20" ubcr tlem ITorizont, inWest von Wolken umgeben, zeitweise verschwindenil. 
1 9 In Stid einige Dunstflecke; 
1 11 desgleichen in West und Ost; 
1 16 Alles verschwunden. Lichtstarke der Erscl~einungen im Ganzen : (1). 

Magnetische Variationsapparate zwischen 011 p. m. und 3" a. m.: 0 ~ 4 4 7 . 0 - 3 8 0 . 0 ;  I$I= 
393.5-130.0 ; TI= 407.0-391.0. 

Nr- 9 (B,7 B,, B,, '3,) 
vorn 24. :uif den 25. Soptcmber 1882. D:~uer von 811 1 m  p. m. biu 4"ln a. In. 

8" 1" p. m. ein Dunstband sichtbar, beilaufig Ost-West; ein Strahl in S+60°  gegen den Zenith (1). 
8 3 -Lichtschwache Streifen, die sich mit einer Neigung von 80" zum Horizont, gegen den Zenith gerichtet, 

in 20" Hiihe zwischen S+60°  und 8-30" bilden. 
8 10 Die Lichtbewegung erscheint von West fiber Slid nach Ost; die Milchstrasse ist kaum zu erkcnnen 

und der beinahe volle Mond beeintrachtigt den Lichteffect der Erscheinung. 
Diese Strahlen bilden ein schwach markirtes Band, dessen untere Siiume wic i~nmer lichtstiirlrer 

und abgeschnittener, wie die nach oben gerichteten strahlenfiirmigen Auslaufe sind. 
x-Pegasus (4. Grosse), der iiber dem Mond etwa 12" steht, wurdc vom lJolarlichtdunste 

gedeckt. 
8 1 2  Band erblasst. 
8 14  tl-itt an derselbcn Stelle ein strahlenfdrmiges Band hervor, etwa zwischen Ost und SW wogend, u. z. 

wandert der Bstliche Theil gegen den Siidhorizont Bber S-SCi0, 1&=19" und S-42") h=20°. 



Polarlichter. 23 

Sh Isrn Ein zweiter Besatz zu dem Bandc, beziehuilgsweise Strahleiiwurf, zeigt sicli unterhnlb des ersten. 
Bei einer Oscillation des ersten Bandes scheint sic11 ziemlich pliitzlich ein solches zweites Band 
abzustossen (Fig. 3). Es  ist pliitzlich da und wogt in den gleichen Sclilangenlinien mit dem erstcn, 
ollne dass man sich Rechenschaft zu geben weiss, wie es entstanden ist. Es sind Fragmente cines 
Strahlenwurfes (Faden von grtisserer Breite) bemerkbar. 

8 19 Fortscllreitende Bewegung der ganxen Erscheinung von West gegen Ost, niclit Liehtmanderung; liiebei 
senkt sich das Band bis auf 5 "  Abstand itberhalb des Mondes. Die Lichtcontonren erscheinen unbeein- 
flusst; das Licht scheint eher woissgrun der Mondsclieibe gegeniiber, die beim Vergleiclie gclblich, 
mit einer Nuance in's Rotli ersclieint. 

Fig. 3. Fig. 4. 

8 22 hebt sich das Band bis auf 10" liber den Mond. 
8 23 .5  senkt sic11 das Band und bildet eine Schleife uber dein Monde (Fig. 4). I-Iiebei breitet sich die 

Licliterscheinung bis 8-123" aus. Die Schleife wandert, wie vom Winde getriebcn, nacll Osten. 
8 26 Das Band ist lichtsehwlicher, abes am Westende bilden sich mehrere Stralilen; die Lichtbewegung 

ist gegen Ost gerichtet. 
8 28 Das Band theilt sich in Strahlen; ihr Coneentrirungspunkt ist: S-95") Ii=73". 
8 30 Wird ein an derselben Stelle eiitsteliendes Band doppelslumig; die Distanz der oberen Rander yon- 

einander ist 22", 
8 34 iles oberen nandes Hber den Horizont: 43". Lichtbewegung von West nach Ost. Vor den1 Westendc 

hebell sich Cum. strat. ab. Das Band liebt sicli in wallender Bewegung 
8 35 bis zum Zenith, wo es bei S--1895, h=80° eine Art Concentriroug bildet, die einer ~cliv\~achen I(roac 

gleichkommt. 
8 39 sind in1 Sliden drei Baudstreifen erkennbar. Oberes Band 1~=85", unteres 1~=60". 
8 44 Zwei Streifen, ziemlicli intensiv (3). Concentrirungspunlct der davon ausgehenden Strahlen in S-20") 

1L=79". 
8 46 Ein Band, das sicli iiber den letzten C~ncentrations~~unlct zieht und auf S-48" den Horizont berlilirt. 
8 50 In S-140°, h=30-35" Strahlen ; Lichtbewegung von West iiber Slid nacli Ost. 
8 52 .5  In obigen Strahlen wellenftirmige Bewegung (2). 
8 54  Strahlen rund uru den Concentratiorispunlrt lierum, der um 
8 56 in S-35" 42', ?t=75" 4' liegt. 
8 58 Strahlen rings um den Zenith, Concentration: 8-17', 1z=80°. 
9 0 Ein Strahl von Norden Hber S-135") h=37 ", S -DO0, 11,=66" naeli S+20°, ?~r=42" laufend, sodann 

nach S-80") A=24" abbiegend; entsteht und verblasst i ach  geringer Bewegung um 9VT5 .  
9 3 Einige Strahlen in WSW und ENE sichtbar. 
9 5 Feine Strahlen, beinahe FHden, Hber den ganzen Nordhorizoi~t siclitbar. 
9 7 Ein Strahlenwurf von WSW iiber Nord bis ENE. 



gh 8" Breitet sich derselbe iiber das ganze Firmament aus; die Faden sind brciter und weniger intensiv. 
Concentrationspunkt: S-65", h=88", l'unkt der starksten Lichtintensitlt. 

9 11 In S E  bandfiirmige Erscheinung rnit Strahlenanordnung; 
9 1 4  in ESE schwlcher werdend, in S+60°  zunehmend. Lichtbewegung geht v o n ' ~ + 6 0 "  nus und zwar 

sowohl tiber Nord als auch iiber Sfid gegen Ost; wogt gegen Zenith und bildct Krone. 
9 18  in Nord ein Strahlenwurf, dann im Zenith ein grower Dunstflecl~ rnit convergirender Strahlenanordniing. 

Concentrirungspnnkt: S-82", h=75". Strahlenband gegen Nord und von cia gegeh S-120" 
wandernd. 

9 27 Wieder ein Dunstfaden im Zenith cntstehend, stralilenfijrmig, gegen S-120" hinziehend. 
9 34  1st die Erscheinung schwacher. 
9 37 Strahlen in S+60°  und S-120" vereinigen sich durch ein Dunstband iiber dem Zenith. 
9 43  EinDunststreifen vomBeerenberge (NE) tiber Zenith, S+40°, J$=60° zumDanielsscn-1S;rater (S+4B0). 
9 48  Erscheinung verschwunden. 
9 51 ~unststre'ifen in S +  75", J2=47" gegen Osten schreitend; zeitweise Strahlen rnit Dunstbandern von 

geringer Intensitat (1). 

Fig. 5. loh 2" Ein Strahl in ENE auf 10" HGhe, wird intensiv; an denselben schlicssen 
P sich gegen Ostcn mehrere kurze an, welche ein etwa unter 45" in die 

H6he strebendes Band darstellen (Fig. 5). 
10 6 Mehrere dieser Strahlen in WSW. 
10 6 . 5  Dunst in SE, h=30°; schwacher ~trahlehwurf im 11. Quadranten. 
10 9 Lichtbewegung gegen Slid und Ost. 
10 1 4  Ein Sternschnuppenfall von West gegen Ost, 30" iiber dcm Horizont, 

sehr intensiv, 10" Neigung abwarts. Mit dem Spectroskop untcrsucht 
xeigte sich blos die a-Linie des Polarlichtes. 

10 20 Dunststrahlcnkrone aus einem Bande entstanden (3). 
E N  E 10 26 Die Position 5-67 ", h=76" liess sich xiemlich deutlich messen. 

10 30 Strahlen in allen Quadranten gegen den Zenith concentrirt. 
10 32 Sic setzen sich rnit ibrem Fusse von West gegen Ost iiber den Siidhorixont in rische Bewegung. IIcute 

war die haufigste Form die der ICrone, d. i. einer Bewegung von Bandern gegen den Zenith und cin 
radiales Ausstrahlen daselbst, ohne dass die Lichtbeweg~xng, als ein Flackcrn wie bei Flammen 
bezeichnet werden konnte. 

10 36  Es bjldete sich jetzt ejn Doppelfiiclier in Siid, (1. i. ein sclieinbar inncres und ein ausseres Band mit 
feinen nach oben convergirenden Strahlen; beidc zogen gegen Ost horizontwlrts uiid senliten sic11 
dann gegen Stid. 

10 52-54" Dunstband, welches sich West iiber Siid bis Ost formirt. Hebt sic11 in Siid zum Zenith uncl ver- 
schwindet. 

10 56 Band (1) in West; Fiiden von Nord und Ost gegcn Zenith. 
10 58 Band (1) erstreckt sich von Osten gegen Zenith, bewcgt sich von Norden gegen Sliden, I-,ildct 
11 1 cine Krone (2) rnit Riindern gegen Osten; Drehung um das Centram rnit der Sonne; 
11 2 verblasst und verschwindet. 
11 7 Einige Strahlen in NE, schreiten nach Osten fort und formiren sich zu eincin Bandc. In West einigc 

Strahlen. 
11 9 derselbe Vorgang im Osten rnit Fortschreiten gegen Stid untl von da  sodann sich zum Zenith 

erhebend. 
11 11 Zenith erreicht. Concentrirungspunlit: S-51" lo', 12=76" 30'. 
11 20 Erscheinung verschwindet. 
11 52 Von West nach 0 ~ t  ein Band, welches, wenig intensiv, bis 



0" 21" a.m. sichtbar bleibt. Zeitweise erlialt es scheinbaren Lichtzuschuss aus West; die Lichtwellenbewegung 
geht von West nach Ost. Das Band stieg bis S+82", h=44", verblassie, so dass von 0" 16-36"' 
ein Stillstand eintritt. 

0 36 Dunst, bogenformig von West nach Ost verlaufend. 
0 38 Theilt sich derselbe in lcleinere Dunstfleclre; 
0 4 1  die Erscheinung kaum sichtbar; in Stid ein Dunstfleclc. 
0 53 Strahlenbliadel in Ost und West. 
0 54  In West vereinigeil sich die Strahlcn zu eiiie~n prachtvollen FIcher,  nit der Spitze nach den1 Zenith 

gerichtet, gegen welcllen er sic11 erhebt. 
0 57 Die Strahlen erblassen und der FIcher 16st sich in cinen von Nord naeh Slid verlaufenden, iiber den 

Zenith nach Ost fortschreitenden Dunststreifcn nuf. 
Die Strahlen in Ost wanderten nach Slid; jeden Aiigenbliclr stehen neuc Stralllen auf, die xuch 

wieder gleich verscliwinden. 
2 2G In West einzelne Strahlen; Dunst. 
2 29 Von West gegen Zenith fortschreitend ciil Band, das sioh mehrmals aufrollt und wieder einhiegt. J e  

Fig. (i. mehr sic11 das Band d e u  Zenith 
naherte, desto iifter blitzten Strah- 

w len in deuselbel~ auf. 

2'' 32InIm Zenitli angelangt, entf'altet sich 
clas Bancl bogenformig; von Nord 
nacll Ost liom~nen ebenfalls Stl.ah- 
len und vereinigeil sich dann zu 
einer ICrone, die aulichtintensitiit 
zunelimend, durcli 1"5 ein pracht- 
volles Bild bietet (Fig. 6). Die 
Stralllen in der lirone, von wclclten 
die gegen Norden bis l~alie an dcn 
Horizont reichen, verschicben sich 

s ruclzweise im Kreise, lliebei die 
Lichtintensitat iiiidernd, so dass 
es bald hicr uiid bald dort auf- 
blitzt. 

Die Erscheinnng war librigens 
so grossartig und ausgedehnt, 
dass man derselben iiicht voll- 
kommen folgen konnte. 

2 42 waren die Contouren der ICrone 
noch als Ilunst kcnntlich, jedocli 
von clcr friilieren Licl~tstIrke 

Nichts mehr vorhanden. Im Westen tretcn wieder S t r ~ l ~ l e u  anf) dic gegen den Zeiiitb strelrcn. 
2 58 Dunstflecke in allcn Quadranten (grosse magnetisc21e St6rung). 
3 G K~~one ,  die Stralllen in zwei lieillen unl das Centrnm gruppirt (4). 
3 8 In West zeigt sich xuerst ein Biilidel Strahle~i, die zaclcig, asnf dunl~lcr Untcrlage zu sithen sclicinen. 

Diese Stral~len stehen gegen den Zenith. Das erste Biindel Stral~len steigt auf und hinter diesem lromn~t 
ein xweites, das sich an die Breitseite des ersten anschliesst u. s. w. 

3 11 schwebt ein aus diesen Strahlen wic eiii Vorl~ang aus Strohlldrue~l gebildetes, am unteren Iinndc grlin 
gefiirbtes Rand gegen NJL 

ijalol.rt icllirrllo B~l,wil t ion nu1 Jim I\lnysn. 4 



3h l C r n  Die Krone besteht noch, erblasst jcdoch. 
3 28 Die Krone noch bemerkbar, neue Strahlen yon West kommend, gegcn den Zenith gericht;et. 
3 36 Band von SW iiber West und Nord his NNE; bogenfirmig; I& = 50"; Lichtbewcgung: West-Ost. 
3 56 Einige kleinere Strahlen in der Hiihe und Richtung des friiheren Randes (1). 

Magnetische Variationsapparate zwischen 7" p. m. und 5'1 a. m. : D = 423.4- 303.1 ; ITJ= 461.2 
bis 152.5 ; TT=404.0- 386.2. 

Nr* 10 (I317 B 2 ,  E3, B5) 

vorn 26. anf den 27. September 1882 (Ji;l,zl; Vollmnnd). Dnucr von 8'1 l l r r l  1,. m. bis 211 5 l m  a, 111. 

8" 11" p. m. In West bildet sich cin Dunstband, (Ins sich strahle~ifirn~ig zusammeasetzt und iiber den 
wahren Zenith gegen Ost steht (Fig. 7). 

8 20 Entsteht ein Strahl in Ost, der dlmahlich seine Structur vcrliert; Dunst setzt sich an tlenselben ost- 
warts an ;  dieser Dunst wird zu einem horizontalen, etwa in 30" I-Itihe stellenden Baailc, das cine 
strahlenfiirmige Zusamwensetzung annimlnt und sic11 bis Slid crstrecki. 

8 24 In Dunst aufltisend. 

Fig. 7. 

. z 
Fig. 8. Fig. 9. 

w 
8 25 Strahlen in S- 120°, die sich zu eincm schwachea Anfange eines Rancles gestalten. Diescs Rand 

steht etwa nnter einem Winkel von 80" zum Horizont geneigt (Fig. 8), es wirrl lichtstiirlter und wallt 
in seiner Langsrichtung. Die Strahlenanordnung wird 

8 3 1  deutlicher, intensiver (2); es hat eine Ausdehnung von S-120" bis S-86" und rollt sich, wie in der 
nebenstehenden Skizze versinnlicht ist, ein (Fig. 9). 

8 34  schwacher; die Strahlen sind such wahrend der undulirenden Bewegung zenithwlrls gerichtet; die 
nnteren Rander sind etwas markirter; eine andcre als weissgelbc Farbe lasst sic11 nicht unterscheitlen. 

8 39 Die Strahlen werden intensiver (3) cincl passiren in loserem Zusarnmenllange hinter dem Beerenbergc 
(NE gegen Nord); die Erscheinung macl~t den Einhuck,  als ob nur die aus der Ebene clcs I~andcs  
hemustretenden Bligc von einem fernstehenden Lichte getroffcn wlirden. 

8 41 Nachdem die liclitesten Punkte wieder his Ost zuriickgewandert sinil, breitct cs sich bis Sail :IUS. 

9 1 lichtschwach (1). 
9 6 verschwunden. 

Bcim Aufrollen und Flattern war wie gewijhnlich die griisste Lichtenf,wiclrlung bemerkbar. 
9 16 Mehrere Streifen von Slid bis SVC', 20" vom Horizont. 
9 18 kommen solche in S E  und West dazu. 



9" 10"' Fadenmantel' iiber den dritten Qnadraiitcn; cr conceiitrirt sic11 gcgcn den Zenith, tlieilwcise tibcr den 
l<rcuzungspunkt liinausreichend; dieser ist S- 15" 40', 1 ~ ~ 7 7  " 43'. 

0 23 Strahlen im vicrten und crstcn Quadranten von geringer Intensitlt. 
0 27 scliwlcher. 
0 28 nur zwei schwache Strahlen in Sud und West. 
9 29 Die zwei Strahlen crlialten dunstf6rmige Fortsetzungen in Wcst. 
9 31 nur mehr Dunst in Nord sichtbar. 
9 36 nur ein Strahl in Wcst zu sehen. 
9 38 verschwindet derselbe. 
0 43  In NW zwischen Strat.-WolBcn, auf 10" Btilie, kurzes Strahlenblische1 (1) hcrvorlenchtend (Fig. 10) 

Fig. 10. 9'' 46"' Alles versch~vuiideii. 
10 10 in S+60°  Strahlen sichtbar, welche 
10 13 gegen Stid wandern und 
10 19 verblassen. 
10 ' 25 Leichte Dunstreifen in Nord, iiahezu parallel zu cinander, die 
10 31 verschwinden. 
10 37 Di111st in Nord. 
10 48 Band in West, aus Stralilen gebildet, wanclert bis NW, urn 
10 51 wieder gegen West und 

10 51*5 wiedcr gegen NW, 
10 52 verscliwindet es verblassend. 
10  54  Das verblasste Strahlenband wird intensiver (2); cs bewegt sich gegeii den Zenith; die Strahleii 

concentriren sich dahin. 
10 58 crreichen diese, jetzt zu einenl Facher vereinigten Stl+alilen, mit cler Spitze den Zcnith; derselbe bleibt 

Fixpunkt und der untere bandftirmige Theil, welcher zwisclicn Wcst urid NW ansgcbreitet war, 
scliwenkt bis gegen SW (Fig. 11). 

Fig. 11. Fig. 12. 

W 

10 58"5 verblassend. 
11 1 In WSW (hinter Brielle-Tllurm Iiervorstralilci~d) ein Strahl. 
I 1  2 Strahl in NNE; beide wandern von links nach rechts, so dass diesclbcn 11"4'" iu Ost ulld West stclien. 
1 1 G Alles verschwunden. 

Die bisller beschriebenen Ersclieinungen waren lichtschwach, jcdoch trotz dcs Vollinondlichtcs, 
das die Contonren ein wenig beeintrachtigte, gut erkennbar. Es trat cine Pause cin, wiihrend welcher 
sic11 selbst licl~tschwache Erscheinungen nicht wahrnehmen liessen. 

11 51-55" sehr scliwacher Dunst in West. 
0 9 a. m. Schwache Strahlen in West und WNW, welche alsbald verschwinden. 

1 Die Rozoichnung ,,M:mtclLL wrlrde bei jonen Erscheinungcn angowendct, tlic, obwohl n i t  dcm ,,l~ilchc.ru (dcr glcichen 
Art,  sich von diosem d r ~ r c l ~  ihre grosso Ausdul~nung ~~nterscheidon. Je uttclido111 ,,FiidonLL odcr ,,Strahlonu die Figur bildon, ist 
cs ciu ,,Fudcn-'L odcr ,Strul~lcnn~antol~. 

.l:i. 



0" 18'" schwacher Dunst in WNW. 
0 38-26" blitzartige Strahlen in S+84?5, 1~=8?5.  
0 27 Ein Strnhl in S t  113", 1~=35" his zum Punkte 8-1-84'5, J~=8?5,  bewegt sic11 gegen West. 
0 30 Strahl (2), in St-55") l1=14", gcgen Zenith; 
0 31 verschwindet derselbc. 
0 33  entsteht ein Strahl (2), in St-115", 16=34" und gleichzeitig ciner in S+84?5, h=8?5;  vereinigen 

sich sofort eu einem, dern ITorizonte parallelen Bande, das sic11 vorhangartig windet (Fig. 12) ; ver- 
schwindet sodann unter Zuriicklassung von Dunst, der sich rasch gegen den Zenith hebt und eincn 
Dunststreifen von Ost iiber Zenith nach S+GOO bildet. 

Fig. 13. 0" 38-40" lciclite Dunststreifen (Fig. 13) 
vom Zenith gegen Ost, Nord und West; 
ein urn , 

0 41 ontstehender Dunstfleck in S - GO0, 
*T 

1~=24" scheint dazu zu gehoren. Die 
~ + 6 0 '  Polarlichtlinie cr ist in allen noch SO 

schwachen F:rscheinungen im Spectroskop deutlich ausszunchrnen. Bis 
0 56 treten hie und dn kaum wahrnehmbare Dunstfleclre auf. 
1 3 Ein selir sehwaches Band von S-120" uber Zenith nacll S+60°  ; gegen Nord richten sich, 
1 6, etwa 10" vom Randc entfernte Strahlen, welclie sich beim Verschwinden des Bandes verlangeni und 

von NE bis West crstrecken (Fig. 14). 

Fig. 14. Fig. 15. 

d +  60' S-120 '  
1 8 Schwacher Rtrahl in S-14695, 1~=21?5 bis S-139'5, h=49"; urn 
1 10 entsteht dort ein Band, das sich siidwarta: cles Zenithes nacll West erstreckt, sic11 windcnd gegen Slid 

hewegt und verschwindet. Ris lh 23" keine Erscheinung mehr. 
1 23  Dnnst in S-158") J8=43" und im Westen; vereinigen sich 1" 25" xu cinem schwachen Bande slid- 

warts des Zenithes nnd sinken, verschwindend, nach Stid. 
1 38 Schwacher Dun& vom Zenith nach West. 
1 40  Strahlen (1 und 2) um deli Zenith gewunden, Richtung: West (Fig. 15). 
1 54  ~ u s s e r s t  schwaclie, feine Faden, in einer H6he von 20" vom Horieont, gegen Nord, NW und West 

gerichtet, bewegen sich von Ost nach West und hinterlassen beim Passiren der Vega (S+ 130°, Jz=30°) 
D~xnstff ecke. 



8'" Dunststreif (1) von 8-36', 1~=27" bis hinter die Berge im Ostcn. 
2 10 Ein Dunstflcck im Stiden entstanden, lauft rasch gegeii Ost. 
2 12 Ein scl~waches Dunstband von WSW bis Ost in 20-27" Bolte, sendct Strahlen gcgeii clen Zenith; 

endet erst 2" 15". Die Begrcnzung im Osten wird (lurch cincn starlien Strahl gebildct, dcr 8-96", 
1~=10" steht. 

2 16 -- 17"' ein vorl~angartiges Band, unten scliarf bogrenzt, von Siid iiber 8-33'5, 1z=28", S-88", 
1~=34?5 nacli S-06") 1~=10";  hcbt sic11 gegen den Zeuitll. Die Liclrtbewegung ist Ost-West und 
West-Ost, es rollt sicli in S-80" auf und hinterliisst um 

2 21 Dunst an dieser Stelle; gleichzeitig zeigen sic11 Strahlen (1) in Ost und kurze von der Starke (2) in 
S-62", 1~=14?5. 

2 22 -23" Dunst in NE bis Ost, macht den Eindrack, als hiitte sich allcr Dunst vonl Bande, das um 
2" 16-17" stand, dorthin gezogcn. 

2 25 Schwacher Strahl, in S-115", 1~=19" untcres Ende, S-97 ", h=22" oberes Entle, verscliwindet 
2 28 rascli. Leichte scliwaclie Strahlen und Dunst in S-114", 1~=13". 
2 32 Dunst in S-100°, /b=45". Von 2l' 34-39'" keine Spur der ICrscl~einungen und von 
2 41 -51" schwache, ab und zu auftrctencle Slrahlen im Osten; bewegen sicli unruliig 11in und her, bis 
2 54 ein stzrrker, breiter Strahl in S-151") h=l9"  aufschiesst, dcr an Liclitstirke die gcsehenen Stralilen 

alle iibertrifft und gegen Nord roth, gegen Stid grtiii eingesiiumt ist. Die Farben sind intensiv, jenen 
eines Regenbogens #Ilnlich (4). 

2 56 -3l' 56'" wenige vereinzelte Stralllen und Dunstmassen, die sich nnr eiilii~tll iiber dem Blyttlrrater 
(S+55", 1~=14") zu vereinigen sclieiiien utid denselben wie mit einer Krone umgeben. Die Liclit- 
entfaltung war wahreiid tlieses Vorganges kaunl (1). Einc Liclltbewcgung iiinerlialb der Erscheinung 
lies8 sic11 nicht erlrennen, da deren Intensitat dein Mondlichtc gegeniiber zu gering war. 

Im Allgemeinen liatten lieute sanlmtliclle Stralilen die magnetisclie Richtung Ost-West uild 
bewegten sic11 von Norden gegen Stiden; der letztc wahrgenomirienc Strahl trat um 3" 56'" auf. 

Die E-Iorizontalinteiisit~t war um 4" a. m. starli in1 Abuchnien (turn 100 Slialentheile) begriffen. 
Magnctische Variationsapparate zwischen 6" p. m. uiid 5" a. m. : D = 43 1-0-365.6 ; 1II= 433.0 

bis 285.0; Vf = 405.4-389.0. 

Nr. 11 (B,, B,) 
vom 27. Sopto~~lbcr 188'1. (Zicmlicl~ lrlar, Vollinond.) D:~ucr vo11 611 46111 p. in. bis !)I1 1 111 11. 111. 

GI1 46m--711 46'" p. m. ziehen leicl~te diinnc Nebelhaufen, selir niedrig, aus ESE. Strat. bildeii langgestrcclite 
Polarbander Ost bis West. 

7 56 scliwacher Polarlichtdunst in S -I- 80". 
7 58 -8" 2" ein Band (2), von S+80° parallel zuin I-Iorizont, in 60" Hbhe, bis liinter den Vogelberg in 

NNE; verscllwindet und es zeigt sic11 lreine weitere Erscheinung. 
9 1 schiesst im Zenith blitzartig cin starker Stral~l, schcinbar aus deln sellr niedrig zieliendeii Strat. 

senkrecht nach abwiirts nnd verschwindet sofort. 
Gleichzeitig zersticbt ein langcr 8trat.-Windbaum, tier von West tiber den Zcnith nacli Ost ragte 

und bildet leiclite Cir. Wcitere Erscl~einnngen zeigcn sic11 aicllt, trotz dcs klaren Hilnmels, der sicli u ~ n  
10" 16" mit Stratn uinzieht. Das Spectroslrolj zeigtc dic l'olarlicl~tlinie u an jcdcr der Erscl~cinungen. 

Magnetisclle Variationsapparatc zwiscllen 6'' und 11" 11. m. : D = 419.5 - 344.2; I S .  = 399.4- 
282.2; TI= 394.4- 385.7. 

Nr. 12 (B,) 
vorn 20. Scptembrr 1882. Dnuer von 811 30111 p. In. bis 911 lG'n p. In. 

81'30m p. In. Ein Strahl entsteht in West, etwa 10" liber dem Horizont nnd verl8ngert sic11 gegen den Zcnith; 
mond- nnd sternlicll (1); 



30 v. B d b  r ilc, 

8" 34" verschwunden. 
9 3 Leichter, bogcnfiirmiger Dunststreifen iiber dem Westhorizont, in 8-1- 15" und S-165" aufruhend; geht 

iiber S t 2 1  , h127" nach S+GGO, h ~ 4 8 "  nnd bis S-169") I ~ = 4 3 " .  
9 7 Der bogenformige Streifcn senkt sich gegen Wcst, wircl allmiililich lichtscliwiicher nnd ist unl 9'' 16'" 

llicht rnehr crkennbar. 
Magnetischc Variationsapparate zwiscllel~ 7" und 11" p. 111. : U = 41 2.1 --400.0 ; Ill= 385.5 - 

371.7; VI= 388.8-383.2. 

Nr. 13 (B,) 
voin 3. October 1882. (Bewiillr.: Cir. stlS:lt. 7-10.) Daner von 811 4(im 11. in. bis 911 11111 1). m. 

8" 46" p. rn. Dunst, durch Wolkenlliclien im Zenith sichtbar. Aufmerksarn geworderi durch die Bcwegung der 
qiagnetischen Nadeln in diesem Momente. 

8 50 -55" lichtet sich die Wolkenlitille etwas gegen Nord und es zeigt sic11 eiri Dunstband (2), das von 
West iiber Zenith nach Ost scheinbar eincn beleucliteten Wollienrand bildet, der sich rasch gegen 
Nord ziehend senkt. Um 

8 56 -gh 6" ist hinter den Wolken in WNW eine ab- und znnchmende Lichtmasse, die sich Blinlicli dern 
Wetterleuchten hinter Wollien darstellt. Von 

9 11  an Alles dicht bewiilkt. In den Wolkenllicken gegen Nord sind liolic Cir. strat. sichtbar, so diinn, class 
nian die Sterne durclisieht. Selbc zielien aus NW, die nnteren Wolken aus ESE. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 7" nnd 1 111 p. nl. : U = 420.0-3965; llI= 379.5- 
317.3; V1= 394.3-389.7. 

Nr. 14 (B,) 
voin 6. October 1882. (Hewiilk.: Cir. strat. 7-30. - AIond.) D:rucr von 311 15111 a. rn. bis 311 5611l :L. 111. 

3" 15" a. m. treten an ~erschiedenen Stellen am Horizont clunstartige Lichtmassen (2) auf, welchc sic11 gegcn 
den magnetischen Zenith bewegen. Grenzen dicscr Erscheinung von S - 145" bis S + 60" (Ubcr Siid). 
Durchschnittlichc Hijhe 30". 

3 18  Aus den erwahnten Lichtmassen bilden sic11 Strahlen (3)) welche, gegen den magnetischen Zenith 
concentrirt, sich zeltartig (so wie die Spangcn cines Schirmes von unten gcschcn) tibcr das ganzc 
Firmament ausbreiten. Dcr Vereinigclngspunkt im Zenith ist dunkel, die ganze Erscheinung blassgelb, 
nur der untere Theil der Strahlen, welcher mit zwischenliegendcn kurzcri Strahlen cinen bandartigcn 
Saum bildet, ist riithlich und grtinlich. Lichthewegung, hauptsachlich im Saume, von Ost liber Nord 
nach West. Hiihe des unteren Randes durchsclinittlich 40°, die ganze Erschcinung dauerb bis 3" 24") 
dann verschwindet sie langsam und zwar zuerst das Band, dann die Strahlen. 

3 51 Vier Strahlen vom Vogelberge aus zurn magnetischen Zenith. 
3 56 Strahlenbiischel von S+55"  zum mngnetischen Zenith. Beide Erscheinungen schwach (2), ohne 

merklicher Lichtbewegung; verschwinden bald. Es bewollit sich und liann Nichts mclir beobaclttct 
werden. 1Jm 4'' Declination 414.1 ; Hoiizontal-Intensitat 63.8 (Nadel sclicint anzustosscn); Vcrtical- 
Intensitiit 420.2. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 3" nnd 6" a. m. : D = 429.5-330.8; 111= 434.1-G3.8 ; 
VI= 423.1 -408.8. 

Nr. 15 (R,) 

vom 7. October 1882. (Bewolk.: Strat. 7.) Dauer von 8'1 46111 p. rn. bis 9'1 6filn 1). m. 

8" 46" zeigen sich tiber dem Blyttberge (S +55") dunst-, zeitweise nebelartige Lichtmassen, wclcl~e sicli zu 
ganz scbwaclien Rande1.n (1) bilden. I-Iolic bci 40") Ausdelinung von SW iiber Slid his SE. 



8'' 51" Diese Biinder bewegen sich langsain gegen den Zenith und nclimen die Form von Strahlen an, dereii 
liichtnng SW-NE ist; der Anfangspunkt liegt in einer Iltihe voli 50" und das Ende im magnetischen 
Zenith. Um 

!t 26 bildct sich ein dicker Strahl (2) in der Tiichtnng SW-NE und ist iiber das ganze Firmament siclitbar. 
Es entsteht nun in diesem Strnlilc eine Lichtbcwegung, wclche der Erscheinmig den Anschein einer 
urn die Lgngcnrichtung stattfindendcn rotironden Bewegung1 verleilit, dabei sind :~bwechselnd die 
Parben lichtgrtin und dunlielviolett siclitbar. 

9 46 Scliwacher Bogcn yon West iiber den magnetischen Zenitli nacll Nord. 
9 54  Schwache Lichtmasseii in SW, 14=50°. 
9 56 Schwaches Stralilenbtischel im magnetischen Zcnitli. Richtung SW-NE. 

10  1 Rewtilkt. 
Magnetiscl~e Variationsapparate zwiscllen S'l 11nd 11 'I p. 111.: D = 431 -412; HI= 384-21 2 ;  

1'1= 3Cl.2-2-390-2. 

N1.. 16 (H,, U,)  
voln 10. Octobrr 1882. D:~ner von 10'1 :3(ill1 p. In. bis 1011 51111 1). 111. 

Die Ersclieinling war selir scliw:~ch, da  sic bei gauz bewiilkte~n lIimmel auftrat und wegen 
diclitem Nebel lnit Nebelreissen bald dein Augc ganz eiitzogcn wnrde. Uru 

1011 36'" p. ui. bemerlztcn Matrose F u r l : ~ u i ,  Dr. F i  s c11 e r  nnd dcr C o 111111 :in d a n  t eili dunst,fiinniges I3and, 
welclies etwa Nord gcgcn Stid clurcli die Wollren schimmerte; cs wanclerte mit den Fusspunliten i11 
die Kichtung S+GOo nach S-120°, 1111tI in West lronnte ~ n a n  ausser cleni Diil~ste ancb nocli eincn 
geracle gegen den Zenitll gericliteten Stralll crliennen. 

Vom magnctisclien Zeiiitli schien die Erscheiuung sich gegeii Noril abzubicgen, wiihrend der 
anderc Tlieil iles Bandes iii S+56" verblieb. Urn 

10 51 warcn s&mmtliche Dun,qtfleckc erloschen. 
Magnetisclie Variatioiisq)l)amte zwisclien 6'' nnd 12" p. in. : D = 436.1 -393.0 ; 131 = 404.7- 

67.3; T ' Z z  307.8-388.7. 

Nr. 17 (BE, B,, n,) 
vow 17. nnf i l ou  18. Octobcr 1852. D:n~cr von 911 62111 1). m. biu 311 4(;ln a. in. 

91152'" p. in. Ein voii S+C;OO naoli S-120" sic11 crstreclieadcr, tibcr den Zenith ziehender Bogen (scharfe 
Ijegrenzung), in ilcm es zeitweise heller aufleuclitet (2). 

9 58 Ein zweiter Bogen von West bis ssum Zenith reicheud, gegen Siid fortsclireitend. 
10 1 beicle erblasst. 
10 3 Ein Bogcn, scliarf marlzirt, von WSMT his ENE tiber den Zenitl~ reicliend; entstan(1 in1 Zenith und bewegt 

sic11 gegcn Stid. Dunstfl eclre in verschicdeuen Forl~ieii aufget:~ncht und wicder verschrvunden. 
10 4 In West, GO0 l-Iiihc, ein gegca Norden sich iiffilendes, 11alblrreisfiirmig.es Band (2), von 30" Ausdelii~ang. 

Bcstand (lurch 10'". Bis 
11 1 Dunstilecke unansgesprocliei~cr Form, dann Streifen uni1 Stralilen von scliw~clier Iiitensitiit siclitb:~. 
3 46 a. m. liessen magnetisclie Sttirungen ein Yolarlicht verinuthen. Das Firinanlent uiitersuchend, lzonnte 

man lreine Lichterselieinnng bemerlren. Selir leiclite Strat. bedeckten dic Hiilfte des Firmanlentes nnd 
eine leichte Ncbelscliicl~te die Sterne, welcl~c (lurch dieselbe deutlicl~ sic11tb:lr waren. 

1 Gleicll oillor nln die Liingsncllsc rotireaden SCIII'RU~C nlit grosser Stcignng. 



Mit dem Slpectroskop clas Firmament untersuchend, gewahrte man in allen mit den 1eichi;crt 
Nebelschichten bedeckten Theilen (Cir.O) die Polarliclitlinie a, wahrend sie in den bewolkteren 
Theilen, und gegen Siid such in den unbewolkten, ganzlich f'ehlte. 

Magnetische Variationsapparatc zwischen 7" p. m. und 5" a. m.: 1) = 419.5-345.8; HI= 408.0 
bis 228.3; VI= 415.4-392.7. 

Nr. 18 (13,) 
voln 19. October 1882. Daucr von 10'1 46'" 1). In. bis 1111 381n p. m. 

10"4Gm p. m. trat im Westen Dunst iiber den Wolken auf; sehr scliwaeh. 
10 51 -56'" wurde der Dunst ctwas starker, forrnirte sic11 auf Momente zu gegen den Zenith gerichtcten 

Strahlen und verschwand hinter den das ganze Firmament bedeckenden Wolken. Die Erscheinung 
war nur an einer kleinen Stelle in 50" Hohe sichtbar. 

11 26 Der Zenith ist fast ganz klar, nur Cir. strat.-Wolken bedeelien denselben an einzelrien Stellen; ein 
in der Riehtung S+150° naeh S-30" auftretender schwacher Dunststreifen blieb durch etwa 5") stets 
mit derselben Intensitat leuehtend, siehtbar, urn sodann plotzlich zu versehwinden, ohne dass irgend 
eine andere Erscheinung an dessen Stelle getreten ware. Die Ausdehnung dieses Streifens betrug etwa 
40" vom Zenitlie gegen Nord und 30" gegen den Slidpunkt. 

1 1  8 Die Bemijlkung hatte sich im %enithe unmerlrlicb geiindcrt. Zwei schwache, fast parallele Dunststreifen 
waren durch etwa 2" siehtbar. 

Die Erscheinung zeigte weder Liclitbewegung noch eine Bewegnng als Ganzes. 
Die Nadeln zeigten um 0" wahrend der Ablesung eine ziemlieh bcdeutende Unruhc, die niclit 

so sehr durch die Schwingungsweite, als durch die liurze Schwingungszeit auff'allend war. 
Magnetische Variationsapparate zwischen 4 9 .  m. und 4" a. m. : D = 416.4--399.4; $II= 4428- 

379.5; Vl= 396.3-390.1. 

Nr. 19 (B,) 
vom 20. auf dcn 21. Octobcr 1882. Dsiler von 1111 3111~ 13. in. bis 111 161" 1%. m. 

11" 31'" p. m. Strat.-Wolken lichten sich ; drei streifenfiirmige Biinder entstclien in S t  GO0, vom Zenith gegen 
Ost und gegen NE abbiegend. Diese Bander, dunstartiger Consistenz, ohne Stralllenbildung, von der 
Lichtintensitat (2)) verbleiben raumlich zie~nlich an der gleichen Stelle, welche begrenzt ist durch 
eine Linie von S+165", I& =z 39") S-135") h= 45", S-83") IL = 34" einerseits, anderseits voll S-48", 
h=24" ,  S-32") Jz=42", S+45", h=49".  

Die letztere Seite zeigt zeitweise Wallungen und es tritt das wurmartige Schlingen und Hin- und 
Herwinden ein, ohne dass eine strahlenfijrmige Bandbildung zu Stande konutut; das Band, welclies die 
gegeniiberliegende Seite bildet, ist zielnlich an der gleichen Stellc, ohne besonderc Veranderung der 
Lichtintensitat. Manchmal will es scheinen, als ob der Wind (ESE) die Dunstmassen beinflusse. 

0 1 a. m. Die Erscheinung selllit sich nacll Norden; von Stiden ller steigen andere Dunstflccken nuf; bald 
umzieht sich Alles mit einem Wollte~~schleier, so dass nur an einzelneil Stellcn die Dun~t~flecke zum 
Durchbrucl~e gelangen. 

0 19  13and von West gegen S+47", IL = 71 ", dnnstformig. Um 
O 21 verblassend. 
O 36 Schwaclier Dunst. 
O 56 aufklarend, doc11 nur ein scl~wacl~er  Stral~l in NNIC gegen den Zenith gericl~tet sichtbar; aussel.deln 

cinzelne Dnnstflecke. 
1 16 Ganz umw6llit. 

Die Nadeln zeigten bei liaufiger Beobachtung keine bedeutenden Storungen. 
Magnetischevariationsapparate zwisellen 8" p. m. luld 4 a. m.: 1) = 40(;.8---397.2; IlI= 390.3- 

372.8; Vl= 389.0--387.3. 



PoZnrlicli ter. 

N r  20 (B,) 
voln 23. October 16S2. D:lnor von 211 51111 a. III. bis 5h 1111 a. m. 

2h 51-54m a. m. stand ein Bogen (2)) von S + 60" uber den Zenith nach der entgegengesetxteii Himmels- 
richtnng bis hinter die Berge. Zu beidcn Sciten desselben gegen NW und SI!: standen etwa 20" davon 
ab schwache Strahlen, und zwar die gegen NW liinger als die gegen SE. Die Lichtbewegung der 
Strahlen war sowohl von einer als von der anderen Seite und parallel zur Rantlrielitung. Das Band 
steht scheinbar in einenz freicn Theile des Firmamentes, der von zweien sich gegeuilberstehendei~ 
Wolkenbanlren gebildet wird. Um 

2 55 verschwindet es mit Hinterlassung von schwacliemDunstc. Dafur leucliten dic uiiteren Enden als Strahlen 
starker auf. Urn 

2 57 entsteht (lasselbe Band mit dem Strahlenwurfc wierlcr ; einzelne Dunstbiinder liisen sich von demselben, 
sic11 gegen NW senkend und in St(ra1ilen iibergehend. Die Erscheinung verschwindet und hinter- 
lasst von 

3 0-4" nur sehr schwachen Dunst, der auf- und niederwdlt, scheinbar sic11 mit den Wollien bewegead. 
3 4 Neuer Stxahlenwurf gegenNW, conccntrirt im Zenith. ICin stiirkeres Stralilenbiiscliel steht: West, h=30°; 

Alles verschwindet. Um 
3 7 ein Band, vom Zenith gegen S-30" gericlitet, 15" lang, ziemiich stark. Dasselbe leuchtet mehrmals in 

Farben auf. Im Spectrum zeigten sich noch drei Linieri ausser a. Es versoliwindet mit einemmale rascli. 
3 8--17" nur Dunst an den Wolkenrlndern; einigc, sicli gcgen SW bewegende Dunstriiigelel~en erlreniit 

man d s  Cir. einer oberen Schichte, die sich NE-SW bewegt. 
3 17-18'" Einzelne, schnell vcrscliwinclende Strahlen an verschiedenen Stellen; ein Stralil ist stiirlrer nnd 

steht vom grossen BIrcn (16 = 58") gegen den Beerenberg (NE) ruhig. Im Spectrurn desselben blitzen 
ebenfalls die drei Linien liie und da  auf. Urn 

3 18-30" lrommt und verschwindet an derselbcn Stellc ein Strahl wiederholt; diese Stelle zeigt sicli als 
der Rand einer Wollienbanlr, die gcgen NW liegt. 

Fig. 16. 3" 34-30" Strahlenwurf gegen WNW und NNE ge- 
richtet, blitzt nianchmal auf Sekunden stlrker auf 
und xeigt eine wechselnde Lichtbewegung, senlr- 

y-, ' ' reclit auf dein magnetischen Meridian. 
#&? 

/' 3 39-44" Dunst, mit liie und da  auf einen Moment 
*'I 

4" aufblitzendcn Strahlen, von~ Zenith gegen WNW 
n/' 

s und NNW gerichtet. Von 
3 44-4" 0'" ist gar Nichts zu selien, aber die Spcctral- 

linie a an mehrcren Stellen zu finden. Von 
4 0 angefangen bis 5" 1'" zeigte sich immer diffuses, 

schwaches Licht am Rande der vorerwiihnten 
a q* Wolkenbank. 

S + 6 o 0  5 1 entsteht ein starkcr, gcwundener Strahl von S-t- 60" 

gegen den Zenith lierauf und ringelt sich um denselbcn, gegen ENE einzelne lrurze Stralilen sendend. 
Der Mittelpunlrt dcs liinges (Xrone niimlich) liegt fast genau im waliren Zenith. Die Ersclieinung ver- 
schwindet nacli einer Minute (4). (Fig. 16). 

Voii nun an  war wegen der Morgenhelle Nichts mehr auszunelimen; am dunkleren NW Borizont 
Cir. 

siellt man manchmal zwischen den Wolken Strahlen aufleuchten. Die Rcwalknng war Cir. strat. 

zwisclien 8-5, und zogen die Wolken vasch aus NE und ESE. 
Magnctischc Variationsapparate zwiscllen 3'' und 711 a. m. : 1) = 401.5-373.0; 131 = 428.0- 

265.3 ; V1= 403.2-386.7. 



Nr. 21 (B,, B,, B,, B,) 

voln 23. auf den 24. October 1882. Dauer von 7'1 1 6 m  p. m. bis 411 3 1 m  a. m. 

'ih l G r n  p. m. Polarlichtdunst gegen Nord und im Zenith; die Westseite ist mit Strat.-Wollien bedeckt, 
welche 10-6 Verbreitung haben; iiber dieser Schichte Wolken, sind zeitweise Cis. sichtbal; die 
langsam gegen Osten ziehen, wahrend die Strat. in entgegengesetzter Richtung laufen. 

7 22 Ein schwaches Dunstband, zuerst ohne deutliche Begrenzung, dann zeitweise sich in Strahlenbtindel 
ordnend, hebt sich am Nordhorizont; die Richtung ist ENE gegen WNW. Zeitweise tritt Unruhe und 
rasche Lichtbewegung ein; drei Beobachter: w o h l g e  m u t h, B 6 b r i  k und Basso ,  erkennen eine 
zeitweise griine Fiirbung. 

Der Mond, welcher 3/, voll ist und in SE  steht, ist zwar durch Wolken verdeclit, erhellt jedoch 
das Firmament in bedeutendem Masse. 

Die Intensitat nimmt ab, so dass man das Band von den weissbeleuchteten Wolken schwer ZLI 

trennen vermag. Um 
7 31 leuchtet das Band strahlenfijrmig auf, wird um 
7 36 intensiver und grtlnbrbig in den strahlenfijrmigen Partien; die Strahlen sind ihrer ganzen LBnge nach 

griin. Mit der strahlenformigen Anordnung, zumal wenn sie lichtschwach ist, war bisher stets grosse 
Beweglichkeit verbnnden und zwar vorherrscbend ein Wallen des Bandes wie im Winde flatternd und 
ein Heben und Senken in der Zenithrichtung. Die letztere Bewegung trat jetzt besonders heftig ein. Das 
Band, welches sich etwa von S +  170" bis NNE ausdehnte und etwa 70" tlber dem Nordhorizont mittlere 
Erhebung hatte, befand pich mit seinem Ende in S+160° ; zeitweise jagten iiber diese, wolkenfreien 
Stellen, zerfetzte Haufenwolken dahin, welche insolange sie dem Mondlichte allein ausgesetzt waren, 
fast milcbweisa erschienen, so oft sie aber vor das Polarlicht traten, sich darauf dunkelgrau projicirten. 
Bei dem raschen Zucken des Polarlicl~tes gegen den Zenith, ware der Eindruclr dem des Wetter- 
leuchtens ahnlich gewesen, wenn nicbt die Lichtstellen, beziehungsweise die Strahlenbtinclel, ilire 
Anordnung in der Richtung des magnetisohen Zenithes gehabt hiitten. 

7 51 Die Erscheinung nahm an Lichtsiarke ganz ab; Dunstflecke lassen sich von der Mondbeleuchtung 
nicht unterscheiden; bewblkt bis 2" 31" a. m. 

3 46 a. m. starke magnetische Stbrung. 
3 51 Horizontal-Intensitat sinkt einen Augenblick vor der Beobachtnng von 370 auf 130, sodann auf 78 

(das Minimum 73). 
Bewolkung: Zenith bis 50" abwarts sternhell, sonst Strat2. 
Die ersten Erscheinungen waren zwei Dunststreifen in der Richtung: S-165" gegen S-i-15" (2); 

verschwinden nach 5 bia 6 Minuten. 
4 16 gruppiren sich viele Strahlen geringerer LichtintensitLt derart, dass das wolkenlose Zenith von ihnen 

iiberkappt erscheint. Die Ortsverlnderung der Ersclieinung war von West nach Ost, d. i. dem herrschen- 
den Winde entgegen. Nach 6 Minuten Bestand, trennen sic11 die slidlich vom Zenith gelegenen Stral~len 
(Streifen) ab, und verejnigen sich in S-30" zu einer Dunstmasse, die anfanglich den Anschein hatte, 
als ob sie in ein Band tibergehen wollte; heftige west-ostliche Bewegung und Versohiebung verhinderte 
scheinbar die Bildung des Bandes. 

Die Dunstmasse verdichtete und verkleinerte sich, wurde heller und zeigte am unteren Rande 
dcntliches Grtin (roth will der Bootsmann Rocco  auch ausgenommen haben). 

Wahrenddem jagen die StrahIen im Zenith auf und ab, vereinigen und trennen sich, sind bald 
mehr, bald minder intensiv, verschwinden, um bald wieder zu erscheinen, und verlgschen an %ah1 immer 
geringer werdend, um 

4 31 ganz. Die Intensitst war bei der erst erwBllnteu Dunstbildung 3" 51'" (I), bei der letzten (2), bei 



allen tibrigen Lichterscheinungen (1). Dic Nadeln zeigten um 5h a. rn. ziemlich den normalen Stand, 
befanden sich jedoch noch in oscillatorischcr Bewegung. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 5" p. m. und 5" a. rn.: D = 411.6-342.0; HI= 
416.0- 77.5; VI= 402.0-379.0. 

Nr. 22 (B,) 

vom 25. October 1883 urn 711 36m p. m. 

Die magnetisclicn Variationsapparate weisen um 7" p. m. bedeutende Stiirungen auf. Gegen 
7h 451" bestand die Bewollrung aus zerrissenen Strato. 7, die nur in siidijstlicher Riclitung eiue diclitc, 
vom herrschenden Westwinde zurtickgehaltene, wulstfirmige Bank bildeten, der Zenitli war mit Cir. 
strat. sparlich bedeckt. 

7'' 36'" Entsteht ein liellcr Strahl in S-120" und verlangert sich stets mehr und mehr liber den Zenitli gegen 
S+60°, verschwindet jedocli schon nach 1". Wie erwallnt bildete sich der Strahl schcinbar durcll 
Fortpflanzung und niclit, wie wir haufig zu beobachten Gelegenl~eit hatten, durch gleiclizeitiges 
Auftreten von hellen Dunstmassen, die durcll Vereinigung, die Bildung der subjectiven Erscheinung 
cines Strahles veranlassten. 

Es hattc den Anschein als ob die sich fortpflal~zenden Lichtatome erst durch i h r e  Schwingui~gen 
die benachbarten, noch nicht hiezu angeregten ~thera to ine  zuin Leucllten veranlassen wiirden. 

Um 8l' befanden sich die Nadeln zwar in oscillatorischer, geringer Bewegung, waren jedoch dem 
normalen Stande bedentend naher gertickt. 

Die IntensitLt der IJichterscheinung war (2) ; Farben lronnten keine ausgenommen werden. Die 
Fortpflailzlingsrichtung der Ersclieinung konnte einer Bewegung in der Erscheinung selbst glcich- 
gehalten werden. 

Dass keine weiteren Erscheinungen sich zeigten, hat in der nach Y h  41" erfolgenden nahezu 
totalen Uberwolkung des Firmaruents seinen Grund. 

11" 11. m.-3" a. m. des 26. zeitweise mond- und sternhell, jedoch keine Polarlichtersclleinung.. 
Nadeln unruhig. 

Magnctische Variationsapparate zwischen 3" unci llh p. m.: D = 432.2-396.5; ITI= 406.7- 
259.9; T'I= 408.9-385.7. 

Nr. 23 (Ba, B,, BG) 

vom 27. auf den 28. October 1882. Dauer von 711 61" 11. m. bis 6h 4"' a. nl. 

7 G p. m. In NE Strahlen, hinter dem Beerenberge entstehend. Mond- nnd sternhell, lcaum sichtbar ; ltatten auch 
fur Nebeldunststreifen gelten kiinnen. Ein Wolkenband, Cir, strat., stand im Norden auf etwa 30" Hiihe 
lurid reichte bis NW; der Wolkenzug ist aus NE. Eben wurde die Bemerkung ausgesprochen, dass man 
das Wolkenband bei der intensive11 Mondbeleuchtung auchftir einenPolarlicht-Dunststreifcn haltenkFnnte, 
als an seiner Stelle die strahlenformige Polarlichtgruppirung entstand. Das strahlenfijrmige Rand hob 
sic11 gegen den Zenith; es wurde so lichtschwacli, dass man es bald nur wie einen Nebeldunststreifen 
sah. Derselbe ~ b e r g a n g  war in West an einein anderen Wollrcnstreifen bemerkbar, der unter hljheren, 
leichten Cir.-Wolken zu licgen schien, wenigstens machte dic Undulation der zu dem Bande anein- 
ander gereihten Strahlen den Eindruck, als ob diese Erscheinung in tieferen Regionen sich beftlnde; 
allmiililich nalim das Band eine von dem tibrigen Wollrenschleier abweichende, lichtgclbliche Farbung an. 

7 16 hatte sich, aus dem erstbeobachteten Polarlichtdunst, ein Band im Zcnith formirt, welches an1 Horizont 
in S+85"  aufstand, in Slid auf h = 82" stand und bis S + SO0, 1b = 39" sic11 erstreckte; das Band (1) 
scnlrte sich mit seinem Schoitelpunlrte gegen Silden und ist um 

g r  



7h 24" in derStellungS+39", It= IS0,  Slid, h=26"  und S-41?5, h=23",  wo es allmahlicl~ inDunst libergeht. 
7 26 Mehrere Strahlen entstehen an der Stelle des fruheren Bandes in der Richtung ENE-WSW, kaum 

vom Wolkendunste zu unterscheiden, da, das Vollmondlicht sehr intensiv ist. 
Cir.-Wolken ziehen vom Westen her und nehmen Cir. strat.-Formen an ;  durch das Spectroskop 

lassen sie sich jedoch von den Polarlichtdnnstreife~~ unterschciden. Das Vollmondliclit ist so stark, dass 
die Ziffern dcr Skaleneintheilung ohne ktinstliche Beleuchtung im Mondspectrum abgelesen werden 
kiinnen. 

7 36 Starke Lichtbiischel in S+5B0 gegen den Zenith gerichtet und sich dahin verlangernd. 
7 46 Senken sie sich allmahlieh gegen Stiden; davon ist nnr ein Bandstiiclr von S-13" bis 8-35" auf 

27-30" Hiihe sichtbar. 
8 6 Ein Blindel Strahlen durch eine Cum.-Wollre tlieilweise gedeclrt, taucht an der Slidseite dcs 

Danielssen-Kraters (SW) auf. Die Strahlen verlangern sich durch stossweises Vordringen, wobei man 
gleichzeitig eine wellenfiirmige 13ewegung in dem zeitweise heller aufleuchtendem Plianomen beob- 
achten kann. 

Nachdem die Erscheinung bis zu 40" Hiihe gegen den Zenith in der Richtung ENE vorgeruckt 
war, rollten sich die zu einem Rande zusammengetretenen Strahlen spiralf'ijrmig' ein, wobei man nebst 
eiaem stossweisen Aufflackern in auf- und absteigender Richtung und zeitweiliger Trennung der Spirale, 
den unteren Rand des Bandes in einem rothen, den obercn in eincm grtinlichen Schimmer endigen sah. 
Manchesmal trennte sic11 von der im stetigen Liclitwecliscl begriffenen und von cinein fortwahrenden 
Anf- und Abwallen der Lichtmassen begleitcten Spirale, eine unregelmassig geformtc Dunstpartie ab, 
die dann theils erlosch, theils sich wieder anschloss. Manchmal liiste sich die Spiteale in ebensoviele 
Kugelhaufen auf, als sic Windungen hatte. Die ganze Ersclleinung wanderte dann parallel zum I-Iorizont 
gegen Stid, blieb durch einige Secunden stationar und sticg daiin gegen den Zenith. Die LichtintensitLt 
nahm dabei stetig ab und bevor das Licht den Zenith erreicllte, erlosch es. 

8 21 Hinter dem Blytt-Krater (8-1-49") schossen zuweilen wahrend dieser Zeit einzelne Strahlen auf. Bis 
auf die Partien, die das Polarlicht eingenommen hatte, war der Himmel von dichten Cum.-Wolken 
besetzt; in SW leuchteten die Sterne; gegen den Zenith zu, wurde der Himmel anfangs von zarten Cir. 
und hiiher gegen den Zenith, von leichten Strat. die langsam in dichtere tibergingen, bedeckt. 

8 26-42" Strahlen vom Danielssen und Blytt-Krater (SW) ausgehend und gegen den Zenith strebend. 
Erschienen und erloschen naeh kurzern Bcstande. 

In Nord und NE, waren durch die dichten Cum. strat., zeitweise durchscheinende, also 
beleuchtete Stellen zu sehen, die theils cine bogenformige, theils eine einem Polarlicht-D~nst~l~aufen 
entsprechende Form annahmen. 

Die Lichtstiirke der frtiher bescliriebenen Erscheinungen war (3). 
9 1 Strahlen gegen den Zenith, neben dem Blytt-Krater; Dauer 3". 
9 51 Hinter Danieissen und BlytbKrater (SW) auftauchend ein breiter Streifen, aus dem Strahlen empor- 

steigen; eine zweite Beihe nachrlickender Strahlen, steigt 50' tiber den Hodzont, und greift mit ihren 
beleuchteten Spitzen in die dunklen Zwisclienraume der vorhergehcnden (1-2). 

10  16  erblasst Alles. 
3 36 a. m. Drei Strahlen im SUden der heranziel~enden, sehr leicliten Strat.-Wolken, durch die man alle Sterne 

scheinen sicht. 
3 51 Zenith vollkommen lrlar; clrei Strahlen inslid, mit den Wollien nach Ost ziehend. 
3 54  Strahl im Zenith, sodarin allmlhlich Coronabildung, welche etwa 10" mit allseitigcm, kurxem Strahlen- 

wurfe andauert. Nach ihrer Aufliisung zieht aus dem Zenith eine leichte Cir.-Wolke sudostwiirts (2). 
4 4-8" Strahlen in Ost und in Slid, die rasch einen Vorliai~g bilden, von welchem cinzelne Strahlel~blischel 

Farben zeigen. Wolkenlos. Nebelstreifen ziehen iiber die Berge. Von 4h 8" an abermals schwachc 
Strahlen in SE. 



Polnrlichter. 37 

4" 12-14" kleincr schoner Vorhang iru Stiden; zieht gegen SE, lcuchtet auf, verschwindet, entrollt sich, ein- 
zelne Strahlen sind bis 4l' 17"' sichtbar. 

Firmament ganz lrlar ; Nebelhaufen knapp iib er den Ihrgen, am Rnnde leicllte l'olarlichtstral~le~~. 
4 18 Ein dunner Nebelhaufen zieht heran. 
4 19 Strahlen, die vor dem heranziehendem Haufen standcn, laufen ihln entgegen. 
4 20 Unterhalb des Vollrnondes, in SW und Siid, schiine Strahlenbundel. 
4 21 Dunst irn Zenith, einzelne Strahlen rund umher. 
4 22-24''' Krone, Strahlen rund umher, Vorhang bis zum Horizont in SW. 
4 25 Ende der Ersclieinung; verbleibt ein Nebell~aufen, in welcheln hie und da lcichte Strahlen siclltbar 

werden. Aus NW lrommen neue Nebelhaufen heran. 
4 31 Nebelhi~ufen scliwe~llrt gegen SSW, eitiige Strahlen letxchten vor dctn Vc~*schwindcn desselben (4" 34'") 

liervor. 
4 37-30" Leichter, spiiter lichtstlrlrerer, hleiner Vorl la~~g im Sliden, bewegt sic11 gegen SIC un(1 vcrblasst 
4 41 -50" Verei~izelte Ieichte Stral-ilen um den Zenith sichtbar (1). 
4 54 Ein Stralil in der Wolkenbanlr in West siclttbar. Einzelne Wolkenhnufen ziellen aus NW bis ZULU 

Zenith, sodann stntt SE, nach Stiden. Sellr klaq rein. In NW erhebt sic11 eine Wolkenbanlr. 
4 56 Keinc Polarlichtspur mel~r, sellr schoncr, lrlarer Himmcl. 
5 3 Kin Stralil in Norcl iiber der Wolkenbanli. 
5 11 Nebelhaufen fisen sic11 in NW und ziehen liicrauf so, dass 5" 26" das Firmament ganz bedeclrt ist. 
5 39 auflilarend. 
5 51 Leiclite Stralllen im Sliden (1). 
5 58 In SW Wolken, daruber ein fiicherftirmiges Stralilenbiindel nuf 10" I-Iolic liervortretend 111id divergirend 

gegcn den Zenith gerichtet. 
G 1 Mondring in Regenbogenfarbcn, cler bis 6" 4" andanert, zu welcher Zcit sic11 die Wiillrchen auflosen. 

Magnetische Variationsapparate zwisclien 6" p. m. 1111il6" a.m. D = 424.3--364.4; 1II= 410.4- 
148.2 ; TI= 423.8-393-3. 

Nr. 24 (B,) 

vorn 28. October 1882. Dauer von 5h 41111 p. m. bis (ill 4 1 m  p. m. 

5'' 41" p. m, ein lichtschwacher Bogen im Sliden sichtbar. In Nord entstelit ein stral~lenfirmigcs Rand, dessen 
Strahlen gegen dcn magnetiscben Zcnitli convergieren. 

5 46 Der sltdliche Bogen hebt und verlMiigert sich und reicllt :&Is Band, von MTest bis ENE. 
In S+64" entsteht, ein Mondbogen, 28" hoch, etwa lo breit; die Atlimosl~hare ist dunstig, Eis- 

nadeln fallen. 
5 59 Vom Nordliorizonte aufsteigende Strahlen, streben ia der Richtung gegen Slid; im Zenith entfalten 

sicli dieselben kreisftirmig in S-35", lz = 79" wobei die Strnhlen nm das Centrum, in der Richtnng yon 
Nord liber West iiach S8d wandern. 

Wahrend der ganzen Zeit, schiessen bald liicr bald dort, Stralilen nnd Polarlichtd~u~st nuf. 
6 6 Der Mondbogcn erblasst am Scheitel, wird jcdocll nach einigcn Sec~mden wieclcr sichtbal; bald starlrel. 

bald schwaclier. 
6 9 ~ b e r  u n d  v o r  d e m M o n d b o g e n  e n t s t e l i t  e i n  B :~nd ,  t l i e i l w c i s e  d e n  Uogcn  ve rdeckenc l ;  es 

entfaltet sich in der Richtuug gegen Nord. 
6 16 verblassend. 
6 21 Band von West bis NW, dehnt sic11 allrnalllich vo11 SW bis NE aus, zielit iibcr deli Zenitll gegen 8-34' 

bildet in S-20°, 1~=80" cine schwache Rronenerschein~ng, formirt sicli wieder nnd zielit weiter 
gegen Stiden; ist urn 



6" 31" auf 15" iiber dem Siidhorizont und verschwindet. 
6 36 Stralil in WNW, sehr lichtscliwach, gegen Zenith gerichtet; wandert tiber West gegen Stiden. Dunstige 

Athmosphare, Eisnadeln fallcn. 
6 41 Alles verschwunden. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 3" p. m. und 1'' a. m.: l)= 454.3-366.5; 11I= 429.5 
bis 237.6; VI=423.1--362.6. 

Nr. 25 (B,, 13,, B,, B,) 
vom 29. auf den 30. October 1883. Dauer von 411 IGlll  p. in. bis 5 h  :L. m. 

4" 16"p. m. Mond- und sternhell, Strat.-formige Polarlicht-Dunststreifen; kaum zu erkennen; mehrere schwachc 
schmale Streifen in der Richtung Slid gegen Nord. 

4 20 scliwacher Dunststreifen NNW-SSE; andauernd ; die frliliercn vcrschwinden; leichte Diimmerung; 
Dnnststreifen wandern ostwarts. 

4 46 Bogenformiger Streifen iiber den Siidhorizont; Sclieitel in 8-8') h=21°. 
4 56 Strahlenbiischel, dessen Knotenpunkt in NNW (2). 
5 6 Stralll von der Mohnbergspitze (ESE) gegen WSW. 
5 24 nand von der Mohnbergspitze gegen WSW mit dunlrler nnterer Begrenzung; theilt sicli dann; der 

westliche Theil verschwindet, der iistliche steigt aufwarts; senkt sich dann wiecler in die frtihere 
Lagc. Schmale, schwache Streifen, deren Vereinigungspunkt beiliiufig in SSW liegt. 

5 39 erblassend. 
5 51 Das Band senkt sic11 etwa nm 10" gegen 8-30". 
5 56 Das Rand senkt sich bis auf 8" zum Stidllorizont, es wird an einigen Stellen lichtstarker (2)) flimmert 

auf; aus dem Bande entsteht oberhalb desselben ein zweites paralleles Band. 
Bei beiden Bandern ist der untere Rand dunkel begrenzt, der obere grtinlich. Einzelne Stellen 

flackern auf. Es scheint eine von West iiber Siid nach Ost gerichtete Bewegung in1 Lichte vorhanden 
zu sein (nur an den lichteren Stellen (3) wahrnehmbar). 

5 58 Das untere Band verschwindet unter der Hugelkuppe (am Siidhorizont 8-10" hoch), es bleibt nur 
das obere, das in Bezug auf die Lichtentwickclung dieselben Eigenscllaften besitzt, wie friilier (unten 
dunkel, obere Halfte hell). Magnetische Nadeln urn 6h stetig. 

6 10 Lichtbewegung von West Uber Siid gegen Ost. 
6 1 3  hebt sich das Band gegen den Zenith; das Licht ist niclit mehr so intensiv, doc11 sind einzelne langere 

Strahlen lichtstarker. 
6 13.5 Ein zweites Band (oder das friihere nach abwarts gestiegene) hebt sich iiber den Hohenriicken. 
6 1 4  Strahlen verlangern sich gegen den Zenith und werden lichtstarker; es entstelit das, was mit ,,FachcrL( 

bczeichnet worden. 
6 17 reicht das Band von Ost bis SW; es steht etwa auf 20-25" Ilohe iiber dem Siidhorizont, wird licht- 

stark und beginnt, wie auf elastischcn Faden hangend, gegen dcn Zenith aufzuxucken. 
6 18 Die Lichtbcwegung geht im Bande von den Eliden gegen die Mitte; die Bandcr des etwa regenbogcn- 

breiten Uandes sind oben griin, in der Mitte weiss, gegen unten roth ; die unteren Rander heben sich 
gut vom dunklen Hintergrunde ab. J e  niiher das Band gegen den Zenith rlickt, desto vellementer nnd 
verschlungener sind seine Bewegnngen; dieselbcn lassen sich mit dem Berumschlackern einer schweren 
Bordiire eines fallengelassenen Vorhanges vergleiclien. 

6 21 nahe im Zenithe angelal~gt, schliesst sich iiber West und Ost das ganze Band zu einem langen Ovale 
zusammen, in dessen Mitte die Kronenerscheinung anftiitt. Die Iirone lasst sich am besten mit der 
Lichterscl~einung von entziindetem, dtinn auf einer Flache ansgegossenem Alkohol vergleichcn, auf den 
ZIT beiden Seiten Luftstrome einwirken, welche die Flammen gegen West und Ost ziingeln machen 



hnd zeitweilig dahin blasen. Das Mittelfeld war unregelmassig in zwei Theile geschieden, die Ost-West 
sic11 erstreckten, zeitweise sich vereinigten und dann wieder trennten. Das ganze Feld war jedoch in 
sttirmischer, blitzschneller Bewegung, die Farbung, besonders der Saume dieser leckenden Flamme, war 
rosa bis kirschroth und rothviolett, seltener 11am intensiveres Weissgelb zur Geltung. Das Band 
und der Strahlenmantel ringsum, driingte zenithwarts oder wurde von da abgestossen, je naclideni 
das Mittelfeld Raum liess oder dahin und dorthin loderte 

Das Spectroskop zeigte die a: und vier andere Linicn. 

Nach diese~n Effecte war die game Stelle, auf der die Erscheinung vor sich gegang.cn, niit 
weissem Polarliclitdunste iibergossen, der einer Fackel glciihend, einen verhaltnissmiissig stabilen 
Standort hatte. 

Fig. 17. 
N 

6" 25"  also nur 4 Minuten nach der Entwiclrlung der Corona, 
senkte sich das Band im Westen bis an den Horizont 
hinab und seine Theile standen: der eine tiber Nord 

i"kf& &I gegen Ost, der andere liber Siid gegen Ost, etwa 10- 
.4$ 20" in denscheitelpunkten tiber dem I-Iorizont (Fig. 17). 

L 
G 29 Am Nordbande ist der rothe, untere Rand besonders 

w intensiv. 

G 32 fol.mirt sich liber demselben ein sc1iwachei:es. Dic 
Spectroslrop-13eobachtung ergibt, dsss die Linien am 
Rande des Bandes, der zenith~viirts liegt, stlirlicr sind, 

I 
als am Unterrande. 

, s Wiilirend der Ersclieinung stand der Mond iibcr 
dem Beerer~berge (NE), das Firmament war w o l l i ~ n l o ~ ;  aucli iiacl~ dem Hauptlicl~teffecte war nur a111 
NW-Horizont eine Strat.-Bank etwa 3-4" iiber den1 Wasserspiegel zu schen, die wdlirend der 
Ersclieinung wie im Vollmondsclieine ergliinzte. 

Die Nadeln waren ungemein bewegt, so class die Ausschlage kaurn abzulesen waren. Horizontal- 
Intensijdt = 140.0. 

~ g .  18. G" 4 0  erblassten die BHnder vollkommen. 
G 42 ist nur mehr Liclitdunst voii West tiber 

den Zenith nacli Ost zu bemerken. 
Das nordliclie Band gelit in Dunst 

#t;:AQ* - - tiber, der jedoch noch imlner die Farben 
N E erkennen lasst. Es zieht sich gegen West, 

W 
von welchem Theilc tier zwisclieii WSW 

und West gegen den Horizont gekriimmte, am intensivsten (1) bleibt (Fig. 18). 

6 48 Drei paralelleBander formireil sich in Stid, von West nach Ost; Ilberdieeelben zielien sicli Strahlen gegen 
den Zenith fticlierartig, im Westen durch das Azimuth S-t 165" bcgrenzt, gegen Ost sicli bis S-130" 
ausbreitend. 

In den Bandern sind die Strahlen und faltcnartige Undulation zu erkcnnen; die Liclltbcwegung 
scheint gegcn West stattzufinden (2). 

Der Fiicher schliesst sicli, zuni Drlnstflecke zusammcllgesclirunlpft, d e u  lnittleren Bandc an;  das 
zwcite reicht zur Zeit nur bis NNW. 

G 53 Dieser Tlieil des obersten Bandes biegt sich a u f w t t s  und vei1lLngert sich lnehr als Dunst bis zuiil 
Zenith, den es um 6 Q 4  passirt; cs  scheiut wic vom Winde daliin geblasen; die Strahlen und Streifell 
bleiben wahrend dieser Abscliweiilrung xenitliwiirts gericlitct. Es  ist dies ein Vorgang, dcr in der 
Rcgel stattfindet. Insolange Uiiiider aus Stralilen bestehen, behalten diesc ilire Gcradliniglreit und ilire 



Sichtltng gegen den Zenith und erst wenn sie in Dunst iibergehen, findet ein Abbiegen der Streifen 
statt (Fig. 19). 

6h 56" Dunstformige Auflosung der Bander. 
G 58 Mittelband wieder etwas intensiver. 
7 1 Die zwei anderen Dunstbander wandern gleicllfalls nach Siiden, sic11 wie das oberste vorerst abbiegend. 

I n  Nord hat sich auf 8"  Hohe, wie vor der ersten heutigen Haupterscl~einung, ein bogenfijrmiges 
I3antl von miissiger Intensitat ausgebreitet ; stellenweise zeigcn sich Lichtpartien (wie Zabne), aber es 

Fig. 19. kommt trotz des dem frlilieren gleichartigcn Beginnens 
z 

der Erscheinung, zu lceiner Wiederholung der Corona. 

n 4 .  7" Gm verblassend. Polarlichtdnnst an der Stidseite des Firma- 
ments. 

7 12 B~genf i i rmi~es  Rand von West gegen Nord wieder auf- 
hellend. Sehr klare Luft, die frliher erwallnten Strat. am 
NW-Horizont nahezu ganz verschwunden. 

7 29 In West gegen Zenith, ein Dunststreifen ; der obige 
Bogen lichtstarker. 

NNW 7 32 Bogen passirt den Zenith gegen Slid und verblasst. 
Schwacher Polarlichtdunst in Slid. 

7 36 Nichts mehr sichtbar. 
7 39 Dunstbogen, sehr schwacli von S + 50" bis 8-85 ", Mitte 

S-25", h = 15" ; genau gegenuber am Nordliorizont 
bildet sich ein gleicher Bogen, welcher sich um 7" 40'" verdoppelt und urn 7" 41" verschwindet. 
Der Abstand der Doppelbiigen betrug circa 3-5". Von 

7 41-51" bildet sich ein Dunstband von WNW ausgehend Iiber den Zenith bis S-85") senkt sich gegen 
Siiden und verschwindet urn 'Ih 53". Von 

7 55-8" 3" sind stark verwaschene und verwischte Dunstflecke in NW, SW und Siid sichtbar, die sic11 um 
8 3 verstarken, vereinigen und ein aufgerolltes Band bilden, welches sich gegen Nord drehend, urn 

Fig. 20. Fig. 21. Fig. 22. 

. * 

W 

N 

8 Ci xu einern Bogen entwickelt, der Son S + 55" iiber Nord nach 5-85" geht untl in NNW 18" hocll 
steht. Die Enden des Bogens lieben sich. Es entsteht daraus ein vorhangartiges Gebilde mit riitl~licliem 
Saume unten. Die rothe Farbe ist in WSW am intensivsten. Urn 

8 10 entsteht niiller am Zenith ein paralleler, schwacller Bogen, der sich ebenfalls zu einem Bande entfaltet. 
Beide winden sich wie ein stark vom Winde bewegter Wirnpel, entsenden blitzartige Stralllen, heben 
sich gegen den Zenith und entwickeln sich um 

8 1 2  zu einer starken, schijnen Krone. Die Strahlen schiessen nach mehreren Richtungen gegen Nord, die 
Lichtbewegung ist einc von West iiber Nord nacli Ost drehende, cler Farbenwechsel ein rascher. Die 



ganze Erscheinung dreht sich gegen Ost und senkt sich verblassend langsam nach ESE. Um 8" 15" sind 
nus mehr viele Dunststreifen undFlecke in SE  undWest sichtbar (Fig. 20, 21, 22). In der Krone waren 
vier Linien im Spectrum deutlich sichtbar; im intensivsten Theile mit rotl~licliem Scheine,war ausserdem 
von gegen rot11 noch eine Linie ausnehmbar; links von u gegen blau, zeigte sich ein sliulenartiges 
continuirliches Spectrum, das circa 30  Theilstriche einnehmen moclite. Von 

8" 16-52" nur sehr schwache Dunstflecke, die aus NNW heranziellend, den Ze~iith passiren und sich gegen 
Slidcn senken. ~ b e r  den Bergen in Stid, 1&=8",ist einPolarlicllt-Dunstliaufeii sichtbar, in dem die Licht- 
masse anf- und abwogt. Die aus NNW herallziehenden Dnnstl~aufen vereinigen sich mit demselben. 

8 54  wird die Erscheinung i~nmer scllwlicher urld um 8" 58'" ist kein Dnnst mehr sichtbar. 
9 0 Ein Bogen, sellr schwach, im Siiden, Mitte I& = lo0, Amplitude = 40-60"; sendet ausserst feine Licht- 

strahlen gegen den Zenith, deren sclleinbare Fortsetzung in NNW steht. 
9 2 Der Bogen lost sich in Dunst auf, der sich hebt und im selben Momente entsteht vom Zenith gegen 

NNW (WNW-NNE) ein Fadenwurf aus so feinen Flden ,  dass die Erscheinung einem feinen, 
zarten Spitzenschleier ahnelt. Scheinbar ohne vorhergehende Ursache entsteht nun eine starke Krone 
spiralformig, die 

9 3 am starksten wird, ein langes Band nach S - 120" und ein kurzes S -I- GO0 entsendet und Farben 
spielt. Der Strahlenwurf nacll NNW vie1 stiirker; in Siid, It = 8 "  zeigt sich stark leuchtender Dunst. 
Fast das ganze Firmament ist rnit feinen, starken, kurzen, langen, geraden ur~d gewundenen Strahlen 
bedeckt. Die Krone scheint sich in sich selbst aufzuwickeln. Die gnnze Erscheinung senlrt sich 
gegen Slld. Um 

9 5 ist nur Dunst am SW-Firmament zu sehen. 
9 6 zeigt sick blitzartig ein schwacher Strahlenwurf gegen SW, der sic11 sofort in Dunst aufliist. 
9 6- 32'" Scl~wacher Dunst vom Zenith gegen SBd. 
9 36-54" neuerdings Auftreten einiger Dunststreifen in Siid, 11, = 8-10". 
9 55 Zwei parallele Strahlen in S + 50"; h = 8- 12") lleben sich gcgen den Zenith und verwandeln sich, 

schwacher werdend, in Dunstflecke. 
9 56-lot1 8" zeigen sich hie und da Dunstfleckc, sehr schwach, die aus NNW heranziehen. Von jetet an 

sclbst mit dem Spectroskop keine Polarliclltspur zu entdecken. 
11 21 Ein Dunststreifen in ost-westlicher Richtung, der nach 3" Dauer verschwindet. 
11 4 1  Nadeln unruhig; Horizontal-Intensitat um 70 Theilstriche gefallen. Zenith lrlar, mond- und sternhell. 

Tm Westen entsteht ein Strahl, der sich fa;cherfBrmig ausbreitet, geringe Lichtintensitat hat und 
sich nach etwa 5'" in Dunst aufliist und verschwindet. 

0 G a. m. Ein Strahl in west-iistlicher Richtung, gleichzeitig ein solcher in Nord mit slldlicher Bichtung; 
letzterer bewegt sich gegen Osten. Bewiilkung des Himmels mit leichtem Dnnste (Strata.) nimmt XU. 

2 26 Ein Lichtstrahl vom Vogelberge (Nord) ausgehend, Uber S-143", 1)=45" gegen den Zenith. 
2 36 Ein Strahl in NE; verschwindet. 
4 44  Ein Strahl in NNE, der sich bandfiirmig gegen den Zcnith entwiclrelt, u111 
4 51 denzenith erreicllt und anLichtstarke :~bnehmend, von da gegen Westcn umbiegt und allmiihlich verblasst. 
5 1 Nicllts mehr sichtbar. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 4'' p. m. und 5h a. m. D ~468.8-370.0 ;  IZI=421.9- 
140.0; VI= 411.7 -392.7. 

Nr. 26 (B,) 
tram 30. October 1882. Dalier von 511 31"' p. m. bis '711 1(.111 p. m. 

5'' 31mp. m. Dunstband in NNE entstchend, verlangert sic11 gegen Zenith und von da gegen SW;  da  es trotz 
der Dammerung, des Mondlichtcs und des ziemlich starken Nebels sichtbar ist, scheint cs ziemlicll 
lichtintensiv zu sein; cin zwcites lclirzeres erscheint gegen SUd; beide senlien sic11 schwBchcr werdend, 

~btorruicl l iscl lo  ICxpcdition nuf .Ian Mnyon. G 



5'' 3Gn11nfolge starken Nebels nur sehr schwach ausnehmbar. 
5 38 Band wird neuerdings besser sichtbar. Nebel. 
5 54 Nebel lichtet sich; Bogen von Ost bis SW, etwa 18" Erhebung; schwach, dunstartig; vcrschwindet urn 
5 5 5  im Nebel. 
5 59 Drei parallele Dunstbander heben sich von Norden, passiren den Zenith und senlren sic11 gegerl 

Stid; der Nebel ist so stark, dass nur Sterne 1. Griisse dwchschimmern. 
6 2 verschwunden. 
6 4 Im Zenith Polarlichtdunst. 
Ci 6 Nebel. 
Ci 20 Ein Theil cines Bogens durcli den Nebel in Slid sichtbar; Hiilie 20". 
G 24 Nebel verdeckt Alles. 
G 31 Band von SW tiber Zenith gegen NE. Um 
G 32 im Nebel verschwunden. 
6 56  Dunst dureh Nebel sichtbar; bandartig, von Ost gegen West iiber den Zenith. 
7 16  Rand verschwindet. 

Keine weiteren Erscheinungen, wiewohl zeitweise klares Firmament. 
Magnetische , Variationsapparate zwischen 4h und 1 lh p. m. D = 409.1-397.3; III= 414.2- 

361.6; VI=402-1-396.7. 

Nr. 2'1 (B,, B,) 

Vom 1. nuf den 2. Novcmbcr 1882. Daiier von I)" 31nI  p. m. bis 0'1 1G1l1  8. In. 

Ziemlich gleichmassige 'Bewiilkung StraL2 10; Termintag. 
Oil 31" p. m. Dunstflecke in Nord nahe dem Zenith; zeitweise durchscheinend. . 

0 53 Ein Band in SW gegen Zenith. 
9 55 Dunstflecke, auch in NNE. 
9 56  Ein Dunstfleck in Nord, h = 80". 
9 50 Dunstflecke tiber den ganzen Horizont zerstreut, jedoch weniger inte~lsiv und von lreiner ausge- 

sprochenen Form, da  Bewijlkung zu dicht (Strat. 9-10). 
10 2 Lichtintensitat zweier Dunstbander, in Nord und in SW, scl~eint zuzunehmen. 
10 11 ein Dunstfleck in WSW wahrnehmbar. 
10 16 verschwunden. Dunstflecke in Nord. 
10 1 9  Dunstflecke verschwunden. 
10 20 In Nord sind wieder Flecke sichtbar, Zi = 70-80". 
10 21 verschwinden dieselben. 
10 38 in SW Flecke sichtbar. 
10 40  verschwunden. 
0 6 a. m. Dunstbogen, hinter Danielssen-ILrater (SW) emporsteigend und in ENE abermals den ISorizont 

erreichend ; Scheitel: 5-34", 1b = 30" (1). 
0 16  TJangsam erblassend, senkt sich der Bogen gegen Slid. 

Magnetische Variationsapparate : 

9 31 p. m. D = 399.0; liI= 296.4; VI= 401.8. 

9 51 p. m. 0=361 .3 ;  HI=406.8;  VI=396.9. 

9" p. m. bis lh a. m. D = 4 15.2-360.0; IZIr 410.0- 296.4; VI= 403'0-396.0, 



Nr. 28 (B,) 

vom 5. November 1882. Dauer von 711 31111 p. in. b i y  $111 411' 11. IU. 

7" 31" p. in. Dunstfleclre treten in ENE nnd WSW, sowie im Zenitli auf (1). 
Bewolkung Strat. 8. 
Beleuclitung von Wolkenrandern. 

7 39 : D = 520.0, HI= 120.0.  Nacli 10'" Dauer verscliwindeii die Dunstfleclre. Variati01isal)parate um 
8" auf den normalen Stand zuriiclrlrehrend. 

8 58 Unterer, westlicher Rand einer Strat.-Wolkc vom Polarlichte beleuclitet. 
Ausdelinung der Wolken, sowie Erscheinungen S + 170" bis S = 11". Nacl~ 6" Dauer ver- 

schwindet das Phanomen. 
Wollrenzug: Ost-West. 
Magnetisclie Variationsapparate zwiscl~en 7" p. m. und 2'' a. m des 6.: D = 520.0-348.7 ; 

1$1=393.6-120.0; VI= 392.3-380- 7. 

Nr. 29 (B,) 
voln 6. :~u f  den 7. November IS82 Di~ncr 1111 46111 p. m. bis 011 l G l n  a. 111. 

llh 46'" p. m. Variationsapparato unruliig. l-lorizoiitaliiiteiisitlit: 307. l-limmel glcichmiissig mit Strat. 10 
bedeckt. Ostwind frischend. 

0 16 a. m. Polarlicht- Dullstmassen in NE, in der Richtung des Beerenberges. I-Iimmel mit Strat. 7 bcdeclrt, 
Zenith, und in nordijstlicher Richtung lrlarer. 

Stelae durch den leicl~tcn Dunst, der die wolkenfreien Tlieile des Firinameilts bedecbt, siclitbar. 
Zeitdauer der Erscl~einung bis zum volligen Verschwinden 8"'. 
Magnetisclie Variationsapparate zwischen 11" p. m. nnd 3" a. In.: D = 423.7 -391.8 ; HI= 412.8 

his 307.0 ;  VI=386.2-383.5. 

Nr. 30 (B,, B,) 
vom 8. auf deu 9. Novcinber 1582. Dauer von 611 56111 p. m. bis 211 301n a. m. 

6'' 56" p. m. Dunst in S+60°;  hinter Strat.-Wollren zeitweiss verschwindend. 
7 51 I'oladichtdunst im Zenith; Nadeln selir unruhig. 
7 58 Handfiirmige Ersclieinung voii 8+60°  bis S+90°,  Strat.-Wollren davor; starlre Liclitbewegtlllg gcgen 

West; gegen den Zenitli im 111. Quadranten auflrlarend; das Spectroslrop eeigte die cr-Linic. 
Der Dunststreifen setzt sich ron Westen fiber den Nordhorizont bis S-120" fort; 

8 6 Derselbe hebt sicli gegen den Zenith und verblasat. Die Strat.-Wolben zertheilen sich, Sterne 1. unci 
2. GrBsse werden von West bis Nord durch den Dunst sichtbar. 

8 11 Von West bis Nord auf etwa 20" Hiihc, jedocl~ nicl~t immer gleich hoch bleibend, zieht sich ein Dnnst- 
streifen, der eine stmhlenformige Anordnung der Lichtbtlschel erkennen Iasst. 

8 16  verblassend. 
Die BewFlBung wird dichter, clie 12Znder der Strat. sind scliwach beleuclitet. 

8 19 In West 5" fiber demITorizont erhiilt sich durch llingcre Zeit eine ziemlich intensive (1) Lichterschcinnng, 
vor welcher Strat. gelagert sind. 

8 21 Von derselben riimmt ein Dunstband seincn Ausgang, das sic11 allinahlich bis MOI-d erstreckt ; dnrchschnitt. 
liche HBlie des Scheitels 10" ; die stl-ahlenfirmige Anoi;dnung wird deutlicli; vorerst war die Licht- 
bewegung gegen Norden, d. i. im Siiiiie der Ausbreitung, sodann gegen Westen zurtick. 

8 26 Ende dcs Aufleuchtens. 
8 51 Polarlichtdniist in Slid, 16 = 15"; 

(j :: 



v. Bdbri lc ,  

gh llm verschwunden. 
9 26 Polarlichtdunst in SW-ENE; 
9 35 verschwnnden. 

10 1 2  aufklarend; Sterne, sclbst Milchstrasse sichtbar; etwas Mondhelle, doc11 nicht liber dieslidostlichen 
Berghohen sichtbar. 

10 1 2  Ein Band von S+60°  bis S-120" tiber dem Nordholizont (20" hoch) sichtbar (1). 
10 1 4  verblassend. 
10 1 6  Dunstflecke in NNW. 
10 18  verschwunden. 
10 21 Dunststreifen in S+60°, dehnt sich gegen den Zenith aus, sein Fuss wandert gegen Stid; 
10 26 verschwindet er allmiihlich. 

Ein Dunstbogen entsteht von Sud, h= 15" bis S-I-60". 
10 31 Dunstband, S+60°  iiber Nord, A= 20" gegen Ost. 
10 33  Stidliches Band senkt sich, nordliches wird intensiver (1); 
10 36 das letztere wird doppelt. 
10 38 Dunststrahlen verlangern sich aus dem Bande gegen den Zenith ; es bildet sic11 ein Stralilenwurf, jedoch 

sehr verscliwommcn und lichtschwach. 
10 39 Lichtbewegung von West uber Nord nach Ost. 
10 56 Lichtbogen von West tiber Zenith bis ENE (1). 
11 1 Strahlenformiger Dunst in Nord gegen den Zenith. 
11 1 2  StrahlenhUschel im Norden, von 20" Hohe bis zum Zenith; 
11 13 verwandelt es sich in Dunst. 
11 16 Schwaches Rand in N W iiber NNW bis Nord; h= 30". 
11 22 Dunstfleck in WNW; ?z = 40". 
11 26 ganz bedeckt. 
11 30 Schwacher Strahl in NW, von 40" Ilohe zum Zenith. 
11 31 ganz bewolkt. 
0 51 a. m. Dunstfleck in Nord und NW. 
2 30 Stralll von WNW gegen NE, Anfangspunkt h = 30°, Ende 1b =40°. 

Magnetische Variationsapparate zwischen Gh p.m. und 3l' a. m. : 1) = 432.3-389 - 0 ;  HI= 418.1 
bis 285.0; VI=396.0-377.1. 

Nr. 31 (B,, B,) 

vom 9. November 1882. Dauer von 5" 61" p. m. bis 6" 31m 1;. m. 

5h 6m p. m. Schwache Dunstflcckc langs der Strat.-Wolkenriinder im Zenith und Ost-West ; verschwinden 
nach 15". 

6 31  Wiewohl ganz bewolkt, eine grosse Lichterscheinung, die den Zenith bedeckt, erlrennbar. I-Iorizon- 
talintensitat: 240. Diffuses Licht, Bewolkung dtister. a-Linie mit Spectroslcop ausnehmbar. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 411 und 7" p. m.: D = 441 -0-399 7 ; $11~ 412.3  
bis 240.0 ;  VI= 387.0-381 -3. 

Nr. 32 (B,, B,, B,) 
vom 11. nuf den 12. November 1882. Daucr von 511 491" p. 1n. bis 4 h  li* a. m. 

5h 49" p. m. Drei Dunststreifen zwisccen Wolken im Zenith. Bew61kt. 
6 4 1  Bewiilkung lichter. 
6 51 -Bogenstticke (2) zwischen Wolken im Zenith. 



G h  5 P  Bogenstiicke verschwinden. 
7 1 Die Wolkenrander in NW nnd Slid vom Polarlichte schwaell beleuchtet. 
7 11 Ein Dunstfleck im Zenith; 
7 14  verschwindet. 
7 31 Wolkenrand in SUd vom Polarlichte schwach beleuchtet. 
7 33 Unznsanl~uenhtingende, die Form eines Bandes annehmcllde Dunstfleclre in S-30°, IL = 40" ; iiach 

1'" Dauer verschwunden. 
7 3G Wollienrand in Siid und West weist Dunstfleclre auf. 
7 41  verschwinden selbe; erscheinen im Osten abermals, um 3'" spiitcr zu verschwinden. 
8 6 Nallezu am ganzen Firmament sintl die IVollrenriinder beleuchtet, in Siid intensiver. 
8 9 llunstflecke in S-85") 7% = 4 0 " )  die Dunstflecke werden intensiver; man unterscheidet griinrothe 

und violette Farbung der Strahlen, jedoch vcrschwonimen und nur einige Augenblicke liindurch, 
PlBtzlich macht es den Eindrucli, als ob die gauze Ersclieillung sic11 180" um eine llorizontale Axe 
dreben wiirde; die Strahlen verschwinden, die IIunstmasse, die eine bandartige Fol-rn hatte, wird zu 
einem regellosen Flecke und immer schwacliel; bis sie um 

8 12 ganz verscliwindet. 
8 19  Dunstflecke in Slid und im Zenith. 
8 26 I-Ioriaontalintei~sitMt: 95;  Declination in starken Schwailkungen: 380. Vom m:tguetisc2ien Zenitli lange 

Strahlen gegen 8-30" untl S-75" ; nach Form ~ronenerscheinnng, geringe Intensitlt; grlinc 
Farbung ist zu unterscheiden. Vcrschwindet um 8'' 28". 

8 31 In st-55" Wolkenrand intensiver beleuchtet (2); Fnrbenwechsel: griinroth. 
8 3G In Nord ein Strahl von 15" Ausdehnung gegen den Zenith; 8" 37" verscliwunden. 
8 44 In Nord zwei Dunststreifen, die nach 2" Daucr vcrschwinden. 
8 51 Drei Bander (2) von S+105" gegen 8-75" gerichtet, liber den Zenith; vereinig.cn sic11 in cines und 

senken sich vom Zenith gcgen SUd, worauf die Erscheinung zerstiebt, 
9 4 In S+105" Wolkenrand beleuchtet. 
9 26 ist der ganze wolkenlosc Zenith mit unregelmassig auf- uncl abwallender Dunstmasse bedeckt. 

10 11 Icronenartige Dunstbildung) bestehend aus einem urn den ganzen Zenith in 50" I'Iiihe liegendem Bande 
und Strahlen vom Zenith gegen das Bantl. 

1 0  1 4  Erscheinung verschwindet. 
1 0  51 ICronenartige Dunstbildung im Zenith; einige Stral~len zeigen Farben. 
11 6 Dunststreii'cn n ~ i t  S +GOo bis S- 120" Richtung) mit leicliter Lichtbewegung. 
11 11 Streifcn verschwinden; scliwaches Band im NW-Quadmnten; Rand verschwindet. 
11 21 Sechs schmale Lichtstreifen (1) im NW-Quadranten gegen Zenith gcrichtet; bewegen sich rechts und 

links. 
11 26 Dunstansammlung in S -I- 100°, woraus ein lichtschwaches Band mit \~~allellde~Lichtbewegu~lg ensteht. 
11  28 Band theilt sich in zwei Etagen. 
11 30 Band in NW, 20-25" Hiilie (2), theilt sich, das obere steigt ans dem nbrdlichen Ende nnf. 
11 52 Belles Band in NW, 20°HBhe. 
0 1 a. m. Helles Band sendet Strahlen bis eum Zenith. 
0 8 Die Erscheinung breitet sich nus nnd ~e r l i e r t  an Intensitst. 
0 16  Alles verschwundeu. 
0 23 Streifen iiber dem Stidhorizont, S +  15" nach S-165". 
0 28 Zwischen den aufsteigenden Strat. in NW, Streifen siclitbnr. 
0 50 Streifen (2) S+15" bis S- 165") der sicli dann zertheilt und Dunstfleclre in Slid zuriickliisst. 
1 ' 1 Zwei concentrisehe, aus gegen den Zenith convergirenden Strahlen znsammengesetzte, breite, jedocli 

liclitschwaclic Bander in1 NW-Quadranten. fIijlle 50" u11d GO0. 



Fig. 23. Strahlen zwischen den Strat. in NW; beleuchtcte Wollien- 
rlinder in West. 

N E 
1" 6" Iqurzes Band iiber Blytt (S+55"); Stralilenblisohel vom Zenitli 

gegen NE; beides vereiniget sich zu einer keulenforrnigen, gestreif- 
ten Lichterscheinung mit schwacher Lichtbewegung. Intensitat 
(1-2)) (Fig. 23). 

1 10 Schwaclie Coronabildung mit Strahlen gegen NE und SE  geordnet. 
Rasche Lichtbewegung, Dauer 2". 

1 1 6  Dnnststreifen vom Zenith nordwarts. Beleuchtung der Wolken- 
rander in West. 

1 31 Schwache Strahlen von den Wolkenrandern zenithwgrts; 
1 36 Beleuchtete Wolkenrander; der I-Iimmel bewolkt sic11 ganz. 
2 1 6  Schwacli beleuclitete Wolkencontouren. 
3 56 lichteten sich in S + 60" die Strat.-Wollcen 30" iiber dem See- 

horizont und lichtschwache Polarlichtstreifen wurden sichtbar, 
welche in der Richtung NE gegen den Zenith vorrtickten und 
hinter den Strat.-Wollccn verschwanden. 

4 6 verschwand der letzte der drei Streifen. 
Magnetische Variationsapparate zwischen 5" p. m. und 5" a. m. : 

1)=418.7-38G.O; I$I=423.0-95.0; VI=398.3-371.6. 

s+5s0  *' Nr. 33 (B,, B,, B,, 
vom 12. auf den 13. November 1882. D:~uer von (ill 1111 p. 111. big 4'1 gnl a. m. 

6" 1" p. m. Zwei Strahlcn in SSE tiber den Hohenrticken, h =8" entstehend und sich bis zum Zenith fort- 
setzend (1); 

6 6 einige Lichtflecke an  derselben Stelle; 
6 16  ein Strahl in SSE bis zu 30" Hiihe; 
6 18 drei Strahlen in SSW, Siid und SSE (2) gegen den magnetischcn Zenith convergirend, sind abcr nur 

bis zu 20-25" HBhe sichtbar. 
6 26 Einige Lichtflecke in Slid bis SE  (2). 
6 34 Rogenformiger Dunststreifen von Ost liber den Zenith his SSW (selir scliwach); wird um 
6 36 etwas lichtschwacher. 
6 37 Dunstfleck in SSE. 
6 4 1  Dunstband iron S+60° bis S-120" iiber Zenith (magn.); 
6 44  lichtstarker; senkt sich gegen 8-30'. 
6 46 Strahl in SSE, wandert mit Fussende gegcn Siiden (1 ) .  
6 48 verschwindet. 
6 50  Streifen von S+60°  nacll S-120". 
6 54  Streifen von S-120" bis znm Zenith. 
6 56 Krone mit Strahlen gegen Norden. 
6 57 Dunst an derselben Stelle; 
6 58 ncuerdings Krone; Strahlen gegen Norden, dieselben wandern mit ihren Fussenden nacll Ost und West; 
G 59 ganz gedreht; Strahlenwurf gegen Slid; bildet Band, dann Bogen, S-120" tiber S-30") h = 70" nacli 

. S+6O0; senkt sich verblassend gegen Stiden. 
7 0 - 4" Rand in Dunst ubergehend, in S-12O0, 11, = 30" ; wird lichtstarker (im Spectrum vier Linien) 

und nimmt wieder ab, zieht sich sodann nach NE und crscheint hier als beleucllteter Wollrenrand. (Im 
Zenith hat sich cin leichter Nebelschleicr gebildet, der nur Sterne 1. Griissc durchsclleincn lgsst). 



7'' 5-10" Dunstflecke a h  verschiedcnon Stellen des Firmamentes, ab und zu anftretend. 
7 11 In  S+58", h = 13" entsteht ein sehr breiter Strahl(3--4"), gelit langsam gegen Siid, verltingert sich 

gegcn den Zenith scbmller werdend, erreicht 7" 15" den Zenith und bildet ein vorhangartiges Band, 
vom Zenith gegen Stid geneigt, dann parallel zum Horizont bis WNW. 

7 1 7  entstel~t daraus eine starke Krone, die einzelne Strahlen auoh gegen ENE sendet. 
7 18 sinkt die Erscheinung, sich in Dunst auflosend, gegen SSE hinab. (Dieses Verrauchen oder Anfliisen 

einer Krone hat ~ h i l i c h k e i t  mit dem herumziehenden Rauche eines in der Dunlielheit angeriebenen, 
nassen Schwefelhijlzchens). 

7 19  Nur mehr ein Dunstband mit ausserst feinen gegen den Zenith gerichteten Faden. Dunstflecke in SSE 
von 7" 21-22'"; 

7 23 eutstehen in West noch einige einzelne, stlrkere Strahlen und ziehen sicli rasch einzeln gegen Slid, \yo 
sie in der Dunstmas~e verschwinden. In SW-SSE, von Ir = 15" ab, steht eine diffuse Lichtmasse, in 
Nprd-SW cine Wolkenbank am Horizont, bis Iz 18" hinaufseichend. Zenith ist klar. 

7 28 J e  ein Stralil, in Ost und SE entstehend. Bilden rasch ein vorliangartiges Band, das sich, zum Horizont 
parallel bleibend, um den Zenith gegen Nord dreht; einzelnc Strahlen gehen vom Bande bis zum Zenith 
und bilden so quasi Seiten der beschriebenen I<egelfllclie. 

Fig. 24. 7" 31" hat sich daraus ein gegen NE 
gewendeter Facher gebildet, der 

N sich in steter Ilrehung gegen NW 
- befindet und 7" 34" ganz nach 

Nord herumgegangen ist. Unter 
Erweiterung nach Ost und West 
bildet er cine11 Strahlenwurf von 
West bis NNE; die einzelnen, 
zum Zenith reichenden Strahlen, 

.. sind von einander stark separirt. 
W N W  .-- E N E  7 36 bilden sich die Anfiinge einer --- Krone, die Strahlen werden 

stiirlier und breiter, zwei reichen 
bandartig bis ENE und MTSW 
hinab, einzelne bis nach NNW. 

7 37 theilt sich im Zenith die ICrone in 
S der Linie ENE-WSW, und es 

bildet sich auch ein kurzer Strahlenwiur'f gegen Siid (Fig. 24). Die niirdlichen Strahlci~ werden iinnler 
kltrzer, eiehen sich immer mehr zusammen und urn 

7 40  gelit die Erscheinung wieder gegen SSE hinab. 
7 44 Ein in ENE entstehender Strahl bewegt sich gegen Slid. 
7 48 Ein in West entstehender Strahl bewegt sich gegen Slid. 
7 51 - 58" Dunstflecke in SW und WNW, h = 10- 15". 
7 58 Stralil in Ost und West nebst mehreren Irleinen, von~ Zenith gegen Rord reichenden; bilden cine 

leiclilte, schirmartige Erscheinung, die sich 8" 0'" nach Stiden senkt und in Dunst aufliist. 
8 1 Strahlenwurf von ENE liber Stid bis WSW, gebildet aus breiten Strahlen und Dunsf, welcller besonders 

in ENE stiirker wird. (Jetzt beginnen Cir. und Cir.strat. aus SE heranzuziehen.) 
8 3 Strahlenwurfartige Dunstflecl~e gegen SSE gericlltet; Dunst in Ost bis SW, 1 ~ =  10-15". 
8 G - 10'" Ein starker bnndartiger Strahl, von ENE bis WSW fiber den Zenith; bildet rasch eine Krone, 

der eiil Strahlenwurf gegen SSE entschiesst, und die sic11 dann dorthin srnkt. Die TJiclltbewegung 
ist eine rasche, sich doppelt drchende (als wiiren zwei tibereinander gelagerte Schirme, l'ivot der 



Zenith, deren einer sich rechts der andere links dreht; Cir.strat. ziehen starker aus SE;  im Zenith 
bildet sich Nebeldunst). 

Sh I 1- lGm Dunstflecke an inehreren Stellen. 
8 16 Drei parallele Strahlenbundel in S+58", bewegen sich iiber Stid nach ESE; sie verlangern sich gegen 

den Zenith nnd bilden einen starlren Strahlenwurf, der' sicli zu Dunst zwischen den Wolken auflost. 
Wolkenrander erscheinen beleuditet (Fig. 25). In den einzelnen Stralilenbundeln traten lebhaft die 
Farben roth und grlin auf und zwar senlrrecht gereiht, der untere Sanm jedoch ganz rothlich. (Die 
Lichtbewegung im Saum ist stets eine so rasche, class man ausserst selten behaupten kann ob rot11 
oder griin vorausging.) Die Farben wechseln in rascher Folge und treten jedesmal auf, so oft eine 
Lichterscheinung hinter einer dem Auge des Beobacliters nahen Nebel- oder Eisnadelschichte passirt. 
Die Strahlen machen aber stets den Eindruck grosser Nahe. - Bei Mondlizht, wenn die Nebellmufen 
beleuchtet sind, beobachtet man dies am besten. Bewolknng rasch zunelimend. 

Fig. 25. 8" 21 - 46" Dunstflecke zwisehen dell Wolken, 
im Norden diffuses Licht. Die Wolkenbanlr 
zieht sich zurtick. 

'* 8 51 Im aufgeheiterten Zenith leichtere Dunst- 

,.% streifen gegen NNE, sehwache, dtinne 
Streifen gegen NNW. 

-%- 
8 54 - 9" 20" abweehselnd Dunststreifen zwi- 

schen den Wolken; beleuchtete Wolken- 
rlnder, besonders llngs einer Bank von SW 
his NE (1-2). 

I 

i i 9 23 Ein kurzes Strahlenbiischel oberhalb einer 
Wolke in ENE bewegt sich gegen Nord. 

p 
c -  

(Fast ganz bewolkt, leichter Schneefall tritt 
I I 

A -- ein.) 
E S E  S + 5 a o  9 38 im Zenith aufgeheitert; eineLichtwolke aenlit 

sich nach SSE. Mehrere Dunstbandstreifen 
parallel zum Horizont, stehen in SSE. 

9 47 Strahl im Zenith gegen Noril gerichtet. 
9 54 Dunstfleclie im Zenith lassen sich durch Nebelscllichten erkennen (Sterne keine zu sclien). 

10 22 detto detto detto detto 
10 27 Dunstfleclie durch Nebel in ESE. 
10 42  - 46" Im Zenith ein StraEll gegen Nord gerichtet, durch Nebel sichtbar. Die Bewiillrung nahm zu rind 

bedeclrte das ganze Firmament; dennoch waren im Lanfe der Wache grosse Storungen an den Nadeln 
zu beobachten, selbst die TJloydlsche Wage gerietli in Schwanlrungen von 2-3 Theilstrichen. 

4 3 a. m. Starke Stiirung der Nadeln. Llurch die RTolkendecke war eine Minute hindurch eine Coronabildung 
sichtbar, dann zu lichtschwacli um langer beobachtet werden zu lconnen. 

4 5 Spuren eines Bandes in S+15",  durch Wolken verschwindend. I-Iiernach keine weitere Licht- 
erscheinung. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 4'1 p. m. und 4h a. m. : D = 502 A 3-324.5; IiI= 405.7 
bis 86 I; VI=435.3-371.0. 

J Am weitercn Au~schl:~g durcl~ den Diimpfcr gehindert. 



Nr. 34 (B,, B,) 
voln 13. Noven~ber 1882. Dsuer von 3h 46111 p. m. bis 9Q66111 p. 111. 

Fig. 26. 

3" 46" 11. m. Reftige Beunruhigung der Nadeln; 

2 
Beginn der Polarlichterscheinungen. 

Der Zustand der Atmosphare war im 
Allgemeinen klar, das Eintreten von 
Dunst, sowie der Bewiilkung, ist an ent- 
sprechender Stelle erwahnt. 

Die Charakteristik der Lichterschei- 
nung ist cine haufige Kronenbildung in 

2 .  kleinen Dimensionen ; die einzelnen 

Phasen dieses Phlnomens , folgen ein- 
ander ziemlich gleichmassig u. z.: Es 
ensteht ein Dunststreifen in S+ 60°, der 
sich iiber den Zenith gegen S-120" hin- 

3 zieht (Figur 26, 1); cr geriitli in schlan- 
genfiirmige Bewegung und aus den ein- 
zelnen Biegungen werden stral~lenfiirmig 
angeordnete Bandtlieile, die um den Zenith 
wogen und daliin ihre Strahlen verlangern 
(Fig. 26, 2, 3, 4); im Zenith entsteht die 

4 I<ronenerscheinung in der Richtung 
S + 60" nach S - 120" ; wenn sic11 die 

*I &A ,).rirbkdw . ,, ,*I 4% *I" hv**\ &I- '". ztingelnde Erscheinul~g del.U;rone in zwei 
Theile tlieilt, so lauft dieser Schnitt auch 
in der Richtung 5-120" nach S+60° 
nnd hat etwa 1-2" Breite. 

3 47 Ein Stralll von S + 60" naeh S - 120" 
sich verliingernd und liber den Zenith 
laufend. 

5. Der Strahl wird dunstfiirmiger, dann 
lichtstLrker, verlicrt seine gerade Rieh- 
tung, bildet eine Schl:~ngenlinie, aus etwa 

, 4-5 Streifen, die sich x u  strahlenfiivig 
I angeordneten Bundtlieileil ausbildcn. 

* .  Alle Stralllen siild gegen den Zenith 
ad*@*k ,.v,.s~e5a v \I gerichtet. Die einzelnen Bandtheile 

i ' i  - I.!< 
schliessen cine ill sich zurltcltlie11rencl.e 
Icurve urn dcn Zenith, sie niihorn sich 
demselben in raschem Auf- und Abwal- 

2ihg:;- len, zerreissen stellenweise, schliessen 
" i. uneinander ; die Ersclieinung behalt ihrc . .I 

" ' 'X * "&+&g$kd~ 
spwx M;, Ost - Westrichtung und nacli der in 

* 4 < ! , k 5  ' 

LGi&: 6. Fig. 26, 5 .u. G angedeuteten Coronabil- 
dung, hijrt die rascile Lichtcntwiclilnng 
u l ~ d  Licl~tbcwegnng :~uf 11nd es bleibt nur 

~bter.ru~ul~rrohu P ~ l ~ o d l t i u r r  atlf Js11 Aluyuii. 7 



ein leichter Dunststreifen an der Stelle. Intensitat (2-3). Diese Erscheinung beanspruchte 5" Zeit, 
so dass urn 

311 56" schon die zweite Coronabildung vor sich ging. 
Wahrend beider Erscheinungen trat eine Stiirung der Horizontal-Intensitat von -0.01180 

C. G. S. ein. - Die Storung der magnetischen Elemente war wahrend diesen Erscheinungen 

tiberhaupt eine der grossten, die beobachtet wurde. 
3 57 Ein Band iiber den Nordhorizont von S + 60" bis S-120" reichend, Faltetlanordnung zeigend. 
4 1 Hebt es sich in Nord und bildet eine schneekenfiirmige Windung bis nahe an den Zenith steigcnd. 
4 3 Senkt sich dasselbe in Nord; verblassend. 
4 5 Aus dem oberen Polarlichtdunste formirte sich in Nord ein Band von griisserer Breite, das von S+ 150" 

bis Nord reicht; es wallt iiber den Zenith; 
4 7 Kronenbildung; die Krone ist von kleineren Dimeniiionen und ebenso carmoisinfirbig, wie bei dcr 

Erscheinung am 29. October, der bisher intensivsten. Heute ist die Intensitat (3). 
4 8 entstellt in der magnetischen Ostwestrichtung, welche Richtung auch die Krone einhielt, ein Zwischen- 

raum, iiber dem dann die beiden Kronentlieile sich wieder vereinigen, respective zusamme~~schlagon. 
Die Krone wird matter, hinterlasst einen Dunststreifen in der Ostwestrichtung vo11 Iutensitiit 

(2) und 
4 10 geht dieser in ein Strahlenbiischel iiber, dass sic11 zum Stidhorizont hinabsenbt. 
4 11 ist das Strahlenbiischel in Dunst iibergegangen. 
4 13 Die Dunstflecke nehmen eine biischelfiirlnige Consistenz an; gegen den Zenith und auch voll 

demselben, schiessen dunne Fiiden, lichtschwach, aber wolil von 10-20' Breiteiia~lsilelinnng. 
4 14 Die Polarlichterscheinung wird dunstfirmig, sodanil wieder intensiver. 
4 17 Dunstfiirmig verblassend. 
4 19 auch Dunst verschwunden. 

Leichte Cir.-Wolken liegen von West nach Ost sich bis zurn magnetischen Zenith und 20" stidlich 
davon ausbreitend; eine Bewegungsrichtung liisst sich nicht erkennen. 

4 20 111 S + 60" zeigen sich Stralllen die in einen Dunststreifen, der gegen den Zenith gerichtet ist, 
Itbergehen. 

4 22 In S-120" erst Dunststreifen, dann strahlengeordnetes Rand gegen Zenith aufstrebend, erl~alt von da 
eine Fortsetzung gegen Siid. 

4 25 hat sic11 am Stidtheile dieses Bandes ein Strah1enkul.f v o n ~ e s t  iiber SUd bis Ost nngesetzt; s e l~ r  gcrillge 
Intensitat; in West durch einen lichtstarken, geraden Strahl begrenzt. 

4 27 ist dieser Strahlenwurf vollstandig von West iiber Sud bis Ost, jedoch keineswegs liclitstark, aber 
bis zum Zenith reichend. 

Die Strahlen des ganzen Slidfirmamentea losen sich votn Horizont und sclinellen, sich verdichtend 
und an Intensitat gewinnend, am magnetiscllen Zenith zusammen. Die ~usse r s t en  schwanken von West 
und Ost gegen Nord herliber, so dass sie, wenngleich imSiiden tiefer hinab reichend, den Zenith um- 
schliessen. 

4 29 Kronenbildung. 
4 32 ist eine Ostwestspalte in der Hrone entstanden (3). Nac11 3'1'5 ist die Kronecbilclung erblasst ttnd 

an derselben Stelle kurze Zeit der weisse Dunst bemerkbar; der Strahlenwlxrf bleibt, ist in NE holler, 
und reicht iiber Stid bis S -+ GO0 ; 

4 46 verblassend; 
4 48 verschwunden. 
6 3 In S + GO0 mehrere Strahlen; dunstig. 
6 8 Diesc Stralilen bilden cine11 Dunststreifen, der bis an den Zenith nbfgteigt, hat1 voli (la bogeafbrmig nach 

Siiden abbiegt; del.Streifcnwirddun~tiger und nur dicl'artie vomXenith gegeti Siid ist etwas Eielib,st%rker. 



5h 1 2m Strahlenwurf; entsteht von 5-120" bis S -1- GO0 iiher clem ganzen Slidfirmament; am siidlichen ltande 
Polarlichtdunst. 

5 20 Der Strahlenwurf dehnt sic11 bis S + 105" aus. 
5 22 Ersclieinung wird lichtstiirker und hat sich bis Nord fortgepflanzt, es elitstel~t ein 13and von Nord nach 

S-120" durch Zusammenscl~iessen aller Lichtpartien; iiberschreitet voii Nord 11er deli magnetisclicn 
Zenitli und hangt als aus Strahlenbiischel geformtes Band am siidlichen llorizont in etwa 50" I-Iiihe. 

Dieses I3and bewegt sich abermals gegen den Zenith und die beiden Enden lleben sic11 zugleich, 
nach Norden scliwanlcend, und den Icreis um den Zenitli schliessend; der gecviihr~licl~e Verlauf der 
Coronabildung. Am Siidhorizont steigt ein zweites strahlenformiges Band auf, parallel mit den1 oberea. 
Einc Coronabildung tritt jcdocli niclit ein und um 

Fig. 27. 5" 30"' erblasst (lie Erseheinung, Nebelfleekc 
zuriiclrlnssend, die sic11 dem Siidhorizont 
niihern. 

S-120' 
5 4G Die Dunstflecke werden in S - 75" 

starker und wieder schwiicher. 
G 5 intensiver. 
G 8 bildet sic11 ein StrahlenFdchcr uni den 

Zenith, aus dcm sic11 Dunstbgndcr 
E ringsun1 auf den Horizont licrabscnken; 

diese Dunststreifen sind in SE am in- 
tensivsten. 

Abuellmende Lichtstahc; es Ubcr- 
zieht sic11 das ganze Firmament mit 

,if ,*-' 
' 

4 

nebliger Dunstniasse ans der nur die 
"t$<# ##d d 

Sterl~c erster und zweitcr Grossc lier- 

? vorleuchten. 
Eisher war das Firmament klar ge- 

wcsen, bei der gleichzeitig vorgenom- 
illenen astr~nomisclien Beobachtung 

S marzwar einstarlccsFlimmcrn dersternc 
auff?llig.~berhaupt erscheintruanchmnl 

das Fi~.inamcnt :tbsolnt rein uad lilar. I3cts:tchtet man jcdocll die Sterne genau, besondcrs durch ejn 
Fernrollr, dann f'iillt das starlte l!'lilnmenl, ja  zuweilen Herumspringen, derselben auf, was nuf in l~iiheren 
Schichten liegende Dunstmnssen, respective Eisnadeln schliesscn liisst. An solelicn Tagen kann man 
dann auch den seheinbar ganz reincn I-Iimmel bei Sonnenauf'gnng in cinen mit feinen Cir. bedeclrten 
iibcrgehen sehen. Bei Mondliclit sielit inan oft ziemlich tief' stel~cnde Cir. strat., durcb welche nlan allc 
Sterne sehen Irann. Rci ICronenerscheinn~ge~ kann man aufwgrts blickend, das Fallen von f'cinen Eis- 
nadeln bei ganz heiterem Himmel verspiiren. Von eincr vollkonllnei~en Reinhcit der At~nosplllire ltann 
~ n a n  sic11 daher nur scliwer die uberzougnng verscllaffeii. 

Der Beerenberg war mit einer starlr begrenzten Nebelkappe bedcclrt, die manchmal, wcnn diffuses 
Polarlicht dullinterlag, tauscliend ein dunkles Segment imitirte. 

6 13  J3ine raschc ICronenbildung, Achse NE-SW. 
6 14 verblasst; Dunstflecke; um den Horizont zeitweise aufiellend. 
G 17  Ein Band von S + 38" gegen S-138", 30" lioch Uber dem Nordliorizont. 
G 20 im Zenith angelangt; passirt bei geringer ICronciientfaltnn6.1tn den Zenith, bleibt mit den1 Fusse in 

' 

S-120" fest an1 Horizont stellen; das andere (West) Ende schlingt sic11 um den Zcnitli, eincn Strahlcii- 
111antc1 bildcnd, dcr sic11 in D~lilst aufliist (Fig. 27). 

7:1: 



6" 25'" Alles in Dunstflecke aufgelost. 
6 26 In S -I- 60" entsteht ein Band, zenithwarts sich ausdelmend, biegt gegen Norden urn. 
6 28 Alles in Dunst aufgeliist. 
6 30 Ein Dunstband, in S -t 150") 1h = 30°, von 8 + 60" bis S-120" reichend. 
6 31 passirt es den Zenith, senkt sic11 gegen Stiden und bildet da Dunstflecke. 
7 1 Lichtfleck in SSW (2). 
7 6 bilden sic11 drei Stral~len in NNE und reicllen bis zum Zenith; gleiehzeitig zeigt sich von SSW bis SSE 

(iiber Siid) ein schwaches Band in beiliiufig 20" I-Iohe; die Strahlen verschwinden bald, einige Licht- 
fleclce entstehen zenitllwLrts davon. 

7 1 l Strahl van S - 120°, h = 30" iiber dellzenith gegen S+60°, h= 50"; zeigt eine rotirendeLichtbewegung 
um seine Langenachse. An dem der Siidseitc zugewendeten Rande ist eine schwache rothe Fiirbung, 
an dem entgegengesetzten, eine scllwache griine Farbung siclitbar; das Verbleiben dieser Farben an 
diesen Stellen gibt die Vorstellung des Rotirens der Lichtwalze. Diese Erscheinung daucrt 3"', ver- 
schwindet dann, und es bleiben in1 Zenith blos einige Lichtflecke. 

7 26 B:~ndf'ormiger Lichtschimmer von Siid bis Ost, 20" Hohe; Lichtfleckc in SW. 
7 29 In WSW (15" Hiihe) entstehen einige Dunstflecke, die sich bis zum magnetischen Zenitli strshlen- 

fijrmig verlangern; bald hierauf verschwinden diese Strahlen, lassen jedoch Lichtflccke am 
Entstehungspunkte zurtick. Die Lichtflecke verlangern sich abermals, iiberscllreiten den Zenith und 
reichen nach Ost bis 30" vom I-Iorizont, bilden hierauf einen stralllenfiirmigen Lichtkiirper, der sich in 
cin Band umwandclt, mit griinem und rotl~em.Farbcnrsnde; ollne Licbtbewegung, aber mit strahlen- 
biischelformiger Anordnung. 

7 46 Heller Streifen von SE bis SSW iiber Siid. Von S + 55" bis S- 167 " iiber Nord einbis zum Zenith reichen- 
der Facher, dessen eiufassendes, strahlenbiischelformiges Band rothe und griinc RLnder zeigt; griin 
obcn, roth unten (2). Dieses verschwindet bald und es bilrlet sich ein lielleuchtender Fleck (4) zwischen 
SSW, Siid, SSE uncl Zenith, so lichtstark, dass die ganze Gegend erhellt wird. Diese Erscheinung 
dauerte 3", Nadeln sehr unruhig. 

8 1 Strahl von WSW iiber Zenith bis Ost; I-Iohe: Anfangspunkt 20°, Endpunkt 30" iiber dem Borizont; 
verschwindet bald (2). 

8 16 Wolkenbedeckung. 
9 56 Lichtschwache Dunstflccke in SSW, nach eini6.cn Sekunden dicht bewolkt. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 2" p. m. und 2'' a. m. des 14.: D = 758 -0-295.0; 
IiI= 401 -0- Scalenrand; V1=434- 7-381 9. 

vom 14. auf den 15. November 1882. Dauer von 7'1 311" p. m. bis 7h 4 1 m  a. m. 

Th 31" p. m. Etwas aufhellend in S t 6 0 °  ; ein Streifen gegen den Zenith, ganz lichtschwach, 
7 51 verblassend. 
7 52 Dunstfleck bildet sich in SSE, kaum zu untersoheiben. 
8 6 Band in Siid, 20" Bohe Bber dem Horizont, lichtschwach. 
8 25 Ein etwas llellerer Streifen in S--120°, Zenith gerichtet; 
8 26 verschwindet derselbe, 
8 27 Ein Strahl im Norden, welcber bald verschwindet. 
8 34 Yon dem 8h 6" entstandenen Bande ist nur der westliche Theil auszunehmen. 

Von 7h 44-48" anderte sich D von 364.8 auf 328.3; HI von 351.9 auf 329.3; VI von 365.0 
auf 362.8. 



8" 46'" Ein Streifen, ziemlich gerade. An clem nicht am Ilorizont aufstchenden Eudc spitz zulaufend, wie bci 
den Strahlen. Reicl~t von S+60° iiber den Zenitli gegell S-120". An der Zenitlistelle stral~len 
einige Fgden fLcherfirmig, zwischen S+105" und S-165"; clann deren mehrcre, dic sic11 vom Nord- 
und Siidhorizont dallin crstrecken; Alles selir licl~tscliwacl~, dcn Streifen ausgenommen, dcr aucli 
alsbald erblasst. 

Zwei Sternschnul~pen fallen in dcr Richtung Ost-West. lIohe in SE etwa 20, in SW 8-10' 
iiber dem I-Iorizont. 

Die ganze Lichterscheinung ist sellr scl~wach und stel~t  nicht im Vcrhiiltnissc zu dcn rascl~eil 
Schwingungen der Nadeln. 

8 63 Zwei bogcnformige Dunststreifen von West libcr SW bis Siid (in Slid 10  und 20" liocli); der eine, in1 
Osten am Horizont aufruhend, ist gogen den Zenith gerichtet. 

8 57 Die zwei Dunststreifen liaben sicli zu eineln Dui~stbandc vel-einigt das sich I~ebt, nnd zu welchem der im 
Osten befindliclie Strahl abbirgt nnd die ostliche Fortsetxung bildet; als cs im Zenith angelangt, zeigte 
1Torizontal-Intensitat 354.0. Das nunmehr TTon S+60° nacli S-120' iiber dcin Zenith steliendc Band 
von 5" Rrcite, reicht im Wesben bis 15" zum Horizont, wo es sicli horizontal gegen NW fortsetzt. Dicscr 
Theil crh$ilt eine stral~lenformigeText~~r, trennt sic11 von dcm West - Zenith - Ost sic11 erstrccl~enden 
Bande und vcrbleibt auf der Ilijlie von 15" zwischen NNW und WSW. 

9 1 Ein zweites Band erliebt sich am Slidliorizont bis auf 15" 11olic in1 Scheitel. 
9 4 Alles lost sicli in Dunstmassen auf. 
9 23 Die Dunstflecke im Siiden scliliessen sich zu einem Bandc, 10" iiber dem I-Iorizont. 
9 28 Alles wieder formloser Dunst. 
9 34 nur mehr Dunstflecke im Westcn. 
9 48 ein Band von Stiden aufsteigend ; reicht nach SW, West, dann bis Nord; Sclieitel in Slid 15" hoch. 
9 51 der Theil von SW, West bis Nord wandert horizontal uiid lagert sich iiber das erste Band im Siiden; von 

Siid bis West bildet sich anterhalb des erstcn Bandes ein drittes paralleles Baud (1). 
9 56 verblassend. 

Das oberste Band steigt Uber den Zenith sich gegcn Westen herabziehend, wo es sic11 um 
10 1 zu dtinuen Streifen ausbreitet und verblasst. 
10 9 Das am Stidhorizont wieder 1ichtstLrker werdencle mittlere Rand lcon~iut in Wallnngen, ilin1111t ail 

Licl~tstiirke zu, bildet an zwei Stellen ~~ufgerolltc MTindungen, die FPrbuug zeigen. 
Die grline Farbc ist am obcl.en Rande gleic11mLssig vertlieilt, die Mittc ist wcisslicli; am Unter- 

rande herrscht Rotli vor, dass bci clen fortsclirciteiiden, wallenderi Falten, van West gegen Slid und Ost 
fast his zuni Oberrande reiclit. 

10 13 Das Band wird liclitsc11wLcher; ein zweites, bogenformiges, bildet sicli aus Dunststreifen oberlialb. 
10 15 Das untere Band gewinnt an IntensitLt uud wallt von West iibcr Siid gegen Ost in Farben wie vordem. 
10 21 zu einem Dunstbogen verblasscnd, der 10" llocli mit seinem Sclieitel in Siid vcrweilt. 

Walirenddel. ganzen Zeit erschien der unter dcirll3ande 1iegendeTheil des Firmamentes als dunlcles 
Segment, dessen Rand in dem Masse dunltler aussah, als der Bogen an I-Ielle zuiiahm. WiewoEil der 
Charakter der hentigen bandfiirmigen Erscheinung sicli den Beschreibiu~gen von ,,l'olarli~htbdgei~~( 
etwas nlihcrte, so lror~nteu aucll lleute noch lreine ausgesprochen dunlclen Seg~nentc gesehen werdeii, 
sondern wurdc der Contrast in Bcxug aui' den iibrigen Tlieil des Firin;~mentes nur dadnrcli hervor- 
gebraclit, dass die unteren RKnder cler BLiider oder bogenfiirnligeii Dunststreifen sc11LrSer begrenzt 
warcn als die obercn; das Segment crscliien urn so dui~lcler in dem llasse, als die Licht~st~rlcc des 
13andes zunahm, dabei trat aber regelmiissig eine Faden- oder Strnhlenbildnng gegen dcii Zenith, soliiit 
ein Vcrscl~wim~aen des Oberrandes ein. 

10 47 Band lichtstkkel; wallende Bewegung (3) ; 
1 0  51 lichtschwLchcr, dunstfiirmig. 



-11'' 6"' Strahlenwurf uber den Stidhorizont, Band in Wallnngen, aber weniger zusamrnenl~iingend; 
starke Licl~tbcwegung liin und her; nian sieht zumeist nur die beim scheinbaren Flattern liervortreten- 
den Bandtheile ; es zeigt sicli die Farbnng wie oben beschrieben ; die rothe Farbung crscl~eint intcnsiver 
und ausgesprochenel; wenn die Lichtwelle im Rande von Wcsten gegen Osten fortscl~reitet, als bei der 
riiclrlaufigen Bewegung. 
verblassend ; am langsten ist die Lichtintensitiit im Westen vorlierrschend. 
Dunststreifen von S + 60" gegen Zenith. 
ncuerdings Band in Stid; aufhellend, in Partien zerrissen; cin Dunstband dehnt sich von S-I-GO0 iiber 
den Zenith gegen 8-120" aus. 
Westliclier Theil wird ganz lichtschwach; ostlicli cin Doppelband, etwas intensiver. 
Band vom Blytt (Sf55")  uber Zenith gegen Beerenberg (S-100"); (2). 
Band im Suden, lichtschwach und farblos. Zcurzer Bogen von SSW bis Siid, I-I611e der Mitte 10". 
Mehrere Lichtstreifen vom Blytt uber den Zenith zum Beerenberg, farblos (2), ohne Lichtbewegung. 
Gleichzeitig ein nordliches Band (2) von SW bis NNE, h = 60" ; ebenfalls farblos und ohne Licht- 
bcwegung; dieses Band bleibt langere Zeit und sein l~oclister Punlit in der Mitte hebt sich so, dass sein 
Verlauf SW, Zenith bis NNE ist. 
bildet sich parallel mit diesenl ein zweitcs, doc11 lichtschw~chcres; es liegt ntirdlich vom ersten und 
sein hoclister Punkt in der Mitte hat bei 70" Hiihe. 

Fig. 28. 11" 37'" Lichtflecke im Stiden und ein 
kleiner, in 15" I-Iiihe (3). 

11 50 Breiter Streifen S + GO0 nach S - 
120" (1)im Zenith, zwcitlicilig; der 
Streifen biegt - 

11 55 iin Westen nach abwiirts in einer 
Schlangenlinie ab und wird inten- 
siver. Endeli licl~tstarker. 

I"c 
11  50 Ein nlit dem ersten paralleler 

Streifen grlineren Lichtes entsteht unterlialb des Strcifcns, 10" Hber dem Horizont. 
Strahlenbtischel in S-30°, 16" IStihe. 

0 3 a. m. Hauptstreifen zertlieilt sic11 in drei nebeneinander licgendo ; die schlangenfiirmigc Windung streckt 
sich; zweiter Rtreifen verloscht allmUhlieh. 

0 4 Streifen reisst im Zenithe ab, Gstlieher Tlleil formt sic11 zum Bande mit raschcr lAiclitbewegung. 
0 8 Ilrei Reihcn von Streifen S-135" nach S+80°,  und ein Band mit 1ebhafaerLiclitbewegung uncl rotl~em 

Unterrande. 
0 14 Streifen (1-2) in S-135' nach S+80° ; am Westende ein Raiid mit griinrotl~em Farbenspielc und 

rasclter Lichtbewegung. 
0 18  Der Streifen bleibt im Zenitlie und 30" ost- und wcs twt ts  davon ~ulveriindert, nur die bandformigen 

Enden wecl~seln die Gestalt und Intcnsitiit ; bald aufgerollt, bald in gestreckter Form; in einer lingeren 
Krtimmung mit stabfirmig aneinancler gercihten parallelen Strahlen. 

0 20 kleine Corona. 
O 22 Die Erscheinung thcilt sich in xwci BUntler, wovon eines im Zenithe, das zweite sildwiirts 20" davon, 

(Fig. 28); letzteres mit lebhafter Licl~tbewegnng und raschcm Formenwechsel im Anf- und Entrollen; 
0 28 Corona mit reieliem Farbcnspiele; violett, intensiv roth, grtin, gelb ; gcringe Breitenausdel~nung. Die 

Farben erstrecken sich anch noch nlitIntensitiit auf die sc11malenBanderanstitze ins-135" nac l1St80" .  
Corona-Dauer 30 Sekunden, dann Auflosung in den constanten Streifen und einige parallele Dunst- 
bander stidwarts davon. 

Auffallende Rnhe anf der Nordscite des Firmamentes. 



" Leichte Coronabildung geringe Lichtstarke, nur rothe Riinderfiirbuug; Dauer 20 Sekunden. Aufliisung 
in breite, lichtschwache Bander in drei Lagen mit paralleler Richtung: S-135" nach S+80°. 
Die Bander werden iiltensiver (1) und nahern sic11 mit steter Lichtbewegung, die am starksten in den , 
ostlichen und westlichen Enden sichtbar ist. 
Gleichmassig intensiver Streifen mit Westn~rd~estr ichtung,  15" fiber den Siidhorizont, nlit dnnltlem 
Unterrande und zwei grossen dunklen Flecken im Westen. Die Fleckc scheineu nicht durch den Contrast 
in der Beleuchtung entstanden zu sein, da von ihrern untere~~,  nlit gegen den IrIorizont convergirenden 
dunlrlen Strahlen besetzten Rande, keine Lichterscheinung wahrzunel~men war, sondern die etwas 
hellere Flrbung des Firmamentes anschloss. 
Der iibcr den Zenith laufende Streifen theilt sic11 daselbst und nimnlt irn iistlichen'l'heile Glockenquallen- 
form an, deren Glocltenmantel gegen den Zenith, die bandfiirmigen Arme bis 15" liber den Horizont 
iistlich gerichtct waren. Der westliche Tlieil senkte sich mit einer Abbicgung und Bcwegung nordwiirts, 
wiihrend er zum Bande von dcr Lichtstlrke (0-1) wird. 
Lichtbogen von SW iiber Siid nach NE; I-Itihe cles Sclleitels 50°, lichtscbwnch, f:~rblos, ollne Licht- 
bewegung, flacht sich uni 
ab, so dass die maximale Hohe kaum 30" rnelir betl-iigt unci verschwindet uln 
giinzlich. 
Schwache Lichtflecke in SW. 
S t n ~ h l  (2) von Ulytt ($-I-55") zum Zenith; farblos ol~nc Lichtbewegt~ng. 
Scl~wacliesB:~nd in Siid, Scheitelliiihe lo0,  selir scl~wacll uiid farblos; gleiclizcitig einige Licl~tflcclte 
im Zenith, welche sich gegen Siiden senlienti ebeufalls in ein 13and verwai~deln; dieses ist sehr licht- 
scl~waeh und verschwindet bald. 
I<urzer schwacher Lichtstrahl fiber Mohnbcrg (S-85") zenithwiirts gcrichtet, verscl~windet uach 2'". 
l<urzcs Band, stral~lenbfisclielartig Uber den1 Blytt (Si-55"); verschwindet bald. 
bildet sich ein milchweisser llichtstrcifen von SW tiber Sfid bis Ost, von geringer IntcilsitLt ~ i i d  
ohnc Farbe; gleiclizcitig leuclitet einigemale nacl~einaniler cin heller kurzer Strahl in WSW auf. 
Ein schwaches dogpeltes Band fiber dem Siidhorizont, rlur am Anfaugs- uud Endpunltte ist eine leichte 
griinlichc Fiirbuiig xu untcrscheiden. 
bilden sic11 rasch ill SW und SUd einige Licbtfleclre, welche aber bald verschwinden. 
Auf sehr kurze Zeit sind fiber dcm Mohnbcrgc (S-85")) gegen den Zenith, cinige Strahlen zu selien. 
entsteht claraus in Siid ciu Band (2), desscli I-Iauptriclitung ENE bis SSW ist; der westliche Theil zeigt 
einen schwache~i, rotlien und grtinen Scliimmer; die ganze Erscheinung liist sic11 in schwaclie Licht- 
flecke auf. 
Zwei Dunstflecke in S-98". 
Fleclte verschwinden, zwei Dunststreifen ziehen sic11 vo~n Blytt (8-i-55") bis gegen Zenith. 
Dunststreifen vermehren sic11 und convergiren gegcn den magnetischen Zenith, einen Stralilenmantel 
bildend (regenschirmfiirmig). 
Alles verschwimmt. 
Dunstfleck in S-1Ci5", lb=GOO ; streckt sic11 sodanil zcnithwiirts und gegen den Ostllorizont aus. 
fistlieher Ast verschwind~t; im Westen cin Dunststreifen volu Hlytt (S+51i0) bis Zenith, dcr nur in1 
Zenith von Dauer ist und schwache Lichtbewegung zeigt. 
Alles bis auf einen Dunstfleck in (S+lObO) 10" Hohe verschwunden. 
Dunstflecke im Zenith und im Siiden, 12" I-Iohe. 
Ein strahlenfijrmiges Band vom Blytt fiber magnctischen Zenith nnch 5-120' (1). 
Ein zweites Band, stldlicher, mit langeren Strahlen, jedoch liclitschwach. 
Concentriren ~ i c h  gegen Zenith, lebl~afte Lichtbewegung. 
Stralilenbtischel iin Stidell tles Uandes, das intensiver wird. 



zh 43m nus Dunststreifen von S+606  bis S-120" zu sehen, ausserdem kugelfiirmiger Fleck im Zenith. 
2 57 -3" 1"' ein breites Rand in S+60°  nacll 9-120" (2); Nordende senkt sich. 

Dunst, parallel zum Horizont, h = 10". 
3 G Ein Dunstbogen, S-I-60" nacli S-120") bis Horizont reichend; Enden verscliwornmen. Gegen Norden 

der Saum eines Strahlenfdchers; Bogen andauernd, bald starker, bald scliwacher werdend. 
3 20 Wird gegen Norden breitel; in West Strahlenwurf davon abzweigend. 
3 22 Wird schwacher, sinkt sehr langsnm gegen Nord hcrab und zwar so, (lass die Ost- bis Westenden die 

fixen Dretlungspunkte bilden, der Scl~eitel aber die rascllere Bewegung hat und dabei an LiclitstHrke ab- 
nimmt. 

3 27 In West starker, Mitte mchr abgebogen, lichtschwach. 6stlicher Theil kaum mehr auszunehmen. 
Mittlerer Tlleil hebt sich wieder zenithwarts. 

3 28 Das Band erstreckt sich nur mehr vom Zenith bis West, S-firmig gebogeu (2). 
3 29 vorn Zenith gegen West an Lichtstarke abnehmend. 
3 31 Zwei Strahleu in WNW, 1b = 20" aus Dunst bestehend, verschwinden alsbald. 
3 33 -35" Dunst in Nord, ?L = 20" und Uber Danielssen (S+50°, 1 b =  15"). 
3 35  -38" keine ausgesproohenen Dnnstformen; diffuses Licht, zumeist an den Wolkenrlndern, durch- 

schimrner~iri. Die Wollcen ziehcn aus NW, Strat.'); Bander kaum mehr auszunehmen. 
3 38 keine Lichtspuren zu entnehmen, einzelne Nebelhaufen ziehen westwarts. 
3 66 I11 S+66" eiri Strahlenblindel (2) garbenforrnig vom Horizont gegen den Zenith aufschiessend; Hohe 

der Strahlenspitzen 15" uber dcm Horizont. I11 Ost, /L =40° ein Ilunstfleck von unregelmassiger li'orm. 
4 1 verschwunden. 
6 39 Dunst im Zenith (aufheiternd). 
6 49 Dullst in West und Nord (fast ganz klar). 
7 31. Strahlenfacher am Siidfirmament. 
7 36 Dunststreifen, strahlerifiirmig von Ost nach West uber Zenith. 
7 41 Allcs verschwunden. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 7" p. m. und 7'' a. m. : D = 487.9-319.5; HI= 542.8- 
194.0; TI= 416.8-341.9. 

Nr. 36 (Be, B3, B4) 
volri 17. auf den 18. Noveluber $582. Datier von !Ill 541" p. rn. bia 4'1 ~ G I I I  :L. In. 

9 64 p. tn. Einige Dunstflecke im zenith; diese bilden sich zu Strahlen aus, wclche vom Zenith gegen SSW 
laufen, farblos (1)) ohne Lichtbewegung. 
Fig. 29. Pig. 30. 9" 56'" Ein kleiner Strahl in S + 11 ", dessen Ober- 

ende 30" iiber den Horizont reicht, zenith- 
wiirts gerichtet; dsuert sells lturzc. Zeit (I), 
ohne Farbung. 
formirt sich ein Rand von S - 120" liber 
Zenith gegen S + 60" das ganze Firmament 
theilend; etwas hellcr als die friiheren 
Strahlen (2); dauert lLngcre Zeit an. Gleich- 
zeitig bildet sic11 in NW aus einer grosseren 
Dunstansammlung ein Hand von griinlichern 
Lichte (2) und Lichtbewegung von links 
uach rechts, senkrecht auf die Strahlen- 
richtung (Fig. 29). 

1 0  1 stchen im Zenith Lichtmassen, welche sich zu Streifen von bedeutender Breite gegen Ost un(1 West 
aasdchnen und Iangere Zcit verweilen (die Ersclleinung hat sehr vie1 ~ l ~ n l i c h k e i t  mit der Milch- 



etrasse), gleichzeitig cin Band vom Vogelbergc (S -177 ") gcgen SIV (2)) ohne Flrbung oder Licht- 
bewegung (Fig. 30). 

loi1 31" Schwacher Strahl in Slid. 
10  57 -59" ein Dunstband von Nord iiber Zenith nacli Slid, schwach, ausserdem bcleucliteter Wolkcnraiid 

im Westen sichtbal.. 
11 0 -1" Eiilige Stralllen davor gegen NNE tiber Zenith; Alles senlit sich zum Siidhorizont hinab. 
11 2 -16" auf 50" H6he verloschend. Wolkenzug Slid; Nebeldunst, dann Alles vcrsclileiert. 
11 34 Dunstflecke zwiscllen Wollien tibcr den Bergen in SW, dancrn bis 11" 41'". 
11 43 Alles bewolkt. 
3 51 a. m. In Slid l'olarlichtdnnst ohne bestimnltc Form, wird in SSE griin und SSMT blassrotl~ (Rosafarben); 

dauert 5'" hindurch, ollne merkliche Veriinderung; sodann wandert ilic grlinc FLrhung gegen die Stelle 
der rotlien, olinc eine bemerkenswertlie ~ n d e r u n g  hervorzuruf'en. Hierauf wandcrt griin wieder gcgcil 
Ost an die frtihere Stelle zuriicli; bie und da trcten stiirker leuchtende I'unlite auf, um alsbald wiedcr 
zu verschwinden (1). 

4 6 Obige Erscheinung erlosclit und ein magnet. Ost-Wcst gericlitetcs Ijand zeigt sic11 im Zenith, wclches 
nacll 3" verschwindet. 

4 11 Allseits erscheinen am Horizont helle kleinc Dunstfleclio, die zeitweisc Strahlen geringer Hohe gegen 
deli Zenith entsenden, wo gleicllfalls eine Ansaminlniig von Dunst volbanden ist; es entwiclielt sich 
lieine ausgesprochene Form (1). 14Cnde 4l' 16"'. 

Magnctischc Variationsapparale zwisclien 10" p. m. uncl 5 "  a. 111.: 1) = 501-264.4; III 402 his 
ausserllalb der S c d a ;  VI= 448-5-390-9. 

Nr. 37 (B,, Bz, B:,, B6) 
voln 18. suf den 19. Noveruil~cr 1882. D a ~ ~ c r  vor~ 311 411~'  p. 111. I)is 511 :i. lu. 

3" 41" 1). m. zcrtheilen sich (lie Wollien, dic bis daliin dns Firmament bedeckten uud darauf wurcle um 
3 51 ein Dunstband sichtbar, welclles von S+60° liber Sild gegea S-120" sicli erstreckte und dem Zenith 

zustrebte, wo es sick zu einer matten I<ronc entfaltete. 
8 56  Ein grlin gefsrbtes, aus leuclltenden Verticalstrahlcn besteliendes Rand, von S-120" gegen Si- GO0 

iiber den SUtlliorizont vcrlsnfend, mehrfscl~ gewunderi; leuchtet zcitweise hcller anf, bleibt wo es 
entstanden (1~=45") bis es 3" 58"' verschwindet. 

3 59 Band von S-120" riach S t G O O  iiber Stidhorizont, /~=20" ,  bildet eincn I3og.cn. 
4 2 verblasst. 
4 1 6  Ein in S-120" mit brcitcr Basis arlfsitzcndes Polarliclit, das gegen Wcstcn sicli scharf abgrenzt, gegen 

Slid aber mit verwascl~e~icn 1Eiindcrn cndigt, unci den Zenith n~ i t  den1 sic11 vcrschiullernden Ende 
errcicht, war tlurcli 5" siclitbar. 

4 26 Von S-120" iiber Nord nach S+60°  ein in Zickzaclrform verlaufeiidcr Polarlichtdunst; liclitschwacl~. 
4 41 Dcrselbe sitxt muchsiiulenfi~rmig in S-120" auf und verliiuft sicli in1 Zenith iu cine Zickzacklinie. 
4 56 vollstlndig bcwiilkt. 
5 3 In ENE Polarlielitdunst gegen den Zenith strebeud, einen breiten unregelmiissigen Streifen bildend; 
5 11 nimmt die Gestalt eiries gegen Slid convexcn Bogcns an ;  
6 18  verblasst. 
5 29 Ein Band von S-120" gegen S+GOO tiber den Zenith zieliencl, bildct dann in sicli selbst rer- 

sclilungcn im Zenitli mellrere unregeliniissigc conce~itrisclic Icreise, die an uutl fiir sic11 fortwallrelld 
den 0 r t  wcchseln nndindenen man ein Wallen von manchmd rot11 oder griiii gcfiirbtenI~ichtmasscn sieht. 

Zliweilen werden die Liclitrnassen im ILreise hcrumgcjagt; Riclitung von West tiber Siid 
tiach Ost u. s. w. 

6utor1uirl1iurl10 Idxputlitial. ilul Jail iilnytw. 8 



6'l34" Erblassten dieselben in Iz =55". Dunststreifen von S-120" iiber Zenith gegen S+606.  
5 56  Dunst in ENE;  unregelmassiger Streifen gerade bis zum Zenith reichend sichtbar. 
6 7 bald starker, bald schwacher leuchtend. 
6 11 verblasst. 
Ci 24 Ein von S-120" nach S+GOO iiber Siid streichendes vielfacl~ gewunclenes Band, in fortwL11render 

Bewegung und gegen SUd sic11 senkend (oberer Rand ist deutlich griin, unterer rot11 gefarbt) ; Scheitel- 
hiihe urspriinglich 30";  verschwand hinter den Wolken bei 12" Htihe. 

Lichtintensitat wechselte, ebenso waren die Farben bald starker, bald schwacher ausgesyrocl~en, 
es blieben aber die Rander constant, je roth und griin gefarbt. 

6 31 verblassend; Bewiilkung im Zunehmen. 
G 41  Dunstflecke iassen sich im Stiden, dann von S-120" uber Zenith gegen S+60° wahrnehmen, 

verschwinden in Folge viilliger Becleckung des Himmcls. 

7 23 Ein Band in ostwestlicher Richtung init dem Scheitel 12" hoch im Siiden. Aufkliirend. Polarliclitdunst 
im Zenith, anfanglich Langenausdehnung von NNE bis SSW, dehnt sich als dunner Streifen (1" Breite) 
bis zum Horizont aus. 

7 29 Streifen verschwindct. 
7 29 Ein Streifen (a)  cntsteht von SSW gegen NNE Iaufead; das letztere Ende bildet den Fixpunlit, um 

~velchen das andere sich von SSW gegen West bewegt. 
Ein Band liebt sich vom Siidhorieont 1iel.auf; sein Scheitelpunkt liegt in S-52", IL= 15" ; es 

nirnmt an Lichtstarke zu; um 

7 34  ist der westliche Tl~eil  dieses Baudes 15" uber dcm Horizont, somit auf gleicher Hiille wie der 
Scheitel; es reicht bis S+82", seine Enden sind lichtstlrker als der Scheitel. Der fruller beschriebene 
Streifen a wird lichtschwachel; sinkt (von NE bis Siid reichend) zunl Siidhol.izont hinab. 

7 44  Dieser bandfdrmige Streifen ist ganz lichtschwach, und ebenso sinkt das mehr westlich stel~ende 
Band langsam tiefer und verschwiudet. 

7 56 Aus 8-1 20" entwickelt sich iiber dem bandfijrmigei~ Streifen a ein Band von strahlenftirmiger Textur 
gegen SE, Siid und SW, und steigt von 8-30" gegen den Zenith auf; es bildet eincn Stral~lenfiicl~cr 
gegen den Zenith concentrirt, dessen unterer Rand parallel zum Horizont 15" hoch stel~t  (2). 

8 1 senkt sich das Band und bildet Dunstmassen. 
8 6 Vollkomn~en klar, mond- (erstes,Viertcl) und sternhell; Ostwind. Nur in S-75" sind vom friiheren 

Bande noch scliwacl~e Spuren von Dunst zu sehen, etwa 10" liber dem Horizont. 
8 34 bildet sich in S-30") auf 8"  Hiihe, ein strahlenblischelfdrmiges Band (1). 
8 3G sendet es facherfdrmige Faden gegen den Zenith; ohne besondere Lichtentwicklung w i d  die 

Erscheinung wieder unansehnlicher und geht in das Anfangsstadium des Dunstfleckes uber. 

8 48 Entwickelt sich ein Dunstband in Ost-Westrichtung von unausgesprochener Form und Farbe, bildct 
pltit~lich vertieale, in intensiv Roth, Griin und Violett spielende Strahlcn; die Bewegung des Bandes 
wird lieftig, das Auf- und Abrollen erfolgt mit Blitzschnelle, das Fa~benspiel dauert fort, die einzelnen 
Strahlen treten deutlicher hervor (4). Wahrendclem bewegt sich der ijstliche Theil des Bandes gegeil 
Siiden, die Dunst- und Stralilenansammlung im Zenith wird grosser; das Band rollt sic11 zusammen, die 
Mantelfiiche eines Kegels bildeud, sich rasch senkencl und hebend. (Der subjective Eindrucli des 
l'hanomens war, als befande classelbe sich in selrr geringer Iltihe ober der Erdoberfliicl~c.) 

8 51 wird die Erscheinung blasser und steht in siidnijrdlicher ZEichtung; die Dnnst - Strat. im Zenith 
verlieren sich. 

8 5 4  Das Dunstband dreht sic11 urn den Zenith als Pivot, wieder in dic Richtung S +GO0 gegell S - 120". 
8 57 verblassend. 
8 59 erscheint ein Dunstband in S-130" bis S-75" sic11 erstreckend. 



9'' 1'" Die I-Iijhc dcs Sclleitels in S-120" ist 15"; es stcigt als Strahlcnwurf sic11 cntfaltcnd gcgen dcn 
Zenith. Der Unterrand ist, was D~uistansan~mlung und Forin nnbclangt, wonig marlrirt. 

9 4 Der FBclicr list sic11 weiter ausgcdehnt und ist in S-30" wiedcr durcll cine11 lichtiutensivcrcn Stral~l 
begrenzt. 

9 G Fadenfijrmiger Dunst. 
9 10  Allcs nlit Wollrendunst bedcclrt, am Ostllorizo~lt uad im Zcnitll Cir. strat. voln Mondc bclenchtet. 
9 51 Dnnst hinter Wollren in NW (1). 
9 53  Ein Dunststreifen von Wcst gegcn Zenith, verscllwindet alsbuld. 

10 12  Ein Dunststreifen von S-120" gegcn Zenith, hinter Wollren; 
10  1 G  Es wird wollrcnfrci, dcr Dunststreifen setzt sic11 bis Wcst fort. 
10 20 P~la~l ich tduns t  in S--30". 
10 21 Obiger Dl~nstst~reifen wird an sciner Wcsthiilftc voln Zcnitll an gcgcn NW ,zbgebog.cn. 
10 21 vcrlosclicnd; Nichts mchr zu schcn. 
10 44 Ein Streifen tibcr den Zenith vo11 8-120" nacli S+GOO, cin strdilenfiirmigcs Band voii West bis 

Nord hinter Wollren. 
10  51 Streifcn erlischt. Band von Wolken bcdcclrt. 
10 52  Strcifen hellt auf und breitet sic11 vou S-120" nacli S-i-GO0 aus (2). 
11 21 Dunst in SW (1). 
11 51 Lichtstrcifcn iiber Rlytt (S +55") gegen Zenith. 
11 58 Dunststreifen von S-120" bis S+GOO, Scllcitclhohc 10" in 8-30". 
0 40  a. m. Dui~stmassci~ in S8E. 
0 42 Liclltstreifen von Ost iibcr Slid bis SSW (I), mittlere Tlijllc 20'. 
1 0 Strcifen von NE tibcr Zenith nach SW (I), wird hcllcr und cs lasscn sich im niirdlichc~~ Tlleilc griin uud 

roth, jedoch sehr schwach crlcennen. 
1 9 Schwacher Dunst in SW, verscllwindet bald. 
1 23 Lichtstrcifen, SSW gegen Zenith (1). 
1 24 cntwickelt sich aus diescm Strcifen cin sel~wacl~cr Bogcn, welclier sic11 aasdehnt; von NE iibcr Slid 

bis NW. Rijllc in dcr Mitte 50°, der untcrc Rand ersclieint ctwns rothlicli. 
1 30 Scllwacher Strahl aus SW gegen Zenith (farblos (1) ollne Lichtbewcgung). 
1 36 Schwache Dunstmassc in SW. 
1 45 Lichtstrcifea in Slid gegen den Zenith, mit ctwas rijthlichcn RBndern, verschwindct bald. 
2 0 Dunststreifen im Zenith. 
2 16 bildct sich von S-167" nus cin Stralil, welcllcr sich gcgen dc11 Zenith erstrcckt nnd dort in cin Band 

iibcrgchend, sic11 spiralfijnnig nufrollt; der recllte Raud ist riitlllich gcfiirbt (3); dieErscheinnng dauert 10'". 
2 31 Schwaches Band von NE Iiber Ost bis SUd (1). Hijhe dcb: Scl~eitels 25". 
2 50 Liclitstreifen von SE iibcr Slid bis SW (2), Hohe der Mittc 25", farblos. 
2 54 Ein 13and NE-SW etwas slidlich des Zcnithcs, darunter etwa 10" von einandcr abstehend, vonWTest bis 

Stid rcichcnd, drei schwache vorhang.art,igeBtindcr; vom Bandc nus ge l~ t  eiu ziemlich starker Strahlenw~irf 
nach NNE; sammtlicl~eErschcinut~gen concentrircn sic11 rasch xu eineln gleichlaufcnden Bnnde; d:~ssclbe 
wird cine11 Momcnt schw~cher  und schiesst gleichzeitig cin Strahlenwurf gegen NNW llerans. Die 
Liehtljcwegung ist einc wcchsel~~de Ost-West gerielitete, einzelne Strahlenbiindel im Wnrfc zeigcn die 
bekannten Farben, die von Slid aufstcigenden Strahlen passiren alle den Zenith. - Die Erscheinung 
dauert bis 3 q 4 " ' .  

3 5 lost sich Alles in wollrige Lichtpartiea, tibereinandcr gercilit, vom Zcnith bis 1~ = 30" auf. 
3 10 concentrircn sich dieselben wicdcr rasch gegen den Zenitll nnd bilden Inellrere dltnne, spirdf'iirmig 

gewundenc Bander, deren Ausliiufer WNW und NNE gehen; von WSW bis West steht ciu isolirtes 
Dunstband, 16 = 15". 

8.1. 



3" 12" verlangert sich das in WNW steliende Ende der Spirale bis hinter die Berge in Ost, h= 13", wghrend 
die entgegengesetzte Seite einen breiten Dunsthaufen bildet. 

3 14 Das Ganze zieht sich in WSW zu einem schwachen Dunsthaufen zusammen. 
3 15 nur mehr vereinzelte Dunstwijllrchen. 
3 15.5 schiesst ans WNW liber den Zenith bis nach NNE hinliber eine einer Feder ahnliche Erscheinung, 

welche sofort verloscht. 
3 17 Drei Dunststreifen vom Zenith gegen SSE hinab, parallel zu einander, im Abstand von 5-6". 
3 20 entwickelt sich ein Band aus denselben von NE bis SE reichend, h = 25". 
3 21 Wird es schwacher, lost sich in Dunst auf, der die Wollienzwischenr~ume ausftillt (Strat. zielien aus 

NE herauf). 
3 26 Scliwaclie Strahlen vom Zenith gegen Nord und NE; drehen sich um denselben ; in SSE ein Dunststreif. 
3 29 nur Dunstflecke im Zenith und Osten. 
3 31 Ein Bogen, schwacli, von ENE bis WSW, in iler Mitte l z =  17" bildet sich aus Dunst. Nimmt an Starlrc 

ab  und wieder zu, senkt sicli langsam lrinab. 
3 33  nur mehr in der Mitte in SSE Dunst zu sehen. Inr Norden steht eilr D~ulsthaufen, scl~wach, circa 22" 

einnehmend. 
3 39 Vorhangartiges Band in Ost. 
3 40 Zwei Bander parallel zum Hori~ont in Slid. 
3 41 bilden dieselben einen Bogen. 
3 42 In SW zwoi slnkrechte Strahlen, in h= 13". 
3 44 Ein langer anhaltendes Band in Ost, dann folgen Dunstfleclie in Siid. 
3 51 Ein sehr schmales Band in NE, verlangert sic11 siidwBrts des Zenithes nach SW in schla.ngenfijrlllig.cn 

1 ,  

Windungen (3). 
3 54 Ein Bogen, 30" Spannweit5 in SSE, IL= 18", gleichxeitig cine besenartige Erscheinung im Zenith, 

die Strahlen gegen NE richtend. 
3 57 Bogen crblasst; Erscheinung im Zenith verliingert sich zu einem Bande,'das von NE bis SW tiber 

dem wahren Zenith steht. 
4 0 verschwindet das Band ohne weitercr Liclitbewcgung. 
4 5 Dunstband, NE-Zenitli-SW, sogleich verscliwiadend. 
4 6 Mehrere feine Strahlen in NE, 12 = 15-18 ", Dunst in ENE bis Slid. 
4 11 Ein etwas gewundenes, bogenartiges Band von NE bis SSW, Mitte 20". Die Liclitstiirkc wechsclt 

ab und zu. (Die Ersaheinungen danern heutc im Allgen~einen meistens nur 3-5 Sckunden nnd 
wechseln dann.) 

4 13 Alles verschwunden, nur diffuses Licht von ENE bis WSW. 
4 14 Ein Stiick eines Bogens, Mitte in SSE, /L= 10-12" ; in NW und Nord Dunststreifen. 
4 15 Der Bogell strcckt sich bis NNE und WSW, intensiver werdend. 
4 17 Die Enden des Bogens heben sich, bilderi ein Band, es wird vorhangartig und ist besonders in Ost ulid 

WSW sehr lichtstark. 
4 18  die game Erscheinung plotzlich verschwunden. 
4 20-23" eine grossartige Erscheinung. Aus Ost erhebt sic11 ein Llunsthaufen urid brcitet sic11 aus. In  SW 

stehen starke Strahlen. Die ganzen Ersclieinungen laufen sehr rasch, senkrechte Strahlen formirend 
bis Nord, crheben sic11 dort, schiessen tiber den Zenith hinaus, und bilden stark leuchtende Dunsthaufen 
in NW und WNW. Die Strahlen in NE erscheinen sofort wieder, dieselben sind sehr stark, mit farbigen 
Randern und rijthlichem unterem Saume. 7-8 BBnder, parallel zum Horizont, lrommen aus Ost herauf. 
Das ganze Firmamenh scheint in Flammen zu stehen. Die Strahlen drehen sich rechts und riicklaufig 
durch einander. Die Blinder lreben sich rasch gegcn den Zenith und Alles verschwindet unter Zurliclr- 
lassung von Dunstflecken. 



4'' 23-27"' Dunstflecke in allcn Quadranten. 
4 27 Zwei Strahlen in SW. 
4 27-30'" Dunst, selir scllwach in Stid. (Im Spectrum wiederholt vier 1,inicn bei niehrereri der Erschcinungei~ 

siclitbar; eine schwauhe Erscl~einui~g im Ostcn zcigte alle vier, wiihrcnd cine gleichzeitige starlie in 
NTSW, nur eine zeigte.) 

4 30 cin hochstens 30' breitcs Band van SSW, IL = 15" nacll 1I7SW, 1 ~ =  12", von hier liber den Zenitll bis 
NE reichend (Fig. 31). 

4 32 Voin Zenith nacli WSW bis 1~  = 13 " ein aus scnlircchten, feinen Stral~lcn gebildctcs nnd gewundenes 
Band, In MTSW-NNE stellt diffuses Licht. 

Fig. 31. Fig. 82. 
z 

41 - N N E  
N'E W S W. 

Vorhangartiges 13and, besondcrs in Wcst starli, bildet sic11 van MrSW his NNE. Gleicllzcitjg in SSW 
einzclne starkc Stralllen. 
windet sic11 das in 11 = 10" stehende Band von NNII: bis NW auf (Fig. 32). 
lost es sic11 in viele Ilunstflecke auf, die sic11 zunl Tlleil zuin Zenith hebcn, znm Tlleil gegen den 
Borizont scnlren. Das Firmament ist bedeclrt mit lrleinen Dunstwolkchcn. 
concentriren sic11 dieselbell z r~  cinein breiten Dunstbandc von NE-Zenith-SW uncl scnclct diescs eincii 
gtrahlenwurf gegen NE. 
Eiu Band von NE bis SBd, 1~  = 15", parallel Z I I ~  HoriZont. 
Strahl in Siid. 
Vorliangartiges Baiid in West (2). 
Dunststreifen in SMT. 
Dunst in West-NW und Zenith-NE. 
nur mcllr diffuses Licht in Wcst zwische~i Wolltcn. 
keine Polarlichtspuren rnelir sichtbar. 
Kine Strat.-IYolkei~rcil~c biltlet ein l'olarbaiid van NE bis SW. 

Magnetiscllc Variationsapparate zwisclien 411 1). m. 1111cl 6" a. m. : U = 47'3.3-226 ; I l l =  436-0; 
Vl= 41 4.0-377.6. 

Nr. 88 ( I j f ,  J$) , 
voln 19. nnf dcn 20. Novo~ilbcr 1882. D:~uer von 811 23111 1). ni. bis (91 l(iUn $1. 111. 

8" 23"' p. m. Fschcrartig geordnetc Strdllen nm den Zciiith gegen SW verlaufead, treteil zu einer l<rone von 
gcriiiger Lichtstgrke zusamuicn (unterer Band lichtroth). 

8 25 erblasst. 
ti 31 Dunststreifen von NE gcgcn SW, dic sich in formlose Dunstfiecbe aufliiscn. 
8 45 ;Ln dcrselbeil Stcllc uiid mit glcichem Aosgangc wie die vorhcrgehende Erscliciuung bis 8" 56"' an- 

dauernd. - Bewoll~t. 
0 46 a. in. Nadeln sehr unruhig, im Westen zeigen sich Dunstfleclre liintcr den Wolken. 
0 56  Eine Lichtmassc gegen Nord gerichtet und cine zwcite gegen Ostcn. Moncihell. 
1 32 Dunstband von Ost gegen West, ctwas aufltl5rend. 
1 33 verblasscncl. 



1'' 46" Polarlichtdunst am bedeckten Himmel. 
2 1 Niclits zu unterscheiden. 
3 1 Ein strahlenfijrmiges Band von S-120" bis S-30" z\vischcn Strat.-Wollien (2). 
3 6 nur mehr schwach an einzelnen Stellen sichtbar. 
3 11 Ein Strahl in SSE hinter Wollien. 
3 26 Zwei schwache Strahlen in SSE. 
3 31 Einige Lichtflecke im Zenith. 
3 51 Band von Siid gegen Ost; farblos, scllwach; glcicllzeitig ein Stralil uber dicsem Bande, ebcnfills von 

Ost bis Sud, aucll farblos und schwach. 
4 1 Von SW bis Ost iiber Siid ein Band (3)) unten rot11 gefarbt, Lichtbewegung von recl~ts nach links. 

Verschwindet bald uud es bilden sieh gleichzcitig, etwa zwiscl~en deiiselben Compassrichtungen, bis 
xu einer Hijhe von 30" einige Bander von verscl~iedener Intellsitat und Daucr; dieselbell l~abcn grline 
und rothc RLnder und gcht bei den meisten die Lichtbcwcgung einmal von recl~ts iiach links, dann 
umgekehrt. 

4 11 bilden sic11 im Zenith gegen Siid einige Strahlen, welchc sich fiiclierfijrmig bald da bald dort :~nsbreitcn. 
4 16-6'' 16" sind 8-9 facherforrnige Licliterscheinungen sichtbar; sie bilden sich aus Strahlen, welchc ill 

einer beilaufigen Hijhe von 20" entsteben und gegen den Zenith sich verlLngernil an einander scliliesscn. 
Die Ausdellnnng der einzelnen FHcher bctragt 10  bis 20" im Azimuth, die Gronzen ilires Auf- 

tretens liegen zwischen ENE iiber Stid bis SW einerseits und dem Zenith anderseits. 
Lichtstiirken (3), auch sind meistentlleils griine und riithlich-violette Farben zu erkei~nen. 
Licht der Sterne flilnmcrt stark, bei der Beobachtnng mit clcm Passage-Instrument. 
Magnetische Variationsapparate zwischen 8'' p. m. und 7" a. m. : U = 404-0; 111= 420-0; 

VJ= 456-360. 

Nr. 39 (B,) 
voln 20. November 1882. Dauer von ( i l l  5 6 t n  p. m. bis 1011 17111 p. 111. 

Oh 56"' p. m. Strahl in S-120". 
7 0 Strdllenbiiscliel vom Zenith gegen S-120") reicht bis 20" iiber dcn Borizont. 

Schwache Coronabildung mit brciterem, intensiverenl Strahle gegen S +82". 
7 2 Ersclieinung erloschen. 
7 3 Streifen vorn Zenith gegen S-120°, gegen Norden hin gebogen. 
7 5 Schmaler Strahl von S-120" zenitllwarts, Dauer 15  Sekunden. 
7 10 Dachfdrmig aneinander gereihte Stralllcn in S-165", gegen Zenith convergirend. 
7 1 3  Dunstflecke in SE  und NIV, 30" Hijhe, letzterer steigt auf und schliesst an ein Strahlenl~tilldel mit 

massiger Lichtbewcgung (1) in NI!: a n ;  warldert 
7 17  scheinbar unterhalb des Stralilenbtiscllels gegen Ost weiter, wird zum Streifen vom Zenith gegcn Oat. 
7 21 Alles verschwunden. 
7 26 Zwei Strahlen in NE, verschwinden sofort wicder. 
7 27 Strahl von B E  bis Zenith, kurze Dauer. 
9 51 IJichtschwachc Strahlen in S +  172", convcrgil.end bis 21" iiber den Zenith (ol~ne sic11 zu sclineiden), 

bedecken den NE-Quadranten des Firmamentes. 111 NNE Ansainmlnng von Dunstmassen. Ersclieinung 
dauert 5". 

Magnetisclie Stiirung. 
10 17  Strahlenbuschel vom Zenithe nordostwarts. Dnucr lm, dann wieder Nebeldunst. Schneewolken bis zum 

Tagesgrauen. 
Magnetische Variationsapparate zwischen 7" und llh p. m. : D = 502 - 389 ; IZI = 326 - 200; 

VI= 41 5-402. 



NlO. 40 (R3, BG) 

voln 21. nuf den 22. Novcmnbcr 1882. Dauer vou 611 191" p. 111. bis ($11 20"' :L. 111. 

5'' 19" p. ni. Dunststreifen vom Zenith gegen WSW. 
5 26 LichtschwacherStrahlenwurf vom Zenith gegen NE bis WNW; anh:~ltend. Dnrcll Nebeldunst und Mo11d- 

beleuchtnng beeintracl~tigt. 
5 30 Ende. 
5 32 Dunstflecke, gnsserst schwacl~, in WSW, 11, = 45". 
5 3f; Dunststreifen von NE siidlich des Zcnithes his SW. Spnrcn voli Strahlenbiischeln d:uin zu erlrennen. 
5 35 Dunst nahe deln Zenith gegen SW, sehr schwach. 
5 50 Dunst im Zenith. 
5 57 Dnnst in SW. Nebeldunst stiirlrer. Reine Sterne sichtbar, aclit Rtreifen von 8-120" gcgen Zenith. 
Ci 50 Dunstflecke in SW. Ganz bcwiilkt. 
6 16  a. m. Polarlichtdunst in WNW, h = 20"; verschwindct, langsam gcgen Nord vorriicliend, llinter den 

Wollcen. 
G 20 Nadeln unruhig. 

Magnetische Variationsapparatc zwisoheil 5" p. in. untl 7'' a. m.: II = 596-358; XI= 435-0; 
VI= 412-389. 

Voln 22. bis 24. w:lreu die N:'ichtc inondhell und gcl~iigel~il lrlnr uni ei11 :~lleuf:~,lls nuftrotcudcs Pol:ulicl~t ausuehinen zu 
kii~iucn, luau kountc jcdocl~ nuch durch ctic spectros1~ol)ische Untersucl~~tng clcs Fi~.tri:uneutes kciue Spureu d:lvon ~~:~clrwciscn u11c1 
die 3I:lgnctnndeln blicbcn ruhig. 

Nr. 41 (B,, B2, 13J 

voln 24. :1,11f ~1en 25. Novc111bcr 1882. D:~IICP voll :ill 21111 1). 111. bis 011 31" n. 111. 

Mond- und sternhell, aufkIBrend. 
3" 211" p. m. Dullststreifcn voll S - 120" an1 Nordhorizont, d:~nn tiber den Zenith reichend ; verblasscn 

nach 3". 
4 21 Dunstbogen von S- 120" iiber Slit1 nachS+GOO, beiderseits mit den Enden den Horizont erreicl~end (1). 

Scheitelhdhe 45" ; sicli senkend. 
4 ,31 auf k = 15" angelangt, verschwand der Dunstbogen. Derselbe war von gcringer Liclltcntwicldung unil 

senkte sicli langsam nacl~  Siiden. 
4 58  Dunstfleclre in S-132") 20" Hiille, 
5 2 nufgeldst. 
6 C, Ein Band i11 S- 132" auftancl~cnil (hinter Vogclbcrg), vei-grd~scrt~e sic11 stosswcise lul(l inden1 es 

lnellrere Windungen (schlange~~firmig) gcn~:leht, l~ebt  es sic11 mit seincln Schcitel in Nord, sicli gleicli- 
zeitig gcgen West verliingernd. 

llieranf bildet es urn den Zenitl~, roll 8-132" iiber Nord bis S+GOO sic11 entf;~ltend, einen 13ogcn; 
Lichtintensitiit gering; riitl~liclicr nnd grlin1ich~:r Alifl ug zeitweise zu sehen, ebenso eiii A11ffl;~clrern i ~ n d  
Wallen. 

5 1 2  erblasst. 
In NI!: circa 20" IIiihe ersclicinen lunil verlKsclien Dunstflecke, die stetig den Ort innerhalb Nord 

bis Ost wechseln. 
5 16 Dreifach geschich teter Dunststrcifen van 8-1 20" fiber Siitl 11sc11 S+GOO, Ir = 25". Die Streifen lijseli 

sic11 ab llnd steigen nacheinandcr (einzeln) libel. den Zenitli gcgeu Norclen. 
Dieselben Strcifcn treffcn mit von Nord lron~n~cnden zusamlnen. Die stiibchen@rmige Ai~ordnung 

wird iu den einzeluen Streifen, bereits G-8 an der Zahl, bcrnerlcbar. 



Den Zenitb und ein Viertel des Firmamentes einnehmend, wachst die Lichtstiirke, uncl aus den 
reiheweise geordneten Bandern wird ein vielfach verschlungenes Rand (schlangenfiirmig) an dessen 
Randern sich abwechselnd rothlicher und griinlicher Schimmer zeigt. 

5 26 verblasst. 
5 39 Zwei Dunstbander entstehen mit Scheitel in S +  150") h = lo0, beziellungsweise 1~ = 15" ; 
5 4 1  unteres strahlenformig; stosst am Scheitel ein drittes Band horizontwarts ab. 

Mittleres Band zeigt rasche Liclttbewegung von West ilacll Nord und rctrograd (2). 
5 43  Oberes Band erlischt, unteres von Cum.-Wolken verdeckt. 
5 4G Mittleres Band geht in Dunst libel; der tlleilweise von den ans Nord sic11 l~ebeildell Wollrelz verdeclit 

wird; nus mellr zeitweises Aufleuchten. 
5 51 vollstlndig am. 
G 31 Ein langes gewundenes Dunstband von 8-1 32" tiber Nord (IL = 20") gegen S+GOO vcrlaufend. 
G 39 rerblasst. 
G 46 Dunst von NNW bis West, bandfiirinig (1). 
G 55 In S-120" ein Strahl, der sich von seiner anflinglichen Zenitllricl~tung gegen Westen abbiegt, einen 

Viertel I<reisbogen bildend, und in das Band hiniiberfliesst. 
G 5G Rand 45" iiber Nordhorizont. 
7 1 I'olarstern passirend. Ein zweites Band formirt sic11 auf 50" RFhe. 

Fig. 33. 7h 4, Das erstere passirt den magnetischeli %enit11 ; 
7 G verblasst es auf 30" EIiihe iiber dem Siid- 

horizont. 
z 7 17 Ein Dunstband, bogenformig, ubcr dem %&@; 

Nordl~oiizont aufsteigend (1) und 

1: 7 20 im magnetiscl~en Zenith verblassend. Stern- 
schnuppe von Ost gegen West. 

& ;  ': - b 7 20 Dl~nst ill Nord, der sich als Dullstband aus- 
+@ 

s.150 breitet und tiber den Zenith zieht. 

;" E ,  
Ein zweites rtickt nacb, liist sich in 

w Dunst auf, der eine 30-40" breite Zone 
Ost- Zenith - West des Firmaments bedcckt. 

7 28 IGn Strahl in Nord, erlischt alsbald. 
7 31 Ein Band formirt sic11 mit Scl~eitel in S+150°, 12" Hijlle iiber dem 1Iorizont; es steht dcm Vollmonde 

gegeniiber ; gleich den friiheren von da  aufsteigenden Bandern, die alle mellr bogenformige Gestalt als 
bisher hatten, lasst sic11 unter demselben cine dnnklere unterc Hegrenzung wal~rnelrn~en, sic berullt jeclocll 
nur auf Liehtcontrast und war erst :~uszunehrnen, als der Mond hiil~er als der Rogenunterrand stand. 

Im Segrnente jedoch waren Sterne, Wollicn und wollienfreie Stellen fast ehenso gut anszunelimeii, 
wie am Aussenrande des Polarlichtbogens. 

Wurde der Mond von Wolken verdeclrt, so k t t e  man sich verleiten lassen kiinnen, cine dunlilc 
13egrenzung zu registriren, da dann clas Polarlielit besser sicliabzeichnete; ebensowcnig liess sic11 etwas 
von einer besonderen Ftirbung der dunklcren Stellen erkennen. 

7 31 Dunst aufgelijst. 
7 39 Bogenin S+150°; 
7 4 1  verl8scht. 
7 42 Stralll in S+150° zenithwarts gericlltet, dauert 1"' an. 
8 1 6  Ein Dunstband von S+ 150" aufsteigend, Scheitel 7~ = 15". 
8 21 Dag tibrigens lichtscllwache Band (1-2)) spaltct sich am Scheitcl gegcn Ost in zwei Theile. Der obere 

Ast wird cenithwlrts und dann gegen Siiden gebogen (Fig. 33); er biltiet eineu Viertel-Quadranten wie 



bei einer heutigen frtiheren Erscheinung und scheint wie von der Luftstriimung (Nordostwind) dahin 
getragen; der westliche Bandtheil liat Lichtbewegung von West gegen Scheitel. 

8'' 23'" Band zum magnetischen Zenith gestiegen, zerfliesst in Dunst. 
8 24 ein neues Band lost sich von S+150°, wo es seither als Bogen gestanden; verblasst im Vorwlrts- 

schreiten. 
8 30 entsteht ein Pogen am Nordhorizont ; 
8 31 verblasst ohne-aufwiirts gestiegen zu sein. 
8 36 Bogen authellend, jedoch sogleich verblassend. 
8 51 Bogen aus Nord bis zum Zenith aufsteigend, da  verblassend. 
9 3 Ein Bogen in S+150°, 20" hoch (8). 
9 4 Verliert die genauere Begrenxung, reicht von Wost nacll Ost, Lichtbewegung in West; 
9 6 lost sich in Dunstmassen auf. 
9 10 Lichtstarker und zusammenliangende~; h = GO0. 
9 1 2  I'assirt den Zenith, tistlicl~er Theil gauz verblasst, westlicl~er biischelformig, mit Fuss in West. Die 

Dunstmasse gruppirt sic11 zu drei Streifen, die etwas gegen Zenith convergiren; diese drei ~ s t e  machen 
um den Fixpunkt im Westen die retrograde Bewegung, so dass der mittlere Streifell von Stiden her urn 

9 21 den Zenith wieder eweicht; schwaclles Zucken iihnlich einer Kronenbildung, dann verblassend. 
9 25 Lichtstarker Dunst in West. 
9 2S In S-120" ein bandfdrmiger Streifen gegen den Zenith aufstrebeud, bleibt ,jedocll etwas stidlich (lavon 

d. i. auf etwa 60" iiber dem Stidhorixont; wird dann, wie veil d e ~ n  herrschenden NW (der Wind drehte 
im Laufe des Abentls von NK, SE tiber Stid, SW llach NW bei Stiirke 3-5) beinflusst, gegen SlC 
zlbgeweht und 

9 30 unsichtbar. 
9 3 3  Ein Bogen in S+150° aufsteigend, wird 
9 34  wie vom Windc zerrissen und zerstaubt. 
9 35 lJolarlichtdunst liber dem Slidhorizont von Westen hel.tiberziehend; verblasst nach einigen Minutea. 

10 6 Ein Bogen von Nord aufsteigcnd bis zum Zenith (1). 
10 10 I m  Zenith schien sic11 eine Kronenbildung vorzubereiten, die Dunstmasse verblasst aber iiach den 

ersten Zuckungen und es verbleibt nur in S+GOO ein lichter Dunststreifen zenithwarts. 
10 1 2  verloscht. 
10 20 Sternschnuppenfall in ostwestlicher Riclitung. Streifen von S-120" iiber Zenith uach S+GOO. 
10  22 verblasst. 
10 59 Strahl in S+150° gegen Zenith (3). 
11 1 verblasst. 
11 31 Schwacher Strahl in 54-55". 
11 48 Bandartige Lichtersclieinung von West bis Nord, daselbst 20" hoch. Steigt bis auf 30" mit rothen und 

griinen Randern (3). 
0 1 a. m. breiter Lichtstreifen von S+60°  nach S-120". Im Osten wird die Lichtintensitat grosser und der 

Streifen zum gefarbten Strahl (violett und griin), rnit lebhafter Lichtbewegung, der um seine Langen- 
achse rotirt und zieht xum Schlusse sich als Band bis 10" vom Zenith, schwaclier werdeud; 
verschwindet bald. 

0 3 Keine Erscheinungen mehr. 

Magnetisclie Variationsapparate zwiscllen 391. m. und 1" a. m.: D --- 478-3783 131 = 453- 
122; VI=419-377. 



Nr. 42 (B,,B,, B,, B,,B,) 
vom 26. aof den 26. November 1882. Dauer von 211 36111 p. UI, bis 6'1.10m a. In. 

Vollmond. Mond- und sternhell, am Horizont bewiilkt. 
2h 3Gm p. m. Strahl in S-120" ; 
2 40 verschwindet derselbe ; 
2 41 an derselben Stelle zeigt sich wieder ein Strahl, welcher 
2 43 erblasst. 
2 44 Strahl in S+60°, der alsbald erblasst (2). 
2 46 Ein Band entsteht in S-120°, das unter 45" Neigung zum Ilorizont bis SE reicht, von da sich als 

Strahl fortsetzeild einen Haken um den Zenith bildet. 
2 49 Der Strahl richtet sich allmahlich gerade und liegt (8-120" bis S+60°) iiber den1 Zenith. 
2 51 Ein zweiter dunstformiger Strahl entsteht, 20" im Scheitel siidlicher liegend, 
2 59 bildet sich in S-120" ein Dunstfleck, der sich 
3 1 als Dunststreifen von S-120" nach S+GOO ausdehnt u11d mit wechselnder Helliglceit anda~xert und 
3 20 sich etwas gegen Siid verschiebt. 
3 26 nimmt der ostliche Theil an Intensitat zu, der westliche ab; in S-120" entsteht ein den1 erstcn 

paralleles Dunstband, das sich dann mit diesem vereinigt. Lichtbewegung Ost-West. 
3 29 breitet sich das Band irn Osten aus und theilt sich in zwei ~ s t e .  
3 30 Die Theilung schreitet iiber Zenitb westwlrts fort, die Ellden der beiden Bander convergiren bogenfdrmig. 

Fig. 34. Fig. 35. 

3 33 Das nordlichere Rand wird intensiver und geht durcll einen Dunstfleck in NNW, I& = 60'. 
3 35 Dunstfleck verschwindet, das nordliche Band senkt sich bis h=45" und verschwindet, sowie auch dag 

siidliche Band. 
3 49 Ostwestliches Dunstband entsteht und hellt f i r  kurze Zeit auf; dann bleibt es lichtschwach mit geringer 

Lichtbew egung. 
3 58 hellt das Band auf und breitet sich im Zenithe aus, wo es sich dann zu einer Arabeske verschlingt, in 

der iiusserst rasche Lichtbewegung und Farbenentwickl~lng unter bestandigem Formenwechsel statt- 
findet. Carminrothe Farbung in der Mitte eines Lichtfleckes durch kurze Zeit im Zenithe, violctte Streifen 
in dem coronaartig gebogenem Theile von 0s; bis West. Die Erscheinung glich einer Corona, jedoch 
fehlte der Strahlenmantel und gingen die Lichteffecte in den Grenzcn des Bandes vor sich (3) (Fig. 34); 

4 6 streckt sich die Erscheinung zu einer Lilienform aus, deren Kelchgrund in ENE steht (Fig. 35). 
4 9 zertheilt sich die Lilie in mehrerc schwache, breitere und schmiilere Dunstbander, die andauern und 

langsam Form andern. 
4 15 Schwaches Band in S t  128". 
4 17 Schwaches, facherformiges Band in Siid mit zwei Ansltzen nach abwlrts; letzteres verschwindet bald- 
4 22 Im Osten Band verschwunden; in S+GOO entsteht ein Band, das bis 15" zum Zenith reicht. 



4" 28" zertheilt sic11 diese Erscheinung in scliwaclie Dunststreifen und Fleckc. 
4 31 Band in SW; geht in einen Duilstfleclr iiber (sich concentrirend); an einzclnen Stellen ringsum 

entstehen Strahlen am Firmament; 
4 35 convergiren dieselben gegen den Zenith. 
4 44 Dunststreifen, S -120" gegen S+60°, der sic11 dann faclierformig gegen Zenith aufrollt. 
4 49 Strahlenblischel in NE. 
4 54 Faoller in NW; wird 
4 56 zu einem Bande; Dunststreifen, S- 120" nach S+60°. 
4 58 Band in NW intensivcr, die Stiibchen darin iaolirt (3). 
5 1 Band senkt sich hinter die MTolken und beleuchtet dercn RLnder. 
5 3 Dunststreifen S-120" nach S+60° dauert fort. 
5 5 Band in NW steigt aus den Wollren wieder auf, zertheilt sic11 abes. 
5 10  nur mehr in West schwacher, ausgebreiteter Dnnstschi~nmer siclitbar. 
5 1 2  Dunstfleck in 5-8" mit dunklen Unterrandern. 
5 16 ICurzes, schwaches Band in WSW; 
5 17 schwacher Dunstbogen, Scheitel in S+150°, 35" Hiihe. 
5 22 Zwei parallele schwache Dunstbiigen in S+15" (Scheitel 13"). 
5 24 Beleuchtete Wolhenrander in Slid; aus deiien dann ein Band entsteigt. 
5 26 Faclierfdrmiges Stralilenbiischel vom Zenithe nordwlrts, das 
5 28 sic11 in Ostwestrichtung zu einem Bande formirt und an seinem Westendo eineii F8clier ansbreitet. 
5 30 Facherformige Stral~lenansarnmlung in NNW bis West. 
5 32 Dunststreifen in SW und in NNE. 
5 33  Bacherformige Strahlen in West, bilden das Ende eiues zertheilten Dunstbandes von S-120" nach S +GO0 
5 34 Das Dunstband theilt sich i11 Ostwest gerichtete F#den, die sich aber nicht wieder von einandcr 

entfernen. 
5 37 Dunstbogen im SUden, der sicli in zwei Fleclre theilt. Dunstband besteht weiter. 
5 48 Dunstband S-120" nach S+GOO. 
5 55 Strahl in West gegeii Zenith (2). 
G 18 Strahl in West gegen Zenith, verscliwindet bald. 
6 30 Beleuchtete Wolkenrander in NE mit eiiizelnen liervorsagenden Strahlen. 
7 7 Stmhl in SE gegen Zenith (2). 
7 9 Strahl in NW; beide verschwinclen nach mehreren Secunden langeni Bestande. 
7 11 Ein Btindel Strahlen, gegen den Zenith divelgirend, wareu durch 2"' bei wechselnder Leuclitkraft siclit- 

bar und zwar in Nord. 
Am Stidhorizont, respective tiber den] l-Iiilienrticken sind mit knrzen Unterbrechungen, Strahlen 

wie Dunst seit 7h 16" zu sehen. 
7 26 erscheint der ganze I-Iolizont, von SE bis SW, von gegen denZenit11 gcrichteten Stralllen eingenommen. 

Form der Basis: ein nacli aufwarts gekriimmter Bogell (ol~nc lenclitendcn Rand); voii Westen her wurdcn 
die StraEilen gegen Ost ilber Sild fortsclireitend starker belcuchtet, wobei auoh die Strahlen an der 
betreffenden Stelle hoher zum Zenith reichten. Bis 

7 51 Strahlen in SUd (2). 
8 45  Strahlen parallel geordnet in SE. 
8 46 StrahlenbUschel gezackt in SSE. 
8 54 Ein Band in Siid, h = 30" aus Strahlen (RtBbchen), gegen ZeiiitIi convex ansgebuchtet (3). 

Der untere Rand leuchtet zeitweise intensiv griin, der obere roth. Das Hin- und Hcrwallen, sowie 
das Aufleuchten und Erblassen innerhalb der Erscheinung, wal.en hier wie bei jedern starlrenl Polttrlicl~tc 
zu sehen. Erblasste urn 8" 59". 

s* 



10" 26" Strahlen in SE, rasch den Ort wechselnd, heben sich liber Slid gegen den Zenith unter einem Winkel 
von 45". 

10 31 Strahlen in Siid hinter dem Hohenrlicken (8") hervorkommend. 
10  36 bilden sie Strahlenwurf hinter Mohnberg bis Danielssen-Krater, wie jener urn 7l' 26'" (S-85" 

bis S+4g0). 
10 51 Streifen in Sud, Ost und Nord (2). Die in Nord treten zu eincm Bande zusammen, das sich mit dem 

Ende nach Nord einbiegt. (Stabchen.) 
Wahrend der zweiten Naclitwache lreine Polarlicllterscheinungen, wiewohl mond- und sternhell 

und geringe Wolkenbedeckung. 
3 54  a. m. Ein Strahl in Nord, zenithwarts (2); 
3 5 6  verschwindet; 
4 1 leuchtet anf ; 
4 2 verschwunden. 
4 21 Streifen in NNE zenithwarts gerichtet ; 
4 24 verschwunden. 
4 56  Zwei Strahlen in Nord von kurzer Dauer (2). 
5 36 Dunstband in Nord; 
5 4 1  verschwindet. 
5 46 Heller Strahl in S+60°  (3) ; 
5 49 verschwindet. 
6 1 Dunst in Nord; 
6 4 verschwunden. 
6 10 In Nord und 8-1-60" je ein Strahl zenithwarts, welche sofort verschwinden. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 2" p. m. und 6'' a. m. : D = 460-340; IZI= 520-0; 
VI = 419-360. 

Nr. 43 (13,, B,) 

vom 26. November 1882. Dauer von 2h 21lr1 p.m. bis 8h 311n p.m. 

2h 21m p. m. Dunststreifen in Ost, zenithwlrts. 
2 56 Dunstband von NE tibcr den Zenith gegen Westen; verschwindet (2). 
2 59 Dunstband entstehend, oberhalb des Vogelberges (5-167"). 
3 1 Dunstband in NE, gegen SW gerichtet, wird im Zenith schcinbar gegen Stiden abgebogen. Die 

genannten drei Erscheinungen befinden sich in nijrdlicher Richtung in Bewegung, nlan bemerkt 
Strahlenbildung; im Zenith ruhig und gleichmlssig. 

3 3 hebt sioh eine Dunstmasse von Nord und geht parallel zum Horizont bis NE, steigt dann von da zum 
Zenith; anfanglich senkrechte Strahlenbildung mit Farbenspiel: grtin, roth, violett, und im Zenith 
angelangt Strahlen parallel der Achse des sich entwickelnden Bandes; verblassen. 

Erscheinung verschwindet. 
3 13 abermals Dunstmasse in NE, hebt sich empor, vcrlangert sich tiber den Zenith nach dern Blytt 

(S+55") und bildet senkrechte, sodann parallele, horizontale, gefsrbtc Streifen (grlin und rot11 
wechseln ab, bald links bald rechts, bald oben bald unten). Das Band wird sclieinbar durch einen 
hcftigen Windstoss stidwarts gedrangt, verliert an Intensitiit und bleibt 8-10" liber der gegen- 
iiber liegenden Hligelkette (h=8'5). 

3 24 Das Band befindet sich noch an derselben Stelle, bald ruhig bald in leichter, um die horizontale Axe 
wirbelnder Bewegung, bald im Osttheil verticale StrahIen bildend. 

3 31 Rand steht noch, hat sich im Westcn ctwas gehoben, im Oaten gesenkt. Reicht bis NE, wo es auf dem 
Berge, h=14" aufruht. 



3" 34" gewinnt es etwas an Lichtstarlce. 
3 46 Ein Dunststreifen in NE (2). 
3 48 Friiheres Dunstband und Dunststreifen verschwinden. 

Nadeln um 3" ruhig und auf normalen1 Stande, urn 3' 1"' zeigt 111: 205, urn 4" normalen Stand. 
4 9 Grosses Dunstband (Bogen) von NE liber Zenitll bis S-+60° zum Horizont, geringe Intensitat, cs 

bcfindet sich ober den Wollcea, wird von solchen stellenwcise gcdeckt; Sternc dureh den Dunst 
deutlich sichtbar; mondliell. 

4 11 Erscheinung verschwindet, nur im Zcnitli noch Spuren iibrig. 
4 12  Letzter Rest verschwindet. 

Urn 4" Bewolkung gewechselt; nordlicher Luftstrom eingelullt; Siicistrom in dcn lioheren 
Regionen bemerkbar. Firmament tiherzieht sich mit dicliten MTollren. 

Vor 411 Bewijlkung 5, dann 8. 
4 1 6  I-Iimmel fast ganz umzogen; ein Dnnststrahl in NE an ciner wollrenloscn Stelle; gleich wieder ver- 

schwunden. 
4 21 WoIl~enrand einer in Slid gelcgenen Wollrc beleuclitct. 
4 25 Dunststreifen entsteht in NE, aordwiirts des Zeniths, gegcn Westen sic11 ansbreitend; gleicll ver- 

schwunden. 
7 (8 Strahl Uber Blytt von kurzer Dauer (2). 
7 11 Dunststralllen vom Zenith wcstwiirts mit scl~waclier Lichtbewegung. 
7 12 Die Stralllen verlangern sich ostwarts tles Zeiiitkes bis auf 1 ~ = 7 5 " ,  Dunslfleclte in1 Stiden, I~='i0". 
7 18  Der Dunstfleclr breitet sich westwiirts ans and vereinigt siclr mit dem sich siidwarts verschiebenden 

Dunststreifen. 
7 23 Der Streifen wird intensiver und macht entschiedcn den Eindruck, class er unterhalb der iru Zenith ' 

stellenden Cis. cum. liegc. 
Ebenso erscheinen die in Westen bis gegen den I-Torizont sich senkenden schwaclen Dunst- 

strahlen unter dem dortstehenden Niveus. 
7 27 Vier Strahlen vom Blyttberge ausgehend. 
8 24 Schwacher Dunstbogen von West gegen ENE, kurze Dauer. 
8 26 Dunststreifen ost-westlich. 
8 28 Dunstflccl~ im Norden, h=70°. 
8 31 Dunststreifen von West nach Osten. 

Magi~etisclle Vnriationsnppnratc zwiscllen 3" und 9" p. nl, : D = 460 - 381 ; lU= 444-205 ; 
VIE  390-366. 

Nr. 44 (R,) 

voin 27. Nove~nbor 1882. Dnuor von 311 46111 p. m bis 51' 3G111 p. 111. 

3" 46'" p. m. Dunststreifen in NE zwischen Wollren. 
3 52 Dunst im Wcsten, h=30°, schwach, vereinigt sic11 
3 53 n ~ i t  NE-Dunstband; in Nli: zienilicli stark und :~nhaltenil, sehr langsame Bowegung gegc11 Zenith; wird. 

oftors dnrch von Norden kommenrle Strat. verdcclrt. 
3 59 Verscllwi~nmt zu diffuse~n Lichte, welclies andauert. 
4 2 Verschwindet lliiiter Wollren, hie und da zwischen denselben diffuses Licht. 
4 4 Ein zweites Dunstband, NE-Zenith-SW; das erste liegt NE auf 30" I-Iiilic iiber dem Nordliorizont 

bis West. 
4 6 In Nord aus eincr Strat.-Wolkenbanlc radial drei Strahlen gegen den Zenith siclltbar, Bander schliessen 

sic11 daran. 
4 7 Verblasst, nur mehr Dunststreif NE itber Zenith gegen SW. 



411 9" entwiclrelt es sich bis liber den Zenith zu einem Bande; in NE ausgesprochener und starker, liist sich 
sofort in Dunst auf. 

4 11 in NE klar ; Dunstband bis an den Horizont reichend, steht wie eine Ranchsiiule, sich bis iiber den 
Zenith hinaus ausdehneild (1). Nahe an: Horizoat erscheint cine leiclrt riithliche Farbung; lrcine 
Lichtbewegung wahrzunehmen. 

4 14  Durch Wolken theilweise verdeckt; Erscheinung dunstartiger. 
4 15 Nur mehr diffuses Licht, zwischen Wolken. 
4 16 - 20" Dunststreif zwiscllen Wolken von NE bis West; Hohe 60-70" iiber dcni Nordhorizont. 
4 20 In NE klar; reicllt bis Horizont; drei feine Stralllen von dort bis Zenith und siidlicli davon (10" ). 
4 22 Hebt sich zum Zenith; einige Strat.-Wolken in Norden habe11 feuerrothe Rander, zugleich wird Dnnst- 

band lichtstarker in NE. 
4 25 I11 WSW, zwischen deli Wolken, Tlieile eincs Dunstbandes sichtbar, das die ganze Zeit, iiber 5- G o  breit, 

das Firmament iibersl;annt und 'lessen Theile man zwischen den Wolken in NE, im Zenith, SW and 
auch WSW gewahrt. 

4 26 Der Scheitel des Bogens hatte das wahre Zenith erreicht. 
4 28 etwas siidlich des Zenithes; verlrurzt sich, so dass die Stralrlcn riur bis znr lIij11e von 60" in NE, 

ruthenformig sichtbar sind (1). 
4 29 Spitze der Ruthe biegt wieder gegen Nord, in h=60°; 
4 32 wird sehr brcit, theilt sich in mehrere Streifen, bicgt sich von NE gegen SE und dann Zeaith; die 

Railder zeigen die strahlenformige Anordung; 
4 34 senkt sich slidlich und verscl~wimmt zu Dunst. 
4 36 Ganz bewolkt, nur diffuses Licht. Rothlicher Schein anhaltend in NNE; scheint vom hinter dcil Wollrcil 

befindlichem Monde herzustammen. 
4 45 Dunststreifen, NE bis SW; 
4 48 verschwunden hinter Wolken, Dunstflecke daselbst anciauernd. 
4 53  Beleuchteter Wolkenrand von Ost bis Siid. Ailhaltcrlde Dunstfleclre zwischeil Wollcen in NE bis Ost. 

Ganz bewiilkt. 
5 4 einzelne klare Stellen im Zenith ohne Erscheinungen; ~ollienliicken in NE und Ost lassen noch immer 

schwaches diffuses Licht erkcnnen. 
5 7 In NE bis Ost wolkenfrei; Dunststreifen sehr scliwach von NE bis SE, hicr k=20°,  diirfte er sich 

bogenartig bis Slid erstrecken. 
5 9 mit Wollren bedeckt, Dunstflecke durchschimmemd. 
5 13 Im Zenith und NE kla1; ollne Polarlichtspuren; in Ost lik~er dell Bcrgea l)~ulst, sehr stark, scheint 

sich Alles gegen Sudhorizont gesenkt zu haben. 
5 15  Ganz bewolkt; anhaltend. 
5 28 in Slid auch zwischen Wolken Dunst, liberal1 sehr schwach; in NE werden rnanclimal Stellen am 

Firmamente wolkenfrei, jedoch Nichts zu schen. 
5 36 keine Dunstflecke melir. Magnctisclle Variationsapparate walu.cad den Erscheinungen ziemlich ruhig, 

um den Normalstand. Storungen treten erst urn 8" p. m. anf. 

Nr. 46 (B,) 

vom 28. :buf dcn 29. Novcmbcr 1882. D:~uer von 1011 50111 p. ID. bis 011 58111 :I. m. 

loh 56" p. m. im Zenith zwischen Wolken Lichtdunst. 
11 0 Zenith klar, zwei Stral~len gegen SW sichtbar, schwach. 
11 21 ein Dunstband in NE-SW-Richtung; magnetische StFrung gering; IT.: 340. 

Verschwindet alsbald. 



Oh 31m a. m. Dunst ohne bestimmte Form in SW, klarer Zenith. 
0 34 Zwei Duiiststreifen in nordost- bis slidwestlicher Direction, die nacli 3" verschwinden. 
0 58 Dunstfleck in NE; Firmament mit Wolken leicht liberzogen. 

Storungen traten keine auf. 

Nr. 46 (B,, B,) 
vom 29. Novelnbor 1882. Dauer voll 711 461" 1). IU. bis llh 161" 11. 111. Vorlier sternl~ell, oli~le l'ol:~rlicliterscheiu~~ng. 

7'' 46'" p. m. Ein schwacher Strahl in West. 
8 31 Strahl im Zenith NIZ-SW gerichtet und eine f:'icherfijrmige Erscheiiiung zwische~i Nosd u ~ i d  WNW. 

10  41 Mellrere scliwaclie Strahleii vereinigen sich miter ~vecliselnder Lichtbewegung zu einer draperieartigen 
Erscheiiinng von SW bis Slid. 

10 51 - 53'" Strahlenwul.f, ziemlich stark, nlit lebhaftcr Licl~tbewegung vo~ i  Ost nach JTest sich lrreuzenci, 
von SSW bix SSE. Einzelne Stral~lenbliscliel zeigcil monleiitan rijtlllicl~e nnd grllnliclie FMrbung. 

10 55 - 56'" leichter Dunst an deaselbea Stellen. 
1 1 1 ($ Leichte Dunstflecke zwischen Wolken in SIV, h = 13 ", dann lreine Erscl~cin~xngcn melir w:~lirnehm$u.. 

Eehr lcicllte Cir. strat. ziehen ticf aus Nord. In WSW und SSW sind lliilier gelegeiie RUS Slld-S\V 
herauflconlmende Cir. strat. sichtbar. 
Etiiruagen traten keine auf. 

Nr. 41 (B,, B,) 
vom 30. November 1882. Dauer von 511 34111 11. m. bis 911 5111I 11.111. 

5"  34'" p.m. Bogcn von S-120" nach S+C;OO iiber deli Zenith, beiderseits hinter deli Wolken am I-Iovizont 
verschwinclend, mit scharfen Randern; rollt sich um 

5 39 in ein an desselbeil Stelle verbleibendes, spiralfornliges Dunstband auf, das rlin 
5 44 crblasst. 
5 4G Am TCande der am Slidhorizonte, etwas iiber den 136heiirlicken (8'5) schwebeiiden Wollren eiitsteht 

ein Dunstband, das langsam gegen dell Zenith aufstcigt und denselben urn 

Fig. 3G. 5'' 56"' eweicht, woselbst das Dunstband sich in 
drei Streifell theilt, die scblangenfiirmig 
gewunden Ost-West vorlaufen (2). 

G 1 Die Streifen wcrdeu blgsser und Qber- 
schreiten den Zenith in der Richtune; 
nach Nord um circa LO", wobei nnr das 
in Ost aufruhende Ende iioch sichtbar 
blcibt ; bis 

G 6 lraum zu sehen. 
d G G Dunstbogen sichtbar, 20" Hiille, von 

trL- 
.+ 4j SUd nach Ost und West ; gleiclizeitig nlit 

E - 9 ,., dem Dunstbogen nnd denselben be- 
1. 

riihrend, entsteht am I-Iorizont neben- 

stehcndes Bild (Fig. 36)-a, b, c, ti etc. Douststrcifen van abliehlnender LLngc, dmwisclien Sterne sichtbar, 
somit i~iclit durcli Strichwolkcn getrennt; von 45" Hohe zenitllwiirts Stra11lenmantel. Erscheinung 
wenig intensiv. Der Bogen lost sic11 in unregelmlssige Dunstmasscn ill1 Zenith auf, das zweite Phiino- 
men erblasst GI' 14". 

G 1G - 20'" Dunstbogcnstiick von ENE bis Zenith, sehr schwach; steht rul~ig olinc Lichtbewegung. 
G 20 concentrirt es  sich gegen den Zenith zn einer Dnnstwollcc. 



6h 21m ganz verblasst. 
6 23 In ENE 5wei sehr schwache Stmhlen. 
6 25 verblasst (Nebelschleier deckt Firmament, nur Sterne erster nnd zweiter Grijsse sichtbar). Cum. strat. 

3-4 ziehen aus SE  herauf; keine Polarlichtspuren. 
7 22 Sternhell; ein Dunstfleck in S-30" ; 
7 24 verblasst. 
7 27 etwas aufhellend; reicht um T h  34" bis Ost, doch knum mehr wahmehmbar. 
7 42 Zwei Strahlen in S-120" ; 
7 44  verschwunden. 
7 46 Zwei Strahlen werden in S-120" siclitbar und verschwinden alsbald. 
8 1 Polarlichtdunst zwischcn Ost und Slid, langgestreckt, sehr lichtschwach. 
8 4 Dunst wird lichtstarker; Lichtbewegung von Stid gegen Ost; nimmt eine strahlenfijrmjge Structur an;  die 

Lichtstabchen sind gegen den Zenith gerichtet, jedoch kaum zu erkennen; reichen etwa 10" uber die 
Sstlich liegenden Bergrliclien. Erscheinung ganz undeutlich. 

8 46 Dunst ,wird lichtstarker (2). Cir. strat.-MTollten steigen irn Osten auf' und theilen den Dunst in Langg- 
streifen; derselbe nimmt an IntensitLt zu und breitet sich zu einem lichterfiillten Dreieckc ans, das in 
S-108" und S+4S0 intensivere Strahlen zur Begrenzung hat unct vonl IIorizont bis zuin Zenith 
reicht; es findet nun das Vorrticken in zenithwarts concentrirten Strahlen unter lebhafter Lichtbcwegnng 
nach aufwarts statt; von 

8 57 - gh Entwicklung der Krone, jedoch nicht sehr stark (3); die Phasen spielen sich in Bhnlicher Weise 
ab wie sonst, die Farben, die Richtung S-120" nach S+GOO, die Theilung des Mittelfeldes conform; urn 

9 1 riicken die Strahlen, welche sich aus dem weissen Dunste wieder concentriren, weiter gcgen Norden, 
sind daher gegen Nord divergirend gerichtet. 

9 5 Die Strahlen sammeln sich zu einem vollkommen gesclilossencn Strahlenwurf um den Zenith, wie bei 
Beginn einer Krone; es kommt jedoch nicht mehr zu deren Entwicklung. 

9 6 Die Strahlen verschwimmen, der Dunst mehrt sich und ergiesst sich unregelmiissig iiber das ganzc 
Firmament; in dem Masse, als er schwacher leuchtet, werden Cir. strat. ringsum bis etwa 20-30" Hohc 
sichtbar, wo vordem der Himmel nur dunstig, aber wolkenlos schien. 

9 8 Der Magnet des Bifilares stosst bei 86.5 an den Dampfer. Declination: 430; Vert. Int.: 405; Polarlicht- 
dunst erhUt sich lange allerseits; er lierrscht streifenformig am Nordliorizont vol; wo er sic11 auf 45" 
Hohe, etwa von NE bis NW ausdehnt. 

9 32 Das nordliche Dunstband formirt sich an der Ausgangsstelle des friiheren; 
9 35 erreicht den Zenith; 
9 39 verschwunden. 
9 41 Ein Dunstband steigt in Nord auf (1); 
9 51 im Dunste, der spater in Strat. libergeht, verschwunden. 

Wiewohl es zeitweise und stellenweise aufhellte und der Mond hinter den Wollten durchleuchtet, 
konnte kein Polarlichtph%nomen beobachtet werden. Nadeln verhielten sic11 ruhig. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 5" lind 11" p. m.: D = 430- 401 ; Ill= 41 1-0; Vl= 
405 - 389. 

Nr. 48 (B,) 
voln 2. Dccernbol- 188.2. Dauer von 8'1 3Rln p. in. bis 911 3G"l p. ni. 

8" 38" 11. m Ein Stiick cines Bandes, schwach, zwischen Wolken in WSW, 1h=1O0, vcrschwindet hinter 
Wolken. 

8 51 ausserst schwacher Dunststreif durch Nebel sichtbar, von SW bis zum Zenith. 
8 55 verschwunden; tier Wolkenhintergrund in ESE bis SSE erecheint heller als im Zenith. 



gh 57" Schwacher Dunstbogen VOII ENE, Ost bis SSW, Scheitelhohe 25") gegen Osten liclitstarker. Hebt sich 
langsam gegen den Zenith, passirt denselben 

8 59, von NE bis SW reichend. 
Im Zenith sind durch den Nebeldunst Sterile erster Grbsse sichtbar; Cum. strat. 5-9 ziehen aus 

Ost; in Nord bis NW Strat.-Bank am Horizont, bis h=45". 
9 2 In WSW, 1b=25" diffuses Licht zwiscl~en Wollren. Im Zenith sieht man anch Sterile eweiter Griisse. 
9 12 Von WSW bis NW, auf 1b=30° ein Dunststreif; es fiillt Schilee (Eisnadeln), obwohl der Nebeldunst 

nur des Firmarnents bedeckt. 
9 24 In SW ein Theil eines Bandes zwischen Wolken, in Ost diffuses Liclit. 
9 26 Band verschwunden, Lichtdunst im Osten heller; es he~volkt fiich mehr. 
9 3G Schneefall ziemlich stark, Bewiilkung, aus ESE und SE, bedeclrt das gauze Firmament. 

Narleln der Variationsapparate ruhig. 

Nr. 49 (R,) 

voln 3. Dccernber 1882. Diiuer von GI1 3(Pl 1). in. bis !PI (ill1 11. 111. 

6'1 36'" p. m. Ein Dunstband voii S-120" bis S+GOO iiber den Zenith sich erstreclrcnd, hinter Wolken. 
G 4G magnetische Stbrungen. Im Zenith etwas aufkl5rend. 
7 3 Ein D~~nstfleck in Nord, etwa 60' hoch, hinter Wolkeii erlrenubar. 
7 36 Dunstband, WSW bis ENE liber Zenith, sellr scl~wtlch. 
8 1 Iin Zenith hinter Wolken einige Lichtflecke. 
8 21 Strahl von SW nach NE. KFhe der Mitte in Siid=20°; schr schwach, hintel. Wolken. 
9 6 Schwacher Dunstbogen von NE, h = 40" bis Ost, IL = 20" sichtbar. 

Ganz bewtillit, Strat. 10. 
Magnetische Variationsapparate zwisclieii 6" ulid 911 p. ni. : D= 447 - 350; HI= 334-267 ; 

TI= 356 - 378. 

Nr* 50 (4, B,, 133, R,) 

voln 6. nuf den 6. December 1882. Di~uer von 311 56111 1). 111. bit3 Sll 58111 a. 111. 

311 56I1l p. 111. Ein lichtsehwacher Dunstbogen von S+GOO gegen S-120°, iiber Nordl~orizollt aufsteigend bis 
1~==30". 

3 57 erblasst. 
3 59 wieder sichtbar, von S-120" bis S+ 105" init Sclleitel in  S +  150". 

Wollrenbank am Nordhorizont, 6" hoch, sonst lrlar mid sternhell. Die bisher ganz ruhig.cn Nadeln 
kommen bei Beginn des Polarlichtes in Schwillgungell von etwa 15 Theilstricl~en, beruhigen sic11 abel; 
und verlldten sich von 6-6" sehr ruhig. 

4 4 verblassend. 
4 37 Icurzer Strahl in S+ 106". 
4 38 derselhc verschwindet. 
4 45 Icurzer Strshl in S +  105" von lrurzer Dauer. 
5 26 Schwaclier Strahl in Sf 105; verblaast alsbald. 
5 51 Schwacher Strahl am selben Orte, von geringer Ausdehnung. 
5 56 Der Strahl hellt alif und verllngert sic11 bandartig gegen den Zcnith. 
5 58 Daraus entsteht ein Dunstbogen, der im Zenith am lichtschwlchsten ist; dessen absteigender Arm 

liegt in S-98" undanimnlt gegen den Horizont an Intellsitat zu. 
G Ci theilt sich der llogen ill zwei parallele 1)unstbtigen; ein kurzer Stralll in S-i-82" entstellt neu. 

iia~orro~cl l iscl lo lPhp0ditioll :\UP Juu ~ u y c l l .  10 



G1' 9" der Bogen wird inte~siver  tind theilt sic11 in mehrere Stticke, voo denen die voin Zeuith entferntere~~ 
lichtstiirkcr sind. 

6 10 verblassen die einzelnen Theile, schwaclier Dunstbogen verbleibt. 
6 13 Rogen verschwindet im Zenith; es bleiben zwei Strahlen, die Fussenden des friiheren Bogcns. 
G 17 Dunstbogen entsteht wieder wie friiher. 
G 22 Dunstbogen verschiebt sich siidwarts, wiihrend ein nener im Norden entsteht, der cinzelne Strahlcn 

zenithwarts sendet. 
G 26 Im niirdlichen Bogen sammeln sich zuweilen Dunstmassen. 
6 2 s  Der stidliche wird intensiver; die Fussenden desselben sind mitlrurzen, auf demBogen norinalen Strahlcn 

beiderseits garnirt. 
6 31 Bogen verblasst, schwaclie Dunststreifen bleiben an der Stelle vou 8-120" gegen 8-1-60". 
G 33 Streifen vereinigen sich wieder zu frullerem Bogen (2). 
G 49 Dunstbogen von S-120' iiber S-30°, h=20° nach S+GOO ; verbleibt nriverrucbt und unvcrgndcrt 

bis 6" 57"', worauf er sich in drei diinne Dunstbogen auflost, die einzeln den1 Zenitli zustreben. 
7 1 Die zwei unteren Streifen resp. Bogen erblassen bei 1~=35" ; der dritte Eogen erreicht deli Zenitli und 

verblasst daselbst. 
7 11 blcibt nur mehr das ostlichc Fnssende des Bogens, der sich in zwei Streifen aufgelost hat, sichtbar. 

Fig. 37. 7" 16"' Letztcre haben sic11 wieder vereinigt und 
gcgen Westen ausgedelint, so dass an dcr 
friiheren Stelle (in S-30°, circa 1~=20') ein 
Bogen entsteht. An den1 Ostende des Bogens 
sikzcn unter einem Winlrel von 45" parallel 
gerichtete Strahlen auf. 

7 21 Der Bogen senkt sicli gegen Siid. 
7 23 Der Horizont wird von S-142" bis ,$--!)So 

durcli Strahlen, welchc aus demsclben her- 
s s-  120 e vortrcten, hell e1.1euchtet; der Bogen cben- 

falls leuelltender; der unterc Rand erscheir~t scliarfer begrenzt, der obcre rnel~r verwaschen. 
7 31 Das 1-lin- und Herwallen dcr leucl~tenden Stralilen war wlhrend liingerer Zeit zu sehen und es 

cntwickelte sich aus den Strahlen cin Band, clcssen Ende sich in i~iehrcre streifell tlieilt, (lie sic11 ein- 
rollcn (Fig. 37); Bogen besteht. 

7 /34  An Stelle dcs Bandcs inehrere Dunststrcifen, die zenitliwiirts rcicben, und sic11 daselbst in Dunst 
nuflijsen. In S-120" entstehen immcr neue Stralllem, die tllcilweise den1 Obcrrande des I3ogens 
aufsitzen, zeitwcise sich jcdoch ablijsen und neben dem Bogen cin einf'aclies, eingebogenes Band bilden. 

7 41 Bogen besteht. 
In 8-120" wiederholte sich der soebcn beschriebene Vorgang; iiber den1 Ilogen bis an den 

Zenith reichend, ein in zwei grossen Wimdungcn und vielen ltleirien Einbiegungen sic11 prasenfirendes 
Band. 

7 54  nur noch dcr Bogen sichtbar; das Westende deutliclier, daq Ostende kaum wahrnehmbar. 
7 58  Der Bogen wieder sichtbar im Osten; nebstbei Stralllen und Dunst (3). Der Bogen tlieilt sich in zwei 

parallele 13oge11, von dcnen der obere emporsteigt, in der Biihe von circa 30" sic11 zu einein D~inst- 
bande einrollt und llierauf erblasst. Die zweite I-Illfte bleibt an Ort urid Stelle, wird wieder breitcr iind 
heller; am Ostfussende dasselbe Strahlenspiel; es entstchen Riinder, steigen anfwarts, cntfalten sicli 
und erblassen na'ch einigen Minnten. 

8 21 Die Strahlen ins-142" bis S-98' treten zu einein Schlcier zusammen, hinter dcm sic11 nocll zwci bis 
drei aadere bilden ; diesmal ist die Ersclleinung lichtstiirker und gleiclizeitig clcutlicher; Farbenspicl, 
grlin und violett zu sclicn; bald war dcr untere Rand der einzelncn Strahlci~biischcl violctt, bald @in. 



8" 26'" in Dunst aufgclirst; Bogen nocli immer zu sehen; er theilt und vereinigt sich wieder init den 
abgegebenen Stticlien. 

8 31  Der Bogen kaum einige Grade uber den Htihenrliclcen (10- 12");  in S-120") 1h=2O0 ohne 
Unterbrechung Bildung von Bandern, Strahlen und Duiist. 

8 41 Aus denlBogcn entstellt ein Band, das aufsteigend erblasst; aucl~ die Erscheinungen in Ost sind sehwacli. 
Die Magnetnadeln verhalten sich wahrend der lotztcn zwei Stunden ausserordentlich ruliig. 

8 515 Zwei Bander entstehen in S-98" tibereinander und steigen fiber Stiden gegen den Zenith, wo sich 
dieselbcn zu eii~er Krone entwiclieln. Von Ost, Siid und West gesellen sich neue Strahlen dam;  ein Tlieil 
bildet ini Zenith, eine in einem Wirbel sic11 drehende Lichtmasse, urn die sic11 die MantelflSiche cines 
abgestutzten lcegels, aus Stralllen gebildet, gruppirt. Dic Strahlen sind in nlehreren Reihen (Etagen) 

Fig. 38. geordnet, trcten aucli zu Blindern zu- 
sammen und es lasst sich ein fortwahrcn- 
des Flackern und Herumschiessen um 
das C~~ntrum wahrnehnlen. 

Die Lichtintensitat war (4)) rot11 
11nd grlin die begleitenden Farben dcr 
untcren nnd oberen Rander. 

9)' 6"' Aus der ganzen Corona salniut Bandern 
und Strahlen entstandenLicl~tmasseu, die 
glcichsam fiiessend, meist von S-120" 
bis S+60° in Strcifen zusammentreten. 

9 11 Ein Bogen von S-120" bis S +GO0 tiber 
S-30") 1&= 20") fortwallrend mit ~vcch- 
selnder Liclitstarlie siclitbar. Bildet 

' ' >. 
9 13 den Ausgangspunkt fur zwei liintereiti- 

ander schreitende Bander mit deutlich 
violetten unteren und griine~i obercn 
Stralilenrlndern; steigen empor und bil- 
deli cine Corona wie vorhin. IIervorzn- 
11eben ist nur, dass die Strahlen, welche 
gegen Nord die Mantelflache des ICegels 
bildeten, sich vom Beobaclitcr aus ge- 
selien, nur irn liorizontalen Durclischnittc 
zeigtcn (Vcrticalprojection), wiihrend die 
nach den drei anderen Kardinalpunkten 
gcrichteteu Strahlen Fliichenansichten 
darstellten (Fig. 38). 

9 21 Ein Vorliang zwischen S - 120" nnd 
S + 60" uber S -1-1 hOO, 7~ = 40" ausgc- 
spannt; das Wcstende urn 13lytt- und 

1)ituielsscn-lirste~ cinge~.ollt, c2es Ostcnde jin ~ r n g e k c l ~ r t c ~ ~  Sinne. Lirst sic11 in ~nellrere Biinder, dic 
hinter und nebeneinander zwisclien Ost und West iiber den Zenith verlaufen und 

9 28 abernmls eine Krone bilden (3). Die frillierc Perspective in Bezug auf die Strahlen der ICrone, jedocll 
in geringeren~ Grade und nunniellr am sildlichen Randc der I<rone, wurdc genau beobachtet. Z\vischcn 
8" 46"' und 9" 46"' war das Firmanlent fortwHhrcnd von Polurlicl~t~nassen unbestimmter Form, jedoclt 
grosser Intensitat, crleuchtet ; dieselben aufzuziililen, ist unmiiglich, da die Erscheiuungen sellr rascli 



gh 46"' Durch cin Band, das in NW bestand, gingen etwa drei horizontale dunkle Striche, wic Telegraphen- 
drahte, die man in der Nacht etwa auf 30 Schritte gcgen den Hinimel betrachtet. Das Band stand von 
NW gegen den Zenith gerichtet, die Linien, etwa von der Breite des Japiterdurchmessers, schnitten 
daher das Band unter einem Winkel und folgten nicht dessen Contouren (I-Iorizontal-Intensitltsnadeln 
unruhig). 

9 54  Ein schlangenartig gewundenes Band von WSW liber 45" Holie im Norden gegen ENE; steigt xum 
Zenith uud senkt sieli dann gegen Stid, wobei es mehr dunstf'irmig und weniger 1ichtstm.k ist; erblasst 

10 2 in h =20°. 
10 6 Dunstbogen von S-120" bis S + 60" in S-30") h = 25"; im Scheitel erblassend, liebt sich derselbe 

gegen den Zenith. In S-120" Strahlen und Dunst um den Fuss des Bogens. 
10 9 Ein gewundenes Strahlenband von S-120" iiber den Zenith reichend; die Fortsetzung gegen West 

besteht in mehreren Strangen fliessender Lichtmassen. Das Band lost sich auch in Dunstmassen auf, 
die dann in mehreren Latlgsstreifen in derselben Richtung iiber den Zenith reichen, circa '1, des 
Firmamentes mit milchweissem Lichte tiberziehend. Ein Theil der Liclltmassen senkt sich nordwarts, 
der andere siidwarts. I n  S-120" tanchen wieder neue Strahlen auf, die nach lcnrzem Bestandc 
Bander bilden, die dann wieder gegen den Zenith und dann weiter gegen West sich ausdelinen. 

10 20 Dunstbogen S-120" bis S+6O0 liber S-30°, h = 20" wiedcr aufgctreten; darliber sind haufen- 
formige Dunstmassen zu sehen. 

10 24 Dunststreifen in NE, die bald erblassen. 
10 31 Schwacher Dunstfleck in S t  105") JL =35". 
10 4 1  Anfang eines Bancies in S + 60" gegen S-120" ; an1 Nordliorizont Scheitelhohe 30". 
10 50 Dunstband vervollstandigt sich; 
10 54  passirt dasselbe den Zenith. 
11 0 ist es auf 40" iiber Glidhorizont in Dunst aufgelost, kaum mehr sichthar; verliischt. 
11 6 Dunstbogen S-120" gegen S -+ 60" libcr den Zenith sich erstreclcend; 
11 10 verloschend. Der ostliche Fuss steht nordlicher als sonst. 
11 1 2  Im Westen Strahlen am Horizont sichibar, zenithgerichtet; verbleiben in der Form cincr aufsteigcnden 

Rauchsaule an derselben Stelle. 
Das friihere Band wird lichtstirker, passirt mit seinem Scheitel slidwarts; wcisses Liellt. 

11 26 Das Band steht 20" iiber dem Stidhorizont, darunter Segment. 
Ein zweites formirt sich von S + 60" bis S- 142" nus dem frliheren, in eine RauchsHule liber- 

gegangenen Strahlen. 
11 27 Dieses Band befindet sich nordwarts des Zenithes, IHsst undeutliche Strahlenbildung erkcnnen ; etwas 

wogende Lichtbewcgung. 
11 31 verblasst es ohne Kronenbildong. Die Nadeln der Variationsapparate reagiren lieute gar nicht. 
11 46 Bogen in Siid verschwindet, der Rest ist diffuses Liclit, von ziemlieh starker Verbrcitung. 
0 21  a. m. verschwunden. Keine Erscheinung bis 
8 44 drei sehwache Strahlen in ENE zenithgerichtct. 
ti 51 noch ein Strahl in ESE. 
8 56  Dunststreif vom Zer~ith gegen SW, die vier anderen Strahlen stehen ruhig; lcichte, sclir feine Cir. strat. 

stehen senkrecht darauf. (Polarbande&E-SW.) 
8 58 Die drei Strahlen in ENE, zu einem Rilndel vereinigt, senken sich langsani slidwarts und stellen sic11 

mit zunehmender Tageshelle alu sehr feine Cir. strat. heraus. 

Magnetisclie Variationsapparate zwischen 4 9 .  rn. und 9" a. m.: D=425-388; In= 401-203 
(zeitweise kurze, sehr heftige Sehwingungen); 'VI= 393-384. 



Nr.  61 (B,, B4, B5, BG) 
vom 6. :tuf don 7. Doccmbor 1582. D:~uor voll 4 h  31111 1). 111. biu 311 l G l r l  a. 111. 

31'" 11. m. Ein Stralll in S + 82" zenithwarts; vcrlangert sic11 iiber den Zenitli gegen S-112" 1111d bildet 
einen sehr regelmbssigen Bogen, dessen Ftisse auf ilem Horizont aufstehen. 

47 Ein zweiter paralleler Bogen siidwarts des frliheren. 
56 Zweiter Bogen verschwindet. 
58 Schwache Bewegung des ersten Bogens slidwarts ; 

3 zweiter Bogen wieder siclitbar, jedoch sehr lichtschwach. 
8 In ENE, nordwarts des Bogens, cine intensive, liclite, farblosc Dunstmasse, init strahlenartigen Fort- 

satzen, gegen den Zenitli gerichtet. 
11 Bogen wird lichtscl~wiicher, aber breiter. Die Dnnstmasse verliingert sicli iiber den Zenith und bildet 

einen Bogen von S-120" nach S + G O 0 .  
12 Erster Bogen libcrschrcitetden Zenith und senkt sichstidwiirts ; letzter Bogen senlrt sich etwas gegen Nord. 
1 Ci ~ichtintensitat ohne Farbenentwicklusg zunehmend ; Variationsapparate um 5") wie aucli um 5" 30"' 

vollkommen ruhig und normal. 
Nordlicl~er Bogen (Nr. 11) fast verschwuiiden. 
Stidlicher (Nr. I) Bogen an Intensitat znnchmend, an 13reite abnehmend. 

21 Beide Bbgen (Nr. I1 an Intensitilt znnehmend) riicken init den1 Scheitel stidwarts und Nr. I1 passirt hie- 
bei den Zenith. 

24 Bogen Nr. I stelit still, Nr. I1 riickt stidwarts, vereinigt sic11 ]nit Nr. I und bildet eincn stidwarts des 
Zenithes gelegenen 1ichtstal.lren Bogen, dessen Endpuiil<te scheinbar am I-Iorizont ttufruhen. 

24 I11 S + 82", nordwiirts des Bogens, entstcht eine Dunstmasse, die sich binnen wcnigen Secunden zum 
Bogen ausbildet, der parallel zu Bogen Nr. I steht. 

Dieser (neues Nr. 11) Bogen rticlct siidwarts, vereinigt sich mit dem Nr. I, dcssen Nordrand scharf 
abgegrenzt und lichtilltensiv wird, wallrend Siidrand zerrissen nnd verschwommen aussieht. 

Nr. IT (neues Nr. 11) lbst sic11 wieder von Nr. I ab und bewegt sic11 nordwarts. 
Sndwarts des Nr. I eiitsteht ein neuer Bogen mit denselben Eigcnschaften wie allc librigen 

(neues Nr. I), doch lichtschwacher. 
Nr. I reicht nicht mehr mit den Enden bis zum Horizont. 

Fig. 31). 5h 27'" Nr. I1 und Nr. I liiren sicli, liicbci kommt Nr. I1 11nd 
I (neues Nr. I) nordwilrts des Zenithes zu stellen; 

.d 
5 31 verliert die Rcgcln~assigkeit der Form (Fig. 39). Nr. I 

erblasst. 
5 44 B6gen verschwinden, nor Dunststreifen sichtbsr. 
5 46 Vaiirttionsapparate ruhig und normal. 

. 5 56 Ein Bogen, lichtschmach, niirdlich des Zenithes. 
0 Bogen erblasst. Erscheinungen verblassen ; 

26 verschwundeu. 
28 Dunstanhiiufiing nach dein Vcrschwinden dcr Wolken im Zenith, aus der, mit goringer Intcnsitiit 

zunehmend, 
20 cine Corona geringer Farbenentwickl~ung entsteht. 
31 Dreifache Biinder nm den Zenith, lebhafte Lichtbcwegnng, Hauptttuscichiiuig NE bis SW. 
34 werden die Bilnder noch manaigfrtltiger, Pormiinderung, liclitschwlcher. 
38 Ein lichtstarkeres (1) Band senlrt sich westwarts. 
44 hebt sich das Band zenithwlrts, dreht nach Siiden und senkt sicli. 
40 ist dasselbe bis 12" Hbhe herabgestiegen. 
56 senkt sich das Dunstband bis hinter die im Siiden stclicnden Strat., dercn Randcr bcleuclitend. 



8" 1" Schwacher Dunststreifcn vom Zenithe gegen S- 120°, clcr gleicl~ wjeder verschwindet. 
8 6 Nur mehr beleuchtete Wolkenriinder in Siid und SW siclitbar. 
8 7 Alles erloschen. 
8 1 3  Dunstfleck im Siiden am Wolkenrand, steigt, sich verbreitend, auf; 
8 15 bildet er einen facherfiirmigen Strahlenwurf. 
8 18 Schwaclie Coronabildung, wonach sic11 der Strahlenwurf wieder niit Itellern, uiitercnl Saume senlrt. 
Y 21 Lebliafte, intensive Erscheinung vom Blytt bis Zenith rnit rasclicr Lichtbewegung und rothen Farben- 

mischungen in den Zwischenraumen der Bander. 

8 23 Intensitat nimmt ab; die Gestalt ist vorwiegend die einer Ellipse rnit spitzigen Ansiitzcn; andcrt sic11 
ansonsten stets. 

8 26 Intensives Band von NW gegen NE rnit westostlicher, susserst lebhafter Lichtbewegung; bewegt sic11 
nordostwarts, wird 

8 28 zurn Vorhang rnit rothem Uiitersaume und violetten Langsstreifen nnd verlicrt sic11 
8 30 in NE; bleibt grosse Dunstansarnmlung eine Minute hindurclt vom Blytt bis zurn Zenith, ncbst vielfacli 

getheilfeti Streifen und Bandern am niirdlichcn Rrmamente. 

8 34 Einer clcr Streifen wird intensiv, beliommt lebltafte JJichtbewegung, wird 
8 35 zurn Bande, dann zurn Vorllang und wandert gegen NE ; verscliwindct hinter dem Vogelberge (8 -167"). 

Schwacher Dunststreifen bleibt nebst der Dunstmasse beim Blytt (S + 55") znruck. 

8 38 maclit eiil neuer Dunststreifen dieselbe Metamorphose und Wanderi~ng wie obeii durch, nur ist er in 
geringerer Hiihe und endet niirdlicher als die friiheren. 

8 4G vertheilt siclt die Dunstmasse ober dcm 13lytt in lange liclltscliwacl~c Streifcn gegcn NE rnit wcstiist- 
licher Bewegung, welche sic11 

8 53 zu eirtem breitcren Dunstbande, von West bis NE reichend, vereinigen. 
9 0 steigt das Band gegeil Zenith auf, zertlteilt sich unter Beibehalt clcr Lichtintensitat (2) a11 einzclncn 

Stellen und bleibt so bis 
9 6, wo es sich siidwarts senkt, nachden~ es sieh concentrirt Itat. Dicser ~ i n s t b o ~ c n  dauert iiber 
9 28 weiter an. Zu dieser Zeit entstellt in ENE cin Stral~lenbiischcl ncben dem Dunstbogenfusse, (13s 
9 29 aufhcllt und sic11 lMnger ausdeliat. 
9 30 Strahlenbiischel in West entstehend; Dunstansamailung im Zcnith mit f'5chcrfiirinigen1 Straltle~lwurfc 

nordwarts. 
9 32 ~tralilenwuif dehitt sicli gegcn nordlichen IIorizont rnelir aus und zieht sic11 tiber West bis SW. 
9 34 Verschwindet die Erscheinung in ENE und blejbt ausgedclinter im Westen; andauernd. 
9 36 Strahlenwurf vom Zenith ringslierum bis 50" IIohe. Ilelles Band vom Blytt parallel zum'Iloyizont 

nordwarts, in h = 10". 
9 39 Zenitherscheit~ung verblasst. Band im Wcstcn nimrnt an Ilelligkeit ab, zertlteilt sic11 in zwei Streifen, 

die bis 
!I 51 and8uern; dann sicli ausbreitcn, gegen Nordeli ver18ngern n11d rnit verwascl~encn Randern 8 "  liber 

dem Horkont stehen bleiben. 
9 56 Heller Dunstfleck in NNE. Das Dnnstband vom Blytt gegen Nord danert fort. 

10 1 Ein gegen Zenith sic11 vcrbreitender Dunststreifcn vom Blytt sus ;  von geringer Lichtstarkc (2). 
Der Streifen nimtrlt eine schiirfere untere Begrenznng an, unterhalb wclclter das Segment clur~bcl 

gerandert erscheint. 

10 11 Der Dunststreifen vom Blytt zenithwlrts tllcilt sich der LBngc nacli in parallele Bandel; die 
10 1 4  sich wieder vereinigen. 
1 0  18 Lilienfiirmige, hellere Erscheinung voin I3lytt gegen Nord. Ucr I<elcli scltliesst und rollt sic11 unter leb- 

hafter Licl~tbewegung auf. 



10'' 2G1" gesellen sic11 noch zwei Streifen zum frtiheren und wecl~seln durcli rasche Wendungen die gegenseitige 
Stellung (Fig. 40). Uin 

10  31 lichtschw5cher; senken sich untcr Vereinigung der Strcifen nnd nehmcn in 1~=8"  parallel dem 
Horizont Stellung; 

10 36 beleucl~ten dieselben die Strat.-Rlnder; scliwache Dunststral~leil vom Zcnithe bis ENE, die bald lvicder 
verschwinden. 

10 52 I)er \.7Tolkenrand in NW, circa 12" I-Iolie, beleuchtet; iibcr dcmselben Strahlen, die den Zcnitll beiliahe 

$'is. 40. erreichen (3). Die Stralllen breiten sich mantelfiirmig 
in der Bichtung gegen Slid aus (von NW llngs des Hori- 
zontes bis Siid); in ENE sind zu gleicher Zeit Strahlen 

z sichtbar. 

11" 1"' Nur noch einiger Dunst an diesen Stellen zu sellen (2). 
11  1 1  Immel. selteiler und liclitscl~w%clier ersclieinen ab und 

zu Stralilen und Dunst von West iiber Nord bis Ost, die 
so :~l lm~hlich erlijsclieii, dass die Zeitangabe dartiber 
u~~miiglicll wird. 

Das Firn~ament, resp. Atn~osphh.c, mit Wasser- 
dunst el.ftilIt, die Sterile leuchten matt und sind von 
cinem IIofc umgeben. Die \Volkenbnnli in Nord erhebt 
sicli unctvcrdeckt des Nordfirmamcntcs. 

11 26 vollstMildig bewijlkt. Nadeln ruhig. 
I 1  56 Die Stcrne wieder xu schen, jcdocli in Dunst gehlillt. 

Vo~n l'olarlicl~tc licine Spur. 
0 36 a. m. Dunstb;~nd am Osthorizont, auftaucliend, scllriig 

gegcli Siid und Zenith aufsteigend, bis zu 45" llolle 
in1 Siidcn. Liclltentwicklung gering (2). Dic Atmospli%re 
weniger dnnstig. 

0 41 ISst  sich in Dnnst von uuregelmiissiger Forin auf (2). 
S +  55' 0 51 gewundenes, raucl~siiulei~ll~nliclies l'olarlicl~t in Ost, 

senltrecht aufsteigend; Nadeln ruhig. 
1 19 Dunst in TVSW. 
1 , 20 D~mst  iiber clcm Danielssen-Iirnter (S-1-48'), gegeil 

Norden vorrlickend. 
1 32 verschwunden. 
1 35 In SW zwci Strahlcn, die n:~ch cinigcn Selrunden sich 

in Drlnst aufliiscn und eincn licl~tscliwacl~en Streifca 
gegen deli %anit11 scntleu, daun wieder hinabriiclccn. 

1 4 1  Dunst in WNW 11nd eiu Bogen von S-120" bis S + G O O  
libcr dcin Siidhorizont, Sclieitelin 8-30', /L=S ", siclitbar. 

1 56 Bogcn nndaucrnd, ist um einige Grade gestiegen (2). 
1 58 In WNW tin spir:tlfijrmig cingerolltes D~ulst~band (iiber Nord) aufst,eigencl; bei 40" Hiillc in L.nnst 

libcrgehend, jer  langc Zcit an Breite zunimmt, jedoch aucli l ic l~tsch~vlcl~er  wird. 
2 3 Bogen ulld 13and erblasst. Strcifcn von 8-1 20" nach S + 60" liber den Zenitl~ ; 
2 11 erblasst. 
2 26 Eogcll von S--120" Hbcr S -I- 11,0°, IL=  20" bis S + GO0; am Ostfusspunlitc sitzcn Stralilen auf. 

Vonl obereii Ranclc dcs Bogens entspriiigen Str:ihlen, (Ian11 wird die Fonn desselben unregel- 
mbsig,  cs ci~t,faltct sich clic Erscheinung z11 cinein Hnnde, desacn untcrer lland violet,t, clcr obere grlin 



gefarbt erseheint. Das Wallen ist ebenfalls wahrzunehmen; hebt sich; von Norden schiessen viele 
Strahlen auf, die im Vereine mit dem Bande, das sich in drei Reihen Strahlenkranze aufliiste, eine 
Krone bildet. 

2" 36" Aus der Lichtmasse der Corona bilden sich drei Dunstbander, die ron magnet. Ost-West iiber dcn 
Zenith in vielen Windungen ziehen. 

2 4 1  Um diese Zeit hatte die Lichtmasse folgende Form (Fig. 41) angenommen: a verschworr~menc Strslilen, 
wie der Beginn des Wallens, das der Coronabildung vorausgeht; b scl~leicrfiirmiger Danst, der drei 

Fig. 41. lichtst5rlrere Llngsfalten aufweist. Ganzer 
Siidtheil des Firmanlentes von Dunst er- 

N hellt (3). 
2h 50'" n verschwindet, indem cs allrnlhlicli an 

Form und Lichtstarkc abgenommen. 
b verschiebt sicL siidwarts um 5", die 

Falten vcrflachen sich etwas; dieses Dunst- 
band steht zwischen 8-103", 1 b ~ 5 0 -  
65" bis S+45", k=18-36". 

Band rticlrt wieder gegen Zenith. 
s-120' 3 1 a kommt wieder zum Vorschein, dclrut sic11 

zum Dunstbande aus; 
3 G erstreckt sich von S + 85") h = 27" iiber 

S +  13S0, h=49"  b isS+120° ,  1 ~ = 4 9 " .  
a sinkt gegen Norden hinab, 6 gegen 

S Siiden. 
3 9 Von 8 + 55") h = 15" iibc: Noi'd, h = 30" bis S-155, 1~ = 64" bildet sic11 ein Dunstband; cs senlit sic11 

gegen den Nordhorizont und erloscht. 
3 18  keine Polarlichtspuren mellr sichtbar; sternhell. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 4)' p. m. und 3h a. m. : D = 420-350 ; HI= 425 -- 224; 
??I= 396-381. 

Nr. 52 (B,, B,) 
vom 7. December 1883. Daurr von 411 46111 p. m. bis 1011 lGln p. ni. 

4l' 4Gm p. m. Drei Bander, eines iin Zenith, zwei in Nord; dieselben habcn in SW illren Ausgaugspnnkt. 
4 49-54"' Vier Rlnder, NE-Zenith-SW (parallel unteroinander), bewegen sich slidwlrts (3). 

Das am nijrdlichsten gestandene bleibt im Zenith stehen, leuchtet auf und wird strahlenfiirnlig; 
die drei sUdlicheren verscllwimmen, um 

4 55 in Dunst. 
4 56  bildet sic11 ein D~~ilstbanci circa 5 "  nijrdlich vom Zenith; ein zweites circa 5 "  siidlich vom Zenith; das 

frlihere und die zwei neuen vereinig.cn sic11 in NE und SW. 
4 6 8  bewegen sie sicti langsam siidlich. Das siidlichste verschwindet, das mittlerewird stlrker ; hierauf bewegen 

sich die zwei zuriickgeblieben weiter siidlich, am sich 
4 59 von NE gegen Zenith zn verkiirzen. 
5 0 erreicht das niirdlichste den Zenith; beide reichen nur vom Zenith bis SW. 
5 1 wird die Erscheinung durch nus NE lrommenden Nebeldunst verdeclrt,; die 13andcr scllinlrnern 

schwach hindurch. 
5 2 ganz durch Strat. verdeckt, jcdoch immerhia die Anwesenbeit des nandes kenntlich. 
5 3 Nebeldunst verzogen, Band NE-Zenith-SW sichtbar. In NE tliffnses Liclit. 
6 5 Band wird ausserst lichtschwach (Zenith ganz wolkenlos). 
5 G schwacher Schneefall; Rnnd niclit ~nelir sichtbar; Zenith ItIar. 



5" 7'" Dunstband, NE-Zenith-SW, sehr schwach sichtbar, ~cheinbar hinter eincr in SE stehcnden Wollren- 
bank hervorgezogen. 

5 8 Nur mehr Dunststreif vom Zenith bis NE. In NE, h = 6 -- 10" starlce L i c l i t a n s a n m l ~  (von NE libcr 
S E  bis SW steht auf 60" Hiihe cine diinne Wolkenbanlr; cbenso inNord anf 45-50" I46he; dazwisclion 
im Zenith volllrommen lrlar oder abwechselnd mit vorliberziehenden Wollcell bedeclrt). 

5 10 lrein Polarlicht, keine Sterne zu sehcn; Schueefall stiirlrer, Wind in Biien. 
5 13 ganzes Firmament glcichmlissig grau, scheinbar dlinne Redeckung. 
5 18 Diffuses Licht hinter Nebeldunst in West. 
7 37 Ein von NE bis SW gehender Dunststreifen. 

Bewijll~ung dunstig; Sterne nicht sichtbar. Firmament wurde riithlich gestreift gesehcn. 
Streifen verscllwindet nach kurzer Dauer. 

7 46 Nadeln unruliig. Ein Dunststreifen NE-SW. Lichtintensitat sehr gcring, doc11 zeigen Licht durchlas- 
sende Stellen der Wollren einc griissere Verbreitung des darlihcr befindlichen Polarlichtbs. 
Streifen verschwindet iiach wenigen Minuten. 

8 G Abermals ein Dunststreifen in derselben Richtung walirzunclimen. 
8 13 Ein Sternschiluppen in nordijst- bis siidwestlicl~er Riclitung. 
8 21 Streifen verschwindet, 
9 56 Wolkenrlnder beleuchtet. Ganz bewiilkt. 

Magnetisclie Variationsapparate zwisc1ic.n 511 und 1011 p. m.: L)=447-395; I I I = 4 0 6  
bis 270; TI= 390-375. 

4" 5 6 "  a. m. scliwaclicr Polarlichtscliein im Zenithe durch die Strut.-WolBcn dringend. 
4 58 Die Bewijllrung wird dichtel; Lichtscliein verschwindet. 
6 16 Aufk1iren des Firmamentes mit den1 frisclienden Nordwindc. Ein lilicilformiges Dunstbancl von S-120" 

gegen Zenith; Krone im Zenith, schwacher Schneefall. 
5 18  verblasst die Erscheinung; urn 
5 23 als gleichmiissiges Band iiber das ganze Firmament voll 5-120" bis S+60° wieder au&uliellen. 

Leichter Eisnadelfall. 
5 27 Das Band zeweisst an mehreren Stollen und breitct sich, in seinen einzelllen Theilcn matter 

werdend, nus. Hauptrichtupg wurdo: S-142" nach 8-1-42". 
5 30 Die beiden Fussenden biegen etwas nordwarts ab ;  ein liclitschwacher, an einzelnell Stcllcn etwas 

hellerer Dunstbogen entsteht. 
5 31 Fussenden verscliwinden, schwachc Dunstmasse im Zenitl~e; Bcwolknug gewinnt an Ausdehnung. 
5 34 In der Zenithdunstmasse ist schwaclie, wallende Liclltbewegung xu sellen. 
5 35 Das lichtscllrvt~chc Band erstrockt sich wieder von S-142" bis 8-1-42") an cinxelllcil Stellen uon 

Strat.-Wollren verdeclct. 
5 38 Alles durch die nus NW lrommcnden Wollren verdeclrt; nur srchwach erleuchtcte Wollrenrandcr 

sichtbar. 
5 41  Alles hinter Wolken verschwunden. 
5 51 Zenith wollrenfrei; Band, S-142" nach 8-1-42") das iistlich vom Zenithe abreisst und sic11 niit regel- 

massigcr Kriirnrnu~~g nacli SUden dreht, wallrend das Westende ruhig stoht. 
5 56  Rliclrbewegung gegcn Zenith; Ausbreiteu dcs Randes, in welcllem mail dunkle, schmalc Streifen 

durchziehen sieht. 
6 59 Ein clunlrlcr Flcclr im Zenith, senclot coronaartig diclitc Strnlilen Iiber cias ncbenliegende Dnnstband, 

i j s tur ro ic~~isc~ic  Eul,cdil~on ~ r u f  Jim 1luyu11. 11 



Gh 2m Die ganze Erscheinung verschwindet. 
G 2.5 Ein schwacher Strahl ober Blytt. 
G 6 Ansgebreitetes, mattes Dunstband in ENE gegen Zcnith, verblasst gleich wieder. 
6 9 - 14* schwache Dunstbiinder in ENE, die von kurzer Dauer sind. 
G 16  Aus der in 8-1-172" stehenden dichten Strat.-Bank schiessen an verschiedenen Stellen kurz 

aufflackernde Strahlen hervor; der Wolkenrand ist hell und maclit zeitweise den Eindruck des Funken- 
spriihens. 

6 20 Dunstmasse in SE, die zeitweise kurze, facherformige Strahlen gegen Zenith sendet. 
6 20 - 26* An vielen Stellen des Iiimmels Polarlicht-Dunstfleelie, die von der diinnen Strat.-Schichte 

schwcr zu unterscheiden sind. 
Das Strahlcnaufscl~iessen aus der Nordwest-Wolkenbank dauert an ;  die Banlr zieht herauf. 

6 31 Die tiber den wolkenlosen Theil des Hinlmels ("/,I verbreiteten Dunstflecke, wechseln haufig uiid 
rasch Gestalt und Gruppirung. 

6 35 Die Dunstmassen concentriren sich und bildcn mit wallender Lichtbewegung und geringer Licht- 
intensitat eine Corona. 

G 37 Vertheilen sich wieder; zielien sich dann wieder mehr zusammen und bleiben sternfijrmig im Zenith. 
6 42 Rewolkt sich Alles, nur iiber Blytt ein schwachcr Schein durch einige Zeit noch durchschimmcrnd. 
6 46 Nichts mehr auszunehmen. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 511 und 7h a. m.: 0 ~ 3 9 9 - 3 8 5 ;  HI=36G-273; 
VI= 393-377. 

Nr. 54 (B,, Bzi B,) 

vom 9. auf den 10. December 1882. Dauer von 3'1 22m p. m. bis 111 51m a. In. 

3h 22" p. m. Zwei Stralilen in S-120°, die nach einer Minute crloschel~. Nordwincl 1-3; von Ost her 
auf kliirend. 

3 31 Ein Strahl von S-120" tiber Zenith, der sich gegen West verlangert und zum Dunstbande ausbildet. 
3 31 Spaltct sich der Lange nach in zwei parallele BBnder, die auf etwa 1"  Distanz bleiben und wie vom 

Winde slidwarts getrieben werden. 
3 37 Die Erscheinung erblasst nahezu vollstandig (8'5 Hiihc); 
3 4 1  wird lichtstarker (2); 
3 42  hebt sich etwas und zcigt die gewijhnliche Farbcnordnung, jedoch in ganz leichten Tonen; 
3 4 3  verliert die Farbung, verblasst. 
3 44 aufhellend. 
3 51 Ein hiezu paralleler, bogenformiger Streifcn bildet sich darunter, etwa h= 25") wahrend der andere 

h= 30" steht, beide tiber 8-30" ; der erste Bogen wird von Wolken gedcckt, die bald darauf das 
ganze Sudfirmament erftillen. 

Dennoch lgsst sich bis 4" Gm das Durchschimmern eines im Stiden 20' hoch stehenden Licht- 
bogens wahrnehmen. 

4 4 Ein intensiver, strahlenformiger Lichtconlplex in S-120" zenithwarts gerichtet, in dcr Ausdehnung 
von 15" Hohe nnd 30" Breite in einer Wollienlticke sichtbar. 

4 1 2  verblassend. 
4 1 3  Lichten sich die Wolken und werdcn dunstfirmiger. 

Der ostliche Lichtfleck hellt auf, zerfliesst zu Dunst, von dem die Silhouette des Bcerenberges 
sich abhebt; im Stiden ein Lichtschein durch die Wolken (Neumond). 

4 21  Strahl in S-120°, 
4 23 verschwindet. 



4h 24" Die Bewblkung nimmt an Dichte ab;  Bedeckung 9/,,, im Osten klai: 
4 31  Ein Dunstband ron S-120" bis zum Zenith; 
4 33  zerfliesst; etwas Dunst (2) in S-30") anhaltend bis 5'' 11'". 
5 1 Dunststreifen von S-120" gegen Zenith, hinter Wolken, zeitweise verdeclct, verschwindet um 5" 11"'. 
5 28 Polarlichtdunst in S-30°, zwischen Wolken bis 5h 36" sichtbar. 
5 51 Strahlen in S-120" ; ein Anfang zur Bildung eines gegen SE sich erstreckenden, stralllenfiirlnigen 

Bandes. 
5 53  Leichter Strahlenwurf von S-169" bis SE; wird dunstfiirmig, auch in West und NW griissere Polar- 

lichtdunstflecke. Bis 
~ i g .  42. 5" 58" andauernd; ein Dunstband (2) am Slidhorizont, 

?& = 20°, entsteht und erlischt nach I". 
" - - *  ?. . >x&-e ?.A*.. 

1 )  Dunst aieht nordwarts bis Zenith, wo er 
sich 5-120" gegen S+60° als Band, aus- 

S E  s w N streckt; dieses bewegt sich wieder nordwarts 
und verblasst. 

6 10 Strahlen in nahe NNE, alsbdd verschwindend. 
Aufklarenti von Ost. Bewolkung 4-8. 

2.) 6 19  Diffuse Lichtstrahlen in S-t105", verscllwin- 
4 

den alsbald. 
E s E 6 21 Polarlichtdnnst in S-120" ; verlangert sich 

garbenfijrmig gegen Zenith in drei Streifen, 
streclzt sich sodann zu einem Dunststreifen 
S-120" ilach S+60°  aus und senkt sich mit 
dem Scheitel slidwarts. 1st 

6 40  verloscllt. Dunst (1) anhaltend. 
7 16 Dunststreifen, bogenformig von SW iiber Slid 

bis ENE. Scheitelhiihe 35". 
Das Slidwestende dieses Streifens ver- 

schwindet alsbald, der ostliche Theil bildet 
sich zu einem schwaehen Bande aus, welches 
auch nur sehr kurz sichtbar ist; es bleibt in 
ENE ein lichter Fleck. Von diesem Flecke aus- 
gehend, entwickelt sich ein Dunststreifen bis 
zum Zenith reichend. 

7 26 Von ENE tiber Sticl bis WSW ein Donststreifen 
(Fig. 42, I), dessen scllmaleres bstliches Ende 

i sich zu einem lichtschwachen, stralllenformigen 
13ande umformt; das breitere westliche Ende 

S S W  
verbreitert sich als D~nst~masse und wendet 

sich gegen den Zenith. Gleichzeitig wird in SSE tiber dem Bergrlicken Lichtschimmer sichtbar (2). 
8 1 Stralil von ESE gegen Nord, (Ins bstliche Ende verwandelt sich in ein stralllen%rmiges Rand, das niird- 

lichc in einen Dunstfleck (Fig. 42, 2). 
Die Lichtbewegung im Bande von Ost, Sll bis NW; der untere Band ist violett, der tibrige Theil 

gintin gefiirbt, s e l~ r  lichtstark (4), (heute im Allgen~eine~i eher grtlnliclle Fiirbnng); hierauf entstancl ein 
Zusammenschieben desBandes zurForm 3) in Fig. 42, (1. h. der iistlicl~eTlieil schobsich, diestrahlen ver- 
liingernd, gegen Slid zusamtnen, wahrend der nordwestliche Theil zwar auch gegen Slid driingte, sic11 
aber gleichzeitig zenithwarts hob, so dass zuletzt ein Liclitbiindel ans starken Faden zusammen~esctat 

1 I* 



zuriickblieb, das von SSW bis zum Zenith reichte und tlieselbcn Farben zeigte, wie das Band in seiner 
ft-iiheren horizontalen Lage (Fig, 42, 4). 

8" 16"' Ende der Erscheinung; es bleiben lichte Flecke in SSE und Sud. 
8 56 Band iiber dem in Sud liegenden Hohenriicken (h = 8") von SE bis SSW (3) ; stralilenfiirmige Lichtbewe- 

gung von Ost nach West und riickgangig. 
Unterer Rand violett, sonst grun. Spater breitet cs sich bis ESE nus, erhiilt Einbiegungen nnd 

macht zwei grossere Windungen zenithwiirts, die sic11 dann wieder gerade streclrcn; hie und da strahlt 
es bis an den Zenith. 

9 11 bildet sic11 iiber diesem Bande ein zweites, 10" hoch, beide bleiben in den Grenzen SE-SW und sind 
von intensiveren Strahlen an den Einbiegungen Fegrenzt. 

9 lki Fachei.fijrmig angeordncte Strahlen zwischen ENE und SW bis Zenith, deren unterer Rand ein Band 
bildet. D = 401 ; HI= 300; TI= 402. 

Es schien als wollte es zur I<ronenbildung kommen, die Strahlen ziel~en sic11 jedoch bald vorn 
Zenith zuriick. 

Aufnahmc mit Photospectroslrop versucht (4); lebhafte Lichtbcwegung nach bcidcn Bichtungcn; 
lung andauernde Erscheinungen. 

9 23 Bogen von SW bis SE. Scheitelhiihe 10" (4), grlinliche Farbung. 

Fig. 43. 9" 28" Band von der Spitze des Danielsscn 
c N (5  + 48", IL = 15 ") gegen Sli tl. 

9 51 Lichtmasse in Slid (3). 
Dunst in SE und Siid. 
Bogen von SE  iiber Zenith bis SW 
(Fig. 43, a-b). 
Beleuchteter Wolkenrand in NNE bis 
isu einer Hohe von GO0 ; ziellt langsam 
aufwarts unci verschwindet in der NMlle 
des Zenithes. 
Belenchtete Wollrenrander und Licht- 

sw  s S E  wijlkc2ien, einzelne sehr hell in Siid 

und SW. 
10 55 --56% Ein Band, breit und hell, hinter den Wolken von NE liber Zenith nach SW sic11 ausdehnend. 

Aus Nord, 1b 1 4 5 "  zieht ein Lichthaufen heran, der jc naher er riiclrt, desto breiter wird. 
In der Kahe des Zenithes bildet er ein gebogenes Band (Fig. 43, c-d); cs entwickelt sic11 rascll 

zu einer Krone, schmiegt sich dem friiheren Bande u-Z, an und streckt sich parallel zu demselben; beide 
ziehen nun langsam gegen Stiden. Diese Erscheinung war sehr lichtstark (4), so dass man genau 
beleuchtet alle Wolken erkennen konnte. 

In EKE bis SW, auf h=45" ,  bezw. 50°, sind sehr feine Cir. strat. ((lurch die man die meisten 
Sterne sieht), die in Folge der Polarlicl~tbeleuchtung als gesonderte Haufchen erscheinen. 

Der Rand dieses Wolkenconglomerates ist beleuchtet und iiber demselben bildcn sic11 Polar- 
lichtbander. Die Wolken ziehen allmahlich slidwarts, 

In NE ist die TJichterscheinung am stiirksten und am andaucrnsten. 
11 4 Ein unregelmassiger Bogen (2) von XE bis West, 1~ =30°, zieht herauf; Wolken bedeclren denselbc~t. 
0 G a. m. Auf h= 60" lost sich der Bogen in kleine Lichtlid~lfcheri nuf, die von WSW bis NE reichend,- 

siidwarts ziehen. 
0 8 Diffuse Lichthaufen hinter Wolken von West bis Nord; Scheitelhiihe iiber Nord 60-70". 
0 11 befinden sie sich im Zenith ; nioht auszunehmen, ob I<ronenbiltlung stattfindet; ltierauf stidwiirts her- 

absinkcnd, nehmen sie Bandform an;  tlic cntwiclrelte Lichtdnnstmengc bedeclrt das gnnze Fii*mament. 



0" 14"' Be~viillrung dichter; lichterc Particn ausserst schwacli, lassen l'olarliclit ve~*muthcn; West bis NNE, 
Ib = 50" in Nord. 

0 15 Fleclr in WNW; zicht in dcr I-Iohe von 45" parallel zuin 1Iorizont bis Siid. 
0 17 Keine Flecke mehr sichtbw; bewolkt, am Siidliorixont bis zur Bohe ron 13-15" weniger dicht. Die 

friiher erwalintcn IILufchen, salien gnnz wie silbcrglanzende Sch5fchcn aus uiid wttren aucli so gercilit. 
kcin bei der Erscheinung uln 10" 55--56'!'5 tleutlich horbarcs Sansen, liesse sich als Windstoss in 
(leu hiiheren Luftscliichten dcuten, wennglcich der Wind an der Erdoberflaclie iiicht ftihlbar wurdc. 

O 22 Bcwiilkung von Siiden her ctwas an Dicl~tc abnelimend, so (lass Sterne crster Griisse sichtbar werden; 
keine Polnrlichterscheinung. 

0 26 Difft~ses Liclit von SW bis Zenith; zielit von (l:i gegcn NE und liist sic11 auf cincr Hiilic von GO0 urn 
O 28 auf. 
0 20 Diffuse Lichtpartien in NE, Ii = SO-GO0 nncl WNJV, It = SO0. 
0 30 Entle der Ersclieinung; es rnoclrte hinter den Wolltcil zu einer I<roncnbildung gelrommen scin, denn 

die Liclitmasse drehte sic11 anscheinend urn den Zenith yon SW ubcr Siid gegcn NE. 
0 33 I11 WNTV, Jb = 65" eine liclitcrc Stellc; ~erschwindet gleich, scl~einbar im Zenitli l~iriter dichteren 

Wolken. Iceine Ersclieinung; von NE bis Siid iii der Hiilic 13-1 7" lilar, Jupiter m ~ d  Plqjaden dtircl~ dic 
VITolken zu nntersclieiden. Ris 1" 36'" ganz bcwiilkt. 

1 36 Schr schwache Dunstfleclqe im Osten. 
1 41 -46" Dunstflecke in Ost uncl Zenith. 
1 49 -51'" Sehr schwache Lichtparticn in West, vcrscliwin(1cn alsbald. 

Bewollr~xng aun ehmend. 
Magnctische Variationsapparate zwischcn 3" p. m. und 2" :L. in. : 11 = 445-381; Ill= 423 

bis 208; VI= 402-379. 

Nr. 66 (R,, B,) 
vonl 10. :nlf don 11. Dcce~nber 1882. D:LIICS von S'l 36111 1). 111. bis 111 1Gm n. m. 

8"3Gm 13. m. pliitzlich von Osten aufklgrend, Norilwind; cin scliwnches Dunstband voii S-120" iibcr Zenith 
nach S+GOO, alsbald verscliwindend. 

8 42 Drei Strahlen in S+GOO, bald vcrschwindend. 

Fig. 44. 8" 44" Zwei Strahlen in S-120°, bald verschwin- 

N (lend. 

-* 8 46 I11 8-120" und S+GOO Dunststreifen. 
8 51 IAiiclitfleclrc in1 Zenith und gegen Nord, 

P+ geringer Intensitiit (2). 

S 56 0stlicller Strcifen erlischt, westliclier biegt 
-'** 

{A* gegen Polarstern ab;  
42 9 1 spdtet sich in zwei Tlicilc, die sicli als 

, s 
Liclithaufen gegen Osten verciuigcn und an 

den Dunststreifci~ (von Ost zenithwarts gcriclitctc) anscl~licssc~i (Fig. 44). Dunst wird formloser, so d:~ss 
!I I!) nur mehr Dunstflcclre iin Norden siclitbar sind, die u i l~  
9 26 glciclifalls crliischen. 
9 49 zcigen sic11 mchrere Strahlen in S-120". 
$1 50 Ein Band rasch im Siidcn nufsteigcnd, bis zn 11 --12" I-Tiilie; ctwas Liclitbewegnng (3), wcissgrii~~lic.hcs 

Liclit (Thermometer unter 15"); vcrspricht sich zn ciner intcnsiveren Erscheinung anszubilrlen. 
10 1 in Fetzen zertheilt; vcrliischt. 
10 11 Ein jilinlicllcs Dunstband rascli im Siiden anfsteigend, 1~ = 15" crreichenil; zcrstiickelt. 11" 30'" griisstcii- 

tlieils cliircli JVollten vertleclrt, 



loh 19" sich senkelld, hinter Wolken verschwunden. 
10 28 Band im Siiden aufgestiegen, starke Lichtbewegung, steigt rasch bis h z 25" ; zerstiickelt, senlit 

sich um 
10 31 stidwarts. 
10 34 ist nur mehr Dunst im Stiden bernerkbar. 
1 0  49 Eine grijssere Dunstansammlung im Westen des Zenithes (2j. 
11 G Dunstflecke in SSW. , 

11 16 Dunstflecke im Westen. 
11 26 Dunstflecke in SSW; der untere Rand scharf begrenzt. 
11 28 Dunststreifen in WSW und Dunst im Westen. 
11 31 Dunstflecke tiber dem Blytt. Hierauf Bewiilkung im Zunehmen. 
1 1 a. m. Dunstflecke in SSW (I), bewijlkt. 
1 16 Dunststreifen von SSW bis Zenith, Nimmel ganz umzogen. 

Variationsnadeln sehr ruhig. 

Nr. 56 (B,, B,, B,) 
vom 11. auf den 12. December 1882. Daucr von 311 5 0 m  11. m. bis 011 3 G m  a. m. 

3" 50" p. m. Dunststreifen von S-120" bis S+60° ; im westlichen Theile zwei pardlele Streifen zu beiden 
Seiten des mittleren uber den Zenith gehentlen Streifens (3), die Stellung des letzteren blieb die gleiche. 

4 5 Der mittlere Streifen wird schmaler; zu beiden Seiten durchlaufend, von S + 82" nach S-98" breitere, 
lichtschwachere, mit den Enden horizontwtts convergirende Dunststreifen. 

4 7 Mit Beibehaltung der Richtung wechselt dsr Streifen in der Breite; die Dunststreifen vertheilen sich in 
schmale Faden und vereinigen sich kurz darauf wieder. 

4 8 senkt sich die Erscheinung gegen Stiden, sich in ein einziges Band vereinigend. Zwischen den Strat.- 
Wolken in SW Dunst sichtbar. 

4 12 Das Band zerreisst in der Mitte und bildet in SE cine griissere Dunstansammlung, wahrend es in 
West erblasst. 

4 1 G  Ein Bogen von S t 3 8 "  bis S-75", Scheitelpunkt in S-15", h = 30" (I), :~bcr nur irn ostlichen Theile 
deutlich sichtbar. Westlich von Strat. verdeckt, dnrcll deren Zwischenrtiuuue er durchscheint. 

4 17 Streifen (schwach) von S-98" his S+82". 
4 20 Der Bogen verblasst, der Streifen hellt in 0st  auf, und es entsteht ein zn illm paralleler Strahl in 

S-98". 
4 23 Der Bagen gewinnt wieder an Lichtstarke, der Streifen hellt in S+82" auf, bildet ein Band in gleicher 

Richtung gegen Zenith, wo er nordwarts abbiegt. 
4 27 Schwache Dunstbander, mit S-I-82" nacli 8-98" als Hanptrichtung, laufen iiber das Firmament; drei 

nijrdlich, drei sildlich des Zenit,hes; ziemlich ausgebreitet. 
Der Bogen im Siiden von Wollren giinzlicll bedeckt, deren Ribnder er beleuclitet. 

4 31 wird ein Theil des Bogens in SSW wieder frei; die Bander verblassen. 
4 36 Die Bander Elellen eeitweise auf, verandern aber wenig ihre Lage. 
4 56 Rogen von S+82" nach S-98", Scheitelpunkt in S-lfjO, h = 50" (2); liist sic11 
5 0 in einen Streifen auf, der sich wieder weitcr vertheilt. 
5 3 Einer der Streifen wird znm liehtstarlzeren Bande, dass sic11 mehrfach versclllingt, dann erblasst. 

Vier scliwache Dunstbnnder von obiger Hnupt~.ichtung ilber das stidliche Firmament vertheilt. 
Spuren des 4" 16" beobacliteten, tlann von Wolken verdcckten Rogens sind wieder sichtbar. 

5 8 Ein breites, lichtschwaches Rand, S-98" gege11S+82", unterhalb dessen ein intensiveres, sclimales Band 
sic11 bildet, (la8 sic11 verschicdenartig krlimmt und windet. 



5h Illn schiessen beide Bgnder in cines zusammen, verblassen dann, um sl~iiter wieder aufzuhellen. 
5 15 Ein Dunstfleck in Ost, 11 =50°, liellt auf und streckt sicli 
5 17  zu einem Bande, das parallel mit dem frllheren Streifen cine Zeit lang unverandert steheil bleibt. 
5 21 verblassen die Bauder im iistlichen Tlieile, im westlichen Theile breitcn sie sicli ein wenig aus. 
5 25 Fiiilf Bander vom Blytt (S-I-55") aus divergirend, und gegen den Zcnitl~ sic11 verbreitend, lielleil auf; 

das mittlere windct sich etwas. 
5 28 divergiren die Enden noch mehr, Intensitat nimmt ab. 
5 29 ziehen sie sic11 wieder melir zusammen, ein Bancl verschwindet. 
5 31 Das nijrdlichste Band breitet sich aus und zicllt sich bis NE hilllibel; wiihrend die anderen alle llur 

bis llber die I-Ialfte des Finilamentes reichen. 
5 GG del~nen sich auch die anclcren drei Bander iiber das Firmameilt sus. In1 Slidcn an den Wollten- 

randern Dunst. 
5 36- 53" Drci Btinder voin Blylt (S -I- 55 ") gegen KNE; dns nordliche gegcn Nord abbiegend, das nlittlere 

am hellsten; das niirdlichste bildet 5" 56'" eilien Hogen; der Vereiiligungspunlit, beziehungsweise 
Ausgangspuakt rllclrt vom Blytt etwas wcstwarts (3). 

G 1 Bogen zertheilt sich und die drei Bander stellell wieder in Lilienform da;  im iziirdlichen Bande Licht- 
bewegung West gegen Ost, spater wallcnd. 

6 3 Das niirdlichste Band nimiiit die Form eines Palmenzweiges an, llat zien~licl~ lebhafte Lichtbewegung; 
die beiden andoren verblassen; das Band erstreckt sic11 wieder llber das g:lnze Firmament ]]lit ENE- 
Richtung. 

G G Drei B9nder wie die frllheren ziehen sicli iibcr das Firmament nlit obiger Richtung. 
6 1 3  vereinigen sich die drei Bander zu einem Bande, das ziemlicli intensiv ist und Lichtbewegung zeigt. 
6 15 zertheilt sich das Band wieder in mellrere parullele Theilc, deren einer sich sfidwarts bis I$ = 55" 

senlrt und in Bogenform stehen bleibt. 
G 18  steigt der Bogen wieder auf; ein 13and yon S- 167 ", h = 18" bis S-+58", h = 20") und zwei Bander 

voil S 4-55', h = 14" nach ENE. 
G 23  Ein helles Band von S+55" gegen S- 98 ", alles Andere verscli~vindet. 
Ci 26 Das Band bewegt sic11 stidwMrts uucl zeigt leiclite Lichtbcwegung. 
G 28 Ein zweites schwaches Band im Zenith, S-98" nacli S+82", entsteht. 
G 29 Alles vcrschwindct bis auf einen leichten Dunststreifen an der Stelle dcs frliheren Bandes in1 Zeuithe. 
6 31 liellt das Band wieder auf. 
6 32 Eiii Band von S-167", IL = 18") gegen S+105", e i ~ i  anderes voii S t 5 5 "  gegen den Zenith. 
G 36 Die Bander sind verschwunden. Zwei Dunstflecke in SE. 
6 51 Zwei Dunstbander entspringen vereiilt in S-120°, zielien anfangs langsam von einander weicllend, 

gegen den Zenith. ~ b e r  dem Zcnitlie nimrnt die Divergenz rascller au, sie umschliessen den Zenith und 
vereinigen sich auf der anderen Seite gegcn S+56"  sicli ziehend. Dieselbe Fortsetzung nur in um- 
gekehrtem Siilne findet vom Zenith gegen West statt (2). 

G 58  Die Bander liiseli sic11 in Dunstmassen auf, die bald durch die zunehmende Trllbung der Atmospliiire 
vcrschleiert werden. 

7 G Nur Sterne erster Griisse sind mattschimmernd dnrcli die Dunstlliille zu sellen. 
8 1 6  Dunstband von S--120" llber Zenitll nacli S+GOO; baucht sich nach Sllden ails, wo es hinter einer 

Wolkenbank in circa 1~ = 35" verschwindet. 
8 21 Strahlen hinter dem Daniclssen (S -1-48") 1' = 13") auftauchend, im Ganzen divergirend gegen den 

Zenith reichend, jedoch im Verlaufe (scheinbar bei heftigen BEien) Einbiegungen aniiei~mend; die 
Stral~len dehnen sic11 aus, werden in unregelmassige bandartige Streifen zerthcilt, die dann, vier an der 
Zahl, ilber den Zenith gegen Ost sich hinabsenltcn; die von ihnen eingenommenen Stellcn des Firma- 
mcntes sind init mattem Licllte iiberflutl~et. 



Die Strahlen fliessen darill in der Folge zn cinem wogenden Strome zusammcn, der von S+6O0 
bis S-120" iiber den Zenith verlauft und I/,--I/, cles ganzcn Firm:~mentes bedeckt. I11 S+82"  
trennte sich eine Partie der Licl-itstrahlen ab,  die uber S+15O0, I L =  30 "gegen S-120" ziehencl, 
sich zu einem Strahlenbanrle nmbildeten (Fig. 45). 

Fig. 45. 8" 3Gn1 Der Strom theilt sic11 in vier bis fiinf brcitc 
Streifen, die sicli gcgen Siici senlren, 
wahrend das Band in NW zum Zenith auf- 
steigt. 

Im Zenitlle restituiren sich ans dunneren 
Streifen abermals stromartige Lichtmassen, 
die um 

8 41, schmale , langgestreclcte Zwischenriiulne 
ausgenornmen, mchr als die Halfte des Fir- 
mamentes (Mittelzone) einnehmen. Die Liclit- 
intensitat ist gering und die Atmospharc 
dunstartig. 

' Streifen, ~nilchstrassenalinlich, bedecken deli Zcnitli von S+60°  nach S-120" verlaufend (1). 
Mit geringen Abweichungen dauert das Bild seit 20" an;  zeitweise lijsen sicli, am lirbnfigsten in S+82", 
haufenformige Dunststreifen ab, die dann uber Nord gegen Zenith steigen und oft die Form ~vccliseln. 
Die Dunstmasse im Zenith erblasstc. ~ b e r  Danielssen-Icrater und Blytt abermals zwei Stralilen zu 
sehen, die gegen den Zenith sich ruthenfirmif; ansbreiten. 
Die gegen den Zenith gericliteten Auslaufer wallen zusammen und bilden ein Dunstband, das sich 
windend, tiber den Zenith bis gegen S-110" auf Jz = 30" erstreckt. 
crblasst das Band; ein Strahl verbleibt tiber dem Danielssen-Krater, an dessen gegcn Nord liegenilem 
Rande oft kleinere Strahlen emporschiessen, welche nach lnehrercn Sekunden erblassen. 
Strahlen in S+GOO und S-120°, beiderseits den Zenith nicht ganz errcichcnd; 
vereinigen sie sic11 im Zenithe und bilden einen Bogen von S-120" bis S + 60" iiber clenZcnith, dessen 
Contouren jedoch nicht immer die regelmassige Bogenkriimmung einhalten. 

Der Bogen spaltet und vereiniget sich wieder; obgleicll er ziemlicli lichtstarlr ist, lrann nian kcine 
Farbung unterscheiden. 
Der Bogen senkt sich gegen Slid; in S-120" und S+GOO tauclicn (aber etwas mehr gegen Noril) 
abermals Strahlenbiindel auf, mit dreigliedrigen AuslBuferil gcgen den Zenith. 

I11 NE sind mehrerc Nebeldunstmassen zu sehen, die aber weniger leuchten, als der gegen Slid 
liinabsinkende Bogen und die Strahlen. 
Mit Ausnahme des Wolkenrandes im Stiden, der eiuen polarlichtLhnliclien Scliimmer zeigt, sind alle 
anderen Erscheinungen verblasst. 
Von S-120' iiber den Wolkenrand in Siid bis S+60° ist der Ilimmel von Strahlen eingenommen. Ein 
Theil derselben (Stid) bildet emporstcigend ein Band, das sic11 windend gegen den Zenith erstreclrt. 
Der hitlbe Strahlenkranz wird zeitweise flir Augenblicke hcller erleuchtet, und ist ein Fortbe\vcgen 
der starker leuchtenden Materie bald ron West nach Ost, ltber Slid, bald umgelrelirt zu bemerlcen. 
Das Band in Dunst aufgelijst senkt sich nach Nord, aus dern halben Strahlcnlrranze entstelit ein Rogen 
von S-120" iiber S-30°, lz= 10" nacli S+6O0. 
Der Bogen reicht i ~ u r  von SE  bis SW und zeigt Stralllen (Stabchen). 

In Ost sind abermals Strahlen zu sehen, welche jedocl~ weniger leuchten, da das Schneetreiben 
die IClarheit der Atmosphare beeintrachtiget. 
Bogen verschwunden, Strahlen in Ost zu sehen, welche um 
unsichtbar werden. 



loh 51" Dunst in Nord und Siid. 
10 52 Dunstband steigt in S-30" auf, h = 15" (2). 
10 56 iiberschreitet es den Zenith, sich gegen Norden herabsenkend. 
11 1 Dunst in Ost gegen Stid. 
11 13 bis SW reichend, steigt 
1 1  15 als Dunstband auf. 
11 16 auf Ih = 50°, von S-120" bis S+GOO, reichend. 
11 18  Ein Strahlenband formirt sich iiber dem Nordhorizont, Scheitel in S+148", IL=GO", von West 

bis NNE reichend. Lichtbewegung von West gegen Ost. 
11 22 Zenith passirend ; verschwindet an der Siidseite auf IL z 60". 
11 23 Ein zweites Band von Nord, zerstiiclrelt, aber strahlend; Lichtbewegung von West nach Ost. Ein drittes 

darunter in Nord, IL = 30". 
11 26 Stral~l von S-120" iiber Zenith nach S+60°, sich zu einem dUnnen Dunststreifen ausbildend; Band 

besteht noch; sehr starkes Schneetreiben, das allen ~ b e r b l i c k  benimmt. 
11 36 Ein Rogen am Nordhorizont aufgetauclit, verharrt in seiner Stellung. 
11 53  Strahl vom Blytt, verlangert sich ostw%rts iiber den Zenith bis S-120" reicliend, wird 
11 56 zum Dunstbande, das sich gegen Siid senkt. 
11 58  Band in Fragmente zerstlickt, die sehr lichthell sind; starkes Schneetreiben. 
0 0 a. m. Band von West bis Nord, hier h= 20°, l~cllt  auf, vcrblcibt stationiir. 
0 11 wird es durch Schneetreiben unsichtbar. 
0 17 Dunst in NW sichtbar, dann bis 
0 86 in Folge Schneetreibens Nichts zu unterscheiden. 
0 36 f i r  Augenblicke Dunstausammlung in Nord sichtbar. 

Der Himmel triibt sich, das Schneetreiben dauert an. 
Erscheinungen im Allgemcinen lichtschwach, aber verbreitet; allgemeine Erhellung bcmerkbar, 

doch gar keine Formen oder Einzclerscheinungen auszunehnien. 
Nordwindstarlie 6-7. 
Magnetische Variationsapparate zwischen 4)' p. m. und 1" a. m.D = 423-377 ; IZI= 436-298 ; 

1/1= 411-384. 

Nr* 57 (B,, B,, R,, ' 3 5 ,  B,) 
v o ~ n  12. :~uf dcn 13. Doco~nbor 1882. Dauor von 211 31nl p. m. bis 611 46m a. m. 

2l13lX1 11. m. wurden Strat-Streifen von NE iiber Zenith nach SW beobachtet, die 
2 36  sic11 als Polarlichtbogen erwiesen; derselbe steht ruhig bis 
2 46 ; es bilden sich mehrere Strahlen gegcn Nord. (Am Molinbergc stehend, blickte B 6 b r ilr zu cinenl Po1:v- 

bandstreifen auf, dcr sich beim Abstiege stets rotlier und rother farbte, scl~liesslich die gelblicli-wcisse 
Polarlichtfarbe annallm und mit dem Spectroslrop untersucht, aucll die a-Lillie zeigte.) 

2 49 In NE hinter dem Bcerenberge zwei kurze Strahlen hervorleuchtend; die Farbung der Erscheinungen 
ist (vielleicht in Folge des Tageslichtes) eine rtitliliche (2). 

2 51 Ein Strahl von NNE, bis zu 1b=2O0 gegen den Zenith gerichtet; ostlich davon anhaltcnde Dunst- 
streifen zu sehen. 

2 53 Ein Strahl in NE, lichtschwach. 
2 54 Stlick eines Bogens von NNE bis NE, 1b ~ 4 5 "  zu sehen, sclieint sich ans d e n  fsUhe~.en Stralile ent- 

wickelt zu haben. 
3 2 Nordlich des Zenithes orstrcclrt sich voil S-120" nach S+60° ein Bogen, der nach 5" verschwindet. 
3 11 IVolkenxug in den oberen Schicl~ten aus SSW, sehr rasch. 

~s ter ro ich isc l~c  bxpcclltiun auf J a n  Yayou. 12 



3h 12m Ein Bogen von 8-120" nach S+60° nijrdlich des Zenithes, theilt sich in zwei Bogen; bewegt sich 
mit seinem Scheitelpunkte gegen den Zenith. 

Nordlich dieser beiden entsteht ein anderer paralleler Bogen. Alle drci vereinigen sich im 
Zenithe; Phanomen wird lichtstarker und rasch roth, griin, violett, ohne Intensitat und gam 
verschwommen. 

3 2 1  Erscheinung verblasst, nachdem der Zenith iiberschritten wordcn. 
3 22 wird dieselbe intensiver; nbrdliche Basis des Bogens erweitert sich, wird noch intensiver, spielt gelblich- 

rothliche Farben; die Gesammterscheinung riickt, als wie zusammengeschobcn, von NE und SW gegen 
den Zenith und wird breitel; bis sie um 3" 26" erblasst; hienach bleibt nur der Bogen sichtbar, der im 
Zenith sich von S-120" nach S +  60" erstreckt. 

2 46 I-Iorizontal-Intensitat = 444. 
3 29 Entstehen m e i  lichtschwache Bbgen siidlich des Zenithes; s ic  ziehen nordwarts, gegen den vorhan- 

denen Bogen. Dieser verbreitet sich und wird intensiver. 
3 48 Entsteht ein Bogen stidwarts des Zenithes und verharrt daselbst, wird 
4 8 lichtstark, scliarf contourirt, bleibt farblos; 
4 11 verliert er an Intensitat, 6stliches Ende senkt sich slidwlrts. 
4 21 Der Bogen steht noch immer, die zwei anderen im Zenitlie gleichfalls; 
4 31 riiclren alle Bbgen stidwarts, werden schmiiler und lichtstarker; die oberen Bogen verschwinden und 

es bleibt nur einer, der siidlichste, etwa auf h = 18". 
4 4 8  Ein Bogen steht nahe im Zenitt~e, etwas sfidlich desselben; es entstehen dreiBogcn, fast parallel, sonst 

nicht sehr regelmassig (3). 
5 1 Ein breiter Bogen entsteht in S-120" gcgen S+60°  iiber dem Zenithe, jedoch nur Weniges iiber den 

Zenith hinaus sich verlangernd. Dieser letztere Bogen wird 
5 3 zu einer breiten unregelmassigen Dunstmasse, etwa 6" breit; der siidliohste Bogcn senkt sic11 bis zur 

Hugelkette (BO), so dass letztere gleich einer Sehne dessen iiberragenden Sector schneidet; alle 
diese Bijgen haben scheinbar denselbcn, in einer breiten Dunstmasse beim Blytt befindlichen 
Ausgangspunkt. 

5 10 Alle Bogen verlieren mehr oder weniger die Regelmassigkeit der Form und bilden eine iiber das 
Firmament zerstreute Dunstmasse, die in NE etwas mel~r  Intensitat besitzt. . 

5 13 Bogen treten wieder deutlicher hervor, von Siid aus gezahlt lassen sich deren acht unterscheiden, 
welche alle 

5 16  in der Richtung S-120" nach S+GOO liegen (tiber den Zenith nur wcnig gegen West reichend), mehrere 
Bogen vcrschwimmen in einander und verlangern sic11 gegen West. 

Nordlich des Zcnithes entsteht eine Dunstmasse, welche intensiver als die Bogen ist, in's Grlin- 
liche spielt ; dieselbe sendet 

5 21 einen Dunststreifen in siidstidwestlicher Richtung. 
5 22 steht ein breiter, lichtintensiver Bogen tiber dem Hijhenriicken (8?5), die iibrigen verschwinden. 

Die oben erwahnte Dunstmasse dehnt sich gegen SW aus. 
5 26 Vom Bogen abgerechnet, meht man unregclmassig vertheilte Dunstmassen in nordost-siidwestliclier 

Eichtung in grosser Menge am Firmament. 
5 32 Stidlich gelegenes Band hebt sich. 
5 38 Dunstmassen werden lichtschwacher und verlieren sich theilweise. 
5 56 Dunst in NE, Bogen in Slid iiber dem HbhenrUcken wie frliher sichtbar. 
6 6 Bogen im Stiden verschwindet; ein Bogen entsteht im Norden des Zenithes; Dunstmassen regellos 

zerstreut iiber das Firmament, jedoch nur im BE des Zenithes. 
6 11 Vorhangartige Dunstbildung uber dem Vogelberge. (S - 167 O, h = 18O.) 
6 16 entstehen drei breite NE-SW verlaufende B6gen. 





schwach, roth und violett, kurze Zeit l~indnrch; auch die Tdichtbewegung nicht so rapid wic Lei anderen 
beobachteten Kronen. Starke (4). 

gh 32In ist Alles wieder verblasst bis auf wenige zerstreute Dunstmassen, die sic11 zu Bandern umformen, 
9 34 deren hellstes (5-165" nach S+15") mit vielen Windungen. 
9 37 Die Bander verandern ihre Lage und verblassen. 
9 54  Bogen in S-30") h = 10" ; 
9 58 aus dessen ostlichem Tlieile schiessen breite Strahlen auf (3). 

10 1 hebt sichvon seinem Ostende his zum Bogensclieitel ein Ast ab, der aufsteigt uncleinige Windungcn maclit. 
10 2 Im Osten ein heller Vorhang; 
10 4 dehnt er sich bis 50" Hohe. Zwischen dcn beiden Vorhangen entstehen FLcher, die sic11 mit dell anderen 

Erscheinungen vereinigen und 
10 6 aufsteigen. 
10 8 kommt es zur lichtschwachen, farblosen Corona, von der 
10 11  zwei Bander sich nordwiirts bis 50" senken, walirend im Siiden drei breite Bander stehen. Dic nord- 

lichen steigen wieder auf, bilden einen grossen Faclier und verscliwinderi als Dunstmasse im Zenitlle. 
10 1 6  wird die Erscheinung lichtschwachcr; Dunstflecke auf der siidlichen Himmelshalfte vertl~eilt, die manch- 

ma1 facherartig sich gestalten, aber 
10 30 wieder verblassen. 
10 32 Alles bis auf einen matten Dunstbogen im Stiden verschwunden. 
10 33 Ein l~elles Band in SW, das aufsteigt, sic11 mit einelii ausOst konimendcn vereinigt, zuerst Faclier, dann 
10 35 Corona bildet. Die Nadeln sincl nicht sehr unruhig, da sie liiiclistens iiber 10 Tlieilstricl~e schwingcn 

und ihre Bewegungen regelmassig vor sicli gehen. 
Diese Corona weist Beine Farben auf, ist nicht sehr ansgeclehnt und die Lichtbewegung in der- 

selben ist nicht rapid. 
10 36 zertheilt sich die Corona zu Bandelan, die etwas sinkend, verblasscn. 
10 46 entstand von S-120" bis S+60°  tiber dem Zenitlie ein Dunstband, welches sicli urn 10" 51" bis 40" 

Scheitelhohe stidwarts gesenkt hat. 
11 1 Das Band sichtbar, jedoch mehr eitiem Bogen verglcichbar, der sich von S-142" his S+37" spannt 

und dessen siidlichen Endpunkten Strahlen aufsitzen (3). 
11 3 Der Bogen verblasst; tiber nnd hinter Danielssen und Blytt steigt eine feuersaulenahnliche El-scheinung 

auf, zenithwarts gerichtet. Ein stossweises Aufflackern von unten herauf lasst sicli wahrnehmen. Die 
Erscheinung theilt sich in mehrere Strange, die iiber den Zenith gegen ENE sic11 ausdehnen. 

11 6 Der dem Horizonte, beziehungsweise Blytt- und Danielssen- Krater angreilzende Theil, erblasst 
momentan zu beiden Seiten und es entsteht ein grosser FIcher aus Faden, dessen Handhabe circa 15" 
iiber S+37", dessen breiteste Flache ebenso hoch in  S- 142" steht. 

11 11 Das Ganze lost sich in Dunststreifen auf, die sicli nach Siid hinablassen; gleichzeitig schliessen die 
Strahlen des Saumes in ENE zusamnlen und bewegen sich litipfend tiber Ost gegen Stid. 

11 1 6  L)cr Dunststreifen nur mehr auf der Westliiilfte schwach wahrnehmbar, die Strahlen ebenfalls erblnsst. 
11 23 Abermals ein Dunstbogen von S-120" iiber Zenith nach S+GOO scharf und' stark leuchtend, der 

Nordrand verwaschen und minder leuchtend. Spaltet sich in mehrere Dunststreifen von unregelmiissiger 
Form, die aich nach Stiden senken. 

Im Zenithe tauchen wieder neue Streifen auf, die gegen S+50° gerichtet sind. 
11 28 In NE mehrere Dunstflecke. 
11 41 Die Streifen erblassten und hellten wieder auf; wenn dieselben nicht a m  Orte des Elitstehcns verscllwan- 

den, so sah man dieselben sich gegen Stiden bewegen. 
11 46 Alles verschwunden. 
0 9 a. m. Dunstmassen im Zenith (2). 



Oh 15" Dunstmassen im Zenitli verschwunden, Nadeln ruhig. 
0 51 Ein I3ogen von S+82" iiber S+150°, 1$ = 50" nach S-142", versciiwand nach 3'" (1). 
0 50 Dunststreifen in S+GOO gegen den Zenith, verblassen rasch. 
1 8 An derselben Stelle Dunststreifen, ohne den Zenitli zu erreichen. 
1 16 Hogen von S+38" iiber Zenith nach S-142". 
1 26 Derselbe theilt sich in drei Streifen von umcgelmassigc?r Form, die dann langsam vcrblassen. 
1 27 Abermals schwacher, bogenfiirmiger Streifen an der frlihcren Stelle. 
1 30 Streifen in S-167" auftrctcnd, liber den Zenith nacll SW reicliend. 
1 32 verschwii~deii nacli einander beide Streifen. Glcichaeitig schiessen Strahlen vom Horizonte in Stid und 

West, bis h = IS0  hervor; 
1 34  verschwunden. 
0 46-1" Nadeln ruliig. 
1 53 Dunstmasse S-t-55") k = 13") gekriint mit Stralilcn, die Zenith gerichtet sind (3). 
2 1 verschwunden. 
2 22 Strcifen, tiber Blytt bis zu IL = GO0 gegen Zenith reicliend. 
2 26 Bogen scliwacli lcuchtend und schwacli coiitourirt von S-120" iiber Zenitli nacl~ S-t-GO0 und Strahlen 

hinter Blytt und Danielssen, die mit wcchsclnder Iiitciisitiit des Lichtes bis 
2 41  andauern, wora~if sie erblassen. 
2 51 klar und sternllell. 
2 54 Streifen, schlcierartig gefaltet von S+GOO, 1~ = SO0 tiber Zenitli na.ch S-120") 1) = 50" ; einzelne 

Faltcnwlirfe trennen sich ab und sinlien gegen Siid. 
2 69 Schleierartige Dunststrcifeii an dcr ursprtinglichen Stelle und cine 12eilic von Strahlun von S-120" 

bis S-105" (3). 
3 1 Bogen, matt leuchtend, von S+GOO iibcr S+150°, 1~ =40° bis S-142") IL= 20" ; 
3 4 sclileierartig faltend uncl ausbreitend, gleicllzeitig in S+GOO den I-Iorizont crreichend, steigt der I3ogeii 

cmpor, iiber den Zenitli gegen Siid, sich da hinabsenkend. 
3 G erblasst, wird jedoch gleich wieder sichtbar; gleichzeitig cin Bogen von S+GOO iibcr S-30°, IL I 20" 

nach S-120" ; scharfe Contouren, mattes Licht. 
3 9 In NE mchrere Strahlen, die sic11 jedocli bald zu Streifen ausdehnen und gegen den Zenith gericlitct 

sind. ~ b e r  Blytt- und Daniclssen-ICrater ebenfalls matt leuclitcnde Str:ililen. 
3 11 Das Firmament war nur mit Spuren von Ilnnst erfiillt. Drei Sternscl~nuppeiifSlle von Slid his MTest, auf 

circa h =  20"; glcich dnrauf entstandcn Striime von Polarliclit iiber den Zenith von S+GOO bis S-120" 
und die ganze Slidhllfte des Fimamentes. 

3 21 allmahlich erblassend; 
3 23 wieder auflicllencl (3) ; 
3 26 die ganze Erscheinung geht in Dunst iiber, der sicli in S+GOO nach 8-120" laufcnden Strcifen, Polar- 

banden gleich, constant erhalt. 
4 0 llellt der wcstlichste, der frliher iiur 10" tiber Horizont gestanden und nnnmchr bis auf 20" gcsticgen 

ist, auf und bildet einen Ijogen, dessen unterer Rand ziemlicll scliarf begrenzt ist. 
a, p, 7 des Widders sind in dem wenig dunlcleil Segmcnte sichthar. 

4 7 Der Mittelstreif tiber Zenith wird lichtstiirlcer und tl~eilt sicli in fadenartige Streifen, die liclitstnrli sind. 
4 11 wird er wieder zu Dunst; im lranzen sind noch sechs dunstfijrmige Streifen von S + G O O  nach 5-120" 

liber das Firmament ausgcstreckt, die etwa die Halfte desselben bedecken. 
4 21 Der Polarliclitdunst ist so diinn verthoilt, dass nur mehr allgemcine Erhellang ohne Begrenznng der 

Streifen zu bemerkcn ist. Anhaltend. 
5 22 Ein Bogen von S+GOO tiber S+150°, 1b=2O0 nach S-120°, ersclieint in Theile zcrrissen und wird 

alln15hlich lichtscliw~cher. 



. 5'' 25" Ein Dunststreifen von S-120" liber Zenith nach S+60°, der aus Strahlen von Ost und West sich 
zusammensetzt. 

5 29 schwache Facherbildung gegen Sfid. 
5 32 macht die ~rschkinung einen Anlauf lcrone 'zu bilden, verblasst jedoch ohne der Entwiclrlung dieses ' 

Phanomens. Leichter Polarlichtdunst ist dauernd uber das ganze Firmament verbreitet, allmlhlich an 
Sichtbarkeit einblissend. 

G 13 Dunstband in Nord, h= 15", theilweise durch Wolken verdeckt. Lichtbewegung von Ost nach West. 
G 19  verblasst. 
6 24 Ein Band in Nord, lz = 20°, theilweise von Wollren verdeckt. 
G 41 :~llmahlich ganz verblasst. Geniigend lrlares Firmament, keine weitere Erscheinung. 

Magnetische Variationsapparate xwischen 2'' p. m. und 7" a. m. : D = 413-386; HI= 447-351 ; 
TI= 396-383. ltasche Schwingumgen, kleine Ausschlage. 

Nr* 58 (B,, B,) 
vom 13. auf den 14. December 1882. Dauer von 611 ~GIII p. rn. bis 011 1Bln :L. In. 

6'l 16-21" p. m. Zwei Bogenstticke in Nord, 1j=30°; 
G 22 liisen sich zwischen Wolken in Dunstmassen auf. 
G 23 Unregelmassiger Bogen von NNE bis WSW, daselbst formloser; 
G 24 dehnt er sich bis SW aus;  hier mit Strahlenbildung gegen Horizont. 
G 26 wird er regelmassig von NNE bis WSW, in S+ 150°, h = 30-33" lichtschwach. 

Im Norden und im Zenith klarer Bimmel. 
G 28 In NE ist der Bogen Uchtschwachel; in WSW verschwommcn; 
G 30 bis Nord ganz schwach; in WSW starker Dunst, entwickelt sich hies holler hinauf. 

Im Westen steht eine Strat.2-Bank; im Sliden erscheint ein leicliter Bogen. 
6 31 Niirdlicher Bogen verblasst in West allmahlich. Dunst in WSW nimmt auch ab. 
G 32-33"' wircl der gauze Bogcn etwas starker, llebt sich zenithwiirts. Von NE liber Zenith nach SW ein 

zweiter Dunstbogen, ausserdem cin Duaststreif von SW hinanf. 111 SW bis WSW gr6ssere Dunstmassen. 
6 35 Alles abnehmend, nur mehr ein ruthenartigcr Dunststreifen aus WSW gegen den Zenith, scheinbar die 

Enden der frtiheren Bogen. 
Atmosphare sehr unklar, Sterne kaum sicbtbar, in NE ebenfalls eine Wolkenbank. 

G 38 Der Bogen wieder schwach sichtbar, hiiher gegen den Zenith, ungefalir 1~ = 66" ; 
G 40  an Starke zunehmend (2). 
Ci 48  Derselbe Bogen steht noch immer; ist etwas lichtstiirker, seine Enden sind in Dunst aufgelbst und 

zeigen in WSW strahlenfiirmige Struktur. 
G 52  entwickelt sich ein zweiter, paralleler, etwas hiiher gelegener Bogcn, h = 70" ; er ist scl~wacl~er als der 

erste; beide ziehen langsam zenithwWs. 
G 54  liisen sich beidevonNE bis Nord inDunst auf, wahl.end gleiclizeitig in WSW Stralllenblindel hervortretcu. 
7 4 Der Bogen ist sehr unregelmassig, von geringer IntensitLt; von demselben lost sich eine parallele 

Dunstmasse 10s und bildet einen zweiten Bogen. 
7 (i rlicken beide Biigen gegen den Zenith vor; der letxtgebildele Bogen tiberschreitet den Zenith gcgen 

Stiden; Intensitat beider B6gen im Zenithe abnehmend. 
7 8 vereinigen sich beide Bogen siidlicli des Zenithes, werdcn lichtschwach, und bilden einen breiten !%gel- 

losen Bogen NE bis SW. 
7 11 Die Lichtintensitlt nimmt wieder etwas zu, ebenso die Regelmlssigkeit; die Bogenbl-eite dtirftc etwa 

30" befragen; die ganze, stromartige Lichtm:isse liegt 10" slidlich des Zenitlles. 
7 1 9  wird sie lichtintensiver und hat durchwegs eincn grlinlicllen Farbenton; vcriindert sich ggeen Snden 

sinkend. 



7" 26" Oberrand intensiv, Untcrrand abnebmend. 
Der Bogen riickt siidwarts; iibcr den] Rlytt (S +55"), steht ein ltleiner, scharf abgegreniiter Strat.: 

der Polarlichtbogen passirt deutlich wahrnehmbar oberhalb dessclben. 
7 28 Bogen wird ganz schmal, etwa 2". 
7 36 Bogen rlickt wieder gegen den Zenith, ist sehr lichtschwach und nnregelmassig: 
7 37 Dcr Bogen erweitert sich, theilt sich und es stehen nun zwei Biigcn, eincr iliirdlich nnd einer etwas 

siidlich des Zenithes. 
7 42 Nordlicher Bogen verschwindet; 
7 47 Nijrdlicher Bogen erscheint wieder an ~ntedsitiit zu und abnehmend (1-2). 
7 56  Reide Bijgen verschwinden. 
7 58 an Stelle derselben Polarlichtdunst sichtbar. 

Variationsapparate ruhig. 
8 16 Dunstmasse wird intensiver, forrnirt sic11 als Rogen. 
8 18 Niirdlich des Zenithes entstel~t ein zweiter Bogen; 
8 21 stidlicher Bogen verschwindet, nlirdlicher an beiden Endpunkten in Dunstmasse iibergehend, der 

Scheitel verscl~miilert sicli. 
Nordijstlicher Tlieil des Bogens verschwunden, cs bleibt nur der siidwestliclle Theil. 

8 34 Bogen delint sich wieder nordwarts aus; iiberdies regellose Dunstmassea an beiden Seitcn des Boge~ls. 
8 40  entstehen stralilenartige Fortstitze in NE gegcn den Zenith, welclle um 8" 42'" wieder verschwinden. 
8 44 NordFstlicher Theil de~i  Bogelis hebt sich gegen den Zenith; im Zenitli verschwindet das Bogcnstiick. 
8 50 Parallel clern slidlichen Bogenstiicke entsteht ein ncuer Bogen; das alte ostlichere 13ogensttick ver- 

schwindet nacll einer l~alben Minute, 
8 52 Die Bogenstiicke verbinden sich, Dunstmasscn entstehen im Zenith, nelimen Ftirbung an; gleiclizeitig 

treten allekorts Stralllen auf, die dem Zenith zustreben, die Strahlen und Faden sind deutlich rotllgriin 
und violett gefarbt. Alles strebt gegen die im Zenith befindlichc gleichfalls gefiirbte, auf und abwallende 
Dunstmasse; das ganze Firmament erscheint iiberkappt, doch sind die siidlichen Stral~len nur '/, so 
lang al6: die nordlichen, die Icrone ist in ihrer Vollendung, doch von geringer IntensitLt (3). 

8 56 Ilieses Wallen und der Farbenwechsel dauern durch 2". 
8 58 Alles verliert an Intensitat, die Erscheinung crlischt; vereinzelte, unregelmtissige Dunstflecke im Zenith, 

in NE und SW sind die ~berbleibsel  des Phiinomens. Horixontal-Intensitat 8'' 46": 390, wiihrend der 
Corona: 340; 

8 50 entsteht ein Bogen, die Dunstmassen in NE uiid SW Yesbindend; der Bogen liegt mit seinein Scheitcl 
siidlich des Zenithes. 

0 1 I3ogen verschwindet; Dui~stmasse in NE bleibt und entselldet einen ncuen Bogenthcil nordlicli dcs 
Zenithes gegen SW, der nicht vie1 iiber den niagnetischen Meridian liiniiberragt. Bald verschwindct 
iistlicher Endpunkt und es bleibt nur Bogensttick im Zenith, hinter welcliem 

9 G gegen Nordcn, zwei parallele Bogenstiicke sich anl-eihcn, welcl~e um 
9 13 wieder verschwinden. 

Es bleibt ein 13and (Dunstmasse), etwu 40" breit, iibcr den ganzen Zenitl~ in NE bis SW-liiclitung. 
9 10  wird die Dunstmasse im Westen kiirzel; gegen Osten erstreclst sie sicli bis an den Horixont. 
8 31 Dunstmasse wie frliher. 
0 40  Fiirbung im Zenith, geringe Intcnsitiit; Variationsapparate zeigen um 0" 46'" nahezu den normalen 

Stand, sind jedoch sehr ~u~ruliig. 
Nach einer llalben Minute verschwindet die Hauptersclieinung uiid es bleibt nur licl~tscllwacher 

Dunst an der Stelle, der 
9 50 auch verschwindet. 

Bewbllrcnd. 



0" 16'" a. m. Ein Dunstfleck in NW liess sich durch die dunstigc AtmosphiLre erkennen, wurde um 
0 18 unsichtbar. Bewtilkung, Dunst, Schneegestober und Scl~neetreibcn vereitelten andere Walirnehmungen. 

Gegen 2" leichte Storung der Nadeln. 
Magnetische Variationsapparate zwischen 6h p. ni. und 2" a. m. : D = 427-3'38; Il l  = 421-335; 

T'I = 420-391. 

Nr* 59 (B,, 333, B,) 

vom 14. auf den 15. Dccembcr 1882. Dauer,von 6" 21ln 1). 111. bis 0'1 36111 :L. In. 

6l' 21" 1). m. Bogen von S+-70" iiber Zenith bis ENE, farblos; auf kurze Zeit zeigt sich ein zweitcr Bogcn 
parallel zu dem tirsteren. 

6 26 Lichtflecke in ENE, verlangern sich strahlenartig bis zum Zenith. 
G 31 Lichtstreifen in ENE gegen SW, sehr breit (2 und 3). 
G 32 bewegen sich einige Lichtflecke aus ENE gegen den Zenith; cs scheint sic11 cine Corona entwickcln 

zu wollen; sie bilden einen Strahlenfacher gegen den Zenith in den Grenzpeilungcn NNE und ENE, 
die Lichtmasse zerstreut sich alsdann. 

6 50 von NE bis SW uber den Zenith ein Bogen; derselbe besteht aus mehrercn langen, schmalon, parallclcn 
Streifen; 5" stidlich davon, parallel ein zweitcr Dunstbogen. In NE breitet sich der Erstere zu einem 
Strahlenbtindel von circa 10" Breite aus. 

G 53 vier der Strahlen etwas starker und breiter. Der ganzc Bogen ist der Lange nach durcl~ einen circa 30' 
breiten, dunklen Streifen, in zwei lange schmale Bander getrennt. 

G 55 zielit er etwas slidlich und biegt sich an beiden Enden etwas auf, so dass er einer Wellenlinie gleiclit. 
6 56 steht sein htjchster Punkt circa 15" siidlich des Zenithes, wird etwas schwacheq wahrend das NE- 

Ende in Dunst und Strahlen verschwindet, so dass dies Ende ein breites Strahlenbiindel bildet. 
6 57-59" Derselbe Bogen steht noch in NNE; aus lichtstarkem Dunst bestehend, der sic11 gegen den Zcnitll 

hebt. Der Bogen wird starker und cs bilden sich nordlich von ihm mehrere parallele Strahlenbander. 
Ohne starke Lichtbewegung bildet sich eine starke Krone mit Strahlenwurf gegen Nord und die in NNE 
stehende Dunstmasse. Diese Strahlen sind untermischt mit kleinen, hellen Dunstwiilkchen lilinlich 
beleuchteten Schafcheu (Ciro.) bei Sonnenuntergang und Vollmond. 

7 0-2'" Der Bogen verkiirzt sich zu einem Bande und das siidwestliche Ende rollt sich etwas zusammcn. 
Ein facherartiger Strahlenwurf mit ganz feinen Faden erstreckt sic11 von NE bis Nord, wahrend ein 
zwciter Facher dessen Spitze in der Mitte des Bandes liegt, gegen NW bis West steht. (X-leichzcitig leuch- 
tet der Dunst in NNE so auf, dass die Berge und die Gegend beleuchtet erscheinen (4). 

7 2-6'" Dieselbe Erscheinung leuchtet neuerdings &ark auf, der gegen Nord bis NE stehende Facher rollt sic11 
mit Verkiirzung der Strahlen so auf, dass er einen breiten Vorhang bildet; der gegen NW bis West 
stehende Facher windet sich im Saume ebenfalls ~vellenfijrmig. Gegen Nord bis NE stehen ausserdem 
bis auf eine Hohe von 25" herab, awci Reillen kurzer, vorhangartiger Bander, alle mit feinen Strahlen, 
starkem Licht, Lichtbewegung Nord bis NE, und den Randf'arben roth und grUn. Dariiber einige helle 
Dunstwtilkchen. Sammtliche Erscheinungen im Nordcn oonvergiren zu einem Punkte in NE, und encligen 
in vielcn breiten Strahlen (Siehe Tafel VIII, Fig. 2). 

7 7 liisen sich sammtliche Erscheinungen, wie verrauchend, in Danstmassen auf, die sich langsam gegen 
West und NW ziehen, um sich da, um 

7 8-11" von Nord bis West in zwei Iangen, parallelen Dunststreifen zu sammeln, die mit Strat.-Wolken 
die grbsste Shnlichkeit llaben. Dieselben stehen in 30-40" Hiihe. (In NE stehen leichte Cir. cum- 
Wolken bis auf halbeHiilie den Beercnberg deckend (1000-1200112). Boi starkcn Erscheinungen sind 
dieselben ganz erleuchtet. In SW bis Ost steht bis auf 15" Htihe eine StratO.-Bank. Das Firmament 
erscheint niclit ganz klar, da  die grijsseren Sterne alle cincn Ilof aufwejsen.) 



7'' 13"' liommt zn den beiden Dunststreifen noch ein schwacher, unregelmiissiger Dunstbogen vonNEliberZcnith 
bis SW. 

7 15 Die beiden Dunstwlilste rollen ihre Enden leiclit auf, feine Strahlen scliiessen daraus gegen den Zenith. 
7 16 hebt sich Alles in starker Dunstnlasse zenithwlirts, so dass Alles eine grosse D~instflllclic bildct, von 

NE iiber Zenith nach West bis zu einer Hijlle von 35" zu beiden Seitei~ herunter. 
7 17 zieht, scliwlicher werdend, die ganze Dunstmasse in lileineren Partien nach Siid und SW. ' 

7 18 scliiesst aus den noch im Zenith befindliclien Dunstresten eiii Stralilenwurf gegen Nord heraus. Diese 
Strahlen beliommen in 1~ = 35" scl~nell einen wu1sta;tigen Rand, aus stark leuelitendem Dnnstc. 

7 19 werden Strahlen und Saum sehr stark leuchtend. (Eigentlich grosser Fiicher.) 
7 20 blasst die Erscheinung ab iind lFst sicli in Dunst auf, der sich dem noch immer im Zenith befiildlicl~en 

anschliesst. (Beim Anflenchten dieser Erscheinung sah man in1 Norden den Rand einer Nebeldunstbank 
auf 1b =30°, Stcrtic 1. und 2. Grijsse siud durelt diesen Nebel vollkommen sichtbal; bjs auf 10" vom 
Ilorizont. Der Rand (oben) ist ohne Polarliclitbelc~~chtung absolut niclit erkennbar.) 

Fig. 47. 7 "  22"' Der gr8sste Theil des Dunstes hat sic11 nnch 
SW gezogen, wo einc breite, stark leucli- 
tende diffuse Lichtmasse steht. Im Zenith 
leicliter schwachcr Dunst. VonNE bis Ost ist 
bis auf 60" hinauf Alles durchwolken bedeckt. 

7 24-25"' entwickelt sich vonNord bis SW liber 
West rasclleinDunstband, parallel zum Hori- 
zont, in h=40°. Feine Strahlen richten sich 
in grossen Abstaiiden von einander gegen 
den Zenith. Die Dunstmasse steht nocli 
immer in WSW bis SW. 

7 26-36'" entwickelt sich zweiinal nacheinander 
eine grossartige, Busserst starBeErscheinuiig 
(Fig. 47). Das Band in Nord bis STV erliebt 
sich rasch zum Zenith, wahrend, scheinbar 
darans hervorbrechend, ein zweites ent. 

s w  N steht, das auf 55-60" HUhe stehen bleibt. 

Beide Bander erscheinen dnrch eine Unzahl 
feiner 'L;"%dcn mit einander vcrbuiidcn. Das Band im Zciiitli bildet eine sehr starke Krone, das darunter 
stchende verliingert sicli bis NNE und ringelt sich hier f6rmlich auf; gleichzeitig cntwickclil sich sclv 
lichtstarke Strahlengegen den Zenitli. Der Glanzpunkt der Ersclieinung ist das Ringelclien in NNE, wo 
eine sehr rasche, hlipfet~deLiclitbewegung Ost-West und West-Ost stattfindst, wlhrend der Saum an 
l-Ielle dem Vollmoiide gleichkommt, an Glanz dcnselbcn iibertrifft. Nachdem diese erste Pliase circa 4'" 
angehalten, schiesst das untere Band gegen Zeiiitl~ (wo sic11 bereits die Krone in Dunst aufgelijst liat) 
und liinterliisst an  seiiicm Platzc cin zweites Rand, das aus ihm heraus zu entsteheii schcint. Es findet 
nun genau dieselbc I<~onenbildung mit doppelter Reihe rasch sic11 dreliender Strahlen und dasselbe 
aufringeln des Bandcs wie friiher statt. Dic Stralilen sind sehr scha1.f und fein gezeichnet, der Saum 
des vorhangartigen Bandes ausserst lichtstark. Das Syektroskop zeigte bei detn in den bekannten 
Farben spielenden Strahlen des Ringelclieiis in NNE, fast ein vollstiindiges continnirliches Spectrum, in 
welchem die bekannten vier Linien hell leuchteten, wiihrend im rothen Tlleile eine dunlile Unter- 
brechung knapp vor a, und von derselben Breite, 'sichtbar war. 

7 37-49" dieselbe Ersclieinung anhaltend, nur bald schwacher und stiirker werdend. Die Liclitbewcgung ist 
von West gegen Nord eine sehr rasche, walirend die rltclillufige schwach ist. 

7' 50 liist sic11 Alles, zlbl)lassend, in Dii~istwolkeil auf. 
6storralolrlaohu Expodit~on auf Jiin bliiyon. 13 



7h 51-58"' anhaltend DunsthIufchen und Dunststreifen von WSW bis NNE, von 1 ~ ~ 4 0 "  bis nahe Zenith. 
7 58-8"lmDunstvon Nortl bis SW schwacher werdend. Bringt den Eindruck hervor als ziehe Alles gegen SW 

hinunter. (In Nord bis West, nahe dem Horizont, ein cleutlichcr Wolkenrand mit Lichtdunst umsaumt). 
8 1-8'" Die Wolkenbank reicht bis 20" Hohe. Mehrere Sterne erster Grosse sind hindurch sichtbar. Ein Stern 

in Nord, h = 2-3" leuchtet dunkelroth und erscheint sehr stark vergriissert. Dariiber spannt sic11 cin 
Polarlichtbogen vonNord nachSSW in WNW, /L= 25". InNord und SW endet er inStrahlenbLinde1, clie 
hintel* den Wolken hervor gegen den Zenith gcriclltet sind. Die nuliezu in Nord stehenden, haben rothe 
und grline Rander, wenn sie st:irker aufleuchten. 

8 9-11" Der Bogen hebt sich und liist sich in cin Dunstband, aus dem feirie Fiiden gegen Zenith gerichtet 
sind. In WSW ist die Lichtstarke arn grtissten ober einen~ deutlicli ausgesprochenen Strat.; hier biegt 
sich das Band etwas gegen die Wolken (Fig. 48, a). 

Fig. 48. I 8" 12-15'" zieht diese Stelle, mit der Biegung 
der Wolke und den Strahlen, parallel 

i zurn lrlorizont gegen Slid. Ein leicliter 

I Stralilenwurf gegen Nord vom Zenith 
: I aus. In NE diffuses Licht. 

8 16  concentriren sich die Stralilen gegen 
den Zenith. Ein intensiver Stralilenwurf 
geht vom Zenithe gegen SW, wo die 

q. ' t  

Stelle a angelangt ist. 
N 8 17-19" wird der Strahlenwurf sehr stark. 

Unter lebhafter Aufwiirtsbewegung dcr 
Strahlen und des Restes des Bandes 
entsteht eine Krone, wahrend das Band - w s w  daruntcr einen Vorhang bildet. Einige 

sehr dickc Strahlen gehcn von der Rrone bis nacli SW hinter die Wolken, wo a noch immer steht. 
8 20-21" vereinigt sich Alles zu cinem starken breiten Band von NNE his SW parallel dcni Iiorizont, io 

h = 70" ; die darin senkrecht stehenden Stralilen sind selir hell. 
8 23 erreicht dieses Rand den Zenith und bildet nun ein Doppelband, ilas tiber das ganze Firmament Iron 

NNE bis SW reicht. 
8 24 Eine schFne Krone mit Strahlenwurf gegen Nord, die sich an das steliendc Doppelband ztnschliesst. 
8 25-2Grn Unter lebhafter Lichtbewcgung, Wallen und Farbenspiel, zcl.plstzt Band und Strahlenwurf in viele 

kleine, getrennte FBcher, clie von NW bis SW in verschiedener Hiilie stehcn. Alle sind sellr stark und 
ihr unterer Saum sehr heller Dunst mit rother Flrbung. 

8 27 ' vereinigen sich alle ncuerdings zu einem Strahlenwurfe gegen N\V und Norcl und es bildet sich cine Icronc 
dam. Ein starker breiter Stl-ah1 scliiesst gegen SW hinnnter in eirie grosse Liclitwolke, die auf 10- 
15" HEihe steht (scheinbar noch immer a). ~ l e i c h z e i t i i  zeigt sic11 ein Dnnstbogenstiick auf h= 
40" in Stid bis SW. 

8 29 Ein langes Dunstband von Nord bis8SW etwas siidlich vomZenith. Strahleil undFaden reichen daraus 
bis in eine Dunstmasse 12" siidlich des Zenithes; 5"  nnter dieser steht dann noch die Spitze eines 
gegen SIid gekehrten FBchers. 

8 31-32'" bekornmt das nand Strahlenstrnctur, windet sich in SW auf und verllngerl sic11 gegen NE. Dic 
Strahlen im Bande llabcn eine fast parallele Lage mit dcr Bandriclitung (1,iingenausdehnung). 

8 3 3  wird das Band ganz schwach. Die Strahlenbildung verschwindet und es bestellt nur aus Dunst. 
8 35 wird es wieder stiirker. Die Strahlen zeigen sich darin wieder, jedoch geken Sliden gekehrt und daher 

fast senkrecht auf die Richtung des Bandes. Im Zenitli ist sch~vaclicr, wallcnder Dunst, wie bei der 
Aufliisung einer Krone. 



' ist es abgeblasst. Nur mehr in SW Strahlenbildung; dic Lichtbewcgungen sind bei denletztenErschci- 
nungen mehr gegeo Ost nnd NE gerichtet gewescn. Seit 8" 16'" sind die Dunstblnke und Wolken 
hoher gegen den Zenitli geruckt. In Nord hat jede Lichtspur aufgeli6rt. 
Schwacllcr Strahlenwurf vom Zenith gegen SMT. 
- 50" ist eine ziemlicli starke Krone aus dem Strahlcnwurfc entstanden. 
- 54" Eiiie praclitvolle Erscheinung. Ein breites Band bildct sich von NE tibcr Zenith iiacli SW; 
daran schliessen sich, scliirmartig iiber das ganzc Firmament, feine Faden und Stralilen, die sich auf 
der Nord-NE-Seito zu dreizehn lcleinen Fachern nnd dlitennrtigen Gewinden vereinigen., In Nord stclit 
unter denselben oil1 sehr stark leuchtendcr Vorhang, gc\\,unden und mit starken Strahlen darin. 
Das I3and im Zenitli legt sic11 aber gleichzcitig in mellrere Falten derart, dass cs ein grosses 
zusammengepresstes Fragezeiclien bildet. Die Lagerung ist in vier Schichten, deren jede durcli cine11 
schmalen, dunklen Strcif (ctwa wic cin Telegrafendralit) von der anderen getrennt ist. 
laufen plotzlicli alle Facher und Strnhlen durcheinqnder. Unter sellr lebhafter Farbenentwiclrlc~ng uiid 
starkem Lichte bildet sic11 eine Krone, deren Stral~len gcgen Nord, Stid, NNE und NE gerichtet sind. In 
Siid, h=35" bildet sich ein starker Vorliang, die :~nf und nieder laufendcn Stralilen des Stralilenwurfes 
schiessen durch diesen Vorliang bis zum 13orizont. 
vereinigt sic11 Alles zu einem sehr breiten I)unstst,rcif voii NE iiber Zenitli n:~cli SW; in dcr siidlicllcn 
und iiijrdlichen Riclrtung ist er gckrli~nmt. Derselbe ist selir licll uaci zeigt ciile Liingsstructur. 
zieht ein Dunstband nnch dem aiidern davon gegen Slid. 
- 1"' zielien nocli immer Dunstwlilstc, davon nach Sliden ab. Von Ost bis NNE und Zeiiitl~ ist das 
Firmament eine Lichtdunstwolke. (Die Wolkcn in NE sc.liciocn gegen ESSC liinuatcr gczogenzu sein. Die 
Wol l ie~~ in West stellen liolicr. Allc Wolkcn sind dunner Nebeldunst, so dass nlan die Sternc mcist 
durchsieht und sie nur beim Aufleucl~ten des Polarliclites nncl an ciner milcliigen Flrbung crliannt 
werden kiinnen.) 
- 4"' anhaltend Dunst.' In NE ist das Firmament wie bei einein fernen Fcuerscl~einc crhellt. Die 
Wollrenmassen ziclicn aus Mrcst und NW. 
- 6"' Dcr Dixnst wird schwlclier und es iibcrzicltt sicli das ganze Firmament mit ei~icm glcich- 
massigen, diffasen Lichte, rnit Ausn:~limc einos Fleckes von ESE ltber Slld nacli SSW. 
- 11'" nur mchr eiu Duiistkrcis von ESIC tibcr Norcl nacli SSW in circa 30" Bijhe, jedoch nicht regel- 
mlssig. (Man lronnte genau beobacliten, wie das Licht der Erscheinungen dnrch eine gleichmlssige 
Bcdeclcui~g dcs Firmamcntes mit leicliten Nebelscliicliten z~ierst abgescliwtlclit und diffus wurde, daiin 
mit dcr Zunahme der Bewiilliung stelleiiwcisc ganz verschwand. Die Wollce~ischicliten sind dabei so 
dtinn, dass man die meisten Sternc hii~durchsieht. Am besten ellennt man die Wollcen, wcnn Stralilen 
tief lierabscliiesse~i und mit i l~ren Enden in den Nebelschicliten stehen; dann spielen dieselben 
in den Regenbogenfarbcn und crlenclitcn dic umgebenden leichten Strat.) 
Bebt sich ein bandastiger 'i'lieil von Nord bis WSW 1:uigsam gegen den Zcnitl~. I11 SSE-SSW, 11=14" 
wird cin schwaclier Dunstbogcn siclitbar. 
Bogcn in Siicl wird stlrlrer und grijsser. Das Band in Nord ist nalie am Zenith. 
- lGn'U)er Rogen in Siid wird unregelmiissig und man erkennt ill11 als einen bcleucliteten IVolkenrand. 
Das Dunstband aus Nord bildet um den Zenith einen leicl~ten Flc l~er ,  drelit seine Strahlen gegen SW 
und ziellt als Dunstmasse gegen Stid weiter. 
ganz schwache I<ronciibildung. In Ost ain I-Iorizont diffuses Liclit. 
Der Stralilenwurf der I<roiie, frliher Nord, clrelitc sicli nacli Stid (tiber MTest). 

1 Dor A~lsdrllclr , l~unstu bcziol~t sich ~ I I ~ I I I C ~  X I I ~  d:~s Pol:~dicl~t,  1u1c1 wordeu ,Ncbelu, , ,Nebeldtlu~t~, , ,Woll~on~ 8tet.8 :&us- 
driicklic~r :LIH solcllc bozeiclruct. 

B* 



gh 19In Krone in Dnnst aufgeliist, zieht gegen Sud, blasst ab. Dunstwollccl~cn in SW und West; gegen Westell 
leiclite Strahlen. 

9 20 Schwache Dunstkrone, bildet sich einen Moment und ziellt dann weiter nach Sud. Der Dunst aus West 
zieht herauf. 

9 21 Starker Dunst in SW. Alle aus Nord und NW kommenden Dui~stwiillichei~ ziehcn sic11 da, iiber West 
gehend, zusammen. 

9 22 - 24'" Die Dunstmasse in SW hat sich zu einem kurzen breiten Bande in SSW, h=30° entwiclcclt. 
Sonst nur diffuses Licl~t in Ost und einige kleine Wolkchcn in Nord-NW. (In1 Stiden zeigt sicli wiedcr 
einewolkenbank bis auf 20" Htihe. Danu stelien Ieicl~teStrat. in West-SW auf 30" Hiihe. Wollie~lzug 
ist aus West und NW.) 

9 25 - 28'" Einzelne Dunststreifen gegen YE. In SW starker Dunst zwischen Wolken, hahe am Florizo~lt 
in weiter Ferne. 

9 29 Dunstband von West bis NE, in 1 ~ ~ 3 5 - 4 0 " ,  mehrere feilie Dunststrahlen rom Zenitli gegen West. 
9 30 - 31"' wird das Rand starker. Der Dunst in SW zieht holier herauf und gegeu SE. 
9 32 mchrerc feine, weit von einander abstehende D~nstst~rahlen gegen NE. Das Dunstband in NW stel~t 

ruhig. 
9 33 Dunstband steigt zum Zenith; es bildet sich gleichzeitig eine kleine schwache Dnnstkrone. Mitten 

durch die Krone flhrt eine Sternschnuppe gegen SSW. 
9 34 liat das Dunstband, stiirker werdend, den Zcnitll erreicht, verlangert sich rascll iiacli SW und scllliesst 

sic11 hies an die Lichtmasse, die jetzt von SSW bis SW, h=15" steht. 
9 30 Sti.alilenwurf gegen SW und NE. Die Strahlen stehen weit ab und drcllen sic11 um den Zenitli u. zw. 

(lie in SW liber SSW, die in NE iiber Ost nacli SSE. 
9 36 bildet sic11 im Stidcn iles Zenithes das Band wieder aus den gesanlmelten Stl.ahlen und zieht uach 

S1id hinunter. 
9 37 lost es sich auf. Der grosse Dunstfleck im Siiden steht jetzt SSW-SSI: und beleuchtet als TJntcrgrund 

die Strat.-Wolkenbank. Im Zenith leichte Dunststreifen gegen SW. 
9 38 - 49"' mehrere Dunststreifen vom Ze~it l i  gegen SW bis WSW. 
9 50 - 54'" Dunstband von NE 1ibcr Zenith nach SW. In NE kurg in SWbis Horizont. Dcr grosseDuiistfleck 

in Siid steht noch immer, jedoch holler. 
9 55 entwickelt sich aus dem Dunstflecke ein Band parallel zum Horizont, in 1~=15", von SSW bis SE. 
9 56 blasst das im Zenith stchende ab. Das tiefer in Slid stellende nimmt in allen Dinlensionen zu uncl 

bekoinmt eine horizontale Strahlenstructur (3). 
9 57 - 10" 1'" wird das Rand im Zenith wicder sichtbar. Das andere wird von SW gegen SE schmiiler. 

In SW ist es eigentlich jetzt scl~on mehr ein breiter, stark leucl~tencler Dunstfleck, dessen Ende bis 
West reicht. J 

10 2 - 3" Das Band im Zenith wird von BE gegen SW sttirker und geschlaagelt. Das slidliche 13and ist 
ganz in einen beleuchteten Wollrenrand Dbergegangen, von dem sich die Strat. scharf abheben. 

10 4 Wolkenrand schwach; Band im Zenith, obwohl nur Dunst, stiirker. Steht ruhig. 
10  5 Band im Zenith kauln sichtbar; in SW und NE deolcen es stellenweise einige Strat.-Streifen. 
10 6 auch im Zenith leicht verdeckt. (Firmament ist jetzt iiberhaupt neblig. Sterne vierter Grijsse niclit 

sichtbar; kleine, feine Wolken sind am ganzen Firmament, sind aber nur bei Beleuchtung uud atis iler 
Verdeckung von Sternen erkennbar, sonst gehen die Rtintler so in das Durikel tiber, dass man sic 
nicht erkennt.) 

10 16 Ris jetzt das Band abwechselnd verdeckt und wieder sjchtbar. 
10  17 - 18'" scheint es sudlich gezogen, da nur diffuses Licht durch den Nebelsehleicr sichtbar. 
10 20 Ein Stlick Band in NE gegen Zenith. Firmament fast ganz rilit leichtem Nebeldunste gedeclrt, ilur 

NE frei. 





5h Oln Die wcstlichen Bandtlieile verblassen. 
5 1 ~ b e r  den grossten" Tlleil des nordwcstlicl~c~i IIitnmels ist ein schwacher Stralilenwurf, gegen Zenith 

convergirend ausgebrcitet. 
5 5 vereinigen sich gruppenweise diese schwaclic~~ Fiidcn zu Strahlen, die matte Bewegung zeigen. Das 

Band von ENE bis Zenith dauert an. 
5 12 verliingert sic11 das Baud bis h=15" in WSW und thcilt sic11 in zwei parallele, schmiilere, licllt- 

starkere Streifen. 
5 18 Diese Erscheinung dauert an;  cs gesellen sic11 in ENE zu beiden Seitcn noch anderc vier sc.hw:lcl~e 

Streifen, parallel l~inzu. 
5 20 Alles schr lichtschwacli geworden, kaum sichtbar; 
5 21 wicdcr etwas l~cller, die Nebelstrcifen sind verschwunden. 
5 23 Der Bstliche Theil licllt noch wciter auf; der westliehe tl~cilt  sic11 i11 mel~rcre pa~.allclc Streifcn, die 

sic11 in ihrer gegenseitigen Lage naeh und nach vcrscliiebcn. 
5 28 Die wcstlichen Streifen breiten sic11 zu DunstbMndern aus, dic gegen Horizont zu verwaschcn sind. 
5 30 In ENE sind wieder drei Nebelstreifen beinerkbar. 
5 32 Einzelne Dunstbander Ilaben hellere Rippen, wie Blatter, dic jcdocll niclit von Stetiglrcit sincl. 
5 34 Die andern Erscheinungcn daucrn an. 
5 3 verschmilxt Alles in eiu breiteres Band, das sic11 etwas siidwiirts senlit und Bogenform annirnmt. 
5 37 steigt der Bogen auf, vcrschwindet in West,; der iibrigc Tlicil bleibt als miissig, melirfach gelrriiirimtes 

Band stchen. 
5 38 In WSW zwei breite, lielltscllwaclie Strahlen bis 45" IIohe. 
5 56 Diese verschwinden und es entsteht an  clerselben Stelle um 
6 1 ein glcicher Strahl, welcher urn 
6 4 verschwindet. 
6 G Bagen in SW iiber Zenith bis ENE, vcrschwindet bald. 
Ci 13 Licl~tstrcifen in WSW bis zum Zenith. 
G 16 Strahl in West, h=5-15". 
6 18 wird cr zum scl~waclien Bandc, das in derselben Position vcrbleibt, jedoch bald verscliwindet. 
(i 31 Zwei Strahlen, in West und WSW; erstcrcr von 6-15", letxterer von 5-20" Holie reichend. 
6 3G Bogcn in SW iibcr Zenith bis Ost, scliwacli und bald vcrscl~windcnd. 
G 52 Stehcn zwci parallele schr schwaclic Biigcri V ~ I I  NE bis SW, eirier 5" niirdlich vom Zenitlt, cincr 5" 

siidlicli von demselben. 
G 56 sind dicselbcn in scl~waclier stidlieher Bewcgnng begriffcn. 
G 57 ist der nordlichcre Rogcii im Zenith angelangt. Uer siidwestliche Fuss dreht etwas gegcn MrSW. 
Ci 58 - 7" 2" Dcr nordiistliclie Fuss leuchtet hie und da  stiirlrer auf; diesc Flisse der Biigcn cndcn in 

einem breiten, rntlienartigen Ilur~stfleclr, der auf h=1O0 reichend, vom I-lorizont :~uSsteigt. Die Licht- 
starke der Bijgen ist jene der Milchstrasse. (Westlieher und nordlicher I-lorizont :~uf h=15" im Nebel- 
dunst, so dass keine Sterne sichlbar. Dcrselbe hat einc weissliche Farbung. Vor dcm in S W  stclicr~clc~z 
Monde zichen mancllmal 5u;sserst f'eine Strat. vorbei, welclie die Mondsicllcl durchscheinen lpsscn, 
ohne dass dicsclbe einen I3of werfen wiirde). 

7 3 Die Biigen nehmen an Lichtstiirke zu, der Dunstfleck komint hoher Ilcrauf. 
7 Ci Das nordostliclie Ende wird gerader, bandartiger, so dass der Bogcn iru Zenith gebrocl~cn crscheint. 

Nur der eine Bogen ist vollstandig von NE nach SW, Scheitcl 10" siidlicli dcs Zcnitlics, vom zweitcil 
ist nur ein 35" hol~es Stlick in NE geblieben. 

7 7 - 8'" sehr schwacli. Das Liclit in NE ist etwas rothlich. In NNE steigt Nebeldunst auf. 
7 9 - 13" Bogcn hat sich anf h=W0 in Slid gesenkt. Manchmal zeigt sich aufleuclitcnd Stralllcnorclnung 

in il~m, gleiclizeitig schiessen aus dem Durlstfleckc in NE stal.kc Strahlen hervor. (Als der Bogen iibcr 



den Jupiter zog, zeigte dieser .ein st:trli riitl~licl~es Licht. Die kleineren Sterne wurdcn durch ilin 
vcrdeclit. Dic Stralilerl in NE kanlcn hinter Wolgen liervor, die beim Auflenchten sich ablioben.) 

7" 14  - 16"' abgeblasst. Hingegcn hebt sic11 in SSli: till Bogen, der voll WSW his ENE reicht. 
7 17 wird dersclbe flacher, heller und licbtstlrker. Er  bestellt aus glcichlniissigc&l~te, ohne Strahlen- - 

aiiol-dnung. Im inneren Segmentc sind Sterne siclltbar. 
7 19  se111. flach, aber vollkomil~en regelmassig. Der liclitstmrke Kern bestcllt aus cinem circa 30-40' 

breiten Bogen, nach oben auf 2" verlguft er dunstartig, ebcnso nacll unteii auf lo. In NE ist cin breitcr 
Stral~l hinter den ~ o l k e n  liervor nacb SE gerichtet. - 

7 23 ist der Bogen 111iverLndert auf k=9. 5-13" stehcn geblieben (kleine, iiusserst feinc Cir. zicl~ell 
nlancl~mal lnit dem Winde und werclcn erst in dcr Moildbeleuclit~lng sicl~tbar. Der Horizont rund henlm 
in einen rotl~licliweisseil Ncbeldunst gehtillhj. 

7 26 schiesscn an den beiden Enden des Bogens in IZSE und 8157 ~ t ~ a h l e i ;  hintcr demselben gegen dell 
Zenith empor. Die Erscl~einug ist jene, die man oft bildlicll dargestcllt findet. 

7 27 - 30'" Der I3ogen bekommt zuerst Strahlenstructur in dcr aormdcn Riclltung; dicsclben bcwegeii 
sich untcr lebhaftem Liclite und Farbenent~yiclrl~~ng beiderseits gegen die Mittc. ICin Tllcil, rcsp. 
zweiter Rogcn, llebt sic11 von diesem gegen dell Ze~litll nb, wird rasc11 flacli und cntwickelt sicli xn 
eincm Vorhange, der oberlialb des Bogens stchend, seine StraIllcn und sehr Seine11 Faden bis zum 

Fig. 49. Zenith erhebt (Fig;49). Aus dem Bogen reiclien circa 10" langc 
Stl-ahlen bis xuin untcrcn Saumc des~Vorhanges. Die Contouren 
dieses Vorlianges sind so acharf gezcichnet, als wlrc  er ein et~vas 
aufgerollter cliinesiscl~er Strohvorhang, nur die innere, gegeii deli 
I3cschauer zu liegende Reihe von Faden ~ u l d  Strahlen hat cine 
lusserst heftige Liclitbewegung gegen die Mitte in SSE zu. Vo~n 
Bogen l6sen sicli noch clrei bis vier Streifen ab, die zwiscllen ihm 
nnd Vorliang, leicht gek~*iimnlt, stehen. Der Bogen sclbst hebt sic11 
nnd lost sic11 ctwas in nnregelmiissigen D~inststreifen. Dicse Bogen- 
stiicbe und der Saum des Vorhanges sind meist rotli, die Strahlen- 
biindel an den Seiteiiriiirdcrn roth und griin, in cler Mittc gelblicl~ 
miss .  Die Farben sind sehr lebl~aft, ancli scliiessen manchnial die 
unteren Enden der Strahleii tief untcr den S:~um hinuntel; als wolltcii 

~ i c  den Bogen erreichen. Die ganzc Erscheinung erhellt die Gegend selir stark. 
7 31 - 33"' Der unregclmassige untcre Bogen steht circa 1&=3O0. Die iibrigcu Erscheinungen stellcn fast 

unvertindert, nur ist clie Lichtbewegung jetzt eine eutschiedene, von Ost gegen Stid laufentlc. 
7 34 breitct sicli Allcs nlel~r gcgen Oston aus. 
7 35 - 36"' licbt sicli die Erscheinung mehr. Die feinen Fiiden verlitugern sich bis zum Zenith, cinigcn 

sich, und aus dcin Vorliange wird cine schone, grosse Diite, iiidem sich derselbe von Ost gegen 
SW znsammcnrollt. Die andern Streifen bilden ~nehrerc lileinc, scharf gezeichnete Flchcr und MBntcl 
gegcn Ost. 

7 37 Dcr Saul11 der Dtite steht ruliig, wlil~rciid die Seine11 Fiideii sic11 illin auf circa 5 "  eiitfenren. L)ic 
Lichtbcwcgung in Ost ist gegen Slld gerichtet. 

7 38 DUtcnsaum gelit nun in SW mil viclcn Windungcn in eine Dunstmasse C~ber. 
7 30 - 41"' Die sclir Inngen, feinen, wcit voiieinandcr abstellendeu Fiiden stel~en nun fast senkreclrt c l t ~ ;  

cine lebllaftc Licl~tbcwcg~ulg nacli beiden Seiten (d. i. Ost-West und West-Ost) nebst Farbcnspiel 
findet in ihiien statt. Dieselbell maohen den Eindruck, als wlirden sie frei, ohne Halt (iihiilich dcn 
,,Altweiber~ommer(~-Flden) in der Luft schweben und erscheine~i sehr nahe der Erde (4). 

7 45 entwickelt sich ans dem noch immer unregelmiissig stehenden Bogen genau dieselbe Ersclieinung, -. 

(lie ilenselbe~~ Vcrlauf nirnmt, nus das~i sie rasclier vor sich geht. Die nun neu gclrommenen Fiideii 



und Strahlen schliessei~ sich den frliher slehenden, resp. hiingenclen an, jcdoch merkt man lreiiie Ver- 
mehrung oder Verstarkung, sic scheiuen ineinander ubergegangen xu sein. 

7" 50"' entwickclt sich aus den Stralilen eine Krone unter lebhafter Farbenentwiclrlung. 
7 53 Im Zenith verblasst. Hiugegen Strahlenwurf gcgen West und Nord. In. Ost und SE hat sicli Alles zu 

Dunst zusammengezogca, mit leicht griinlicl~er Fiirbung und r6thlichem Randc. 
7 53  convergiren vori allen Richtung.cn Strahlen und fcine Faden gegen dcn Zenith, wahrend ein lcichter 

Dunstbogen von NE iiber Zenith nacli SW rcicht. 
7 50 Die Stralllen gegen West bekommen intensive Farbung, llingegen verblassen die andereil und ver- 

schwinden in Nord ganz. 
8 2 Eine Krone mit Strahlell\vurf, von NI3 fiber Norit bis SW. Im Zenith sehr schwach, Stralilcn intensiv 

gefgrbt. 
8 5 erblasst. Im Zenith, Nord uiid SW schwachel; strahlenformiger Dunst. 
8 8 Im Zenith ganz verschwunden, herum schwache Dunstwiilkchen. 
8 10 Ein Vorhang von SW bis NW, gefgrbte Stralilen darin. In Ost, RE und Siid schwnchcr Dunst. 
8 11 Schwacher Bogen von NE uber Zenith nach SW, von kurzer Dauer. Vorhang crblasst und lost sic11 in 

schwache Dunstmassen. In Ost, SE und Siid Dunst verschwunden. 
8 10 Von SW iiber West ein Bogen nach Nord, der in SW Strahlen gegen Zenith sendet. 
8 21 Von SW bis West nimmt der Bogen eine bandfijrmige Gestalt an. 
8 22 Verschwindet das Stuck von West bis Nord. 
8 23 Bis WSW verschwunden; eigentlich nur mehr cin Dunstfleck in SW, mit bandartigem Ansllufer. 
8 24 Der Dunstfleck breitet sich aus und wird formlos. Einzelne in Nord gebliebene Dunstwiilkchen des 

friiheren Bogens ziehen nach West. 
8 26 entfaltet sich neuerdings ein Vorhang an Stelle des friiheren Bogens, von SW iiber West nach NE. 

Die Strahlen darin zeigen Farben. 
8 27 wird derselbe in SW doppelt. 
8 28 In NE die Strahlen des Vorhanges verschwundcn; bleibt blos cin Du~~stbogenstiick (Sanm). 
8 30 rollt sich der Vorliang in SW zu einem Cylindcr znsammen. 
8 31 'lost sich der ganze Vorllang zu einem Dunstbogen von SW, gebchlangelt, gegen NW bis NE, wo cr 

liber das stehende Bogensttick reicht. 
8 33 Krone im Zenith mit Stralllenwurf von SW bis NW, in NE mit lcurzen Strahlen. Ein Band geht hinter 

(Siid) der Krone von Wcst iiber Zenith nxch NE. . 

8 37 Krone verschwunden, Dunstbogen vori NE fiber Zcnith nacll SW. Dunstmassen in NW. 
8 40 Bogen abgeblasst. Dunst in Ost und Sud. 
8 4 1  Dunstboge~isttick in West bis NW. 
8 42 Dunst in Ost und Siid verschwunden. 
8 43  Schwache, kurze Strahlen von West gegen den Zenith. 
8 45  Die Stralilcn verandern ihre Lage und Richtung rasch. 
8 46 Dunstbogenstuck voii Wcst bis NW wird intensiver. 
8 47 - 50!" wird der Bogeii zn einem horizontalan Bnndc. Die Strnhlen (3) bclromrnen Ii'lrbung ~ u l d  vcr- 

schwinden. 
8 53 wird Polarlichtdunst, circa 6" hocli, scheinbar in grosser Entfernung, siclitbar; 
8 58  an derselben Stelle, jedoch blasser; 
9 6 unverriickt, jedoch schwach wahrnehmbar. 
9 11 Strahlen in Ost, schwach leuchtend, Xichtung gegcn den Zenith. 
9 16  Beidc Erscheinungen verblasst. 
8 19 In WNW, in dcr frliheren Hijhc, auf dunlrler Untcrlage, durch welch0 die Sterne intonsiv lenchten, sitzen 

helle Strahlcn auf. 



9" 31" Die Forin der Unterlage iindert sicli; die Ersc.licin~ulg iioch wahrnehmbar. 
9 41 Dartiber, circa 5" Illiher, schwache Strahlen, den Contouren der Unterlage (wahrsclieinlich cine 

Wolke) folgend. 
9 53 Unregelmassiger Dunstbogen, von WSW bis NNE, 12=20- 30°, sellr breit. Im westlichen Tl~eilc leichte 

Strahlenanordnung. 
9 65 Verblasst bis NW, w5111.end das weststidwestliche Ende sich nach abwiirts biegt, in drei Tlieile theilt, 

deren jeder vorlinngwtige Strallleiianordn~~~ig zeigt (Fig. 50). 
9l' 6Gn' bis West abgeblasst. Die aufgelosten 

Fig. 50. 
Dunstmassen ziehcn gegen SW. 

9 68 wird es wieder stiirker, verlangert 
sich bis WSW, wahrend lange, feine, 

I 

weit voneinander abstehende Strdllen 
senkrecht auf dem Bande aufstehen. 

9 59 - 10" 1"' iiimmt es unter lebhafter 

wsw Liclrtbewegung ab. Die Stralilcn 
N W 

laiifen rasch gegen Norden und 
wieder zurlick, heben uizd senken 
sicli unabliangig voneinander und 
machen den Eindruck des Niiher- 
und Fernerstel~ens. 

10 2 nur mellr Dunst, gegen den Zenith zu verwischt. 
10 3 Schwacher Duhst in Nord bis NW, Ib=60°. 
10 4 -6'" Der Dunst in WSW vel.l%ngert sic11 zu einem Streifen bis Nord, wUhrend das siidwestliclie Endc 

sicli tief zum Hoiizont liinabziel~t. Der Streif liebt sich gegen den Zenith, unter dem in Nord bis NW 
die Dunstlnasse steht. 

Fig. 61. 
10'' 7'" Das siidwestliclie Ende leuclitet tief unten stark auf, wiilirend 

der Rest des Bandes sehr schwacli wird. Beim Auflcuchten 
erliennt man in SW bis West am Horizont eine Wolkel~bank, 
hinter welclier die Strahlen lierauskominen. 

10 8 - 9"' In NNE Dunstflecli; Nord bis West nichts; West bis SW 
Dunststreif mit feinen Stralllcn aufwiirts. Dieser zieht liings 
dcm Ilorizont immer mel~r gegen Slid. 

10 12 In NNE steigen zwei ruthenartige, breite Dunstflecke auf. In 
SW iloch immer Dunst. 

10 13 - 3 5"' In NNE werden die Erscheinungen starker, lnit rotll- 
liclier Fiirbung, bis auf 1 ~ ~ 4 5 " .  

10 16 - 17"' In  NNE l6st sich die Ersclieinung in kleine 1)uiist- 
wolken (verrauchend) auf: 111 SW sclliessc~~ nur niehr unter 
d e ~ n  Iiorizont Stralilen liervor. Im Stiden Uber den Bergen 

sw diffi~ses Liclit. 
10 18  Ein StralilenbUndel aus SW scliiesst liocli liinauf. Die feinen 

Strahlen in delnsclben licgen fast parallel zu seiner Richtung und liaben eine stufenweise, seitlich 
: 

sich verschiebende Anordoung (Fig. 51). 
10 20 In SW schwacher, in NNE-NE sehr schwaclicr Dunst (NE tief uuten Strat.). 
10 21 Dunststreif aus SW, verlfngcrt sich rasch zam Zenith. 
10 22 ist er schon tiber den Zenith, hat schwache Verbindung mit nord8stlichein Ilunste. Von SW l~crauf 

beginnt dieser Bogcn zu leuchtcn. 
~ s t o r r o i c l ~ i s r h o  B p o d i t i o n  nuf Jan Mayon. 14 



10" 24"' tler nordiistliche Dunst schwaclier geworden. Bis 1hz45" in SW scl~on stark leuchtend, von da  bis 
Zenith scliwach. Aus dem Zenitltende schiessen mancbmal schwache Strahlen nach dem nordijst- 
lichen Dunste. (Im s8dwestlichen Theile zielien deutlicfi ahgehoben, feine Cir. iiber das Band). 

10  26 - 27"' Dunst von NE bis Zenith ganz v ~ r s c h ~ u n d e n ,  siidwestliclicr Theil wie zerplatzt in drei Tlieile, 
die divergirend aufwarts gerichtet sind. 

10 28 Die zwei sudlicheren Theile vereiaigen sich und bilden mit den Ubrigen gebogenen Theilen ein 
Hornerpaar. 

10 20 - 30"' Strato. und Cir. ziehen aus dem niittleren Theile a (Fig. 52) gegen SE;  nian sieht sie wohl 
tiber 7, ziehen, jedoch nicht iiber c Icommen, sie niiissen ilallcr den inneren Rauni ansf'iillen, was inan 
aber nicltt erkennt. 

30 31 wird diese Form unregelmlissig und verschwommen. 
Fig. 52. 10h 32" Die Mitte hebt und einigt sich zu einem horizontal verlaufenden Bande, 

mit senkrechter Stral~lenbildung, so dass es vorhai~gartig erschcint. 
10  33 einigen sich ciie Strahlen unter Verllngerung zuxn Zenith rasch; cine 

b c schmale, schwache Krone bildet sicli, mit Strahleuwurf gegcn Nord bis NU. 
n 

10 35 Rei Auflijsung der Krone verllngert sic11 das Band bis NE. (In dicbe~ll 
Momente tritt leichtcr feiner Schneefall [wie Eisnadeln] cin, obwohl das 
Firmament klar erscheint.) 

10 35 hat sich ein Dunstband ausgebildet, von NE Iiber Zenith nach SW, i11 SW 
breit, in NE in ciner Dunstmasse endigend. 

S W  
10  36 - 38"' Der Zenith-stidwestlicIle Theil theilt sicli der Lange nacll in vier sehr 1)reite Blinder, die sicli 

sofort zusammenballen, aber so, dass in den Windungen die Structur des einzelneii erlienneii ist. 
Der ganze strudelartige Ballen fliesst rasch zum Zenith, bildet eine scliiine Krone Init hellen 
leuclitenden, farbenspiclenden Stral~len gegen SW. Diesclben drellen sich iiber West, Nord gegen Ost 
um den Zenith. In NNE nnd NE steigt gleichzeitig je ein sehr l~reitel; stark leuchteader Strahl bis 
gegen den Zenith auf. 

10 39 - 41" lost sich Alles in Dunststreifen und Massen, von NE iiber Zenith nach SW gruppirt, aaf. 
10  42 In SW Alles erlosclien. In NE Dunststreifen gegen Zenith und diffuses Licht arri Horizont. 
70 44 - 45" ganz scl-iwach, blos in NNE etwas stlrkerer Dunst. 
10 46 - 47" In SW, 1~=13" Dunstfleclr. stLrker werdend, und sich gegen den Zcnith verllingernil. 

NE-Dunst sellr schwach. 
10 50 Bogen veil S-120" nach S+GOO, h= 25" iiber Siidhorizont. Strahlenf'ormiger Dunstfleck in] Zenithc. 
1 0  56 Vereinigen sich zu einem Dunststreifen von S-120" iiber Zenitli nacll S+60°. 
70 58 entstand daraus eine kronensrtige Erscheinung, wobei die gegen die Nordl~tilfte clivcrgirendcn Strahlcn 

sich geringer ausbildeten, wie die der Sudhllfte. 
11 G Strahlen im Norden nahmen mehr Verbreitung als die siidlichen an. 

Hierauf bewegte sich der Randscheitel nordwzrts, griinlich-weisses Licht zeigend. 
11 11 Das Band bewegt sich wieder gegen den Zenith zurtick, wird lichtstarlc (2), lronlmt in W:~llungeii, 

spaltet sich in zickzackformige Streifen mit abgerundetcn Eckcn. 
11 19 Nordfirmament lichtfrei; im Stiden Strahlenwurf, der von S-120" his SE und von SW big S+GOO einc 

Bordiire hat. 
11 21 13s formirt sich auch am Nordhorizont ein von S-120" bis S+GOO reichendes Band, tins sich uiit dem 

Schcitel gegen Zenith bewegt; dieses Band, sowie die Bordiiren sind strahlcnfiirmig zusammengesetzt, 
nicht regelmiissig; sie senden Fliden aus gegen Zenith, welche Concentrirungs- uncl I3cwegungs- 
r i c h t ~ ~ ~ g  alle Strahlen besitzen. 

I m  Sliden ist die Lichtbewegung von Ost ~ b e r  Slid gegen West; auf der Nordseite von Ost 
gegen Nard bis West. 



llh 25"' Icronenbildung, die aus einem ZusammenscI~iessen aller Lichttheile gegea den Zenith bestelit. 
Es  darf nicht unterlassen ~verden, die thatsachliche Waltnichmung zn verzeichnen, dass bei 

dicsem Zusammenpralle der Lichtmassen ein linrzer Strahl im Centrum (magnetischem Zenitli) 
entstand, lichtintensiv, voil 5"  1,dnge und I/," Breite, an beiden Enden sic11 verjtingend, welclier im 
Siilnc der l'feile in der vorstchenden Slcixze (Fig. 53) sic11 um seine Liingeilmitte drchte. Beim Rotircn 
des,Straliles nahm die Liingcndimcnsion ab und plbtzlich verschwamn~ der Strahl in der von S-120" 
ilacll S+GOO ausgebreiteten Dunstmasse. Es lanil niclit angegeben werden, wie viele Rotationen der 

Fig. 53. Strahl vollfiifrte, jedenfalls iiber eine ganze; zu einer Viertelumdrehung 
N bedurftc es nicht der Zeit eincr Secundc, wobei die Lange abnal~m. Es liisst 

w z  
w sic11 der Vorgang vergleichen mit der sotirenden Bewegung eines Holz- 

t-- , E sttibchens, das vom Ceiitrnm eines Wasserwirbels erfasst wird. 

f 
Da der rotirendc Strahl lichtstarker war und sic11 dadurch von der ihn 

umgebenden Lichtmasse abliob, so machte er den subjectiven Eindrnck 
+ m Z  

&<,? griisserer Nahe; er zerfloss bei seiner Ost-Weststellung. $p 
11'' 28"' In1 Stiden vicr parallele Bander; sunst Stralllen vom Zenitli ilacli allcn 

2 

-> 13icl1tungen. Starkes Wallen in den Bsndern voii West ubcr Stid nach Ost. 
s I 1  31  Oberstes Band passirt den Zenith mit Coronabildung, prismatische Farbell 

entwicl~eln sicli wie gewbhnlicli. 
Der Polarlichtdunst des Zenithcs liist sicli in fadenfiirmige Stralilcn auf, 

wclohc die NordhRlfte des Firmamontes iiberspannen; am Slidliorizont stclit nur lnclir ein Band mit 
1~=30" im Scheitel; dariiber parallel drei Dunststreifen. 

11 34 Die Stralllen der Nordhdlfte schiessen wieder als Band zusammen nnd steig.cn gegen dell Zenith. 
11 37 In S+150°, h=lOO formirt sich ein ans Strahlen znsammcngesetztes Rand (4). 
11 44 Im Osten ein Band ail Starke gewinnend jlII=240). Die Bander wallen rings um den Zcnith, in 

welcllem eine leichte Dunstansammlung sich befindet. 
In Siid drei Bandcr, in Nord eines. 

0 O a. m. Erscheinung wird lichtschw5ichcr ohne Rronenentwickl~ulg. 

Q 4 Die hellste Ersclieinnng ein Strahlenbhnd in S+150°, h-20"; Lichtmasse in1 Zenith nnd xwei Dunst- 
btinder im Siiden, welche sehr nnregelmassig sind. 

0 8 Nordband reicht von S+105" bis S-120°, Enden eingebogen; hat eiiic iiicl~t alignirte Fortsetzung 
bis S+60°. 

0 11 Das Band stiisst ein Parallelband auf 3" Distanz horixontwiirts ab. 
Ein Streifen entstelit von S-120" iibcr Zenith iiacli 8+60°.  

0 19  Lichtschwacher, etwas dunstigc Atnlosphare, Die zwei Bander in Slid senlien sich. 
0 22 Rand in S+-150°, h=lOO ; der liclltschwache Streifen tiber Zenitli lraum siclitbar; irn Siidcu hellt das 

eine Band auf A=20°, ein xweites h=lOO auf. 
O 27 Alles in Dunst libergellend. 
O 34 Rand im Sliden aufltellend, 1b=7", wird sodann wieder lic1itscl1w~clier. 
0 56 Dunststral~l von S +161° Ubcr S-120" bis S-19"; eiil Bandfragment in S+GOO (3). U = 430 

111=397; T71=397. 
1 16 Lichtvertheilung dieselbe, nur in Dunst iibergehend, der 10" iiber IIorizout lagert. 
1 10 Strahlenfbrmiges Band in Slid, wird auf 1~=9"  lichtstarlc und verblasst sodann. 
1 3 1  Nur im Stiden von SE bis SW Fragmente stralllenflirmiger Dunstbtinder (2). 
1 41 Von 8-120 iibcr Zenith nach S -I- 60" eiii Streifen. 
1 56 Von S-120" iiber SUd bis S+60° ausgebreitetar, strahlenf6rmiger Dunst. 
2 11 Ein Bogen von S+GOO nacll S-120" Uber Zenith; dunstfdnnige Strahlcn iibcr Siid wie vorlier. 
2 21 Aus StraliIendunst forrnirt sich ein Dustband.  Sclicitel ini StIdc11, lt=45". 

i t *  



2" 22'" Unzusammenhangende Strahlen bogenformig gruppirt, von S +  GO0 uber Nord bis S-120°, l~=CiOO ; 
letztere verschwinden alsbald. 

2 26 Mehrere Strahlen concentriren in dem Punkte, der den heutigen Erscheinungen d s  Mittelpunlit 
gedient. Derselbe liegt in 8-41' 201, h=7S0 5'. 

2 27 Unteres Dunstband im Stiden verschwindet; oberes wird doppelt und zeigt gegen MTesten strahlen- 
formige Textul; 12-40" beziehungsweise 45". Beide Bander werden strahlenftirmig. 

2 34  Oberes lost sich inFaden auf und bildet Flicllerwurf im Stiden. StarlceLichtbewegung im untel.cn Bande. 
2 37 Flicher sammt der bandfirmigel1 oberen Bcgrenzung erliiseht, untere senlit sic11 auf h= 20" (2). 
2 51 Alles verblasst bis auf einc Dunstansammlung in Sud;  
2 56 scllwaches Band in SW, zieht sich gegen den Zenith. 
3 6 Einige kurze Strahlen in SW gegen Zenith. 
3 1 6  Rogen von SW gegen ENE, h = 35" liber Slid, farblos schwach. 
3 21 Strahlen in Nord und NNE, lcurz und S C I I W ~ C I I ,  hinter dem Vogelberge ausgehend gegen Zenith. 
3 26 Schwachcs Band in SW, leicl~t geftlrbt. 
3 31 Von SW uber Zenith gegen NW ein Licl~tstreifen. 
3 46 Lichtstreifen in Slid (2). 
3 55 Zwei Strahlen von SW, 121 5 "  bis zurn Zenith reichend, sehr lichtschwach. 
3 56-4" 26" Lichtstreifen und Liclltflecke zwischen West und SSW. Durchschnittliche fIiihe 5-10", 

sehr schwach. 
4 51 Zwei kurze Strahlen in NNE hinter Vogelberg gegen den Zenith, verschwinden bald. Lichtflecke in Stid. 
4 56 Sehr scliwaches Band zwiscliei~ West und SW, h= 15", farblos; die Lichtflecke im SUden vercinig.cn 

sic11 zu einer griisseren Lichtmasse. 
5 6 In WSW und SW je ein Strahl init einem bandfiirmigen Ansatze, am unteren Ende schwach geftlrbt; 

beide gegcn Slid hin sich erstreckend; verschwinden bald. 
5 13 Fiicherfiirmige Erscheinung zwischen West, Zenith und SW, sehr schwach, kaum sichtbar, wird urn 
5 1 6  etwas lichtsta~.ker. 
5 31 Lichtflecke im Zenith; in Siid, West und SW sind hie uiid (la Strahlen zu sehen, jedoch alle lichtschwach. 
5 40 Schwache Corona, gebildet aus Lichtmassen, welche langsam aus Slid gegen den Zenith aufsteigen. 

Zwei Strahlen gegen WSW und SSW sichtbar. 
5 51 Grosse Lichtflecke im Zenith und im Sliden, sehr schwach; 

. 6  1 verschwinden und hellen wieder auf, bleiben langere Zeit ~ i c l~ tba r .  
6 1 6  Streifen von SW liber Zenith bis NE. 
6 21 Schwache Corona, in welcher gegen Ost, SW 11nd SSW markirtere Strahlen zu selien sind. Dcelination 

= 353; Horizontal-Intensitat = 271. 
Starlie Lichtflecke von Ost liber Siid bis SW, h= 50" des Oberrandes. i 

6 3 1  Corona verschwindet und es bleiben einige Strahlenbtischel gegen SW und Slid. 
6 36 bildet sich wicder eine schwache Krone in der obigen Weise, die urn 
6 46 ganz verliischt ist. 
6 46- Th 16" mehrere Dunstflecke in WSW und ein Band in NE, zenithwlrts (3). 
7 21  Ein Band in NE liber Zenith nach SW;  sehr schrnal; erhellt im Norden des Zenithes und bildet rase11 

eineICrone. Sehr feiner Strahlenwurfgegenslid; zwei lange Strahlen iiachSW undNEbis andenIiorizont. 
7 36 noch immer Fiiden, wie ein Regenschirm uber das ganze Firmament ausgebreitet, die der Krone 

angehijren; Drehung der Strahlen von SW liber Stid nach Ost; manchmal bilden sic11 unter Aufhellen 
der Faden offene Diiten mit Farben (3). 

7 53  Dasselbe Spiel der Faden und Strahlen; dieselben stehen in 25-60" I-Iiihe in SW, Slid und NE ohne 
untere Slume, manchmal zu Blindeln gruppirt, mnnchmtll abgesondert. 

8 1 3  ist die Erscheinung noch immer andauernd. 



Die zunehmcndc Dammerung lasst die Strcifen und Fiiclcii nnr inelir ~~ncleutlicli c r k c n ~ ~ c i ~ .  
Stralllcn noch ilnmcr scl~wacli xu untersclieiden; mit zunehmciidein Tagesgranen sind feine Cir. strat. 
in West, Slid und Ost alri llorizont, und zurn Tlicile such bis 50" Hiihe xu erlienncn; dazwischen 
Polarlichtstrahlen. 
An ciner Stclle in SE, 11 =45", wo Streifcn dcutlicli :iufleuchtc~r, sind jctxt Cir. strat. zu crkenncn. 
Die Str~ah1ci-1, wclcl~c darir~ uufleuchten, liaben n~eist riitl~liclic Randcr; llaufig aucli grlinc Fiirbung zn 
crlicni~en; sind Zenith gcriclitct. 
Strahlcn nahczu verschwundcn; iiur in SW, wo es nocl~ dunliler ist, sind Stralllell dul.cl1 die Fiirbung 
leicht crlicnnbar. 
An der frlilier crwiilii~ten Stcllc in RE lcucliten drei feine Strahlcn auf, ebenso gleiclizcitig in SW liber 
dem Blytt-lcrater und Daniclssen. 
Nachdcir~ ansclieiueiid Alles vcrschwnnden war, scliien bei Daniclssen ~ ~ o c l i  cin Stricli, ciuc geraci- 
linigc Marlrc, den Ort zu bczcichnen, wo frlil~er die leucl~tcndeil Stralilen sicli befandeli. 
Nicllts mchr wahrzu~~chmcn. 

MagnetischeVariationsapparatc zwisclien 4l' 11. rri. nnd 9" a. m. : L) = 461-347 ; III= 492-212; 
VI= 411-349. Meist liolxe unci schl. rascllc Schwii~gungen der Nadeln. 

Nr. 61 (B,) 
vonl 10. Decei~~ber 1884. l>:~ner von 311 48111 p. 111. his 511 3(;111 1). In. 

3" 48'" 1'. m. Bogcn vorl NIC bis 571' libcr Zenith (2); (l-Iorizontal-Ii1tensitat=440). Nndeli~ sehr ruhig, wcnll- 
glcich iliclit ill den norinalcn Stcllungea. 

3 51 vcrschw~~ndcn. 
4 1 wicdcr erscliienen. 
4 16 Rogen steht, bald die Rcgeln~~ssiglccit der Form vcrlicrcnd, bald wicdcr annehmcnd. 
4 16 wird westliclies 1Cndc Btirzcr, iistlicl~es breitcr, an vcrsclliedcncl~ Stcllen unglcicl~m~ssig intcnsiv. 
4 18 das iistliche Ende zienllich intcnsiv; iistlicller Tlicil dcs Bogciis bis zuin Zenitlle gerath in wdlcndc 

Bcwegung (um Langcnachse gcrollt). 
4 21 c~lischt dcr Bogcn; es bleibt nur Dunst, sich iiber dicselbe Stclle ausbreitcnd. 
4 27 Bogen wiedcr gcbildct, gcriilgc Intcnsitiit ; cr crstrcclit sich wic friihcr, bcfindct sic11 jcclocll ctwas 

niirdlich des Zenithcs. 
4 3 1  wieder vcrschwundcn~ Diinstmassen bliebcn bis 4)' 46'") sodanil Alles vcrselr~vunde~~. 
4 56 Bogen in  dersclbca Richtung iibcr den Zenith (2). 
5 1 Alles vcrschwunden. 
5 11 In derselbeii R i c l ~ t u ~ ~ g  ciil voil NE bis Zenith rciclicndcs 13ogci1stiiclr~ bis etwa anf h=30°.  
5 16  Alles verschwunden. 
5 3 1  Dullst im Mrcsten, der einea bis zum Zcnitli (niirrllich desselbei~) rcicliendcn Bogcn eatscndet. 
5 3G Alles verschwundcn, da das Firmau~cnt ganz mit Wolkeil bcdeclit wurde; spatcr Sclinecfall bis zum 

Tagesgmucn. 
Magnctnadcln in rascher Scliwingtung, jcdoch klcinc Amplituden. 

Nr. 62 (B,) 
voln 18. Doce~nber 1884. D:~aer von '311 16111 1). in. big !)I1 56111 11. in. 

9'' 16"' p. in. Volllto~l~lueil duiistigc Atmosphiire; ein Dunststrcifen in NE, nnhe dcm Zenith bis zn dcmsclbct~ 
reichend, durch die Wolken schimmernd; vcrschwand alsbald. 

9 46 Variationsapparate hbclist unruhig. Declination = 362, I-Iorizontal-Intcnsitiit = 292, in steter Oscillation; 
wiihrend der Ablcsung sah der wac11)labende Matrose nlollrerc griisserc Dunst~llassen im Zenithe, hiuter 
Wolken l~ervorsclii~llmerild. 



0'l 53"' konnte nur nocli eine grosse Dunstmasse iistlich des Zenithcs tu1d cine im Norden clcsselben wahr- 
genommen werden; regellos (1). 

9 56  Alles verschwunden. 
Storungen gering. Nadeln sehr unruhig. 19. December 4l' a. m. starlie Stiirnng. 

Nr. 63 (Hi,  13,, B,) 
voln 19. Dece~~iber  1882. D:~ucr vo11 6'1 54111 11. m. bis 711 1 9 1  p. m. 

6h 54m p. m. Mehrere Strahlenbundel in Ost uncl S-79" (3). 
6 56 Ein doppeltes,Dunstband von Ost bis SSE, hier Ji = 20". 
6 58 Band senlrt sic11 siidwlrts. ~s t l ic l ies  Strahlenbundel wird dunstfiirmiger und crstrcclrt sicli zenitliwiirts 

bis auf 10" Abstand. 
Den Beobachtern W olil'ge m u t  h, B 6 b r i  k und G r a t z l  schien cs, als ob das Stral~lenbtindcl 

u n t e r h a l b  d e r  Cir.  cum.- W o l k e n  sich befiinde. 
7 5 Dunstfleck in S-101" ziemlicli intensiv, der alsbald verblasst; 
7 7 leuchtet derselbe anf, sic11 gegen den Zenith streckend. 
7 9 Ein Strahl in Ost, fiinf Grade von der Dunstrnasse; leuchtct intensiver auf und sclieint abernlals t i  ef c r 

a l s  d i e  W o l k e n  sic11 zu befinden. 
Dicse Wahrnelimnng scheint umso b e g r t i n d  e t er, als Cir. cum., ctwa in der Form wie die 

Wolken des Nordost-Monsums im indischen Meere zicmlicli scliarf begrenzt waren und der Mond von 
seiner Stellung in SE (h = 20") illre Riindcr scharf markirte; die Cir. cum. hatten eiue Itichtung aus 
Nord; Bewijllrung 8. 

Eine Sternschnuppe fie1 in NNE, Zenith gerichtet. 
7 13 der aus NE heranziehende Dunst, umflorte das Firmament so, class die ganze Nacht iiber, infolge der 

Rcwollrung keine Beobachtung gemaclit werden lronntc. 
Die friiher sehr ruhigen Nadeln wurden um 7" p. m. unrul~ig und zeigten naclltsiiber ziemlicl~ 

starke Stiirungen. 

Nr. 64 (B,) 
vom 21. December 1882. D:~ucr von 711 68111 1). m. bis 8'1 36111 11. m. 

7'1 58'" p. m. ~ b e r  der gegeniiberliegciiclcn Btigelkette, ist eine gegen den Zenith gerichtcte Strah1cnans:irnni- 
lung (horizontalc Ausdehnung vier Striche; Liingenausdelinung der Stralileli 20") zn crkcnncn (3); 
Schneetreibcn in1 Abnehmen, dunstige Atmosphlre; zumal sind drci Strahlen in SSE dentlieher aus- 
zunehmen, von welchen die zwei iistlicher gelegenen, um 

8 4 verschwinden; der stidostlichste, der noch einige Zeit siclitbar bleibt und seine Lagc urn cirlcn 
geringen Betrag ostwiirts verandert, erliischt sodann gleichfalls. 

8 1 6  Dunstmasse in SSE, die sicli bald stid- bald nordwlrts verschicbt, jedoch bald ~~erschwindet. 
8 26 cntsteht etwas siidlich des Zenithcs ein NE-SW gcricl~tcter Dunstbogen, der sic11  om Blytt-Bergc 

bis zum NE-Horizonte erstreckt. 
8 3 3  Dunstbogen wird schmaler und intensivel; zeigt leicht wallcnde 13ewegung; das ostliche Ende dcs 

Bogens rlickt nordwcts  bis NNE, das westliche bis SSW. 
8 36 Erscheinung verschwunden. 

Magnetische Variationsapparate zwiscllen GI' und gl' 17. m.: U = 458-3!)!); 111= 360-0; VI= 
387-368. Rapide Schwingungen. 

Nr. 66 (B,, B,) 
vom 24. auf don 26. December 1884. Dilner von 4 h  4Gm p. In. bis l h  1x11 :L. m. 

4h 46"' p. m. Ein Dunststreifen von SW Uber Zenith nach NIS. Sells schwach, durch Nebeltlunst sichtbar. 
5 6 anscl~einend noch derselbe Bogen. Zwei Strahlen in Nord gegen den Zcnit11 gerichtet. 



511 3In1 Nichts mellr zu hnterscheidcn. I)ic Bewiilkung ist Cir. strat0. 10. Die sehr dtinnen Wollrcnstreifen 
lnsscn manchmal das Polarliclit durchscheinen, dasselbe ist aber iiiclit zu treili~en von den durch den 
Mond beleucliteten Strat.-Streifen. 

ti 1 Scliwacher Bogen, NE-Zenith-SW, wird bald so verschwomn~en, dass cr nicht mehr von Wollren 
zu unterschciden 'ist. 

(j 2G Zcvei feine Dunststreifen von NE gegcn dcn Zenith; verscliwiildcil unter der zuiiel~menden Bewiilkung. 
ti 4G Obwohl Firnianient lrlarer geworden, sind kcil~e Erscheinungell zu constatiren. Mondhell, Bcwijllrung 

Cum. stratO. 8. Nadeln rnliig. 
0 46 a. m. Variationsapparate bis zu dieser Zeit ruhig und stetig; nm genannte Stunde zeigeil sclbe einc 

lileine Stiirung (20 Theilstricbe) an. Vom Observatorium ins 171-eic kol,~meud, war eine bandartigc, 
Ersclieinui~g von geringer Ausdehnnng im Westen des Zenitlies siclitbar; wallte auf und ab, zeigte 
jcdoch lreine Farbe. Die Strahlciibildung war senlirecht (2). 

o 56 GesammtpIlii,nomen bewegt sic11 siidostw!irts, wird undeutliclier, urid liist sic11 
1 1 in Dunst anf, der aach wcnigen Allgcnbliclren vcrsc1iw:nid. Bewiilltnrrg rlin diese Zeit Strat". 2, Wind 

Nord 3-6, klar, mond- untl stcrnl~ell. 
Magnetisclie Vasiatiorisal~paratc zwischen 5"p. In. runcl2" a. m.: 11 = 40!3-374; fII= 420-371 ; 

14 = 396-382. 

Nr. 66 (B;, B,) 
vom 25. December 18132. I):bncr voli 311 36111 1). 111. bis 911 49111 1). ni. 

3'' 36"' 1). in. Bogc~i ]nit Sclieitel in S+ L'7O0, bis TVcst rcichcnd, 1~=13"; lichtscl~wacl~, du Vollmondliclit. 
4 11 im Nebeldunstc verscl~wnnclcn. 
4 1 5  wicder sichtbar. 
4 51 d u ~ ~ c h  Nebel und Schneetreibcn nnsicbtbnr. Mond ersclieint iiber der 1Iij11c in SE. 
5 1 Ein Bogen sichtbar, Scheitel l b  = 30" in WNW. 
5 4 bis 70" Holie gesticgen (Polarstern siclitbar); 
6 G verblasst. 
5 1 G  Ein Bogen in NNW, Scheitelliiilie = 10" ; reiclit von West iibcr NE; 
5 21 verblasst. 
5 28 Ein Bogen mit Sclieitel in NNMT, auf h =  GO0 ; reiclit voin Blytt (S+55", Jb = 14") bis NE. 
5 40 Bogen passirt den Polarstern; sehr mondhcll. 
5 48 Eiii anderer Bogcn entsteht auf A= 50" in  NNW. 
G 1 Erster Bogen erlischt; der noch stchende crlliilt von Nord gegcn Ost zwei naliexa parallel laufende 

Dunststreifen, dic sic11 verbreitern; auch dcr Bogen wird dunstfiirmig, die Intensitiit ist durcll das 
Vollmondlicllt beeintriichtigt (2). 

G 5 Ein vicrtes nnd ein fiinftcs Dunstband cntstel~t unter den genannten drei, somit allc auf der Nordl~iilfte 
dcs Firmamentcs. 

G G Mit dem Fixpunkte in West, zicht Alles gcger~ den Zenith, dcr vom crsteii Banile passirt wird; 
6 1 3  Bander senkcn sicli hintereii1:inder gegen Stiden. 
G 1 4  Unterlialb dcs nijrdlichsten bildet sicli ein neucr Sogea rnit 20" Sclieitclliiihe etwas marliirtcr :&us. 
G 21 Diescr letzte tibersclireitet den Zcnitli, zwei anderc sind wicder aui Nordhorizonte sic11tb:~r. 
6 26 Dic ftlnf, zuweilen seclis Blnder, bildcn eine Liclitzone \roll etwn 30" slidlicl~ und llijrdlich des 

Zerlithes, gegen S-120" 1111d S +GO0 ineinander fl iessend. 
G 31 Die Erscheinung ist allmiihlich so liclitschwach gewordeo,class zur Zeit nur ein Bogen a111 Stidfirinamente 

unci cbenfalls ein solclier alu niirdlichen Theile zu seheu sintl; beide sind in S- 120" uiid S+(iOO 
vereinigt und stellen in den darauf se~ikrcclltein liiclitungcn 60" hoch; dcr nordliclie Bogen liisst 
strahlcl1f6rmigc Ailordnung dcr Lichtparticn crlrenneii. 



6h 3Sm Nordband hat den Zenitl~ erreicht, jeiles in Slid steht auf h = 20"; ein drittes bildet sic11 am Nordfirma- 
mentc auf IL = 50". 

6 51 Lichtstreifen von SW gegen den Zenith, doppelt, schwacl~, farblos ; die Umrisse werden undentlicher 
und bald ist nur eine grossere Lichtmasse an derselben Stclle sichtbar. 

9 1 Lichtbogen von SSW tiber Siid bis SSE, Mitte I& = 20"; verschwindet urn 9" '16". 
9 2S Dunststreifen yon SW gegen Ost, sehr schwach, dauert 7" und verschwindet soclann. 
9 43  Breiter Lichtstreifen in drei Theile (t~orizontal) getlleilt, wird zum Bogcn (SW- Siid-Ost) nnil 

verscliwiudet um 9'' 48". 
Trotzdem es wunderbar klar und schon ist, lieine Erschcinungen mehr. Dcr Vollmond ist mit 

einem schonen Mondringe mit Kreuz umgeben. 
Nadeln der Variationsapparate sehr ruhig. 

Nl*. 67 (13,) 132, B,, B,) 
vom 2G. auf don 27. Dece~nbor 1882. Dauer von 511 46111 p. m. 16s 411 8 m  a. m. 

3' 46" p. K. ~ogehfdrmiger Streifen, nach oben convex, Sellcite1 in ENE, 1~ = 12" und 1~ = 25" der 
Rogenenden. In West cin Dunststreifen; lost sich an seiner1 Enden in Dnnstmasse auf (2). 

Das Mittelstiicli bleibt an der frlilieren Stelle. 
5 58 In Ost drei Blindcl Strahlen zenithwiirts gerichtct. 
6 1 Auch das Mittelstuck trennt sich in mehreie Streifen, die ~ v i c  libercinxnder gelegte Muschelsc11:~len 

aussehen. Gleichzeitig sieht man matten Nebeldunst im Zenith. 
G 6 Der bogenfiirmige Streifen vereiniget sich wieder und steht nun mit dcm umgekehrten Scheitel in 

h = 20" ; zu Dunst erblasst. 
G 11 Die Erscheiaung in ENE zenithwarts steigend, nimmt dic Ii'ol.m eincs T-lirschgeweihes an. 
G 16  Strahlen in Ost, die nach einer halben Minute sic11 in Dunst aufliisen. 
G 18 Alles verblasst. 
G 21  Formlose Lichtmasse in ENE, mituntcr griinlicher Lichtschimmer; bildet da ein schwaoll tnarliirtes 

Band, das uber Nord, 1~ = 30" gegen West reicht. 
6 25 erblasst. 
G 26 Ilinter Vogelbergspitze nuftaucliend cin Strahl, ilcr den Zenith beinalle el.reicht und sich 

Fig. 61. 6" 28'" in einen Dunststreif(1n aufliist. 
_ _ _ - - -  - - - ----  

- ____.- - -  _ _ - -  _ - -  _ _ _ _ -  --_ - -  . . G 31 Oblonge Lichtmasse von S--120" bis S+GOO tiller .. ' _ _ .  ---- , a  

,?i den Zenith, die jedoch gerade noch sichtbar,respective 
, , 

f_____--' ,' zu unterscheiden ist. In Ost, wo friiher ICrscheinungen 
_ _ _ - - - -  -. auftauchten, hebt sich cine Nebelbank. 

' S W  s.550 w G I n  ENE cin Polnrliclltfleck, der bald erblasst. 
Firrnamei~t mit Dunst liberzogen, zudem lieller 

Mondschein. 
7 48 Lichtdunst hinter Nebeltlunst in Nord bis West. Hohe etwa 20-25" ; zcitweise ziemlieli r:lsclic Licl~t- 

bewegung von West nach Nord (3); magnetische Storung, indem die IIorizontnlintensitSt auf 320 fiel. 
7 56  verschwunden. 
8 4 Ein Dunstbogen in S+150°, 1~=20" ,  aus formlosen Ballen zusammengesetzt. 
8 G Wallende Lichtbewegung von West gegen Nord. 
8 I 1  in Dunst aufgelost; infolge des Mondscheincs nicht mel~r vonl Ncbcldunstc zu nnterscheiden. 
8 26 Ein Band in S+150°, 1b=30°, lichtschwacl~. 
8 27 h e r  Rlytt-Icrater ein nac l~  SW gebogenes Band, strahlenfiirmig, tlas sic11 dann mit seinem untel.cn 

1Cnde gegen NW ausstreckt (Fig. 54). Unter clem aufgerolltcn Tlleile rangirt sich cin zweites, aus 
wenigen zusammenhiingexiden Strahlen bestehend, als Draperie. 



8" 28"' oberes Band anf' 1b = 35" gestiegen. Alles liist sich zu Dunst auf'. 
8 34 Eiue Draperie votn Blytt-Bergc ausgehend,gegenNorden sic11 ziehencl, h = 10". FBrbung untenleicht riith- 

lich, oben griinlich, lebhaftc Lichtbewegung, zuckend, stral~lenformig, alsbald in Dunst aufgeliist. 
8 46 einBand vomBlytt gegen S +  150") lb = 15", strahlenf'onnig, rasclieLichtbcwegung von West ni~ch Norcl; 

(HorizontdintensitUt'= 204). (Die zuclrende Bewegung selbst ticfstehender Biincler, scheint i~nnier eiiic 
magnetische Storung zur Folge zn Baben.) 

8 59 Band in Farben und rasclicr Lichtbewegung, setzt sich nnter dem obigen Bogen gegeil Norden Sol-t, 
1 h = 1 l 0  (4). 

9 1 Ilie Ersclieinung hat sich in diffuse Lichtnlassen aufgellist, die sich gegen dcn Zenith erlleben, unct (la 
von den lcichten Cum. strat. niclit inel~r zu unterscheiclen sind. 

9 6 Westlich vom 13lytt-Berg, I b =  10") ein horizontales, lrurzes I3and) welches sich gegen Norden aus- 
inne. dehnt ; Lichtbewegung rasch, in glcichcm $' 

9 8 Von West liber Zenith nacli S-124" ein Dunststreifen; voni frliheren (Nord) Bandc, ist nur eiii Diuist- 
fleck in NNW zurlickgcblieben, aus dem 

9 9 sich ein strahlenfijrmiges 13a;id gegen Westen bildct; 1 ~ =  20" in NW. 
Das Zenithband verliert sich beim Fortsellreitell stidwiirts in Nebeldunst. 

9 16 Nordliches Band, nachdem es liclitschwt~ch geworden, gestaltet sich wieder draperienfiirmig. 
9 18 verblassend. 
9 22 Ein Dunstband von S + 60" iiber Zenith gegen S-120" sich ausdehnend. 
9 26 ein zweites von West gegen Nord, IL = 40". 
8 28 beidc in Dunst aufgeliist. 

10 34 Ein Band in S + 150°, I& = 30") lichtschwach; 
10 36 den Zenith erreichend. Stralilenfor[nig.er Lichtansatz gegen Westen, der alsbaltl verschwindet. 
10 56- Ein Dunstband von S t 60" iibcr Zenitli gegen S - 120" (2). 
11 1 Band von WSW bis Ost, 1~ = 70". 
11 11 In SW entsteht eine Lichtmasse, welche gegen SE  sich als Rand ausbreitet; Farben: obcn griin, unten 

violett. Liclitbewegung von West gegen Stid und Ost. Am Entstehungsp~~nlrtc bildet das Band ein Oval; 
dasselbe ist theilweisc von Strat.-Wolkcn bcdeclrt. 

11 21 13alid von West tiber Zenitli his ENE, gefirbt, mit lebhaaer Liclltbewegung. Dns ENE Ende ersclieint 
bald gerade ausgestreclrt, bald spiralfiirmig aufgewiclcelt; die Erscheinung verblasst bald, in ENE 
einen Lichtfleck zurlicklassend. 

11 2G Schwacher, lrurzer Strahl im Zenith, TTSW bis ENE reichend, farblos. Dunst anlialtend. 
0 1 a. m. Dunstfleck iiber dem Blytt. 
0 3 1  Drei parallele Strahlen, NE - Zenitli - SmT, oline Farben, erblassen lurid zertheilen sich bald nach 

dem Entstelien; ein strahlenfdrmiges Fragment, SW-NE gerichtet, wandert siidwiirts; scin Anfangs- 
punkt liegt beim Blytt, h = IS0, der andere Endpunkt k = 90" libcr dcm Slidliorizont. 

0 56 Ein Strahl von West tiber Zenith gegen NNE, gefiirbt, rotirend, Liclitbewegung und Farbcnspicl, 
griin wechselt init rot11 (4). 

1 11 Schwaclics Band von WSW bis WNW, leicht gefiirbt, It= 20°, ge l~ t  bald in dic Form eiilcs Strahles 
libel; voii der gleiclicn Lliiigcnausdehnung, Richtung und I-IGhe. 

1 26 ICurzer Stralil von Stid gegen den Zenith, lichtschwach. 
1 56 Rand von SW gcgen NE, farblos ohne Liclitbewegung (2). 
2 3 1  Zwei Strahlen vom Blytt gegen den Zenith, scliwach, farblos. 
3 26 Leicl~ter Dunstfleck in NE. 
3 28 verscliwunden. 
3 36 Dunstfleclc Busserst schwaoh in Nord. 
4 1 Dunstreif von West bis NW, Ib = 25" ; tiur wenig lichtstarlc ; 

ijstcrroichisclio Expodition auf Jan Rlnyun. 



v. B d b r i k ,  

41' 8" verscliwindet der Dunststreif und es kann infolgc der Mondbeleuchtung Nichts mehr erkannt 
werden. 

MagnetisclieVariationsapparate zwischen 6" p. m. und 4" a. m. : D ~ 4 5 5 - 3 9 7  ; Iir= 408 - 201 ; 
VI=406-371. 

Nr. 68 (B,, B,, B,) 
vom 27. auf den 28. December 1882. Dauer von 6h 49m p. m. bis l h  36111 a. III. 

Gh 4gm p. m. Ein kurzer Strahl in West, hinter einer Strat.-Bank aufschiessend. 
6 56  Mehrere ganz kurze stabfijrmige Strahlcn in NW, aus der Wolkcnbank liervorleuchtend (3). 
7 2 Alles verschwunden. 
8 7 Dunstbogen von S -120" bis S+ 60" iiber S-30°, 1 ~ =  12", schwach leuchtend. 
8 11 Erhebt sich zenithwarts bis zu h=40°.  An der Entstehungsstelle desselben bildet sic11 ein neuer Dunst- 

bogen aus, der unterhalb des fiiiheren stel~t.  
8 21 Beidc Biigen, der obere mit verwaschenen Randern, der untere intensiver leuchtcnd, sind noch immer 

sichtbar. 
8 26 Dem ostlichen, oberen Rande des unteren Rogcns sitzen unter einem Winkel von circa 40" b]asse, 

kurze Strahlen auf; 
8 31 verblassen beide Biigen. 
8 36 Strahlen in Stid tiber dem Hiihenriicken erscheinend, verblassen nacli wenigcn Sekunden. 
8 54  ~ b e r  und hinter Blytt und Danielssen-Krater, treten zwei feuersaulenahnliche Lichtbander auf, die sic11 

ausbreiten und den Zenith erreichen (3). 
In Slid sieht man gleichzeitig zwei Reilien von Stral~len, die iibereinander zu sein scheirien (ahn- 

licll der Flamme einer zu stark aufgedreliten Lampe). 
9 1 verschwunden. 
9 2 Ein schijnes Band, infensiv griin, erstreckt sic11 von WSW bis ENE iiber SSE, h = 25". 

Dasselbe mindet sich, gleichzeitig mit dem WSW-Ende gegen Siid schwenkend; ein Wallen 
und Aufleuchten, wie bei intensiven Erscheinungen zu sehen. 

9 4 theilt es sich in zwei 139nder, von deneu das untere abgetrennte, v4eniger deutlich zu selien ist. 
9 6 Alles erblasst. 
9 7 Der Milchstrasse ahnliche Strange (Liclitstrom von S-120" nach S + GO0 iibcr den Zenith; hier 

auseinanderweicllend, in Ost und West sich nahernd). 
Theilen sic11 in 8-10 Striinge; die jecioch durch weniger intcnsiv leuchtende, ausgebreitete 

Lichtmassen verbunden sind. 
9 1 6  Die Dunstmassen im Zenitli verlieren sich; ein Thcil derselben senkt sich gegen Nord. 

Dunstbogen grlin gefgrbt, von S- 120" bis S + 60" iiber S-30") h = 20" ; im Nordexi haufen- 
fiirmige Dnnstmassen in h= 30". Desgleichen sind die Strange, die Uber den Zenith gezogen waren, 
z11 sehen, jedoch nur im Zenitli und beiderseits bis zu 40" Hohe. 

9 32 Alle drei Erscheinungen erblassen in derselben Reihenfolge wie sic gekommen. 
9 34 Ein prachtvolles Band von S-120" bis S + 60" iiber 5-30', h = 15", mit intensiver, rdthlicher 

Farbung der unteren Hllfte, die obere Halfte griin (4). 
Wallen und Flackern, Auftreten von dichtgereihten Strahlen im gi-ossen Massstabe; lckztere dem 

Dessin von Ordensbiindern ahnlich. 
Beide Balften, respective das ganze Rand in Farben; erblasst nach 2" und steigt als Dunst 

band zenithwarts. 
In Stid hinter den HGhenrUcken traten wieder Stral~len auf. 

9 41 Das Rand als regelmLssiger Streifen noch sichtbar. 
9 56  verschwunden. 



loh 6" Dunstband von S-120" bis S +  60" iiber S-30°, h= 20", aus mehreren stark leuchtenden 
Linien bestchend. Obertheil am starksten, unten dtinnere Lichtstreifen. Zwischenraum mit weniger 
intensivem Dunste erftillt; erblasst 10'' 21". 

10  31  Band mit violettem unteren und grtinem oberen Rande von S-120" bis S + 60" iiber S-30") 
IL = 15" ; biegt sich, erblassend, in der lfitte ein; die Contouren werden unregeluiassig und ills ~01~110 
bleibt die Erscheinung noch durch 5" siclitbar. 

10 4 1  Band, stralilenformig, im Norden, h = 20". 
10 51 erloschen. 
10 53 Band von S + 60" bis gegen NNW reichend, strahlenftirmig, h = 15" tiber NW; verlangert sic11 bis 

NE, wird abwechselild lichtschwacher und starker. 
10 59 Nur der westliche Theil bestelit noch als unzusammenhangendes Strahlenbtiscliel; der ostliclie ist z11 

Dunst geworden und auf h = 45" in S + 150" gestiegcn; es besteht daher keine Verbindung. 
11 9 Der westliche Theil des frtil~eren Bandes formirt sich zu Strahlen, welche eine Schlcife bilden; in 

beiden Theilen ist oben grtine, unten rotlie Randfarbung zu unterscheiden; geringe wallende Licht- 
bewegung. 

11 11  Der westliche Theil ist verblasst, und hat sich zn einem einzigen Dunststreifen zusammengesclloben, 
aufsteigend an den hoher stehenden frtiheren Osttlieile angeschlossen; cs stelit somit blos ein Dunst- 
band, aus unregelrnassigei~ Lichtfleckell zusammengesctzt, das uril 

11 23 sich ganz auflost. Dunstfijrmige Strat. im Zunehmen, voli NW heraufzichend. Gegen 1" a. ni. Dunst- 
fleclce. 

1 36 a. m. war eine bogenformige Ersclleiiiung in Nord zu sehen, die jedoch aus Nebeldunst bestanden linben 
mochte, da der leichte Nebel und das dllnsttiberzogene Firmament, sowie das Mondlicht, tin U~iter- 
scheiden unmiiglich macliten. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 7'' p. m. und 3h a. 111. : D = 414-341 ; I$I= 408-282; 
421 -- 399. 

vo~u 29. auf den 30. Decolnber 1882. Daucr von Gh 5G1" p. 111. bis 411 Glll a. 111. 

6 9 6 "  p. m. Nebel theilt sich; Dunststreif in SW gegen Zenith kommt zum Vorschein. 
6 5 9  wird er sehr hell, die ganze Umgegend erleuclitend. 
7 1 erh8lt er eine Abzweigung gegen NNE. 
7 I6  halt er noch immer d s  Dunststreif an, durch den Nebel sichtbar. 
7 26 zieht er sich so, dass das Westende ober Blytt zu stehen kommt und 
7 32  gegen den Zenith; verliert die Form und wird zur Dunstmasse. 
7 33 verschwindet derselbe. 
7 34 Nordlich des Zenithes eine auf- und abwogende Dunstmasse, von geringer Liclitintensitat; 
7 42 bildet einen cumulusartigen Fleck im Zenith; 
7 .46 verschwindet. (HI bis 106.5 gesunken.) 
8 11 Ein Dunststreifen in NW, anscheinend von NE bis SW sich erstrecliend; 
8 16  verschwindet. 
8 46 Nadeln ruhig. 
9 0 aufklkend, Sterno ixn Zenith sichtbar. 
9 16 l3og.cn, NE-SW, nahezu im wahren Zenith, ruhig stellend. 
9 27 Bogen geht stidwarts des Zeniths; boi dieser Bewegung wird dcr uiirdliche Rand sclieinbar dicllter 

und intensiver. 
15s 



gh 46" WBlirend magnetischer Beobachtung Kronenbildung, HI zwischen 394-8-389.5 schwankend. Nach 
der Beschreibung des Wachmatrosen entstand im Zenith ein Dunstfleck, von den1 ein Strahl gegen den 
Horizont sich bildete (gegen NNW). 

9 51 Aus dem magnetischen Observatorium tretend, waren nus mehr einige Dunstflecke au sehen, welcl~e 
um loh verschwanden (2). 

10 7 Ein Bogen iiber der im Siiden liegenden Hohenkette (7'5); 
10 17 gerath derselbe in Bewegnng gegcn den Zenith; 
10 21 verbleibt er im Zenith; und wird 
10 28 zur unregelmassigen Dunstmasse. 
10 37 Dunst im Norden; Firmament klar. 
10 48 HI = 231.0 und 199.0, dann aufsteigend. 
11 1 Dnnst im Zenith ; zwei Strahlen in Nord. 
11 6 Schwacher Lichtbogen in Nord mit drei gegen den Zenith aufstrebenden Strahlenbiisclieln. 

In Stid $cl~wacher Dunstbogen. 
11 9 Drei Strahlenbtischel in Ost. 
11 1 6  Der Dunstbogen in Nord verschwindet; es entsteht einer in NW, langgestreckt, Scheitel 12 = 12" 

mehrere Strahlen schiessen daraus hervor; zwei Strahlenbtiscliel in SE, die Lage und Stellung andern. 
11 20 Schwache Corona aus zwei Lagen Strahlen gegen Ost, in der Westlialfte nichts. Die Corona entstand aus 

den aufgestiegenen Strahlenblischeln. 
11 22 lost sich die Corona in einen Dunstfleck auf, der 
11 24 eine gestreckte Form annimmt nnd verschwindet. 

Der Bogen in NW ist verblasst und in WNW ganz schwach aufgehellt, so dass der Scheitel von 
Anfang bis nun um sechs Striche gewandert ist. 

11 30 Aus dem lichtschwachen Bogen wird ein allmahlich aufsteigendcs Band, drayeriefijrmig, Init scl~wach 
rothlicher Farbung am Unterrande und wallender Lichtbewegung. 

In SE  zwei Faden, aus denen ein Strahl sich ausbildete. 
11 32 Die Draperie wird blasser in Nord und theilt sich in zwei Etagen. 
11 39  Die Draperie verschwindet. 
11 50 Ein schwaches Dunstbogensttick steht in West, das bald verschwindet. 
0 11 a. m. Einzelne schwache Dunstflecl~e an versehiedenen Stellen des Firmamentes. 
0 1 4  Alles verschwunden. 
0 26 Ein Strahl \-om Blytt aus zenithwarts, der in h = 25" scharf nach West abbiegt, wo derselbe sich ver- 

breitet und verwaschen wird. 
0 3 1  Der Strahl verblasst. 
1 58  Ein schwacherDunstbogen in ESE. ScheitelhFhe =40°; eigentlich deutlich nur die Fussenden zu selien. 
2 1 Der Bogen senkt sich bis Scheitelhohe = 15". 
2 4 Der Bogen verschwindet. 
2 16 Ein Band (1-2) vom Blytt gegen NNE; 
2 20 verblassend; 
2 22 ganz verschwunden. 
2 28 hellt es wieder etwas auf. 
2 29 verschwindet es wieder ganz. 
2 45  Ein schwacher Bogen in SE, Scheitelhohe = 15". 
2 51 Drei Strahlen vom Blytt, von welchen eincr zum Bande wird, das sich mit NNE-Richtung iiber das 

Firmament verlangert. 
2 54  verlangert sich der zweite Strahl, wird zum Bande, und breitet sich sIIdiistlicli des erstercn aus; an 

seinem im Zenith stehenden Ende, sind inellrere kurze Strahlen als Ausliilxfer zn sellen. 



311 2'" verblasst die Erscheinung und es bleibt nur das niirdliche Band in geringer Lichtstarke tiber. 
3 4 schiessen wieder zwei Strahlen voln Blytt auf; im Zenithe stclien zwei pardlele Faden, in NNE ein 

breites Band, das bis h = 50" reicht. 
3 6 verlangern sich die Strahlen ober dem Blytt und vereinigen sich mit dem Bande in NNE; oberlialb des 

Blytts habcn dieselbcn eine Tulpenform. 
3 8 Die Ersclieinung verliert an Breite; es bleibt ein schmales Band, in deli1 sic11 ober Rlytt StAbchen 

abheben. 
3 10 UrsprUngliche Ausgangsform von Strahlen. 
3 11 Breites, mattes Band vom Blytt nach Nord. 
3 13 Das Band nimmt an Lielitintensitat und Ausdellnung zu. Es dehnt sic11 in Schlangenwindungen, etwa 

niirdlich vom Zenith verlaufend, bis nach Ost. Das Band bestellt aas dichtgereihten feinen Strahlen ; 
clas Wallen und Plackern, sowie grtinliche Farbung des obereii und liclitrosa Fiirbung des unteren 
Saumes, ist zn selien. 

Gleichzeitig ist ein Dunstband, vom Blytt etwas sudlicli vorn Zenith ulld nordostlich dariiber 
hinaus zu selien. 

3 19 erblasst das erstere Band. 
3 21 erblasst das schwiichere Dunstband. 
3 23 Mellrere Faden Uber dem Blytt gegen den Zenitl~ gcrichtet. Vereinigen sicli, werden stiirker llnd 

liingel; und treten mit anderen aus Slid Iiom~ncnden zu einem Dunstbaiide zusammen, das Illit einer 
kleinen Unterbrechung Iiber den Zenith reicht; dasselbe erblasst etwas, stellt sich jedoch gleicll wiecier 
her, wobei es intensiver leuchtet. 

3 2G Es sieht wie ein gewundener Lavasfronl aus und ist darin cin lIe~.uti~fliessen von Liehtlnaterie von Ost 
gegen West und umgekelirt zu sehen (3). Zu beidrn Seiten sind Stralilen nnd Fiiden. 

4 1 Paden in West und Ost matt leuchtend, verlangern siclt, und vcrcinigen sic11 zu diinnen StrBngen. 
4 4 erblasst. 
4 16 Wolkenrand in NW, lz = 12" grlinlicl~ beleuchtet; verschwindet gegen 4" 46". 
4 56 vollkomrnen klar, kein Yolarlicht mehr zu sellen. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 7" p. m. lurid 511 a. In. : II = 431 -372 ; IJI= 406-1 06 ; 
171 = 402-381. 

Nr. 5'0 (13,) B,, B,, B,, B,) 
voln 30. nuf den 31. December 1882. Dsunr vou 411 1111  I). 111. bis 411 58111 :L. 111. 

4" 1"' p. m. Icurze Strahlen, unzusammenhangend, vonSW gegen West, hier IL = so, i~ebeneiliandergereihl (2). 
4 4 Dieselben erlialten eine Fortsetzung gegen Nord. 
4 11 entsteht ein schwaches Band von West gegen den Zenith, dessen Westende starlier ist;  bald darauf 

steht das Band von SSW bis Nord und von der Mitte lauft ein Stralilenbiindel gegen den Zenith. 
4 21 Bogenforrniges Band von SW tiber Nord bis NNE, schwach und farblos. 
4 31 Von SW gegen den Zenith siad einige Strahlen sichtbar, welche stellenweise bandartig verbunden sind. 
4 32 Kin breiterLichtstreifen von NE tiber den Zenith gegen SW, scliliesst an das Band an, welclies sich urn 

4'' 21'" gebildet hat; diese Erscheinung ist farblos, hat jedocli eine leichte Lichtbewegungvol~ Stid gegcn 
Nord. Der Lichtstreifen theilt sich in drei schmalere, welche dieselbe Riclitnng beibehalten, 11nd alle 
drei senken sich gegen Stid, so dass um 

4 34 nur ein breiter Lichtstreifen SW-NE ( h  in der Mitte =1 10") und ein in derselben Bichtung lanfender, 
jedoch etwas liiiher liegender, lturzer Strizlil siclltbar sind. 

4 49 Der frUhere Lichtstreifen ist noch sichtbar, hat an Liclitst%~.lie xugcnommen (2)  und sic11 etwas mchr 
gegen Stid gesenkt. Er behiilt diese Bcwegung bei, so dass urn 

fi 10 im SUden nur noch seine obere Htilfte sichtbar ist. 



5" 11" entsteht in ENE, auf h = 8-10' ein Band, welches sich gegen SE ausbreitet; j e  weiter es reicht desto 
unregelmassiger werden die Umrisse und das Band farbt sich griin. Bei schwacher Lichtbewcgung von 
rechts gegen links, sind hie und da rothliche Streifen sichtbar. Von den Enden des Bandcs laufen 
Strahlen gegen den Zenith, so dass die Erscheinung die Fdcherform erhalt, welche sich jedoch bald 
Indert, und es ist schliesslich nur ein Band zu sehen, welches NE-Slid lanft, sich aber von SE  an in 
einer Spirale dem Zenithe nahert. Dieses Band ist in lebhafter Lichtbewegung begriffen. Die Haupt- 
farbe ist grlin, doch sieht man hie und da den unteren Rand violett gefarbt. Bald verschwindet die 
Bandform und es bleiben an dessen Stelle Lichtflecke, von welchen schwache Strahlen zum Zenithe 
auslaufen. Die game Erscheinung endet 5h 31". 

5 49 Rogen in Ost fiber Slid bis SW; in der Mitte h = 10". Vom Ostende einige Strablen gegen den Zenith. 
Dieser Bogen senkt sich langsam gegen Stid, und es entsteht ein zerrissenes Band etwas holler, jeclocll 
in derselben Richtung. Dieses Band sendet Strahlen gegen den Zenith und bildet schliesslich eine 
halbe Corona: NE-Slid-SW. 

Diese und das Band verschwimmen um 6h 11" zu unregelmassigen Lichtmassen, welche nur die 
friihere Hauptrichtung beibehalten (3). 

G 16  Aus diesen Lichtmassen entstehen wieder zwei Bogen in der Richtung: S-120 tiber S--30" nacll 
S+60°. Ausser diesen zwei Bogen bildet sich aus unregelm~ssigenLichtmassen ein dritter Bogen, noo11 
holier als die anderen, so dass er beinahe durch den Zenith geht. 

G 26 Der unterste dieser drei Bogen wird zum Band mit schwacher Lichtbewegung und etwas gcfiirbt. 
G 31 verschwindet Alles und es bleiben vier (stellenweise auch flinf) parallelc Dunststreifen SW-NE; der 

niederste in der Mitte h = lo0, der hochste h = 60". 
G 53-58" Vier parallele Bandel; SW-Zenith-NE, winden sich zusammen, unter heftigem Wallen dcs 

Lichtes schiessen Stral~len gegeilNord. Die Strahlen drehen sich von SW tiber Nord bis fast nacll Ost (4). 
G 58 -7" 3" a i rd  die Erscheinung (die im Ganzcn eine kronenartige ist) schwacher. Ein Band lost sich gegen 

Norden ab, drel~t  sich urn den Zenith gegcn ENE und rollt sic11 vorhangartig zusammen, jedoch so, 
dass die aussere Mantelflache gegen den Beschauer gedreht ist. In NE ist das Licht wahrend der 
Erscheinung am starksten, reicht am tiefsten zum Horizont hinunter, und llat die starksten Strahlen. 

7 5-6" Die ganzen Erscheinungen liahen sich in cine grosse Dunstmasse um den Zenith zusammengezogen. 
Sie nimmt nun von SW her an Lichtstarke zu, bildet, den Zenith crreichend, eine Krone mit Strahlen- 
wurf nach Nord. Neue Dunstliaufen ziehen aus SW herauf und schliessen sich den im Zenith befind- 
lichen an. 

7 9 In  SSE drei parallele BEigen, mittlere Biihe =20°, von SSW bis SE  reichend. Die Dunstmasse vertlicilt 
sich auf einen breiten Strich von SW llbcr 10" nordlich vom Zenith nach NE. In Nord ein Bod  en von 
WNW bis NNE. In NE senkrecht ein starkes Strahlenbtindel. 

7 11 Der breite Dunststreifen im Zenith beginnt sic11 zu winden und zu wallen. Der Bogen in Nord schiesst 
weit von einander abstehende Strahlen gegen Zenith. Die drei BEigen in Slid hnben sich zu cinem ver- 
einigt. Von diescm losen sioh manchmal kurze Dunstbiinder und zieherl gegen den Zenith, d. i. nord- 
liclt; Erscheinungen sind schwach. 

7 15 D e r  S l i d b o g e n  i s t  s e l i r  b r e i t  u n d  z e i g t  e i n e  T r e n n u n g  d u r c h  v i e r  d u n k l e  Btigen, s o  d a s s  
e r  e i g e n t l i c h  a u s  fiinf t i b e r e i n a n d e r  l i e g e a d e n  L i c h t b o g e n  z ~ x s a m m e n g e s e t x t  i s t .  Die 
Dunstmasse im Zenith schiesst feine, fadenartige Strahlen gegenWe~t, NW und NE, dcr Bogen inNortl hat 
sic11 in eine Strahlenreihe (d. i. Vorhang ohne Saum) gelost, die vonNE tiber Nord, 1~=35" gcgen West steht. 

7 18  Strahlenreihe hat sich zur Dunstmasse im Zenitli erhoben und an diese angeschlossen, so dass sie cinen 
Strahlenwurf gegen Nord bildet. Vom Zenith nacli Stld sind sechs Bogen (Dunst) in gleichen Abstandcn: 
bis nach h = 17") wo dcr Hauptbogen noch steht. Das dunkle Segment lasst Sterne sehen. 

7 21 Alle Erscheinungen werden starker. In  NE wird das Strahlertbiindel zu einern Dunstbande, brciter und 
gleichsam senkrecht in der Luft haagend. Zeigt unten rotlle Farbnng. In Slid werden BFgen starker. 



7'' 26" Dieselben Erscheinungen stehen, nur schwacher. Im Ganzcn ist es cif;entlicli eine ruhigstehende 
Krone, d. h. es zeigt sic11 in der Mitte der dunlrle Stern etc. 

7 28 stiirlter werdeiid. Der Strahlenwurf ist nun nur gegen NNE his Nord. Drei der SiidbFgen endigen i ~ n  
Nordostfusse des im Zenith befindlichen breiten Dunstbandes. 

7 31 abblassend. 
7 32 noch mehr abhlassend. Einc schwache Dunstkrone mit Strahlenwurf gegcn NE-NNE uncl wenigen 

Strahlen gegen SW. In Stid nur drei BFgen mehr und tief unten Dunstmasse. 
7 33 etwas stirker. In NE ist eine compacte, hellc Dunstmassc, wiihrend sic11 von l~ i e r  iiber Nord nach SW 

eine schwache Strahlenreihe, auf IL= 20°, zeigt. 
7 37 Eine breite Dunstmasseerstrecktsichvoi~ SW gcgcn 10" stidlicli ~roniZenitli nacliNE. GegenNordist rundurn 

dieselbe auf 10" Entfernung Strahlenwurf. Der Zenith ist dunlcel, 1)1 os  ci  n lc 1 e in  e s D u n s  t w Fllr c h  e 11 
s t e h t  d a ,  a n s  w e lchein  e i n  S t r a l ~ l  s e n l c r e r h t  I ~ e r a b B a n g t ;  u n t e n  rotli. D i e s e r  macl i t  
d e n  E i n d r u c k  s e h r  g r o s s e r  Nahe ,  ja d e s  Greifb; lrcn,  n n d  z i e h t  nlit d e r  Wolke  Ost-West. 

7 41 Der Stral~l verscliwundeii, Dnnstmassen nel~men an Intensitat zu. 
7 43  Dunstmassen im Zenitli bilden ein mel~rfaell gewundenes Baii(1; Bind starker. Alles Audere wird 

schwacher. 
7 47 Das Band lFst sich in nach Siiden ziehende Dunstwolkchen. 
7 48 Im Zenith Nichts mehr. In Slid Dunstmassen. 
7 50 - 52" Im Nordcn Nichts niel~r. In Siid zwei Riigen mit einigen Strahlen, divergirend in ENE. 
7 55 Am Stidfirmament ist.eineDunstmasseFiR zurLinie SW-Zenith-NE. Gcgcn NE rcichen einige Strahlen, 

die sich langsam nm den Zenith gcgen Nord drehen. 
7 58 Die Dunstmassc biit sic11 mehr in Wollren. Leicllter Stralllcnwnrf gegen SW und gegen Siid. 
8 0 einigt sich aller Dunst zu cinem Dunstbande von 10" Breite, SW iiber Stid, 1~ = 50" nach NE. 
8 1 - 6" Der mittlere Tlleil biegt sich gegen den Zenith, wirft zucrst liurze Strahlen gegen Slid, die sich 

rasch iiber SW-West-Nord nach NE drehen und hicr verlangern. Nun hebt sich das ganze Band mehr 
gegen deli Zenith, aus den Strahlen gegen NE wird eine langgestreckte Krone iiber den Zenith grgen 
SW. Strahlenwurf nur nacll SW u i ~ d  West iiber Nord nacli NE (Nordfirmament). Die Icronc ist getlicilt 
durch einen intcnsiv schwarzen Stricli von circa 40-50' Breite. 

Das breite Danstband ist etwas stidlich voni Zenitlie nach NE und SW, wo die Enden breit sind 
und stl.ahlenfFrmig erscheinen. Die Farbe11 sind meist nur in den Strahlcn mit 120th vertreten und zwar 
untcn. 

8 9 Icrone abgeblnsst. Das Dunstband steht noch, doch die Enden sind schmaler. In SSE zwei BFgen iiber 
den Bergeo sichtbar. 

8 11 Das Band legt sic11 in mehrere Falten. 
8 1 3  Neuerdings Strahlenwurf gegen Nordfirmament. 
8 14  wird das Dunstband schmiiler und senkt sic11 pegen Siiden. 
8 15 - 16" Strahlenwurf nur mel~r von West bis SW. Das Band steht gewunden, ruhig; 
8 18 dasselbe, aber schwiicl~er. (An Bewolkung nicllts auszunchmen. I11 SW einige Strat. Die ganzc Zeit 

leichter Eisnadelfall.) 
8 20 senkt sic11 Alles auf SSE, I&= 40" und bildet hies eiuen 5" breiten Bogcn von SW bis ENE. 
8 21 - 26"' steht der Bogen ruliig da, nur zieht von demsclben langsam feiner Dunst gcgen Zenith hinauf. 
8 28 Der Dunst hat den Zenith erreicht,iiberschiesst denselben untl Strahlenwurf geht gegen SW-NW-NR. 

Der Bogen zerreisst gleiclizeitig in ESE und wird ein unregelmiissigcs Dunstband. 
8 29 In SW und NE Strahlen gegen den Zenith. 
8 30 - 31" Stral~len erheben sich gegen den Zenith und verschwimmen hier zu einer grossen Dunstmasse, 

die gegen Norden zu verwaschen ist (d. h. ohne dass man Strahlen ausnehmen Mnnte, hat der Dunst 
doch einen Strich gegen Nord). In SSE hat sich ein neuer Dunstbogen gebildet, 



8" 31" Dunstlnasse nbblassend. Rogea in SSE unregelmiissig. 
8 33  - 36'" Dunstmasse senkt sich wiedcr zuriick nach Siiden zum Bogen. Alles lost sicli auf uud bcdcckt 

das Slidfirn~amcnt ganz mit Donst. Gleichzeitig zeigen sich Seinc Strahlen in NW, Nord 1111d NE gegen 
den Zenith. 

8 43  Der Dunst bildet ein Band von SW iibcr Zenith gegen Nord (3). 
S 45  nimmt er an Stiirke ab. 
El 46 sendet das Band schwachen Strahlenwurf gegcn NW. 
8 47 - 49" Alles hat sich in sehr sc1~w;~ehen Dunst auf'elost; schwaclie Strahlen noch in NW u ~ l d  SW, 

gegen Zenith (2). 
8 52  Alles hat plotzlich stark abgenornmen. In Siid selir scl~wacller Dunst. Ein Dunststreif SW iiber Zenith 

nach NE. Ein Dunstbogen sehr schwach von NE iiber NNW, Id = 40" nach West. 
8 56 nur mehr sehr schwaches, diff~ises Liclit in Nord, NE, SW, ein wenig im Zenith und in SSE. (Wnhrend 

fiiiher die Umgegend imrner so llell erschien, dass man jeden Gegenstand im Thalc weitllin :%US- 
nehmen konnte, herrscht jetzt nachtliche Finstcrniss. An Wolken sind nur leichte Strat. aus WSW 
heraufi~iehend sichtbar. Am Nordhorizont erliebt sic11 Nebel). 

9 11 immer noch abnehmend. Hie und da sellr sc1iw:rclie Dunstflccke in WSW, schr nalle am 13orizont. 
Sonst nur diffuses, unbestin~mbares Licht. 

9 16 entwickelt sich langsam ein Bogen von West iibcr NW, W=30° nach NNE; der Dunstfleck in XTSW 
komrnt hoher herauf. 

9 20 Diffuses Licht vom Bogen bis Zenith und nac l~  West und NE hinunter. 
9 21 ctwas starker. Das diffuse Licht cutwiclcelt sicli zu scliwachen I)unstwolkchen, die tibcr den Zenith 

nach Siid ziehen. Der Fleck in WSW hat sich slidlich gezogen. 
9 26 Alles wieder sehr schwach. Dunst nur mel~r in NNE und NNW. 
9 27 riur mehr diffuses Liclit iiber Nordfirmament. 
9 31 Schwacher, sehr flacher Bogen, fast am Ilorizont in NW. 
9 34  hebt sich der Bogen etwas holler. Gleichzeitig bat sich ans vonNord kort~menciem Dunstc im Zenitheinc 

sehr schwache Dunstkrone entwickelt, deren Strahlen verwasclien gegen SSE gekelirt sind. 
9 3G zieht die Dunstkrone gegen Stid weiter. In SSW-SE steht ein se l~r  scl~waclier Dunststreif auf /L  = 15". 
9 38 In NW hat sich aus dem Bogen ein Stral~lenbiindel zenithwtirts, auf circa h= 30" erhoben, bog sicli 

dann rasch gegen Westen ab (parallel zum I-Iorizont), bildct nur eine Art verwaschencn Vorliang (d. 11. 
Strahlen, kaum zu unterscl~eiden) und verschwindet wieder. (DasGanze tlauerte vielleicht 20 Sclrunden 
und ist am besten mit einem Aufblitzen und Verrauclien vergleichbar.) 

$1 44 Zwei sehr schwacl~e Dunstbogen von SW iibcr Zenith nach NE. 
9 47 vereinigen sie sich zu schwacher Dunstmasse. In NW nur schwacher Dunst. 
9 52 Dunst in NW nur mehr diffuses Licht. Die aus den Bogen entstandene Dunstniasse im Zenitli ist als 

Dunstwolkchen nach Slid gezogen. 
9 58  In NW gar Nichts mehr. Das Nordfirmament ist neblig. Sterne unklar. In West eine Wo1kenb:lnk. 

10 8 Bis jetzt gar Nichts; jetzt in Siid diffuses Licht. 
10 11 Hat sic11 dasselbe zu einem Dunstbogen entwickelt, der SSW-SE steht, h= 17"; sehr schwach. 
10 15 Von SW herauf zieht sich ein Dunststreif, verlSingert sicli gegen den Zenith, dann gegen NE. In NW 

und NNE je ein Dunstfleck. Bogen in Stid ruliig. 
1 0  21 Von der Hohe aus sieht man, dass rings urn den Horizont, auf circa h=5-15", ein Dunstring liiuft, 

vollkommen geschlossen. Diesem gehiirt der in Slid stehende (scheiubare) Bogen an und die Dunstflccke 
inNord (daman nus dem Thale die Erscheinungen imSliden uur iiber 8"  I-Iiihe erblicken kann). Dartiber 
steht der entstandene Bogen, SW-Zenith-NE, mit leichtenl Strahlenwnrfc gegen NE. (Urn 10" 18'" fie1 
ein grosses helles Meteor von S-I-56") h z 30" gegen SSW, wo es hinter den Iliigeln verschwaiid.) 

10 24 Der Bogen verwai~rlclt sich in einc Dunstmasse, die im Zcnith steht nnrl gegen SIC uurl NE verwisclitist. 



Polarlichter. 12 1 

10" 25" Alles sehr scl~wach. Das Stiiclr dcs Ringes von West bis NW versch~vunden. 
10 3 1  Bogen in Slid (recte Ringstuck) verschwunden. In Nord Alles in diffuses 1,iclit aufgelost. Im Zcliith 

gar Nichts und nur in NE und SW tief unten Dunstflecke. 
10 37 Van Nord bis NW nenerdings ein Dunststreif. 
10 52 Von SW-Zenith sehr schwaclier Dunststreif. In SSW-SIC eiii Dunststreif nnd in NE ein Dunstfleclr. 
10 56 Dunstflecb in NE erweitert sich, bildet ein gegen SW lanfendes Dunstbogenstuck niirdlich des Zeniths. 
10  58 Dunstrnengen im Zenithe, die an IntensitLt bald zu-, bald abnehmen. 
3 1 1 entsendct der friiher erwHhnte Rogen Strahlen gegen den Zenith. Gleiclizeitig entsteht in NE ein 

zweiter, jedoch sudwarts des Zcniths situirter Bogen, welcller sich mit dcn in Slid befindlichen Dunst- 
mengen vereinigt. Auch hier beginnt die Entsendung ron Strahlen gegen die Dunstmengen im Zenith, 
welche wie gewijhnlicli erscheinen, wieder verschwimmen, sic11 scheinbar immer inelir und inehr ver- 
lKngern, bis sie die Dunstmengen im Zenith erreiclit liaben. Sowie dies bewerkstelligt ist, beginnt 

11 Ci auch die wallende Bewegung der I<rone. Die Bogen werden zu BLndern mit verticalen Strahlcn. Das 
Farbenspiel beginnt iiberall. Roth, grlin und violett wecliseln lebhaft ab, es entstellen drei Bgndcr 
lliirdlich und zwei sudlicli des Zeniths. 

11 8 Coloriterscheinuilgen hijren auf, die BSndcr gchen in Dunst iiber. 
11 11 Das ganzc Firmament ist beinahe mit Dunst, mclir oder weniger dicht, bedeclrt. 

11 14 Dunst in NE und SE verschwindet, es bleiben die L)onstrnengen in West, welche sich in einen schnialen, 
Nard his Slid verlaufenden Bogen ~unwandeln, desscn slidlicliesEnde gegcn Osten schwenlrt, so dnss dcr 
Sclleitel desselben tiber dem Blytt zu stehen Irommt, wodurcli die 1Eichtung des Bogens nunirichr N\V 
bis S E  wird. 

11 21 Bogen verliert Regelmiissigkcit; Dunstfiecke treten an dessen Stelle. 
11 26 Dunstflecke treten nocl~ auf vielen auderen Stellen auf, docli ohne bestimmte Form und ohne irgend 

welche IntensitLt. 
11 31 Alles verschwunden. Firmamei~t volllroinluen lrlar und hell. 
11 46 Variationsapparate ruhig. 
3 58 a. m. Ein Band vonl Blytt gcgen NNE und ein Bogentheil, dessen Scheitel in West lgge (2). 
4 4 Das Rand krtirnmt sich regelmassig iiber Blytt; sein nijrdlicher l'l~eil wird doppelt und bleibt stetig. 
4 7 hellt das Band auf, um wieder zn verblassen. 
4 9 Zwei Nebenbander sudlicli des ersteren, Lusserst lichtscliwach, brcit, vo11 NNE bis Zenith sichtbar 

Ein Strahl in West. 
4 10 Alles vcrschwunden; an den Stellen cles frlilieren Hanptbandes sind nur mehr Stralllen in NNE 

sichtbal.. 
4 13  l~ellt das Band wicder iiber Blytt anf, theilt sicli und lrrlimmt sich zur Lilie, respective Tulpe, die 

alsbald um 
4 1 4  Form vcrliert, da sich jedes dcr bcidon BKnder anderweitig lrrlimmt. 
4 17 verscli~vindet das nordwestliche Band, das andere blcibt, NE-SW durchlaufend, iibrig. 
4 21 spaltet sich das Ualld im nordlicllen Thcile in mehrerc nebei~cinsi~derl:~~~fciidc Faden. Diesc Form 

bleibt unter abwccliseliidcm Aufleucliten und Abnehmcn der Helligkeit bis 
4 33, wo zwei parallele Bander sicli dnraus bilden, vvelclie einige Zeit fortbestchen, bis 
4 35 das nordwestliclie Band sich etwas scnlrt nnd zum Bogen Ivird, mit Scheitel in NW, 1h=5O0; das 

andere Band wird sehr lichtschwach. 
4 39 Bogen bleibt lichtschwach, Band verschwindet. 
4 51 Bogen steht noch immer, sehr lichtscliwach. 
4 58 Alles verschwunden. AtmosphSre wird dunstig. 

Magnetische Variationsapparate zwischc~i 4 9 .  m. und 6" a. m. : 11=421-385; 1-11= 434-256; 
VI= 397-370. Zeitwcise sellr rasche, lrnrze Schwingungcn. 

ijalurruicliiscllo Expodi t~un  nuf Jou Noyon. 16 



v. Bdbrilc,  

Nr* 71 (B,, Bz, B5, B,J) 
voln 1. :~uf d e n  2. Jiinner 1HS3. Daucr v o n  511 5:Pl p. in. bis 311 52111 a. m. 

5" 53" p. m. Bogcn tiber den Zenith von S-120" bis S tGOO,  durch die dunstige AtmospliUre matt leuchtend. 
5 56 verschmalert und stiirker leuchtend in seinem westlichen Fusspunkte; theilt sicli hierauf in zwei ruthen- 

iihnliche Streifen, deren verscl~mllerte IIandl~aben in West und die ausgebreitcten gestreiften Enden 
urn den Zenith divergirend licgcn. Die Spitzen der Streifen verblassen in Ost etwa 20" iibcr IIorizont. 

G 1 vereinigen sie sic11 zu cinern urn die LBngenacllse gewundenen Bande, das uicder iiber den Zenith ver- 
1Luft. 

6 4 senkt es sich gcgcn Siid und sieht nun einem Bogcn ghnlicl~er. 
G 11 Erblasst in 45" Stidliiihe, stellt sich jedocli augenblicklich wieder her, jedoch in zwei Bogen getlieilt, 

mit undeutlichcn Begrenzungen, von denen cler hiiherc sichtbar stationiir bleibt, wallrend der uiitere 
Bogen sich ziemlich rasch gcgen Siid senkt. 

6 14 Dcr Bogen in h=45" in Siid sichtbar, der untere ebenfalls iiber dcm Hohenriickcn sichtbar, gleichzeitig 
Faden in 8-120" am Fwspunbte des Bogens, zenithw8rts gekehrt; dic westlichen Fusspunkte waren 
immer sttirkcr beleuchtet. 

6 16 Die Fiidcn in S -120" treten zu einer feuersLulenartigen Erscliei~lung zusammen, deren husscrste 
Flammen den Zenith beinahe erreichen. 

Pig. 55. 6" 20" Die FcuersLl~le erlosch bald, war jedoch 
lichtstarkcr d s  die vorhcrigcn Erschei- 
nnngen; man konnte das Flackern unci 

N 
Winden der Lichtmatcrie sehen. Der 
oberc Bogen senkt sic11 ebenfalls nocli melir, 

s - 1 2 0 '  his Stid, JZ = 20°, der untere verschwunden. 
G 22 Der Bogen verschwand hinter einer in SUd 

auf'tretenden Wolkenbank und nur der 
beleuchtete Rand deutet auf das Vorhanden- 
scin des Polarlichtes. 

G 22 Gleich darauf als Bogen in Slid, h = 2 0 °  
E 

wieder sichtbar, stellenweise hinter Wolken, 
und deren Rand beleuelitend; an ancieren 
Stellen sielit man zwischcn Bogen und 
Wolken die Sterne durchschimmcrn. 

G 26 bestcht er noch unvcriindert. 
Ci 31 In S -120" sicht man ausserdcm Strahlcn, 

von denen cine Gruppe sic11 dem Fuss- 

S ' 6 0 '  
punhte des Bogens beigesellt und denselbell 
an dieser Stelle starker leucliten inacht. 

G 36 nur der Bogen zu sehen. 
6 48 Intensive D~instansammlung; grosse Lichtmasse vom magnetischen Zenith gegen S +150°, und 

drei Bander vor, S -1 20" gegen S +GO0, wovon eines im Zenith, die bciden librigen stidlich davon 
liegen. Die Erscheinung wird lichtstarkcr, bleibt jedoch in den Grenzeii dcr Intensitat (2-3). 

Es  ist cine Liclitbewegung von West gegen Ost zu erkennen und ebenso ein Verbreitern und 
sich Ausgiessen uber das ganze Firmament, so dass die Vertheilung der Lichtmassen etws die in der 
nebenstehenden Fig. 55 dargestellte ist. 

Die Dunstmasse vom Zenith nordwarts, und das tiber den Zenith laufende Dunstband, haben sich 
zu dem das Centrum der Skizze einnehmenden Lichtcomplex vereinigt; am Stidfirmamento die zwei 



B~inder; am nordlichen ein von S+GOO bis S-142" reichendes. Darunter cine doppelte strahlen- 

firmige Reille, die um 
an Intensitat gewinnt; Lichtbewegung von West gegen Nord. 
Die Intensitat ninlmt ab, die ganze Erscheinung erstreckt sich garbenformig gegen Ost, nur ctwa '1, 
des Firmnmentes bedeckend, am Ostl~orizont etwa SO0 breit; die Ersclicinung wird liclitschwacher, 
formloser. 
Es lassen sich im ganzen etwa aclit Dunststreifen, welcllc von S+60° nach S-120" liegen, uus den 
Lichtmassen heransfassen; das Westfussende ist nicllt ganz iix; cs licgt vorerst S+GOO, dann verbreitet 
es sich bis S+4S0 und oseillirt in diesen GlScnzen. 
Drei Dunstblndcr trenncn sich, siidwlrts ziehend. 
lieben sie sich wieder zur friihcren 116he. 

Cruppirung dcr Licbtbiindcr wieder garbenforn~ig, licl~tstiirker im niirdlichen Tl~eilc; es sind 
sieben I'Inuptstrlnge zu erlrenncn. 
in West sic11 verbreitend; die Strange reicl~en wenig iiber den Zenith, l~ezieliungs~veise Meridian, 
ostwsrts hinuber. 
Helligkcit wieder in Osten zunelitnend; fiinf StAnge siclitbar, beinnlie des Firmanientcs bcdeclrend. 
allmiil~lich liclitschwlcher. 
Eir~ marlrirter Dunststreifcn (3) hcbt sich von cler polarliul~terfiillten Atmosphare ab, Richtwig 
S-120" iiber Zenith nnch S+GOO; erlijscl~t alsbald. 
ist die ganzc Erschcinung erblasst. 
Dunst iiur melir anf cler Nordlialfte des Firmamentes verbreitet; zwei Bogen sind zu erkennen 
(lichtschwacb). 
Einer derselben stcigt gegen den Zenitll; daselbst erblassend. 
Allenthalbcn ist Dunst vcrtheilt, jedocl~ so liclitscli~v~cl~, dass er knum zu untersclieiden ist; immerhin 
inerkliclie Erl~ellung. 
Dunstfleclc in1 Westen, der alsbald erblasst. 
Ein B:\nd, strahlenfiirmig, yon S-120" bis S+GOO mit Scheitel in S+150°, I& = 13" (2). 
verblasst. 
Ein Dunstband wieder zu schcn. 
Dasselbe stieg bis auf IL = 20" ; 
vcrblasst. 
Schwacher Dunstbogen vom Blytt bis zum Vogelberg, IL = 20" in1 Scheitel. 
in drei Stiicke zerrissen, wclclie die Form liinglicber Dunstmassen haben und beini Blytt mehr Hellig- 
keit zeigen als im iibrigen Tlleile. 
vereinigcn sic11 wieder (lie Stiiclre zu einem Bogen, I& = 30-35" ; liiiher als der friillere. 
Bogen stcigt wcitcr bis Zenith rnit seincm ~clleitel.  Eiu lrurzcr Strahl vonl Blytt, slidlich des Bogens 
siclitbar. 
Der westliche Thcil des Bogens theilt sich in zwei Bander, die Bander werden scllwach; andcre 
lrurxe Stralllen gegen %enit11 voln Bergsnttel (Siid) aus. 
Der friihere Bogen spaltet sic11 der ganzen Lange nach in zwci Blnder, (lie ill1 Zenith am weitesten 
von einaader abstehen nnd gegen den Ilorizoiit convcrgireo. In deru B:~udc scllwache Liclitbcwegu~~g. 
Die lrurzen Strahlen iibcr dem Sattel werden zu Btisclieln. 
Alles verliert an der ohnedies geringen Lichtstiirlre. 
Das norrlwestliclie Band zerreiszit und schrniegt sich it11 westlicl~en Tl~cile an  das antlere Band an. 
vereinigt sich auch die andere Seite dcs gerissetlcn Baiidcs lait den1 ganzen Bande. 
Zwei selit- schwache Dunststreifen von S W  gegen NE; diese bleiben bis 0" 1"' a. m. sichtbar. 
a. m. biltlet sich ein neuer U~ulststl.eifen, etwas hiiher als dcr erste und lichtstiirker; unl 

16* 



Oh l G m  verschwindend. 
0 21 ]3an(1 vom Blytt gegen NE iiber den Zenith; lcbl~afte Lichtbcwegung von Ost nach West; gleichzcitig 

bildet sich ein Bogen voll SSW bis SSE, Scheitel h=15"; geringe Lichtstarke. D:LS Rand verschwindet 

ulld es erscheint an dessen Stelle ein Strahl, welcher auch bald unsichtbar wird. 
0 26 Lichtflecke in SW. 
0 31 Schwacher Bogen von SW gegen NW, uber Nord ziemlich hoch (45"). 
0 51 Schwaches Duustband von NE iiber Zenitli~nacli SW; iiber I3lytt ein kurzer Flcheransatz. 
0 52 Dunstbogen in NNW, 1b = 15". 
0 56 Band verschwindet. 
0 57 Bogen verblasst. 
0 59 Alles verschwindet. 
1 14 Ein heller Dunstfleck iiber Blytt, der sic11 ausdehnt, gegen Zcnitli sic11 erstreclit, wo cr einc I<riiinmung 

annimmt; der Strahlenwurf zeigt im iibrigen Theile Liclitbe~vegnng. 
1 18 dehnt sic11 die Erscheinung aus, bildet in NW einen langen Facher, wiihrend ober Blytt cinzelne 

Strahlenbtischel sich herumbewegen. 
1 22 Der Facher wird zum Bande in NW, parallel mit Horizont. 

Die Strahlenblischel vereinigen sic11 iibcr Blytt; drei langc B h d e r  vom Blytt iiber Firmament; 
das iiber dem Zenith licgende am lichtliellsten, die andercn siidlicl~ davon lichtschwacl~. 

1 2G Die Bander verschwinden mit Ausnahmc des im Zenith befindlichen, das breiter wird, nnd an desscn 
Rlndcrn Strahlenans%tze entstehen. (Gewisserrnassen aus StLbchen zusammcngesetzt, die nicht senlr- 
recht auf die Breite stellen -und in der Bandmitte dunstformig rerschwimmcn.) 

1 31 Das Baid  wird lichtschwach. In NNW ein lielleres Ijand, h = 10" ; erstreckt sic11 beinahe iiber sechs 
Compassstriche. 

1 36 rollt sich das Band in Nord zur Draperie auf; steigt etwas hijher. 
1 38 Langcr Fadenmantel von der Draperie (Vorhang) bis Zenith; der Vorhang steigt snf, tl~eilt sich in zwei 

Biigen, die lebhafte Lichtbewegung haben. 
1 40 Der nordwestliche Theil des Bandes hebt sich auch; es entsteht ein breiteres Band mit strahlen- 

besetiten Randern in der Richtung Nord gegen Siid bis Zenith. 
1 43 spaltet sich das Band im Zenith. Der westlich abbiegende Tilei1 kriimmt sich peitschcnartig, dcr iist- 

liche verblasst. 
1 51 Kurzer Strahl in NW gegen den Zenith (3). 
2 6 Sehr schwacher, stellenweiae unterbrochener Bogen, von SW gegen Nord iiber West; Mitte 1 ~ =  5". 
2 26 Dieser Rogen wird etwas gelcrtimmter und lichtsttirlrer. 
2 51 Ein schmales Band, NE-SW, aus mellrcren Streifen z~xsammengcsetzt (2); 
2 56 erblasst. In NE und SW bleiben Dunstflccke nahe dem Horizonte sichtbar. 
3 1 Nichts mehr zu sehen. 
3 2 Strahlen iiber Blytt und Danielssen-ICrater, verlangern sich iiber den Zenith, treten mit Streifen die 

von Ost kommen zu einem Bogen znsammen, der 
3 4 sich schon gegen Siid herabzulassen beginnt; gleichzeitig sind hinter I3lytt und Danielssen-Icrater 

wieder Strahlen zu sehen. Die Atmosphare ist sehr dunstig, so dass man die Erscheinungen kaum noel1 
zu unterscheiden vermag. 

3 G Bogen erloschen, in West sind die Strahlen bald stgrker, bald scliwiicher, bald nicht zu untersclieideu. 
3 16 Bogen von S-120" bis 8-1-60" tiber S+150°, lt,=40°. 
3 22 verblasst. 
3 36 Dunststreifen in NW, einige Sekunden sichtbar. 
3 -52 Nichts mehr sichtbar. 

Magnctische Variationsapparate zwischen 6" 11. m. und 4" a. In.: D= 410-376; 131=444-274; 
VI= 397-369. 



Nr. 72 (GI, n,, B,? %?> 
voiil 2. Jllnncr 1888. D:~ller von 6'1 6111 I). in. bis 911 1!)111 1). 111. 

StL Gm p. m. Dunstbogen von WSW bis ENE, NNlV 1~ = S O 0 ,  an das lTTSW-Endc drei Dunststralilen sicli 
anschliessend. * 

5 !! bewegt er sich langsam iiber Zenitli siidwiirts (2). 
5 10 bililen sicli je 5" niirdlicli davon, nocli zwci Dunstbogen, so dass also jetzt ein Bogen im Zenith, eincr 

circa auf SO-85" und einer auf' 70-75" llolie rnit dcr PvIitte in NNW steht. Der mittlere ist nahe am 
Zenith etwas gewcllt. 

5 13 sind bereits zwei der Riigcn stidlicll vom Zenith, wo sie in 1~=60" verschwinden; gleicl~zeitig tauclieii 
in Nord, 16 =GO0 immer ncuc Dunstflcckc auf, die nllch Iibcr tlcn Zenith nacli Siiden ziel~eii und ver- 
schwinden, sobdd sie 30" siidlich des Zenithcs sicli befinden. (D:ls Firmament ist stark neblig und 
riur 3-4 Sterne sichtbal-.) 

5 15 Nur tliffnscs (lunbcstinimbares) Liclit, selir sch\vxcli, in1 Zenitll und etwas gcgeii NE und SW dnvon. 

~ i g .  9;. N N E 5" 17"' Von ei~iem inWest, h=45" gelegeneu Pnnktc 
C . "  

/& - 
xns, in tvelcllcm ein nlndcr Dunstfleck cnt- 

.P& N E stelit, zielicn sic11 drei breite Dunststreifen, 
W N W  clie ~hiilichkeit mit einern grossen Wirbel 

oder cinem Schi~cclrcnliause haben, zuerst 
niirdlich, daiin zenithwzrts; schwacli. 

bded' 5 18 wiudcn sie sicli nnter Verl%iigcrung der 
SW Streifen nocli mchr. 

5 19 ~usse r s t e r  Streif mit dcr Spitze bereits gcgen 
SSW reicliend uiid spiiter schon ~viedcr 

N N W  
nacli West zuriick. 

N N E  5 20 Der Fleck, 117elcher als Ausgangsplinlrt, 
client, zieht parallel dem Horizoi~ t niirdlich 
und stcht jetzt S + 100". 

N E 
5 22 Steht jetzt NW, so dass der mittlere 

gewundene Streifen seine erste Richtung 
W N W  gegen Zenith und danil siidlich und dann 

siidwcstlich hat. 
5 23 stcht der Ansgangspunl<t Nord, so dass 

jetet die Ersclieinung eigentlich zu einein 
drcifaclien Bogcn von Nord nacl~ SSW wird, 

SW 
lieitel in West, n~ittlere I-Idhc 60-66". 

5 25 Der niirdlichc Fuss, respective cler Ausgangspunkt, zielit imincr lrielir ~iacli NE, wllirend der Siid- 
siidwestfuss bis nacl~ SW dreht; die Mittc dcr Biigen rticlrt glcicllzeitig nllier dem Zenith und die 
Bogen selbst nahcr aneinander. 

5 26 stcht die ganze Erschcinung als breiter Dunstbogen von NE iibcr Zenith nach SW da. Gleiclizcitig 
erscheint voii NNE bis WNW ein Dunstbogenstiiclr aus Nord, das Iangsam zum Zenith aufsteigt. 

5 30 Der Nordostfuss des crsten, grossen Bogena, dessen mittlere Hohe in 8-30' jctzt circa G5" betriigt, 
hebt sic11 vorri Horizont herauf und einigt sich oder vielmehr erscheint in NE, IL= 15" vereinigt, mit 
dem Nordostende des in NNW stclienden Rogens. Gleichzeitig steigt in WSW ein Danststreif auf, der 
anfgnglich sich zenithwiirts wcndet, in 1~=45" aber umbicgt, und daon SW zuln Horizont 11inunter 
biegt. Es entstelit auf diese Art cine kleinere Schlinge, die in dcr ersten, aus den Bogen gebildeten 
steht und deren vier Enden nun von SW und WSW ausgelien. 



5h 32m Zwischen beiden bildet sic11 auf oben geschilderte Art noch rase11 eine dritte Schleife, deren l~iichster 
nordostlicher Punkt circa iiber den Zenith reicht; a der untere, bestandene Bogen; b das in Nord 
erschienene Bogenstiick; c die kleine Schleife; cl die nun neugebildete (Fig. 56). 

5 33  werden dieselben sehr schwach und verscl~wommen. 
5 37 so durch Nebel verdeckt, dass Inan niir stellenweise diffuses 1,icht sieht. 
5 44 Ein Dunststreif von West gegen Ost gerichtet, bis auf 11 = 30" sichtbar, durcli Nebel (2). 
5 45 reicht er etwas hoher gegen den Zenith und bewegt sich siidlich. 
5 46 Das Westende, in SW anlangend, bleibt stelien (sclieinbar), wahrend das Zenithendc weiter gegcn Slid 

zieht, mit unvermindcrter Geschwindiglreit, so dass es aussiellt, als drehe sicli dcr Streif um ein PivBt 
in SW. 

5 47 verblasst, nachdem die Spitze circa SSW, I ~ = 6 0 "  angelangt ist (hier scheint die Durcl~sichtigkeits- 
grenze des Nebeldunstes zu sein, denn von hier abwarts sind keine Sterne auch nur durchscheinend 
zu sehen). 

5 52  Durch die nebelerfiillte Atmosphare und den vom Winde empor gewirbelten Sclinee hindurch, liisst 
sich ein Stuck eines von S-120" bis S+60°, iibcr S+150°, 1 ~ = 4 5 "  gespannten Bogens crliennen. 

G 6 Einen Bogen sieht man lichtschwacl~ durchscheinen (scheint das friihere, zenithwiirts gestiegene Bogen- 
stiick zu sein). 

G 11 Der ijstliche Theil des Bogens biegt sich vom Zenith aus gegen Nord, nachdem die Erscl~einung die 
I3ogenform in den verschiedenen Partien eingebiisst und in divergirende Fachcr zerfallea ist. 

G 1 5  liat er eine spitzbogen5hnlicl1e Form angcnoinmen; der ei i~cFuss~~unli t l~i~ltcr  Rlytt (S+55"), der zweite 
in Nord; der Scheitel geht iibcr den Zenith. 

G 19 Nur noch die Wcsthalfte des Rogens schwach sichtbar; 
6 20 verblasst. 
7 48 Zwei Bogcn parallel im Zenitli, von S-120" gegen S+GOO (2). 
7 57 vereinigen sie sich zu einem Bogen, welcher anhalt. 
8 8 Ein neuer Bogen entsteht mit Scheitelhohc 50" in 8-30"; seine Fiisse liegcn ctwas siidlicher 

als jene des Zenithbogens. Die Erscheinnngen sind lichtschwacl~ und machen den Eindrucli 
grosser Hiihe. 

8 11 Ein Dunstbogenstlick von ENE gegen Polarsfern. 
8 1 3  Zenithbogen erblasst, das obere Sttick setzt sich gegen West fort. 
8 14 Zenithbogen kommt wieder zum Vorschein, mit ihm vereiniget sich, zenithwarts waadernd, der niird- 

liche; der siidliche steht nur mehr IL = 30". 
8 18  Der Zenithbog.cn spaltet sich im Zenith der LZnge nach, eiii Zweieck von 10" Rrcite bildcnd; von 

Ost cin Stral~l gegen Polarstern ; in Slid ein dritter Bogen auf 12" entstehend. 
8 21 Urn diese Zeit sind drei Bogen sichtbar, u. zw.: I. S-120" iiber Zenith nacli S+(jOO (2) ; 11. S-120 

liber S-30°, 11 = 50" nach S + GO0 (1); 111. S-120" iibcr S -30°, h = 30" nach S + GO0 (1-2). 
8 24 Jlittlerer Bogen liclitstarlier geworden, gegen ihn wandert Bogen I, sic11 n ~ i t  i l~m vereinigel~d. 
8 26 Ein Dunstband auf h = 60" liber Nordhorizont entstanden. 
8 27 Bogen I1 bewegt sich siidwiirts. 
8 28 Niirdliches Rand el.reicllt dell Pola~.stcrn; Mittelb:~nd, indern es eine gewechselte Form zeigt 

erreicht urn 
8 29 den Zenith ; 
8 30 wieder der 1,;ing.e naoh ausgezogen; Allcs nimmt an I~~tensitiit  al); Il:isnadelfall niilimt xu. 
8 31 Eine Sternschnuppe fillt in dcr R ich tu~~g  voll NNE nacll WSW, wobei ihrc Iliihe in NNW 70" iiber 

dew ISorizont erscheint. 
8 32  Die drei BSgen lcurliten auf, 11. zw.: I. Ilber Ze11it11, TI. in h= GO0, 111. i n  Ii =40". 
8 34 ein 1V. Bogen i n  Nord, 11 = GO0 entstellend. 



8" 36" Bogeii I1 und IV erblassen; I wird unrcgclmlssig; I11 scnlrt sic11 bis auf 1 ~ =  20" iiach Stiden. 
8 30 Bogcn I1 wiedcr anfieuchtend. 
8 4 1  Nur voni Zenitll stidwarts Dui~stiriassen zu selicn. 
8 42 Von NE her iibcrzieht sic11 das Firmament mit Ncbcl und ist Liclitdtuist liar incllr in SW gcgcn 

Zcnitli siclitbar. 
8 44 Total vcrscllwundcn; nur nlcllr in SW, IL = 13" lileiuer diffuser Lichtflccli. 
8 46 Sellneefall. Nur Jupiter durcli Nebel siclitbar. 
8 51 L)er Nebcl im Zeilith ersclieint dcm iibrig.cn l1licilc dcs li'irniamciitcs gcgenliber crlicllt. 
8 54  Alles grau, anlialteiidcs Schneetreiben. 
0 10 In Siid, Ib= 40" ein licllter Flccli hinter Wolken; knrze Zeit sicl~tbal: 

Magiietische Variationsapparate zwisclieii 5" nnd '311 11. m.: U = 421 -350; If1 = 4GS- 288; 
Vl= 381-3523. 

Nr. 73 (1j3, I$) 
voiri 3. Jiinnor 1583. D:rucr vo11 (ill 3(i"l 11. in. bis 1 1 1 1  41111 1). in, 

GI1 36'" p. m. Eiii Dunststreif von Nli: bis Zenitll, selir liehtschwach. 
G 52  D~uistbogen von NIC tiber Siid, IL=YO" bis SW scl~cilit aus Streifcn cntstnncicn xu scin, sc11l. licl~t- 

schwach. 
6 58 Bogcn stelit noell irumcr, etwas brcitcr und im iistliellen Tllcilc intcnsivcr; 
7 0 vom Zenitl~ bis SW fast iiicht nlehr auszunel~nien. I n  West, Nord uiid Slid Ncbcld~liist, bis auf I~=30". 
7 2 Ganz verscliwunden. 
7 8 Ein Bogcn, WSW-Zenith--NE, sellr licl~tscliwacli. Nebcl zielieii von allcn Seiten gegen Zenith. 
7 12  Bogen lusscrst schwacl~ auszunehmen. 

7 17  Iceinc Lichtspurcn. 
7 25 Schwacl~er Dunstbogen, NE-Zenith-WNW. Er  reicht z~vischen jenc Stellell in die am Horizont 

lagernde Nebel- resp. Wolkcnbanlr, wo diesc in West cinerseits und i11 NE anderseits, am liiichsten 
gegen dcn Zenith Iieraufreicht. 

7 28 Wird in NE ctwas intensivcr, briinlnlt sic11 mchr, so class er mclir als 3/, eiues ltingcs bildct van NNE 
iiber den Zenitli nach West und NW. 

7 30 wird die Erscheinung sehr scllwach ; 
7 32 etwns stKrlrer und wicder ctwas gestreckter, d. 11. bogcnl'ormiger; 
7 38 langsnm abgcblasst uud vcrschwunden. 
7 52  Ein kleiner D~unstfleclr in WSW, 1~ = 30". (Das g.ailzc Firiliamcnt ist trtibc. Am I-lorizont reicl~t dichfercr 

Nebeldunst bis auf 20" lierauf). 
8 0 Yon NE hcrauf, hat sich ein Dunstbogen Uber ilen Zenith gegen SW ciitwiclielt. 
8 4 ist cr etwas siidlich gezogcn urld stcht dessen Jlittc jetzt nnf /L = 70". Ucber deli iistlicl~en Tlieil dcs 

Bogcns ziehen aus NNW sehr lcicl~te vcrcinzeltc Strat., die sicli von il1m :ibheben, wllircnd sie 
sonst iiicht sichtllar sincl. Jedesmal, wenn cine Wollce iiber den Bogen zieht, lcuchtct die Stcllc stBrker 
auf (vielleicht Contrastwirltuug). 

8 11 Naclidem der Bogen einc Zeitlnng ruhig gcstanden, wurile cr langsam scliwiiclicr und ist jctzt im 
Zcnitl~ nicht mel~r  sichibar. In  NE leuclitct er Ilic und da  zic~nlich stark nuf. 

8 14 nur melir ein unrcgclmiissiger Dunstliaufen, VOII NE Ilerauf gegen dca Zenith. 
Jetzt sind in NE dic Strat., aus NW zichend, anell am dunlrleu Firinanlent , an Stenhe- 

deckungen erkennbar. 
8 19 UnrcgelmUssiger, rnthenartiger Dunststreif, von NL3 gegeli den Zenith, bis nuf 11 =40°, selir scliwach. 
8 21 verschwuoden. 
8 27 lcleiner, seli~. scllwacl~er Fleck in SW. 



8" 28" Keine Lichtspuren. Firmament sehr dunstig, obwohl alle Sterne hindurch siclitbar. 
8 32 Sehr schwacher, diffuser Liclitfleck in S W ;  Grenzen niclit bestimmbar. 
8 44  Ein Dunststreif aus NE bis zum Zenith. 
8 45 biegt sich das Zenithende etwas gegen Nord um und wird starker. 
8 47 schiessen noch drei parallele Stralilen ans NE gegen den Zenith herauf; gescliwnngen wie Flammen- 

schwerter (3). 
8 49-52" entstehen aus diesen drei Strahlen Vorhange, mit schijnen, senkrecht nach abwarts stehenden 

Strahlen. Sie sind lcnapp aneinandcr gereiht und die SLume sowohl, als die ganzen Vorhange, aus NE 
lierauf geschwungen; passiren etwas nordnordwestlich des Zenitl~es und gelien dann gegen NW, sich 
liier etwas zusammenrollend. Gleichzeitig hat sich der zuerst bestandene Dunststreif zu einem Rogen, 
NE-Zenith-SW, entfaltet und nordlich der Vorhange eine Strahlenreihe (d. i. Erscheinung Bhnlicl~ 
dem Vorhange, doch o11ne Saum und mit weit abstehenden Strahlcn), von NNE bis NW, in ]b=45", 
gebildet. Die Lichtbewegung ist eine von West nach Ost gerichtete, znckende und htipfende. Dic 
Saume unten sind rothlich, und die Umgegend ziemlich liell crleuchtet. Die ganze Erscheinung lijst 
sich rasch, gleichsam verdampfend, in eine grosse Dunstwolke auf. 

8 58  Der Dunst hat sich in nach Stid ziehende Wollrchen aufgelost; ein Tlieil in SW, von 1z=20-GO0, hat 
eine wirbelartige Form angenommeu, mit Drehung gegen den Zeiger der Uhr. 

9 1 zieht er immer mehr gegen den Siidwesthorizont hinunter, gleichzeitig Stl*alilenwurf vom Zenith gcgen 
NNW bis NNE. 

9 3 nur ~nehr  diffuse Lichtflecke in SW und vom Zenith gegen NE. 
9 5 Alles verschwunden. 
9 11 Scliwacher Dunststreif von NE iiber Nord, in lz. = 50°, bis nach West reichend. 
9 16 Lost sich derselbe in kleine, unregelmassig vertheilte Dunstwijlkchen auf. 
9 20 breiten sich dieselben gegen den Zenith und gegen SW zu aus. 
9 23 eine Dunstmasse von viereckiger Form entstanden, die um den Zenith herurn liegend, von SW naclt 

NNE, von da  nachENE, und hiel; hinter dem Zenith, nacli SW zuruclrreicht. Starkere Dunstwijllrcl~cn 
sind darin unregelmassig vertheilt und ziehen von NNW gegen SSE. 

9 24 abblassend. 
9 25 Im und um den Zenith ganz dunlcel, nur der Rand besteht noch als Dunst. 
9 27 nur mehr zerstreute diffuse Lichtfleckc in NE, SW, West und etwas siidlich des Zenitlies. 
9 28 Ein Dunststreif von West bis NNE, in h = 30". Ans NE schiesst ein starker Strahl gegen den Zenith, 

breitet sich rasch zu einer grossen Dunstmasse aus, clie iiber den Zenith nach SW reicht. Der nijrdliche 
Rand dieser Dunstmasse einigt sich zu einern strahlenbesetzten Vorhange mit dem da stehenden Dunst- 
streif, lijst sich los, dreht sich mit seiner Mitte gegen NE, leuchtet hier intensiv auf und bleibt llier bis 
znr Auflijsung stehen. Die hiipfende Lichtbewegung der in roth durchleuchtenden Stralilen, ist eine 
West nach Ost gerichtete und dann, als der Vorl~allg NW-SE steht, eine nordslidliche. 

9 32 16st sich Alles in eine wallencle Dunstmassc. 
9 33  bleibt nur ein ltand rund um den Zenitll circa 20" abstehend. 
9 34-37" wird dieser ltand intensiver, hebt sich aus NE mehr gegen den Zenith, gleicllzeitig in SW ticf'cr 

hinabziehend (so dass dieser unregelin%ssige lting sich gcgen SW verselioben hat). Das Innere ist niit 
diffnsem Liclite angefiillt, der Dunstrand wallt lebhaft hin und her. 

9 38 abblassend. 
9 40  nur mehr der Rand, als sehr schwacher Dunststreif stellenweise sicht1)ar. 
9 50 Dieser Dunststreif s tel~t  ,jetzt von NW, lt=40° iiber West riach SW ticf' liinuntel; von liier sich erhebend, 

bis Stid, IL= 18". 
9 52  Das Stiick von SW bis SSW ganz abgeblasst. Der Tlicil NW-SW ist auf / ~ = 6 0  gczogcii; selir 

schwach. 



gh 53"In NE ein Dnnstfleck. Der Dunststreif in NW verliingert sic11 parallel zum Horizont bis daliin, besteht 
aber hlos aus xneinander gereihten DunstwolkcIien. 

9 54 lost er sich zu diffusem Lichte, das nordlicli des Zenitlies eine grosse Fliiche von NE bis West bedeclct, 
aber sehr schwach ist. 

9 56 ganz verschwuaden. 
10 7 Dunstflecli, SW-West, lz = 30"; 
10 8 zcigt er cine sehr schwaclie senkreclite Strahlenanor(liltu~g; 
10 10 crweitert sicli zu einen~ diffusen Lirlifflecke gegen den Zenith; 
10 11 blasst dcrselbe wieder ab, nur der linterc Rand als Streif sichtbar. 
10 16 verlangert sicli dicscr Streif parallel zum Horizont iiber Nord gegen NE, so (lass eiri unregelmtissigcr 

Bogen von SW nacll NE entstelit ; Mitte It, = 30". 
10 26 anhaltend sehr schwach. In West bis SW hebt sic11 Dunst davon bis gegen den Zenith. 
10 25 Hat den Zenith fast erreicht und zeigt scliwaclre Str:ihlen gcgen den Horizont. 
10 31 Stralilen in dem Dunsttheile etwas sttirlcel; willirenil im Bogen ein leichtcs Wallen von West gegen 

Nord bis NE geht. 
10 33 ~vird  der Bogen wieder sch~v:icher und unrcgelm3issigcr. 
10 36 maclit er iiber Norti einen starlc gegen den Zenith gcwiilbtcn Bogcn, w a l ~ ~ c n d  die gegen West und NE 

gerichteten Enden regelmiissiger werden. 
10 37 geht ein rasches zuckendes MTallen ciurch dcn Westtheil gegen Nord. 
10 40 ahgeblasst, nur schwaclie diffuse Liclitfleclrc. 
11 1 in Ost Niclits; im westlichcn Theile iiocli immcr diffuses Liclrt. 
11 1 5  wird ilieser Tlieil zuin schinalcn Dunststreif, ctwa lo brcit. 
11 21 erweitert er sich wieder; 
11 36 steht ruhig und vcrscliwindet. 
11 41 Sclieinbar lclares reincs Firmament, doch keine Erscl~einlxngen mehr. Magnetnadcln zienilicl~ ruhig. 

Nr. 1'4 (B,) 
1~0111 5 .  JIinnor 18S3. 

10" 51"' 11. m. Kurzer Strahl iin Zenith mit SW-NE Riclittlng; wird bogenformig u r ~ d  se~rkt  sic11 gcgen Siid (2). 
Verschwindet bald iin Nebel. 
Ziemlich starkc magnctische Stiirung tritt urn 1" a. m. des 6. ein. 

Nr* 75 (13,) B,, B,) 
vo111 7. : ~ r f  den .$. Jiinnor 1853. D:~ilcr von 1 0 1 1  51111 1,. m. bis 711 5 1 1 1 1  a. 111. 

10" 61'" p. m. wurde es in Westen lichter; die Wollien vcrzogen sic11 und dahinter kam cin aus dcr Nebclclunst- 
masse sich abl~cbcnder I):mdfijrmiger Liclitstrcif zuni Vorschein. Die Itichtung des aus Strahle~i 
bestchenden Bandes, war von West, unteres 33nde anf 1~ = 5" liber Nord gegen Ost, mit dcni oberen 
l'lnde circa 25" hoher rcicliend. Das nand lost sick unl 

11 18 in Dunst auf (2). 
11 53 Strt~hlenbancl in West circa lb= 7"; anfangs riugfiirmig, d. 11. in sic11 sclbst vcrl:~ufei~d, hiernuf heller 

aufleuclitend und in den gewiihnlich auftretcnden . Farben spielend, tlleilt sicli das nand an seiner 
ilem Wcstcn zugekehrten Fllche. Die Biinder trcten anseiqander. Das Ihnd bauclrt sicli nach Slidcn 
aus, gleichzeitig biegen sich die Bandenden ein. Anfangs war der untere Sa~un,  was Lichtrnasse und 
Sttirlie anbelangt,, intensiver entwickelt, naclidem sich das Band getrennt liatte, hiirtc diese Unglcichheit 
auf. Die Erscheinuag, die sehr lichtstarli (Wallen, etc) war, dauerte liurze Zcit uiides blicben danil scchs 

6atorroicl~irrho &xl,oditioll aol JRII ]\IILYOI~. 17 



I~leineDunstffecke zuriick, die 15" andanerten ; hierauf entzogea Cum., die aufstiegen, die Fcrnsicht; die 
Rander derselben waren jedoch von einem griinlicllen Lichtschinlmer umgebeu. 

OIL 2Gm a. m. mit geringer Ahweichung dasselbe Bild. Wahrend der ersten Beobachtung uni 10" 51"' waren 
die Nadeln unruhig; scliwangen rasch, jedoch iiber wenige Theilstriche. 

0 3 1  Der obere Rand eines langlichen Strat. beleuchtet. 
0 36 Ein schwach ausgesprochenes Dunstband in WNW, IL= 7O halhrnondfijrmi~ gegen Osten offen ; 
0 38 riickt gegen NNW vor, wo es erblasst. 
0 4 1  Der obere Saum einer Strat.-Wolkenbank von SW his NW griinlich beleuclitet (2). 

0 56  Nichts mehr zu sehen. 
3 31 Der Wollrenrnnd in Siid und BE beleuchtet. 
2 1 Die oberen Saume der Wollren in circa 1 ~ =  15" von SE iiber Slid his West beleuchtet (2). Der [Innst- 

gehalt der Atmospharc abnehmend, in Westen ziemlich klar. 
2 G beinalle ganz aufgekllrt, kein I'olarlicht zu sehen. 
2 16 In Siid eine dunkle Wolke, 15" uber den Horizontreichend ; theilweise iiber deren 0berc.n Rand iind dnnn in 

SI3 undSW iiber diinneren Strat. sic11 fortsctzeird bis zum Ilorizont hinab, ein bogcnforrniger l,icl~tsol~ein. 
2 18  Nichts mehr zu sehen, im Westen Gruppen von Strahlen, in 1b= 5". 
2 31 In Ost ein Dunststreif, dcr sic11 zu einem Bogen gestaltet, der auf seinemWegc nacl~ West iiber Siid, 

JA= 20" erreicht und hier erloscht (in Siid). 
2 38 Die Reste verblassen. 
2 48 Ein Dunstband von S + GO0 i~ber Zenith gegen 8-120" (2). 
2 50 Vom Nebeldunst verdeckt. Firmament umzieht sicll. 
5 41 Liohtfleck in Nord hinter Wolken, alsbald el-liischend. Nadeln sehr unruhig. 
(i 1 Von S+60° iiber Zenith nacli S-165" ein 1:ogen IiinterMTolken; etwa 80" lang (2). 

Ci 3 verschwindet er; etwas aufklarend im Zenith, Ilorizorit mit Cum. und Cir. strat. urnzogen. 
G 8 Bogen im Zenith mit S-120" nacll S + GO0-Richtung, sehr liclrtscllwach. 
G I1 verblasst. 
Ci 22 Einige strahlenformige Dunstansammlungen in NNE; cin Ilunststreifen ron S-120" bis zum 

magnetischen Zenith. 
Formlose langlicl~e Dunstansammlungen in Nord, 1 ~ =  50°, clie in der Richtung der Bogen liegen. 

G 2G gnnz verblasst. 
Ci 31 Im Siitlen und rings um am l'irmament erleuchten sich die Stellen, wo Cum. und Cir. cum. stehen; mie 

wohl lichtschwach, ist wallende Bewegung zu sehen, wolche lieine TMuscliung zulasst; die hcllen 
Flecke daucrn an;  die Wolken sind verschwunden. 

Firmament sternhell. 
G 36 Die Ilelle im Abnehmen, noch ist Polarliclitdunst von Ost bis West, vom Zenithe siidwiirts und liings 

des Horizontes zu sehen. Nadeln unruhig. 
G 5G In dem Liehtdunste markirt sich von Wcst bis Nord, bier etwa 25" hoch, ein Dunstband, das bald 

zerrinnt (2). 
7 1 Von West bis NW sind zenithwarts gerichtete Strahlen siclitbar, sehr 1ichtschw:~cli. 
7 G Rogen von SW liber Wcst bis Nord. In NW, IL= 8-10". 
7 21  Der 6h 36" notirte Dunst breitet sich iiber die ganze siidliche Seite des Firman~entcs aus, er glcicl~t 

wie jener, der friiher zu sehen war, diinnen Dunstwolken, welchc vom Montle schwach beschiencn 
sind. Neurnond. 

7 31 verschwindet Alles bis auf den Bogen in SW bis Nord. 
7 51 wird aucll dieser Bogen unsichtbar; in SE beginnt schwaclles Morgengraucn. 

Magnetische Variationsapparate zwisclien 10" p. rn. und 8" a. m.: D= 443-354; JII= 416-276; 
VI= 389-375. Zeitweise hef'tige kurze Schwingnngcn. 



Nr. 7G (B3, B1) 

voln 5. JLnner 1883. Dauer von 411 31Tn p. 111. bis 911 11111 p. In. 

4" 31"' 13. m. liusserst schwacher Bogen von NNE bisWNW, in NNW, I& = 40". Mehrere Sterile, nnter andereni 
:~ucli im grossen BLren, ersclieinen versclileiert durch ilia. 

4 36 kaum melir ausneltmbar, aber hiiher gegen dell Zenith stehcnd. 
4 51 Unregelmassiger Dunstbogen von NNE bis WNW, IL = 30" ; 
4 53 wird regelm5ssiger und intensiver. Es bildet sic11 dal-iiber ein zweiter von gleicher Spannweite, aber 

sttirlcerer I<rtimmung gegen dell Zenith, IL =50°. 
4 55 Der letztere ist mit seiner Mitte bis zum Zenithe vorgerliclct; von dem nnteren, stellenden Bogen 

hat sich ein dritter losgelost, und steht nun zwisclten beiclen. Alle drei sind Bnsserst schwacli. 
4 57 Alles verschwunden, nur in NNW, h= 30" diffuses Licht bemerkbar. (Das gnnze Firmament ist niit 

Nebeldunst (Strat.") bedeckt, der scheinbar aus SE heranzieht; in Nord bis West ist cr etwas ciuiiiier, 
und lasst cinige Sterne durchsclieinen; in der SlidostliBlfte des Firillaiiientes beine Sternc.) 

5 1 Dunststreif von NNE gegen NNW sichtba~., von da  :tn offenbar durch Bewvllrang bcdeclrt; in NNIV, 
I&= 60". 

5 1 2  Nur schwaches, diffuses Liclit von NW bis Nord. 
5 31 UnregeImZissiger Dunststreif, sehr scliwacli, NE- Zenith - SW. 
h 32 Vori NE bis Zenitlt verscliwnndon. Der geblicbene, respective sichtbare, siidwestliche Thcil, ziclit 

ziemlicli rasch gegen Stid. 
5 33 nur nlehr ein kleiner Streif siidlich des Zeiiitlis sichtbar. 
5 34 im Zcnitlie drei Dunstreifen voii gescl-~wuugeiier Fornl und Riclitung: NE-SW siclitbar; siud dnrcli 

den Nebeldunst blosgelegt worden. Vcrscliwiuden gleich. 
5 37 Melirere unregelm%ssig vertlieilte Dunstl~aufchen iuld eiii ebenso gescli~vungener Streifen. 
5 53  Diffuser Liclitficck in der lticlttung Nk: - Zenitli - SW d. 11. der Nebcldu~lst crsclieint in dieser 

Richtung sc l~ r  hell, als sci dahintcr eiue grosse Licliterscltei~iung. l3cwiillsnng, Cum. st,rat., wircl iinmer 
dichter, mail sielit Nicl~ts nlehr. 

8 51 Xi11 Bogen, NE-SW, zieht an der Nordseite des Zenitlics voriibcr (2). 
8 53 Dunstmasse in1 Zenitlt. 
8 56 ein Stiick eiaer Krone auf der Nordwestseite des Zeniths zu sellen. Fiicher und drei Reillell I j k ~ d e r  

zu unterscheideii. Schwaches Farbenspiel lrei~le Bewegung. 
9 1 verschwindet Alles, liaclidem das oberste 13and den Zenith, gegen Siid zieheud, iiberschrittcii hat. 
'3 11 UnregelmPssiger Duiistfleclr ; verschwindet gleich. 

Bewiill~uiig gleiclimiissig gmu und dicliter. 
Magnetische Variationsapparate zwischen 5" und 9" p. 111: D = 411-347 ; HI = 431-328; 

VI= 383-369. 

P h - 0  77 (Bl, Bz, B3) 
voni 10. Jsnnor 1883. I);~uer von 511 51111 11. m. b i g  1011 5210 p. 111. 

5" 51"' 11. m. Steriilicll, etvrras dunstige Atmospli$ire ; ein schwacher Lichtbogcn \7011 West iiber Zenith nach Ost 
sichtbar. 

5 53 verblasst. 
G 1 Ein Bogen mit Scheitel in S + 170") = 60°, hat seine Fusspuiilrte in '\Vest und ENE; licl~tscliwach 

wenig starlier als die gleichzeitig zu ullterscheideiide Milchstrasso. 
6 1 4  Sehr duiistf6rmig; steigt gegen Polarstern auf; 
6 21  erreicht er densclbcn iriit seiiler Breiteiimitte (13reite etwa 5"); 



6" 25'" verblasst auf h = 75" fiber S + 170" ; nur westlicher llheil bleibt schwacll sichtbar; 
6 28 l~ellt  er in der Ricl~tung S i- 71" iiber magnetischen Zenith nac11 S-120" auf; ctwa 3" breit. 
Ci 34  Unter geringen, localen Oscillationen entsteht eine Ziclrzackforn~ation, lichtschwach. 
6 51 entsteht cin zweiter Bogell holler (niirdlich) vorn crsten, der etwas lichtstllrkcr ist. 
Ci 53  Reide verblassen und es bildet sic11 neuerdings ein Bogen, WSW-NE, iiber dem Nordliol.izonte. 11011e 

des Scheitels 40". 
6 56 verschwindet auch dieser und es steht wieder einer iiber dem Slidliorizont, SW-NE, 1~ = 30-35". 
Ci 58 tritt der um 6" 53" entstandene Bogen wicder hervor un(1 ist bedeutencl liohtstllrker ills friiher; bewcgt 

sich langsam uber den Zenith gegcn Siiden, senkt sic11 und verschwindet. 
7 43  13ildet sich ein neuer Bogen yon SW nach NE uber dcn Zenith, senkt sic11 langsam gegen Siid, ver- 

schwindet urn 8" 16"' glnzlicll. 
8 1 G  - 9" 51" Wahrend dieses Zeitraumes sind die Wolkenriinder hie und d a  erleuchtet oder licllthelle 

Stellen zu sehen, so dass man auf Polarlicl~tersclieil~ungeil (nicht allein dunstformig) schliessen kann. 
Nadeln .sellr unruhig. 

10 49 Dunstfleck im Zenith gegen N1C und SW; schr schwach, zieht rasch siidwiirts. 
10  51 zeigt er sich als Bogen, dessen Scheitel auf 50" Hohe in SIC liegt, dessen Armo bis 30" iiber dem 

Horizont gegen NE und SW sic11 erstrecken. 
10 52 Alles im Nebeldunst verschwunden; dersclbc ist bis auf 20" vom IIorizont sehr dicht, gcgen den 

Zenith weniger dicht gelagert. 
1 46 a. 111. Nadell: sellr unruhig, gleichmllssige Wolkenschiclltc bedeckt das Firmament. 

Magnetische Variationsapparate zwischen G" p. &. und 2" a. in. L) = 428- 371 ; IiI=402-244; 
Vl= 394-379. 

Nr. 78 (B,, B,) 

vom 24. nuf den 25. JBnner 1883. Daucr von 1111 C;111 p. 111. bis 711 15nl a. m. 

11" 6" p. n ~ .  Ein schwacher weissgelber Streifen von ENE gegen Zenitl~ uncl WSW. Wird zcitweise von den 
rasch aus WSW ziehenden Wolken verdeckt. 

11 16 Der Streifen hat sich in mchrere iibereinander reihende Fiiclierstiicke getheilt, dabei an Intensitat 
stark cinbiissend. 

11 21 nur mehr in ENE ein Strahlenbiiscl~el und in West cin cinaelner, kurzer Strahl siclitbar. 
11 23 Durch Bewii.1kung Alles verdeckt. Nichts nicl~r zu sehen. 
7 6 a. m. Lichtstreifen von SE  gegen NW, in SW, /L = 30°, lichtschwach; 
7 1 4  verblassend; 
'1 15 ganz verschwunden. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 11" p. m. und 8%~.  m. : U=405--386; BI=420-206 ; 
V I  = 378-367. 

Nr. 79 (Bz, B,) 

vom 25. Jannor 1883. Daucr von 3'1 51") p. m. bis 811 52" p. m. 

3"51m p.m. n o c h  z i e m l i c h c  T a g e s l i e l l e .  I n  ENE g c g c n  d e n  Z e n i t h  c i n  r o t h e r  S t r e i f e n  l e b h a f t  
11 t ipfend u n  d s icll be  w e g  e n  d ;  cinige feine, rotlilichweissc Streifen vom Zenith gegen Nord 
laufend. Bewolkung Cir. strat.0 im Abendrotli theilweise erglanzend. 4'' 36" Strahl irn Westcn, bis 
k = 40". 

4 44  Drei Strahlen von ENE iiber den Zenitli gegen Westen gebo5.cn. Dieses Ende verlluft bandartig. In 
Nord und NE Dunstflecke (2). 

5 1 Rfehrere Lichtstreifen von SW uber den magnetischen Zenith gegen ENE. Einige sind am westliclien 
Ende bandformig. Schwachcs kurzes Band in SSW. 



5'' 8" werden cliese Streifen bogenfiirmig uild senlren sich gegen Siid. 
5 24 verscliwindet die ganzc Erscheinung und es blcibt nur cin kurzer scliwacl~er Stralll in Ost, nebst 

eimigcn schwacl~en Lichtfieclre~l im Zenith. 
6 31 Sch\vacher 13oge11, Ost - Zenith - SW ; Lichtfleclce i11 SE. 
5 38 Bogen von NE bis SW. 
5 43 Seliwacher Bogen von ENE bis SW. 
6 61 Scliwacher Lichtfleclc in Ost. 
G G Es eiitsteht diclit iiber dem Rogcn iu 1I:NE-SW ciii Band, d:is sicli gcgen den Zenith liebt uud bciin 

Durclllircuxen des magnetischen Zenithes heftigc Lichtbewegung, sc11w:~chc lpiirbung etc. zeigt. Es 
bildet sich 

G 9 cine selir scl~wacl~e Icrone. 
Ci 11 Mel~rere Reil~en StralilcnbUndel; ENE-SW, parallel zu einander laufclld; das nicderstc stelit 11,=20", 

das liiicl~ste ist das uin die Corona im %cnit,l~ stehen(1e. 
Ci 14 Sehr scl~iines Band etwas nSrdlic11 voin Zenith, STIT--NE Innfend. IIeftige Licl~tbewegung ned leichte 

Fiirbung darin. Gleicl~zeitig llist sicli Allcs siidlich dcs Zenithes in viele Lichtflccke. 

G 16 Rogen, Streifen und Licl~tfleclic iiber das ganze I'irmnn~ent, uiit parallcler SW-NE liiclittlng. 
6 31 verl)l:~sst Alles und snmlnclt sicli zu eiiieni Dunstbogen. 
6 23 StrahI niirdlich vonl Zenitl~, WSW-NE. 
G 26 Band parallel z u ~ n  Horizont, WTSW-NW. Liclrtstreifcn vou SW iiber Zenitll nucli NE. Scl~waclicr Bogen 

von Stid bis SE  gestreclrt. 
6 31 Dieser letxtere Hogen zieht sich llngs dem Ilorizont westlich und stcl~t  nun SSE-SSW. Die Erscliei- 

nungen verschwinden l:ingsan~. 

G 51 In WSW, k = 20") ein senluccht stehender Dixnstfleck; ebenso in Ost, l b  = 45" (2).  
6 53 verschwindctder in Ost Dns Firmament ist init dtinncn, licliten Cir. bedcckt, die, voin tiefstchcnden 
6 56 n 7 ,  ,,West 1 Mondc beleuclitet, vom Polarlichte sellwer zu untersclieiden sind. 
G 58 In SSE ei11 Dunstfleck, auf IL = 40" ; zicht sic11 gegen Stiden hinab; 
6 6!) erweitert er sich, auf h = 30" stehen bleibencl, sclincll zu einem l~nregelmiissig scliwacben Bogen, von 

SW bis SE. 
7 1 Der Theil von SW bis SSE verscl~windet, wiibrend gleichzeitig sich unter ljewegung lilcincr Licht- 

partien, der Rest bis Osteu vcrliingert. 
7 2 verscliwindet bis I3SE Allcs und bleibt cin schwacher Dtuistvorhang, Ost-ESE. 

7 3 In Stid, 12. = 50°, ehcnf:~lls eiu Dunstfleck, der sich schi~ell nlit dcln Vorhangc in ESE rcrbindct und 
mit diesem einen grossen Fiichrr bildet, dessen Strahlen uiid Fiiden gcgen Zcllitl~ convergiren. 

7 4 glcich wieder verblasst und bleiben nur einige selir feine Paden ohne Sauin, von Ost bis SSW vcrtlieilt, 
die gegen Zenith convergiren. 

7 5 Allcs vcrscliwunden. (Die Rollren im ZenitI~ sind verschmrunden, ohne dass man eine Bewegnngs- 
richtune; unterscheiden konnte, hingegen Eisnadelfall.) 

7 7 ~ u s s e r s t  scl~wache Dunststral~len (ngn~lich solche, die keine scliarfen Contouren zeigen, aber den~~ocli  
als einzelne, gctrenl~te Theile dastehen) in Ost und SSW. 

7 8 in SSM7 starker werdend. Drellen sic11 urn clei~ Zenitli, glcic'l~snn~ die Mmtelflacl~e eines liegels 
bescllreibend gegen Ost, vertheilen sic11 rnehr, und bilden nun eiiien feinen, grossen Fachel; desscn 
FUdcn dell Eindrucli eiiles Schleiers maclien. 

7 10 vereinigen sic sicli rase11 lrlirzer werdend in Ost, bilden ei11 Band mit senkrecliter Strahlenstructul; das 
sich rase11 gegen SSW hinuliter verllngsrt. 

7 12 erweitert sicli dieses zu einen~ Bogen von ENE iiber SE, 1b = 25", llacli SSW. AUS dem oberen, ver- 
wiscliten ltalide sclliessen einzelne divergirendc Strahlen. 



wird dcr Bogen durcll viele, aus SW langs des Horizontes ziehenden Cir. cum.-I1:bufen in mel~rere 
unregelmassige Stuclie getheilt. 
nur mellr cin doppelter Dunststreifen von Sud bis Ost. Das Encle in Ost zielit oft mit einzclnen deutlicli 
markirtcn Wollren bis ENE und hiipft dann wieder schnell nacll Ost und ESE zuriiclr. 
nur melir diffuse, unbestimmbarc Liclltflecke in SE. 
wieder Dunststreif, Ost-SSW; Wolken sind ausser am I-Iorizont in West und SW, nur rrlellt ticf unten 
in SSW sichtbar. 
Ganz abgeschwlchte, diffuse Lichtfl ecke. 
Das sich in SE gleichmlssig ausbreitende Mondlicht lasst Nichts mchr unterscheidcn. 
Im Mondlichte viele Strat.-Streifen von NE bis SW xu unterscheiden. 
llebt sic11 ein leichter Lichtstreifen g ~ l t  vom Siidhorizont ab. 
Ein Fleck im Streifen, SE stellend, schr hell; erscheint so, da er von zwei Strat. oben uncl unten 
eingcf:~sst ist; die man cleutlicli erkennt. 
Nebcldunst verdeckt Alles. Das ganze Firmament ist mit leichteii feinen Cir. strat. bcdeckt, die die 
Stcrne mcist duschscheinen lassen. Niclits mchr zu unterscheiden. 
Hinter den Wollien im Zenith cine starke Icrone durchsclieiaeild. Rasche dreliende Lichtbe\vegung, 
Strahlenwurf' gegen Nord und NE. 
-14" lassen sic11 nac l~  der helleren Wollrenfiirbung Strahlen gegen Nord und NE vermutl~en. 
13ewolkulig abilebmend. An ciner freien Stelle Stral~lenreihe (Irurze, senlrrecht stel~erlde Stralilcn 
nebeneinander gelagert ohne Saum, mit Saum ware es cin ,,VorhangL') von IYNW bis NNE. Es stelien 
sic11 jetzt zwei Wollienbiinke gegeuiiber, eiiic aus Sud und eine :ius Nord hcrangezogeuc, unter den- 
selben ziellen Stmt. aus Siid. 
- 26"' Z e n i t h ' f r e i  von  u n t e r e n  W o l k e n ;  m a n  s i e h t  in1 Mondl ic l l te  o b e n  Cir .  D ie -  
s e l b e n  b i l d e n  beim Z u g c  u b e r  d e n  Z e ~ i i t l l  d i c  v e r s c h i e d c n s t c n  F o r i ~ l c n  u n d  lldrlfig 
g r u p p i r e n  s i e  s i c h  z u  c i n e r  K r o n e ,  n ~ i t  d e r  d n n l i l e n  fif 'fnung i n  d e r  Mit tc .  Rei eincr 
solclien Formation scl~iesst cin hellcr l'olarlichtstrabl rascli gegcn SW l~inunter. 
- 31'" hie und (la libcr und zwischen den Cir. l'olarlichtstreifen. 
Bewolkung abiichinend. Manellma1 noch einzellie Fleclie in NNM7 siclitbar (1). 

Dic Bewiillsung infolge des Jlondliclltes niilcliigweiss- glLnzcni1 gcfiarhi, dalier Niclits mel~r  vorrl 
Polarliclite zu unterscheiden. 

Magnetisclle Variationsapparate zwischcn 4h und 9" 13. m.: U = 476 - 403;  111 = 450 - 
206 ; VI = 387-354. 

Nr. 80 (B,, B,) 

vom 26. Jgnner 1883. Dauer von 411 13111 p. m, big Sh l6lll p. m, 

4" 19" p. 111. Rogcn von S-120" nach S + 60" iiber Zenith; im\Ycsten, wo noell Abendhelle vorherrsclit, 50" 
iiber dem Hori~ont endigend. 

4 22 Ein zwciter Bogen 10" siidlicli vom ersten, mit cliescm ein Zweieck bildencl; crstcr Dunstbog.cn liegt 
von Ost, h = 23" ubcr Slid, 1~ = 72'5. 

4 34  verblasst. 
4 48 Ein Stralil in Nord, zenithgerichtet, bis lz  =40°  reicl-lend; kurzc Zeit hinclurcl~ siclltbar (2). 
5 18 Rogcii duiistfiirinig, i l l  S-30°, Jz = 15 ; iibcr \ITollien. 
5 21 verdeclit. 
5 24 Ein Sttick Dunstbnnd voii Ost bis 8-43", IL=  31" reiclicnd. 
5 26 Dunstfleck in S-80") h = 40" und in NE. 
5 28 Aus deli1 Dunstc formirt sich ein Band iiber S -30°, 71 = 50". 



5'1 311" Dunst iiber den ganzell siidlichen 'I'l~eil des Firmaments, fleckcat'iiirniig, bis NE; Beerenberg hcbt sich 
tlavon ub; 

5 32 l~iczu ein Dunstband von 8-120" iibcr Zenith nacli S+GO. 
5 41 Ein Dunstband vom Blytt gegcn Vogelhcrg, bis 5" 49"'. 
5 51 Zwei Bander in Siid sicl~tbar, 7b = 20-25" (2). 
5 53  Polarlichtclunst in Nord. 
5 5 Oberes Rand erlischt, das auf h =  20" noch siclitbar. 
Ci 1 Ein Dunstband voii Nord gcgen Zenith, gewellt ; 
Ci 4 breitet sicli Init scinen Wellell, dic sich zu Stralilen ciitf:~lteu, S~icherfiirniig gegen \'Vesten aus. I h n s t  

yon Ostcll iibcr Siid, h = 80") bis West sichtbar; 
1,ichtbewcgung um den Zenitli, cler jedocll frei bleibt; das Band in Siid bestcht noch. 

6 Ci verbl:rssend, Dunstfleclie bililend. 
Ci 12 Band crliseht. 

Ein Dunstt):~nd ~ O I I  NNE gegen SS\V; scinc Fussentlcn \verden wic vom W i d e  gegen West 
gewelit, nur Zenitlltlleil bleibt und biltlct eine Scl~lcifc. 

Ci 14 Alles Dunst. Von Siitl l~cht sic11 e i i~  23anc1, dunslfijnnig, doc11 ]nit oben griinem, nnten rotlieni Randc; 
G 15 I-Iohc 25" ; stra11lenfijr1nig.c Licl~tbewegung von Ost bis West und West bis Ost; 
Ci 1 G theilt es sich in zwei Dop1)elbiindel.. 
G 18 Ilnnstband steigt auf, aus ESE; 
Ci 19  iiber Zenith, NNE-SSW gcriclitct; niiiln~t clic Fonu einer Birne an, mit Sficl in SSIY (2-3)) starlies 

Wallcn und FLrben; Beweguiig des T,iclitcs wic nach lironenbildung. 
6 25 Drei I3Lnder erlieben sich in S -+ 150°, liclitscl~wacli; sie drii~igel~ ilicZ~1iitl1crsc11eil1111~g, wclclie licllt- 

schwacli und weisslivh gcworden ist, nacli Siid. 
Sterne 1. u. 2. Grijssc sclieinen ilurcli. 

G 27 Die Hauptliclitmassen stehell iu Siid, IL = GO0, in Nord, IL =50° ; es lassell sicli darin scclls bis siebc~l 
von S-120" nacll S+GOO gerichtete Dniistl,Riider crlrennen. 

Ci 30 1l:ine Dunstmasse, welche eine Schlcife bildet, hebt sic11 am Siiclhorizont gegen den Zenith; daselbst hat 
sie dic Form eiues gedriiclrten IIufeiscr~s mit clem Bugc gcgen West, etwa 40" i,iber dem I-lorizont. 

6 32 streckt sie sic11 so, dass zwei Blnder entstehcn, wovon das Iiber den Zenith liegendc wallt. 
G 35 sind bcide Bander Siid uud Nord gleicll weit vomZeaitll, Abst:~ncl ctwa 5" ; sic zeigen gt.iinlic1ic Fiirbuug. 

Die Fusscnden stelien gegell SSW bis NNE. Alle hentigen Erscheinungen halten mellr dicsc 
Ricl~tung ein. 

6 34; Die Zcnithbiinder bestellell arls melireren Striiugen, und breiteii sic11 garbenformig gegen Ost aus. 
G 39 Von diescn Streifen verbleiben die zwei iiussersten, indem sic ziemlich scl~:rrf, aber niclit g ~ i i z  regel- 

miissig den Umfaag iler friihercn Liclitmasse niarliiren, sichtbar. Das Inncre erbl:lsst iinn~cr wehr, unil 
die gnnze Erschcinung senlit sich gegen SE. 

.G 48 verblassend. 
G 56 Liclltflecke in Srid und SSE. 
7 10 Bogen von SSW bis SSE; iiber Siid,.theilweisc 
7 13 tlrirch Wollien verdeckt, bildet sich unter dieseni ein zweitcr Bogen, etwns liclitschwiiclicr; 
7 14  der obere verschwindet. 
7 18  entstelit ein neuer Bogen, hebt sich gegen den Zenith, wird bandurtig (gestreift) und bildet eine 

sehwache Krone. 
7 21 D=434; .TII=186;  V J z 3 9 . 3 .  
7 23 rerschwindet diese Icronc und cs verbleiben zwischen ENE, Zenitlr und SSW stnrkc, grosse Liclltfiecke. 
7 29 Zwei liurze Stralllcn vom Blytt gcgen Zenith. 
7 36 Rewollrt. 



Y h  49'" Lichtflecke in SSK, Siid und SSW (2). 
8 21 Lichtflecke in Siid, h = 15". 
8 26 Ganz bcwijlkt. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 4" ur~d 9" p. m. 11=43G - 377; I U = 4 3 5  - 
0 (7" 46"); VI= 396-366. 

Nr. 81 (B,, B,) 

vom 27. JIinner 1884. Dn~rer voil 511 l ( i m  11. m. bis 7'1 3Gln p. 111. 

5" lG1"  p.m. Ein Dunstband von S-120~iiber~e11'itllliach~ + GO", lichtscllwach ; Fussendcn c1urchWollcen verdeclct. 
5 19  verblasst. 
5 26 Dunstband im Zenith, West-Siid; 
5 28 ein zweites iiber Nord, I&= 80") welches gegen Zenitll steigt und 
5 31 in den irn Zenith befincllichcn aufgeht. Dicses in1 Osten lichtstiirlrer. Von Ostcn auflrlUrenrl. l'iisse der 

Bijgen in S-120" und S-t-60". 
5 38 gegen Nord, hinter Wolken liernbgesunken. 
5 4 3  Ein Dunstbogen, JL= 20°, in Siiil hinter Wolken; dercn Riindcr beschienen (2). 
G 7 sfidlieher Bogen bis auf h=25"  gesticgen, davor Cir. cum., welche aus West ziehen (Wind: ME) .  
(5 1 1  Dunst in ENE, NE und SW. 
G 12 Bogcn, 11 =50°,  crscl~eint als die Iiusserstc Begrcnzung einer aus SSE herauf~iehenden Wolke. 

Fig. 67. 6'' 14"' entsteht aus Dunst in Nord cin Bogcn, halbkreisfijrmig, mit 
nicht gcnauen Contouren, nnd ctwa 50-54" Amplitude; in 

N dem umspannten Felde l~efindet sic11 an der Ostlialftc Dunsl, 
strahlenfijrmig gegen den Zenith gericlltct (Fig. 57). 

6 1 G  Stralllen verbreiten sic11 bis West. 
G 17  Im Norden cirei Strahlenbiinder 10, 25 und 70" lioch; im 

Siiden sind Duilstnnsammlungcn sichtbar. 
6 20 B = 340; WI=350;  VI= 371. 
6 21  vcrblassend. 

w E Das Firmament frithcr sternbell, jetzt mit I'olarliclit- 

rlu~lst und Nebeldunstscl~leier umzogen. 
(; 20 Alles verschleiert, nur in NW ein 13ogcnscl.leite1, I5 = 20". 
G 33  h = 25" ; hinter Nebeldunst. 
G 48 Plijtr~lich anfgeklart; in Nord zwei BUnder, IL = 10 und 25". 

ijber dell Zenith, von S-120" nach $+GO0, cin Dunstband und im Siitlen ein Dnnstflcclc sicht 
bar (3). Nadeln nnruhig; Erscheinungcn allmal~lich erblassend. 

7 1 Nur melir zwei Lichtstreifen in WSW! zeaithgericlitet, sichtbnr. 
7 2 Rand in NW cntstanden (IL = 20-30°), welclies sich 
7 3 gegen den Zenith etwas hcbt (A= 35" des Scl~eitels). 
7 31 Zwei TJichtAecke in WSW nnd 7" 32" ein Lichtfleclr in Siirl, 7" 36'" ganz bcwiilkt. 

Magnetisel~e Val.iationsapparate zwischen 511 und 8" p. m. 0 = 432-334; IJT = 300-305; 
VI= 379-363. 

Nr. 82 (n,) 
vom 28. Jiinncr 1883. Dauer von 811 58111 11. nl. bis 10'1 3Gm 1). In. 

8" 5grn p. m. Helle ausgedehnte Dunstmasse in SW, 12. = 13-18", aus tlen Strat.-Wolken hervowagenil. 
9 Ci nimmt die Helligkeit ab. 
9 11 zertheilt sich die Masse in ihrer A~~sdehnung in Streifen und Hlnder nach allen Richtnngen. 



9'1 16'" verblasst Alles. 
9 26 Helles Band, ENE-WSW, in der Zenithgegend etwas nbrdlich ausgebogen. 
9 29 verbreitet sich das Rand, zerreisst der Lange nach in mehrere Stticke, dabei stark an Intensitat 

einbiissend. 
9 36 sieht man nur mehr einige lichte Stellen und beleuchtete Wolkenrander der im Westen stehenden 

Strat. 
9 51 sind die Wolkenrander lieller beleuchtet. Nadeln unruhig. 

10 1 Lichtschwaches gebogenes Band, NNE-SSW, in 8+55, h = 30". 
10  3 wird das Band lic1itschwLchw und streclct sich in die LLnge. 
10  4 zieht es sich wieder in die friihere Form zusammen, wird dabei hell. 
10 G stcigt es rnit der Mittc gegen den Zenitli auf, bildet eine gebogene, kronenartige Erscheinung gegen 

NW. Auf dieser Seite parallel mit der Riegung ein Streifen. 
10 8 vertheilt sich die Erscheinung und verblasst. 
10 12 Ein helles Band, NNE-SSW mit leichter Lichtbewegung. 
10 16 verblasst es wieder und es bleibcn nur mehr einige Dunstfleckc aui Firlria~nent zerstreut. 
10 28 I<urzer Streifen iiber Blytt, zeuithwiirts. 
10 31 dellnt er sich iiber den Zenith norclbstlicli aus, verliert an Intensittit. 
10 3 3  verblasst er vollstandig. 
10 35 Ein griisserer Dunstfleck in SE, 16=20°. 
10 36 verschwindet auoli dieser. 

Magnetiscl~e Variatio11s:xl~parate zwiscbeu 9'' und 12" p. m. : 2) = 423-3653; IIl = 381-182; 
VJ= 402-364. Selir rasche Bewegungen. 

Nr- 83 ('31, B,, B,) 
vonl 31. Jiinner :luf don 1. Fcbruar 1883. D:~uor voll 811 361ll p. 111. b i ~  211 12111 a. m. 

8" 36" 11. m. Ein Streifen, SW-Nord-NE durch den Nebel intensiv l ~ j n d ~ r c l ~ l e u c l ~ t e ~ ~ d .  Dann Dunstfleclre bis 
1 1  29; von S-120" iibcr Zenitli nacll S-tGOO ein Rogen, licl~tschwnch im Zenith. 
11 39 verblasst. 
11 49 Ein Dunstfleck iln Ze~iitll (1). 
11 57 verschwunden. 
0 22 a. m. Licl~tsol~immcr in SE, bis Ib = 10" hinter Wolken, dem 
0 23 Strahlen entsteigen, welche 
0 24 sich zu zwei B6gen gruppiren, die, wenig scharf umsclirieben, einer auf 25", der andere 15" Hblie nlit 

ihren Scheiteln in S-30" liegen ; es tritt plotzlich rasche Liclitbeweg~~ng und Aufsteigen zrun Zenith cin. 
0 25 Krone gegen Stid; Farbenerscheinung und Wallcn, Ost-West-Spslte in der Mitte. 
0 27 Strahlenkrone gegen Nord, verblassend; um 
0 29 sind nocli zwei Bander 60" utid 40" iiber deln Nordllorizont und liil~ter den1 Dunstscllleier im Stiden 

Lichtschimmer zu sehen. 
0 32  Oberes Band verschwindct, unteres licl~tstark, wenngleich liinter MTolkenschleier. 
0 31; im 6stlichen Theile verblassend. 
0 34 lichtstlrkel; anch bstlicher Theil siclltbar; Sclieitel liegt auf I&= 45" in NW. 

Rand llebt sich gegen Zenith. 
0 35 ImZenitl~, und den grossen Baren bedcckentl, eine Liclltzorie voii etwa 10" Breite, in dcr drci Ilunst- 

blnder zu unterscheiden sind. 
0 36 senlrt sic sich, formlos werdend, gegen Siid. 
0 37 Ein strahlenfbnnigel* Dunststreifen von 8-1'20" tiber Zenith nnch 8-t-60". 

ijslsrroicllibrllo 1~:xl~oditioli nuf Jan hlnyon. 



0" 38'" senkt er sich nuflosend, gegen die im Siiden verbreitete Dunstmasse des friiheren Lichtbtinilels. 
Nordhorizont ohne Pola~.lichtdunst, stidlieher Theil fast ganz bcdeckt, Intensitat gering. 

0 4 1  Band in Nord, h= 25") formlos. 
In  S-30" formirt sich ein ahnliches, gegen Zenith aufsteigend. 

0 42 niirdliches Band 50" hoch; strahlenf'iirmig, wallend; siidliches, lz= 25") schwach. 
In Siid ein grosser Dunstfleck. 

O 44  siidliches Band im Zenith angelangt; nordliches noch formlos. 
0 47 Zenitl~band in Auflosung, nordliches ebenfalls, nachdem es zum Zenith gelangt ist. 
0 49 Dunst liber das ganzc Firmament verbreitet, haupteael~lich von S-120" gcgen S+GOO georclnct (3) .  
0 51 Bogenfrirmige Tlichtansammlungen in NW, h =  IS0, und eiue zweite GO0 Iiocl~; irn Siiden Dunst. 

Fig. 68. 0" 52'" Das hohere Band zerstaubt zu Dunst. 

~ ~ 1 5 0 '  0 53 such das 18" hohe Rand in Dunstfleclte aufgelost. 
0 54 In S-30" und S+150° je eine Zone von 20-25" Holie mit Dunst erf'iillt 

(J~orizontaufwarts), Zenith dunslfrei. 

. .&g& +,? 
O 56 Dunstflecke, scl~wach, unrcgelmassig; aueh im Zenith. 

s". .$ ,>s d. ",, 
.d -t:*/ ": b 0 69 Der Dunst gruppirt sich um den Zenith in der durch Fig.58 angedeuteten 

z .  
z"?'3u< d< $4 " z 

Form. 
I 

-$ , i 1 0 Erscheinung nahezcl ganz verblasst und formlos. 
.L ' Y 1 5 Ein Band liber S +  150°, h = 15") dunstfiirmig. 
9 Vom Blytt (S+55") gegen Zenith ein Dunststreif'en, der ron da 
Z gegen Nord in eine Dunstrnasse auslauft. 

1 7 Streifen verblasst. Dunsifleck vereinigt sic11 mit Bancl; 
1 8 verblasst, so dass nur iiber dem Nord- und Slidhorizont Dunstmassen schwach sicl~tbar bleiben. 

Die Sichtbarkeit aller Erscheinungen durcli Nebel uncl Wolken am Horizont und arges Schnce- 
treiben beeintriichtigt. 

1 17 Polarlichtdunst, schwach sichtbar; nnr mehr in Ost und Nord nahe dem I-Iorizont bis 10" Hiihc. 
1 10 ein NE-SW gerichteter schwacher Streifen sichtbar. 
1 23 geht er in Dunst iiber. 
1 25.5 Dunstfleck im Siiden (2). 
1 26 Alles vcrschwunden. 
1 44 Dunst in SE, verscllwindet um 1" 47". 
2 10 Dunst in Siid; 2h 12" Alles ve~*schwundcn. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 8" p. m. und 2" a. m.: D=486-371; IIl=407-194 ; 
VI= 404-381. 

Nr- 84 (B,, 4, '3,) 

vom 1. nuf den 2. Febru:~r 1883. D s ~ ~ e r  von 511 401n p. rn. bia 711 361~1 :L. in. 

5" 40m p. m. Bogen in Siid, h = 10") sendet Stralilen (lichtschwacl~) gegen Zenith. 

- .  
5 43 Drei Strahlcnbtischel am ostliehet~ Tlleile des Bogens aufgesetzt. 
5 56  Ein Bogen in SSW tiber Stid bis SSE (Mitte h= 20"). 
G 1 wild dieser Bogen doppelt. 
6 5 nur mehr unregelmassig und theilweise unterbrochen. 
G G fast ganz verschwundcn. 
G 10 ein Stlick eines breiten Bogens in Siid sichtbar. 
G 1 2  verschwunden. 
6 16 Diffuser Lichtfleck in Siid bis SSE. 



6'' J7'" liaurn sichtbar; in Ost ein Streifen, 1 b =  30". 
G 19 Lichtmasse in SW. 
G 21 Schwacher Bogen, Siid-SE (h = 10"). 
6 24 verschwindet er. 
G 28 entstelit wieder ein Bogcn, SE-Siid-SW, scnlrt sicli langsaln gcgen Siid. 
6 31 Schwachcr Strahl in ENE zum Zenith. 
G 33 vcrscliwindet dcrsclbe und es bleibt ein scliwacher Liclitschim~ner in Ost. 
G 46 Von ENE ein Strahl gegen Zenith. In ENE drei Streifen von unregelmlssiger Bcgrenz~ulg, zenithwiirts 

gerichtet, matt leuclitend. In NNE und Nord, 1~ = 15") je ein Dunstfleck. 
G 5G Dunstflcclre erloschen. Die Streifen sind siclitbar, baldliijlier, bald weaigerlioch gegen dcnzcnitli reicliend. 
G 59 langsaln erblassend. Streifen versehwunden. 
7 1 Von Nord bis ENE, l lags dcm Norizont schwach lenclitende Strahlen; endigen in einer I-Iijhevon 12-25". 
7 3 verblasst. Nur in ENE ein breiter Streif, ?A= 10. 

(Das Sclineetreiben macht die Erscheinungen manch~nal unsichtbar.) 
7 5 Verlangert sich derselbe zenithwlirts und biegt etwas stidlich ab;  verbreitet sich wic cine Ranchsliule. 

In NE gleichzeitig einige Strallleiz. 
7 8 Strahlen verblassen. Streif in ENE reducirt sich wie friiher. 
7 9 Dieselben Erselieinungen wic friiher in ENE, nur dass sicli der Strcifen gegen Nord ausbreitet; auch 

diesmal ist die Ersclieinnng von Strahlen in NE begleitet. 
7 10 verblasst. 
7 20 Melirere Streifen verschiedener LBnge in ENE; der llingstc gellt iiber den Zenith bis WSW, h= 50". 
7 22 nur mehr der lange Streifen. 
7 28 wird cr lriirzer und ruthenfijrmig ausgebreitet. 
7 31 nur mehr als kleiner Fleck in ENE sichtbar. 
7 32 wird er wieder grosser und nimmt die Form eines gefaltcten Schleiers an. 
7 33 erreicht er den Zenith. 
7 35 e1.1ischt das untere Ende. Ein bogenfiirmiges Sttick davon senlrt sic11 gegeii Siid uud verschwinctct 

anf IL - 30". 
7 30 Strahlen in NNW und Nord, der Iangste bis I& =30° ; 
7 42 orblassen. 
7 44 Ein ans hellercn und schw8clieren Streifen z~isammengesct~ztcr Bogen, von ENE iiber deli Zenitli gegen 

MTSW (3). 
7 46 riur ein Streifen, der sicli gegen Slid senlit. Dcr nordijstliche Theil clcs Rogens nocli siclitbar. 
7 50 Nichts mehr siclitbar; Firmament in Nebel gelitillt, Sterne durchscheincnd. 
8 1 Kin Dunstfleck in Ost. 
8 15 Dunststreif in Ost, gegcn den Zenitli gcrichtet. Verschwiiidet nach 2". 
8 22 Dunststreif, SE-SSW, parallel zum I-Iorizont, zieht zenithwarts herauf. 
8 24 nur mehr ein Fleclr i11 Ost, der langs dem I-Iorizont zieht. 
8 26 in ENE stehend. 
8 29 cinen Moment cin Dunstfleck im Zenitli anfleuchtend. 

(Sterne nur mehr SE-SSW durchscheinend, sonst ganz bedeckt.) 
9 11 Strahlen in Ost, die am I-Iorizont gegen Slid ziehen. 
9 13 Von Ost rucken nocli Stralllen nac l~  und vereinigen sich init den frHhcren, die sich, gegeu Zenith 

verlangernd, 
9 1G zu einem lichtstarken, grosscn, gefalteten Vorhange von 0s t  bis Stid einigen. Der untere Sanni ist griln 

gefiirbt. Im oberen sind die F lden  dtinncr, Strahlen isolirt zu selicn) und die FHrbung ist selir scli~vaclr 
grtin. Lichtbewegung i~~terrnittirend. Die Ersclieinung erblasst. 

18* 



gh 21m bleibt nur ein Dunstfleck in Stid, h= 30". 
9 24 auch dieser verschwunden. 
9 26 In Ost und SUd treten Strahlen auf, die sich gegen den Zenith verlangern. Zugleich kom~nen aus West, 

ENE und WSW Strahlen, verlangern und vcreinigen sich xu einer kroncnartig.cn Erscheinung im Zenith, 
die gegen Nord ganz geschlossen ist. Nach kurzern Bestande iiffnet sic11 die Erscheinung gegen Siid. 
Die Strahlen, die frtiller bis zum Horizont reichten, wcrden lttirzer, zugleich senlit sich Alles gegen 
Nord. Hier in lz =40°, als Dunstfleck einige Zeit siclitbar. 

9 38 Ein lichtstarkes gewnndenes Band von ENE bis hTNW neben dem Zenith griinlich gefiirbt. Untcr Wallen 
und Wogen senkt sich das Band gegen Siid, wird lichtschwacher, aber die Stralllen darin tretcn 

0 

deutlicher und gesonderter hervor. 
9 47 nur noch einigc Strahlenbtischel in Siid, k = 13" sichtbar (2). 
9 53 Drei schwache Streifen in Nord bis NNE, senkreclit am Horizont, durch den Nebel sichtbar. 
9 56 einen Moment ein Streif, vom Zenith gegen SW. 
9 58 Vom Zenith gegen Ost, NE und NNE je ein Streif. 

10 0 von NE herauf ein schwacller, aber breiter Streif gcgen Nortl abbicgend. Vcrlgngert sich langsam 
aufwarts. 

10 2 noch je  ein Streif vom Zenith gegen SW und WSW hinzukommend. 
10 3 Streifen in NE und SW vereinigen sich durch mchrere Dunstflecke. 
10  5 vermuthlich Krone mit 8trahlenw~u.f nach Norden (durch Nebcl nicht auszunehmeu, bloss eine Art 

Schein ist zu sehen). Gegen NE und West lange, breite Streifen hinunter. 
10 7 Lichtschein gegen Nord verschwunden, hingegen jetzt gegen SE  und SSW geliehrt. 
10 8 - 9" EIeller Bogen, WSW-Zenith-ENE. Im Zenith ist er (lurch einen durchgel~enden Streifen 

gebrochen, der vom Zenith gegen SE und SSW gcht. 
10 10 - 11" der Theil in der Peilung: SE  abgeblasst; gegen ENE in drei pardlele Streifen gcspaltcn. 

Gegen Nord reichen vom Zenith zwei Streifen und der Rest des frtilieren Bogens gegen WSW. 
10 12 Allcs zu grosser Dunstwolke im Zenith verscllwommen, deren Hauptmasse gegen Ost steht. 
10 1 3  Die Dunstwolke wird kleiner, scnkrecht zum magnetischen Meridian schmliler, nnd es zieht sicli davon 

ein breiter Streifen gegen ENE und ein dunner nach WSW. 
10 1 4  hat sich ein Bogen, ENE-Zenith-WSW daraus entwickelt, dessen Fiisse liber Siid durch den Rest 

des Dunstes in Form cines breiten Dunststreifens verbunden sind. Der Nordostfuss des Bogens ist 
sehr breit. 

10 15 zerthejlt er sich in viele kleine MTBlkchen, dic den Raum zwischen den friilieren Bogenftissen gegen Slid 
einnehmen. In  den Ustlichen Wolkchen ist Strahlenstructnr erkennbar. Dieselbe Form anhaltend, 
scheint sehr lichtstark, aber dnrch Nebel geschwgcht. 

10 18 Vorhang von Ost bis SSW, Jz = 30") jedoch die 8trahIen verschwommen (Strahlenstructul; verschwom- 
men wic undeutlich ausgepragte Strahlen, ahnlich dem ,,Strichu). 

10 20 sondert sich in h = 45" ein stark leuchtender senkrechter Strahl; zieht schnell gegen Siiden. 
10 23 in1 Zenith hinter Nebel, ncuerdings Krone mit Strahleawurf gegcn Norden. 
10 24 dreht sich der Strahlenwurf iiber West gegen Siid und Ost, und erfiillen die nun langen (wenn auch 

wegen des Nebels schlecht sichtbarcn) Strahlcii den R:tum von ENE bis ESE. Die Krone selbst ist sehr 
schmal, in der Richtung NE-SW. 

10 25, zugleich mit dem Erblassen im Zenith, schiesst ein Strahl momentan gegen WSW. In Ost bis ESE 
mehrere Dnnstflecke geblieben, in NE ein neuer Streif. 

10 26 Ein Streif, NE-Zenith-SW und siidlich dcs Strcifcns mehrere kleine WBlkchen, die gegen Siiden 
hinabziehen. 

10 26 .5  bildet sich sehr rasch eine grosse Krone, mit momentanem Strahlenwurfe gegeii Nord. Diescr drelit 
sich tiber West nach Stid, wird sehr breit und verschwimrnt zu einer grossen walleaden MTolkc. 



10" 28'" schon aus dem Zenith hinabgezog.cn ulld bildet einen breitenvorhang vonNE, h=30° bis Slid, 1~=30" 
parallel den1 Horizonte. 

10  29 hat sich ein breiter Dunststreifen gelost, der in kurzen Stiiclien von Ost bis SW und in der Hiilic bis 
imhe dem Zenitli steht. Alle Stliela sind in raschcr Bewegung nacli Slid. 

(Da clas Nordfirmnment bis zum Zenith dicl~t bewolkt ist, kann man iliclit ausnehmen, ob nus 
Nord Erscheinung.cn lieranziehen.) 

10 32 Die Streifen verscl~winden und ein leicllter Scliein, wie dlinnc, feine Fiidc11,-vom Zenith gcgen Sliden. 
10 34  Bogen, SSW-Zenith-NNE; untcr demselben gegen Siid nuArcre Stral~lcl~btindel. 
10 35  - 371n gegen Nord in Dunst vcrscliwommen. h e r  Zenith oil, hellcr Streif, NE-WSW. 
1 0  38 gegen Nord abgeblasst. Von SIV liber Sud, Ost bis NE scheinartigc Stralllen aus dem Zenith. 
10 39 Alles verblassend - nur Donststreifen. 
10 40  I-Icller schmalcr Streif, NE-Zenith-S\Y, sehr gekriimmt und unl.egclmlssig. 
10 4 1  Im Zenith bildet sich ICrone mit lrurzcn Stralilen gegen Nord, daran scliliesst der friihcrc helle Sircif. 
10 42 Die ICronc hat sich wiedcr ins Band zuriiclrgczogen, des schr hell ist (4). 
10 43  senkt es sich gegen SE; besonders der Slidwesttllcil geht rasch gegen Siid. 
10 44 Slidvvesttheil ganz verschwunden, \vShrend der Rcst auf I'= 50" Vorhangform annimmt. I n  WNW und 

NW senkrecliter Dunststreif. 
10 45 abnelimcnd - scnlrt sic11 mchr nach SE. 
10  46 nur mehr breiter Dunststreif von ENE bis SSW, auf IL = 25". 
10 47 neuer Streif, NE-Zenith-WSW; lirlimmt sicli leicht im Zenitll anlengend 111id scnlrt sic11 gegcn SSE. 

Dunststreif in Ost bis SEW nocli sichtbar. 
10 48 wird er breiter, stelit still und entwickelt Strahlenstructur. In West ein Dunstfleck. 
10 49 gegen NE der Streif breitcl: In Ost nnd Siid je cin Dlinstflccli. In West ein Strahl. 
10 50 senlit sich von dcm Streif cine grosse Dunstwolke gegen Slid zum Dunststreif in Ost bis SSMT. 
10 51 Der Streif von NE-Zenith--SW, gcschwcift, daruater gcgen Siid unregelmlssige Dunstwollrcn. 
10  52 abblassend. 
10  57 Ein Bogea von S+GOO iiber Zenith nach S-120". 
10 59 wird er zu eincnl musehelf'6rmigcn Fleclr. 
11 0 verblassend; Dunst in Nord und Slid. 
11 4 Bogcn, NE-Zenith-SW ; 
11 7 senkt er sich gegen Slid. 
11 10 In h = 15" verblassend. 
11 12 Polarliehtdunst in Nord, steigt gegcn Zenith und gegen MTcst sic11 abbiegend. Dunst in ESE. 
11 19 Stralilenformiger Dunst von Nord bis ESE gcgen Zcnith geriehtct ; dasclbst ebenfalls Dunstansamn~lung; 
11 21 vcrblasst. 
11 24 Ein Dunststreifen von S-120" iibcr Zenith nacli S+GOO, senlrt sicli gegen Slid. 

Alle Formen sind wcnig scharf begrenzt. 
11 27 Strahlen und Dunstfleelce gcgen Zenitli gerichtet, verblassen alsbaId. 
1 1  33 Ein Bogcn, lichtschwacli, S-131" tibcr Zeiiit,h nach 8-1-49". 
11 34 Bogen dreht sich so, dass Llngcnriclit~ung NNE-Zenith-SSW wird; spaltet sich iin Zenith dcr Liingc 

nach, und es bildet sich 1rroaenfijrmig.e Strahlci~grup~~irong und cin Fiicllcr gegen ESE und NTN\I'. 
1 1  36 vcrblasst der Fiicl~er. 
11 4 0  Fiicher von SE bis SMT. 
11 43  verblasst. 
11 51 Nach dem grossten Stralileneffeete trat Verschwimmen und r6tlllicl1e Fiirbung unter l\Tallcn ein; die 

NNE-Zenith-SSW-Form blicb  nit weisslicl~cm Liclite (3) iibergossen, das allmalilicl~, 
11  56 ganz verblasstc. 



0" 4" a. m. Dunstband von S- 142" iiber Zenith nach S+38". 
0 5 senkt es sich gegen SSW, wird dunstfiirmig. 
0 G Bogen verharrt auf h = GO0. 
O 11 senkt er sich niehr gegen SSW. 
0 14  nur mel~r  Dunst voll ENE bis SW rcichend. 
0 24 Dunst im Zenith, der eine elliptisclie Form a~inimmt, gegen Nosd offen. 
0 26 Formlos, dailn sidl von NE bis SW ausstrcckend, cinen Dunstbogen bildend, 14 = 60" in ME; 
0 28 darunter zwei Bogen, 10 und 15" -hoch. 
0 34  Im Zenith stellt ein Dunstbogen in derselben Riclitung, welcher jedocli 
O 38 zu formlosem Dunste sich ausbreitet (2). 
0 56 Bogen auf I&= 50" in SSE zu unterscheiden, darunter Dunst. 
1 1 Dunstbogeti iiber Zenitl~ von 8-120" riacli S+GOO, liclitschwach; nnterer verblasst ganz; 
1 9 oberer senkt sich siidwarts. 
1 10 Strahlen am Horizont von Ost bis SW. 
1 11 Ein Bogen im Zenith, der andere 60" lloch iiber SSE; Strahlen bilden eiii unz~~sammei~l i l~~gen( les  

Band, h = 10". 
1 13  Strahlenband 15" I~ocli, Lichtbewegung vorherrschend aus West; Mittelband schwach. 
1 19 Sridband in WSW einen parallelen Einbug erlialtend. 
1 22 Strahlenband aufhellend, die iibrigen drei Bander sind kaum mehr sichtbar. 
1 24 farbig, unten 1.ot11, oben grtin; steigt rasch gegen Zenitli, wallt; 1" 24'": D = 4 0 4 ;  I I I z 4 6 5 ;  

TTI= 387; 1'' 27"': D = 372; I Y I =  442; VI= 391. 
1 27 Zenith- und Nordband vcrblussen, das siidliclle ohne ICronc zu bilden zerfiillt zu Strahlenblischel, die 
1 30 sic11 wieder zu einem unregelmassigen Bande auf 50" I-Iohe mit Scl~eitel in SE ordnen; in NW ist ein 

Bogen, h = 50") schwach auszunehmen. 
1 32 ein schwacher Lichtbogen sichtbar. 
1 33 Strahlen iiber I-Iohenzug, dariiber, ?z = 25" in SE, ein lichtstiirkeres Band entstehend. 
1 35 Dunstband voll S-120" iiber Zenith uach $+GO0, lichtschwach, aus mehrcren Striingca bestehcnd; 
1 36 senkt es sich gegen Slid hinab. 
1 41 ein Strahlenband von Ost liber Stid und West bis NE sich bildend, gegen Zenith anfsteigend, sodann 

sich gegen Siid senkend (3) .  
1 50: 0 - 3 8 7 ;  I i I = 2 2 0 ;  VI= 407. 
1 51 Dunstansammlung, NNE iiber Zenith gegen Siid; auch an anderen Stellen dcs Firmamentes Dunstfleclre 

sichtbar. 
2 1 beinahe gar Nichts mehr zu unterscheiden. 
2 4 In SE  Dunstbancl, 1~=35" ,  darunter tiber HGl~eneug (JL= 9'5) strahlenformiger Duast. 
2 7 Ein Dunststreifen von S-120" iiber Zenith nach S+60°. 
2 11 in Dunst aufgelijst. 
2 22 Ein Dunstbogen von Stid gegen Nord; Nadeln ziemlich stetig auf: D= 345; I$I=250; VI=402. 
2 28 Streifen wenig intensiv unll in Fleclre auflosend, von SSE gegca WNW. 
2 31 Nadeln stabil auf: D = 368; IiIz 285; VI= 401. 
2 34 verblasst. 
2 49 Polarlichtdunst in SE (2). 
2 50 Schwacher Strahl in SE gegen den Zenith ; 
2 56 verschwindet und bleibt nus ein schwaclier Dunstfleck. 
2 59 Sehr sehwacher und kurzer Strahl gegen den Zenith in SSW, verschwindet bald. 
3 11 Dunst in.S-11". 
3 16 Schwaclicr S t~~s l i l  in SE. 



3" 23'" Duast in Siid. In NE Nebel. 
3 31 Lichtscbwacher Fleck in ESE. 
3 41 Schwacher Strahl im Zenith (NW-SE). 
3 56 Strahl von S + 11 " gegen den Zenith, verschwindet nach 2". 
3 58 Lichtfleclr i r l ~  Zenith, dieser streckt sich ulil 
4 1 strahlartig gegen Slid. 
4 2 Strahl im Zenith, SW-NE. 
4 G Lichtflccli in Siid. 
4 9 Schwaeher Stralll in SITT gcgen den ZenitIt. 
4 23 Strahl im Zenith, SSW-NNE, anhaltend (2). 
5 I1 Schwacl~e$, strahlenfiirmiges Band, NlC-SMT. 
5 16 Zwei Strahlen in Nord gegen den Zenith. 
5 21 Bogen, NE-SW iiber Zenit,h. 
5 23 ICleiner Strahl im Zenitb, Ost-Mrcst. 
5 26 Strat11 in SW gegen Zenitli. 
5 2G Kleincs Band iin Zenith; halbkreisformig auf der Slidseite. 
5 31 Drei Strahlen in SW gcgen Zenith. 
5 4G Doppelbogen, SW-Zenitl1-NE, sehr schwacl~. 
6 1 Strahl in SW gegen den Zenith. 
6 1 1  Bogen, SW-NE, tiber Zenith zicmliel~ hell. 
G 20 Stralll in SW zunl Zenith. 
7 1 Peiuer scliwacher Strahl von NE gegen Zcnitb) verschwindet gleicll stidlicl~. 
7 G Noclimals an derselben Stelle. 
7 21 Tleichter Bogen im Zenitlr, ~ i c f t n n ~  NE-SW; bowcgt sic]) gegcn SBde12, verscbwindet iu der an- 

breclienden Morgcndiimmerung. 
7 36 IVSW bis Zenith gcgen NE ein Bogen, schwach sichtbal; wcissliclles Licht, jedocl~ infolge der DBn1- 

merung kaum zu nntei.scheiden. 
Bewolkt, Strat.' in Slit1 und NE, es sind noch hie und da in1 Zenitli weissliclie Streifen zu 

erkennen, es lasst sich jedocli nicht sngeben, ob Polarlicht oder Ncbeldunst. 
Magnetische Variationsapparate zwisclien 5h p. m. ~rnd 8'' ;L. UI .  : D = 467-334; 1[1=4(i5- 126; 

VI= 413-368. Zeitweise lrhze, sehr rasche Schwingungcn. 

Nr. S6 (B,, B,, D,, B,) 
volu 2. auf den 3. F e b ~ u : ~  1855. D:LUCP VO~I  711 361" 11. m. his 711 17111 :g. m. 

7'' 36'" p. m. Drei Dunstfleclie in Siid, 1~ = 20" (2); dxuern bis 
7 43, wo sic von den lierauf~iel~endei WolIren glnzlicl~ verdecltt wertlen. 
K 53 QrSsserc Dunstmasse Uber Blytt, aus der sic11 ein breitcs Band gegen Zenitli n ~ i t  leicl~ter Aus- 

krlimmung gegen NW zieht (2). 
8 56 Ilas Band verIangert sich tibcr den Zenith ulld biegt rnit diesen1 Ende gegctr Slid sb, so dass es beinahe 

zum Kreisquadrantcn wird. 
9 1 Der dichter werdende I-Iohenrauch verdeclct die ganze Erscheiaung, die frUher durcll den schwachen 

Dunst sichtbar war. 
0 G a. rn. Im Zenith lichten sic11 die Wollten uud von einer Dunstmasse verdcclrt, sieht man eiuen breiteu 

Streifen von S - 120" bis S -+ GO" verlaufend ; desgleichen ist der Wolliearxn(Z gegen Sittl beleuchtet. 
0 11 Dcr Streifen, welcher wahrscheiulicli cin sichtbares Segment cines Bogens war, seilkte sic11 gegen 

Sthi und verschwand hinter den Wollten, dercn Rand liocll i~nlner belencbtet ist. 



Oh 14m Im Zenith sind die Sterne nicht zu sehen; durch die Dunstschichte schiinmert von West bis Zenith bis 
Siid Polarlicht. Dasselbe wird durch zunehmende BewBlkung derart verdeckt, dass nur noch ein heller 
Schein zu sehen ist, der 

0 1 6  auch verschwindet. 
Vollstandig bewiilkt, Wind ESE. 

5 14  Draperie von SW gegen Zenith, 20" hoch. 
5 1 6  Fleck im Zenith. 
6 18 scheint hinter Wolken im Zenith Kronenbildung vor sich zu gellen. 
5 20 Richtung der Lichtinassen, S-120" nach S+GOO, in der Mitte getheilt, wie nach eincr Krone. 
6 25 ICreisf6rmiger Dunstfleck um Zenith, gegen Nord offen, Dullst am nordlichen Ilorizont. 
6 3 1  Ein Dunststreif in NNE gegcn Zenith; dann von West gegen N W ;  hier IL = 10". 
5 33  Alles fast bis zur Unkeontlichlreit verblasst. 
5 34  Lichtfleck in West allein sichtbar. Flecke im Zenith. 
5 37 Aus Zenithfleck bildet sich ein Bogen, NNE-Zenith - SSW. 
5 4 1  Westfleck verschwindet. 
6 42 Ein xu dem oberen paralleler Rogen bildet sich westlich davon. 
5 4 3  beide Bogen irn siidlichen Theile verblasst. 
6 44  ganz erloschen. 
5 47 Von S+60°  gegen Zenith und 8-120°, Dunstbogen entstanden; hiezu niirdlich davon ein paralleler; 

verblassen und werden so von Wollren uberzogen, dass 
G 1 nur in West ein Lichtfleck sichtbar bleibt. 
G 3 Von Slid-120" tiber Zenith nach S+GOO Dunstband hinter Nebeldunst. 
G 16  Bogen senkt sich gegen Siid und verblasst; nur in S+60° starlrere Lichtansammlung. 
G 21 Strahlenfijl.miges, gegen Zenith aufsteigendes und von da  &gen Siid abbiegendes Band. 17) = 352; 

IiI= 280; VI= 400. Nadeln ziemlich ruhig. 
G 22 verblassend; scllwache Strahlen von S+55" bis S+7fi0 reichend, 1~ = 8". 
Ci 26 Von West iiber Zenith gegen NE Dunstpartien. 
(5 29 Von NE her gegen SW ein Dunststreifen, der sich theilt, und flrbig werdend, eine der Krone ahnlicl~e 

Erscheinung in kIeinerem Massstabe hervorruft. D= 355; Ill= 225; VI=4OG urn Gh 31'". 
G 32 nur mehr Dunst von S-120" iiber Zenith nach S+60°.  
(5 33  Diinner Strahl ron S-165" iiber Zenith nach S+15". ~unstf lecke sind am ganzen Firmarnente 

vertheilt, doch lichtschwach. 
6 44  Strahl verschwunden, einige Dunstflecke verbleiben im Zenith (2). 
6 55 Strahlenformiger Bogen von S+60°  iiber Zenith nach S-120". 
7 1 a1lmiihlic.h abgeblasst, nnr mehr Dunstflecke. 
7 5 Kurzer Stralil in West gegen den Zenith. Lichtflecke in Sud. 
7 11 Strahl von SW bis NE; dieser Strabl bildet spater einen gegen S E  sic11 hinabsenkenden Bogcn. 
7 16  Lichtstreifen im Osten, horizontal von ESE bis ENE reichend, der alsbald clurch die Dammerong 

undeutlich wird. 
7 17 Nichts mehr zu unterscbeiden. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 7" p. m. und 7'' a. m. : D = 436-348; 1II= 416-190; 
VI= 414-379. 

Nr* 86 (B,, B,, B,, B,, B,) 
vom 3. nuf don 4. Fcbruar 1883. Da~lor von 611 2Fln p. m. bis 611 4 2 m  a. m. 

5h 2Gm 11.1n.durch den Nebcl ein schwacherStreif, NE-Zenith sichtbar. Er  bewegt sich langsam n:~cll Siiden 
und verschwindet im Nebel. 

5 36 ~ u s s e r s t  schwacher Bogeu, NE-Zenith-SW. 



5" 37"' ~locll zwei dazu parallele Bogen, jc 5" nijrdlicli vom crsteren; bcwegcn sicli 1:lngsau nacll Slid. 
5 41 Lcgen sic11 i u  Zenitli in S-f'iirmige Fnltcn uncl verschwiiiden in1 Nebel. 
5 46 Nener IJog.cn, NE-Zenith-SW (1). 
5 50 Die Mitte dieses steht jetzt SSE, 1~=70" und ein zweiter erscheint, NE-NNW-WSW laufend, Mitte 

NNW, 1&=50°. 
5 52 Jetzt fhnf breite Biigcn gleicl~zcitig sichtbar, unci zwar von Nord, 1~ = 45" bis Slid, 1b =15" vertheilt, 

wlihrend die F~lsspunlcte gegen NE und SW bis WSW convergiren (Bewiilli~ulg abnelimend). 

5 55 liaben sic sich zu drei unregelmSssigen Bogen vereinigt urid zwar: a in Nord, 11 = 45", b i ~ n  Zeiiitll 
uiid c in Shd, h = 18" ; sie sind lteller und starlcer als die frliheren. 

G 0 b bekomnlt jetzt Strahlenstructur; a ist stark verwischt, ohne Contouren; c ruhig. 
(i 2 a tl~eilt sich in zwei parallele Streifen, b besteht llur nus lcleineren nnd grossere11 Lichtwolken -- 

beide ziehen nach Stiden. 
6 7 a im waliren Zenith wngelangt, ist stark und hell; b in Shd, 1h=45" besteht aus einer Reil~e liurzer 

Stralilen olinc Saum, die gegen den Zenitli convergiren; c steht tief am Siidhorizont und erscl~eint als 
blosser heller Lichtstreii: 

6 9 a wird gezaclct und gewunden; b lbst sic11 in zerstreute Dunstlibufchen. 
6 12 a stellt jetzt in Siid, = 70" und nimmt Str:~lilcnstrnct~~r an, wallrend der zerstreute Dunst von b bis 

zu a hinaufreicht. 
6 13 a ltist sich ebenf'alls in kleine Dunstwolkchen und bedeckt mit denen von b, eine grosse li'liiche volt 

ICNE bis SW. 
6 15 Die Wolckchen werden schwlcher und ~e~schwinden  meist. 
G 16 Aus dem Dunstreste hat sich ein Bogen Ost his SW gebiltlet, dessen Mitte SSE, lh= 30" steht. Von 

einzelnen Stellen desselben reicl~en feine Fldcn gegeu den Zenith. 

6 18 Das Ostende hebt sic11 etwas litiher und ist bis NE flach gestreckt. 
6 20 Stel~t  als breites Band ruhig; oben vcrw:tsclien, unten scl~arf' begrenzt. Von NE herauf zielit sic11 eiri 

schwacher Dunststreif gegen den Zenith. 

6 22 Ein Dunststreif, der sic11 vom 13ogen abgehoben, s tel~t  horizontal denselben tangirend. 
G 24 Beide vereinigen sic11 zrl cinem breiten Lichtstreifea, in dem plbtzlich eine hiipfende, hie ued da  a d -  

leuchtende Lichtbewegung mit Farhenspiel stattfindet, die ganz den Eindruck eines Wetterleuchtcns 
am Abend macht. 

6 26 1st wieder rrlllig gewordcn und stellen jetzt melirere libereinander liegende Btigen da, die einen 
breiten Bogen von Ost bis SVIT, SSE, h = 25", bilden. 

G 30 I-Tat sich etwas gelioben und besteht nus drei, durch dunlile Streifen getrennte Abtlieilungen, dcreii 
I-Ielligkeit von nnten nac11 oben abnimmt. Ge~ammtbreite circa 5-6". 

6 34 Trennt sic11 in zwei circa 5" von einauder abstehende Btig.cn. 
6 35 der obere verblassend. 
6 36 der obere nur mehr schwacher Dunst, wBhrend der untere sich ganz streckt und nach SUden senlit. 
6 37 Von Ost bis ENE schwacher Dunst am ljorizont. 
6 41 bildet sic11 liier eine doppelte DUte (ineinander), steigt gegen Zenith. 
G 43 Erreiclit den Zenith. 
6 44 bildet sich Krone mit starkem li'arbenspiel und Strahlenwurf, ENE-SW, gegen Stld (4). 
6 45 hat die Krone den Zenitli passirt; die Strahlen kehren sich gegeti Nord und in1 Centrurn ist heftigc 

Lichtwallnng. 
6 49 Liist sich in feinen Dunst, der sic11 theilweise ~lach BUden senkt, nnd tl~eilweise crltisclit. 
6 53 Dunst in Slid wird intensiver, spaltet sic11 in zwei Theile, die sic11 wulstsrtig zusammenb:~llen und 

Fat+ben spielen. In Nord cntstelien gleiehzeitig iieue Dunstmassen. 
f i a t r r ~ o r a l i l ~ c h r  l;:xpcdrtiuli : ~ u f  J u i  n l . ~ ) e r ~ .  13 



611 58" In Nord entsteht cin breitcr Dunststreif, welcher mehrere Strahlen gegen den Zenith convergirend 
entsendet. Der Convergenzpurlkt ist deutlicli markirt in S--34", k = 80". 

7 6 Dunstnlasse sinkt gegen Siid. 
7 17  1st noch vor dem Verschwinden am Horizont el-lijscht. 
8 20 Ein kreisformiger D~inststreif um den Zenith herum, von SSE iiber Ost, Nord, West nacl~ SW. 
8 22  verschwindet er und bleibt blos Dunst im Zenith. 
8 32 Entwickelt sich, gegen NE und SW sich erstreckend; 
8 4 1  wird er intensiver ; 
8 47 versehwiadet er bis auf einige regelloee Flecke (2). 
8 53 Dunstfleck in SW erweitert sich iiber den Zenith gegen NE, schiesst scllwachc Strahlen n t c l ~  allen 

Seiten. Erscheinung wie bei Krone, (loch ohne Intensitat. 
8 57 Alles verschwunden. 
8 58 - 9l' 31'" hie und da auftretende scllwachc Dunstfleckc, darin Nichts mehl-. 

10 51 schwache Coronabildung aus urn den Zenith befindlichen Dunstmassen. 
I1 1 Alles bis auf ein Doppelband im I. und IV. Quadranten verschwunden. Das obere Band ist knapp 

unter dem Zenith und senclct kurze Strahlen dahin. 
11 6 Bereinigung dcr beiden Bander in Siid, 1z=50°, und in dieser 1Iol1e gekriimmt. 

Das andere Ende lauft gegen SW. 
11 11 Zwei liingerc Bander zu beiden Seiten des Zeniths, NE-SW laufend. 
11 18 Vereinigung beider unter vielfachcn Kriirnmungen und Lichtbewegung. 
11 21 Wird bliisser und schmiiler, bildet einen Halbkreis bcim Zenith, die Enden in N1{ und SW sincl cbcn- 

falls geltriimmt. In Sly, JL = 50°, neben diesem noell ein sehwaches Band. 
11 22 - 25" Das letztere Band vereinigt sich mit dem ersteren, hellt auf und zeigt bei miissigcr T,icl~t- 

bewegungstrahlen vonNord bisNE in langen netzartigen Faden. Scliwaeher DunstbogenNNW,1~ = 40". 
11 28 Die obere Erschcinnng verwandclt sich in formlose Dunstmassen. 

Der Bogen verschwindet, urn gleicli wieder in NW, 1~ =40°  zu entstehen. 
11 31 Der Bogen aus NW steigt zenitliwiirts und erweitert sich scliw~chcr werdend zu Dunst, der NE-SW 

lagert. Bis 
11 38 verandert er wiedcrholt seine Formen, doch unausgcsproclien. 
11 39 hellen die Rander der Masse auf und bilden zwei parallele Randcr Nord und Slid vorn Zenitl~, NE-S\V 

laufend. Das siidliche hat Lichtbewegung und spielt rothe und orange Farben, tl~eilt  sich in xwei 
Theile, die auf'steigend um 

11 43  schwacher werden, und sich in Dunststreifen vertheilen (2). 
0 1 a. m. An verschicdenen Stellen Dunststreifen und MTiil1<chen. I-Iauptrichtung: NE-SW. 
0 2 Drei Binder, NE-SW und Dunst in SSE. Das siid6stlichste ist das hellste, das inittlere das schwiichste. 

Dieses vereinigt sich an seinen Eudcn mit den nijrdlich des Zeniths stehe~ldcn, so dass die Contour 
einer Linse, mit der Mitte it11 Zenith, entsteht. 

O 5 hellt diese Erscheinung starli auf und ist in bciden I3andern Lichtbewegung zu sellen. 
0 6 verblasst und theilt sich in lange Dunststreifen. 
0 6 - 36'") Firmairlent stark in Nebeldunst gehiillt, zeitweise Lichtdunst sichtbar und glcich ver- 

schwindend. 
1 56 wird cs etwas lrlarer. Zwci L)unststreif'en von SW-Zcnith und SSllT-Zenith sichtbar, lichtschwacli. 
2 O Ein heller Bogen, SW-NE und ein andercr in NW. Von SW aus divergiren drei lsnge Straltlcn 

herauf. 
2 11 hellt es ganz auf. Ein grosser Dunstfleck in Nord, 1.c = 30" (Mitte), der sic11 zu einemvorhange entwickelt, 

mit Lichtbcwegui~g und Farbcn gegen den Zenith. 
2 13 Ein lichtor Bogen in Siid, IL = 10" ; drei Stral~len aus SW, divergirend. 



2h 18'" Der Vorhaug verschwimnit zu Dnost. Das Band tlnd die Strahlen wcrdca zu breiten Dtlnstbandern, 
die ruhig blciben. 

2 22 Ileller Dunstfleck iu NNE. Ein kurzel; diinilcr Strnlil im Zenitli init rasch wecl~selnder Lichtintcnsitiit. 
2 23 Dcr Dunstfleck verlii~igert sic11 und bildet eili Ihnd lnit Stiibcllen von NNE bis SSW, das 
2 25 an mchrcren Stellen verblasst, wolincl~ kurze, lichtschwacl~c S t~c l r c  zuriiclrbleiben. Die 1)uastbiinder 

in SE  anhaltend. 
2 27 entsteht wieder ein Band niit Stiibchen vori NNE his Zenith. lllitte zeigt Lichtbewegung. Rurzes 

horizontales Band in WNW, I& = 15". 
2 31 D:ls letzterc Hand concentrirt sic11 ~ u l d  senclet kurze Strahlen gcgen d c i ~  Zenith. 
2 32 Das andere Band ist in drei Stiiclcel~, die N N E - S S W - R ~ ~ ~ I ~ I I I I ~  I~aben. 
2 36 Bogenstlick in WSW-WNW, IL 15", lichtschwach. 
2 4 1  verschwi~~den die ausgcsprochenen Ersclieinungen uild es bleibt nur cine breite Duustfllche in SSE 

stehen (3). 
2 61 Drei divergirende hellere Strallleil von SW; D u n s t b ~ ~ ~ d  in WNW. 

Dunstbogcn in SSE. 
2 56 Strahlen verschwunden, Band vcrblasst. Dvr Bogen geht gegen SE, IL= S5" nntl wird heller. 
2 59 Ein breitcr Dunststreif veil NNE bis Zenith. 
3 1 Streifen verblasst, dcr Bogen breitet sich nus, wird lichtscl~wnch. 
3 3 der sildlichc Bogen licl~tstiirker; mit untercm Rande, IL = 13", obcn verwasclien. 

An1 siidwestliclien Ende mit Strahlen gekriiiit. In EN13 Sti-ahlen. 
3 6 Bogen unter Horizont gesunlceu, in ENE nocll weitere Dunstflcclcc, in WSW Stral~len. 
3 7 Stcllenweise untcrhrochcner Bogen von ESE tiber Nord, IL = 20" iiacll \lTN\3T, Stralllen verschwunden. 
3 10 Bogen crblasst. Aus Stral~len i11 SW und ENE bildet sic11 ein Dunstband, das in rnchre~.en Windullgen 

tiber den Zenitli reicl~t. 
3 12 Das ENE-Ende bcwcgt sicli nacli Siid und verscl~willdet hinter den1 wieder sichtbaren Bogen, liier 

in ?L= 15". 
3 16 Bogen verscl~wnnden. 
3 22 Strahlen in WSW, ~erschwinden um 3" 24". 
3 27 Ein gefaltcter Selileier zwischen WSW unil ENE iibcr Zenith, licl~tschwach. 
3 31 Dcr Schleier an derselbcn Stelle, lichtstiirliel; n:wlidem er bereits verschwundcn war. Licht wogt darin. 

Erblasst nacli 2". 
3 36 Strahlen in ENE divergirend bis 1h = 30". 1Crblassen bald. 
3 54 Dunstbogen, ENE - VITNW durcli (lie dnnstscl~waiigere Atmosph~re durchscheineud, in Slid, IL = 12". 

Gleicli darauf wird ein zweiter Bogen Init deliselbcn Fusspanlctcn sichtbal; der iiber den Zenith zieht. 
4 0 Der obese Bogen tlleilte sich ill mehrere Streifen, die sic11 tlicils slidwiirts, tlleils nordwiirts senkten 

und crblassten, rler untere Bogoii erblusst. In Slid e i i ~  Dunstfleck sicl~tbar, der I~ald erllischt. 
4 8 Den Blytt- und Dauiclssen-Icrater umsiiulnend, ein hellcr Lichtsclieil~, aus dem mehre1.e divergirende 

Strange, die stetig an Breite z~~nchmen,  enispringen 11ntl neben den Zenith zialiencl, in ENE, ?LZ 25" 
endigen. 

4 11 crblasst, bis n~lf einen Strcif'en der n:lch Slide11 sinlct. Der Dunstfleck in SUd sichtbar. 
4 13 dasselbc Bild wie 4)' 8"', nur lichtschw#clier. 
4 15 Wird lichtschwiicher und breitet sich tiber das ganze Sadfirmameat aus. 
4 1 G  Den Zenitl~ freilasse~zd, breitet sic11 dic Erscheinung auch auf die Nordhillftc ans, tlleilt sich urn 
4 20 in mehrere Strange, die sic11 nach SUd. ur~d Nord hinablassen; 4" 23"' nur noch Streifen in Nord uud 

Stid, beiderseits circa lz = 20" xu sclieu. 
4 26 erblzlsseil auch die letzten Spuren. 
4 28 HaufenfEirmige Dunstmassen am IIorkzont in  ENE-WSW iiber Stid. 



411 33" Zu den Dunstmasscn gesellt sich die Erscheinung von 4" lGln, da  buchstiiblich nur der Zenitli votil 
Polarlichte frei ist. Zwischen den stlrker leuchteilden Strangen bcstchen matt lcuchtendeverbindungs- 
briicken. 

4 36 erblasst bis auf ein paar Dunstflecke. 
4 52 Lichtschein in WSW dezu getreten (2). 
4 55 Stralll in WSW, verhlasst. Dunstflecke iolmer zu sellen; dieselbcn fliessen zuweilen zn ciner M:~sse 

zusammen, in der mall lichtere und dunlrlere unregelmLssige Zeichnungen sieht. 
5 4 Abermals wird das Firmament von Strangen, die in ENE und WSW entspriugen, iibergosscn. 
5 10 Die Strange erblassen nacheinander. Die Dunstfleckc blciben. 
5 13 Bogen von ENE bis WSW, iiber JL= 20" in Siid; ail Stelle der Dunstmassen sichtbar gcwordcn; der 

obere Rand ist von Strahlen umsiiumt. 
5 17 Der Bogen in seinen Contouren unsichtbar; die vorhin erwiihnten Strahlcn schwebcn nun frci, zwischen 

ENE und WSW am Horizonte. 
5 23 Dicselbe Erscheinung wie 4h l G m ,  jedoch lichtscl~wlcher, wiederholt sich. 
5 26 bis auf einige Strahlen in WSW verscllwunden. 
6 29 Zu diesen Strahlcn treten von Nord her andere hinzu, dic zusammeli den Eindruck cines von WSW bjs 

Nord verlaufenden Bogens machen. 
5 32 Einzelne Strahlen erblassen, besonders die in WNW. 
5 36 nur noch ein Lichtschein in WSW bemerkbar. 
5 40 Dunstbogen von WSW bis ENE uber Nord, 1h=4O0. Dichter Nebel kilt ein und erlnubt nur den 

Anblick des Scheitels. 
5 42 Nichts mehr zu sehen. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 6'' p. m. und 6" a. m.: D = 445-363 ; IIf= 483-210; 
VI= 404-379. 

Nr. 87 (B,) 
vom 4. Februar 1883. 

10'' 6" p. m. Dichte Be\vijlkung. Nadeln unruhig. 
In eincr Wolkeilllicke im Wcsten heller Polarliclltfleck momcntan xu sehen. LiicLc bedeclit sich 

wieder rasch und ist spater Nichts mellr auszunehmen. 
Starke magnetische Stijrung den ganzen Abend anhaltend. 

Nr. 88 (B,) 
vom 6. Februar 1883. Dxuer vo~ i  411 36" a. m. bia 6" 1%" a. m. 

4'' 36" a. m. Ein von Nord iiber Zenith sich cl.streckcndcr, breiter Dunststreifen, lhnlicli einem Strome von 
oben gesehen. 

4 56 hat sich das Bett erweitert und erhielt mehr eine NE-SW-liichtung. 
5 21 Bis jetzt dieselbe ruhige Dunstmasse; der siidlicl~e Tlleil wird nun intcnsivel; im Zcnith verscllwindet 

sic fast ganx und im Norden wird sie schmaler (3). 
5 51 Fast Alles verschwunden. 
G 1 Dunstreif, NE-SW, erlischt. Dicht bewblkt. 

Magnetnadcln selir unruliig; kleine Ausschlage. 

Nip. 89 (B,, Bo) 
vorn 7. Februar 1883. Dauer von GI1 2 5 m  11. m. bis 911 411" p. m. 

6" 25" p. m. Dunststreifen in West gegen den Zcnith gericlltet - crlischt. 
6 26 In West bis NW l~eller Licl~tschcin. 



6'' 30'" Gerade nocli sichtbarcr Dunstbogen roll S-120" nach S+GO0 tiber den Zenitl~. 
6 31 Nur noch im Zenith zu unterscheiden - erblasst. 
6 34 Streifen in NW, anfangs gegen den Zenith aufsteigend, dann gegen deli llorizont abbiegend und gegen 

NE verlaufend. 
G 37 nur nocli der helle Scliei~i iii NW zu sellen. 
G 3!) Streifen in ENE gegen den Zenitli strebend, erblasst gleicll. 
7 20 Ein schwacher Dunslstreifen voii S-120" gegen Zenith, der alsbnld von Nebelschleiern verdeckt wird. 
7 56 gallzmitNebelumzogen; llinter deii~sclben~olarlicl~tcrsc1iein11ngen vonS-120" tibcr ZeiiithnacliS+GOO. 

Declination = 376 ; Horizoiitalintei~sitiit = 202 ; Verticalintensitiit = 395. Die Nadelil verllieltei~ sic11 
zienllicll ruhig auf diesem nnormaleii St:tnde. 

Trotz Umwiilltung war die Erscheinung zieinlich merlilich (2). 
8 2 Lichtfleclre allmal~lich verschwindend , in N R  stMrlrere Flecke hinter Nebel hervorscliimlllcrild. 
8 G vel-schwunden. 
9 18 Polarliclitdunst in S -I- 170". 
!I 23 Darliber ein schwacher Dunstbogen in  Nord, 11 =GSO; 
9 32 verblasst derselbe; im Osten scl~wache Dunststreifen zenitliwiirts gericlitet bis 30" IiBlie. 
!) 4 1  verblasst; mit Nebeldunst umzogen. 

Storungen unbedeutend. 

Nr. 90 (B,, B,) 
voln 11. a11f den 12. Febr~lar 1883. Dailer von 611 17m 1). m. bis 011 61111 :t. n1. 

GI' 17" p. m. Ein Stralil in 5-1 28" ; cin zweiter in S-133"; beide gegca Zeriitl~ gericlitet. 
G 20 Stralilenfiirmiger Dunst von S-128" bis auf IL = 20"; ganz sternhell; '1, Mond. 

Milclistrasse ist liaum auszunehmeo. 
G 23 Strahlen erloschen; ein schwacher Dunstbogen von ENE gegen Zenith. 
6 28 Ein schwacher Stralll von West gegen Zenith. 
G 31 verblasst. 
G 35 Dunst in NE. 
Ci 37 Ein Dunststreifen in West, ausserst schwach. 
G 4 1  erhebt sic11 aus West ein schwaclies Dunstband bis in den Zenith, welclies nach liurzeri~ Bestande ver- 

schwindet. 
G 44  Ein scl~wacher Dunststreifc~i von NE gegen Zenith, von sehr kurzer Dauer. 
G 46 Aus NE xwei Dunstbogen bis zum Zenith; dieselben sind parallcl und verltingern sic11 um 
G 48 bis an den West-Horizont (2). 
(i 50 verblassend; nur ein Dunstbogen voil ENE gegen West iiber den l~lagnetisclleii Zenith sichthar. 
G SG verblasst, so dass nus iru Wcsten ctwas Dunst wuhrnehmbar ist; 
6 57 In ENE schwacher Dunststrcif Zenith gcriclitet; 
7 1 setzt er sic11 bis WSIV fort. 
7 11 verblasst. 
7 42 Strahl von NE gegen Zenith; verliingcrt sich gegen IVSW, dann West abbiegend zuni Horizont. Licht- 

atiirlier werdend (2)) mit Ende uin 
7 47 gegen Nord abbiegend; Scheitel im Zenith, i111 Bnndo Str:tlilenform zu unterschciden. 
7 57 Nachdem es einige Biegungen angeiiominen, senkt es sich gegen Stid hinab. 
7 59 bildet sich Dunst inneshalb der Biegung. 
8 1 Es bildet sich aus dem Dunste cin Streifen, dcr, So  von einem iin Zenith befindlielien entfernt, sicah 

West-ENE ausstreckt; beidc sind liclitscliw:rcl~ und hd)eii wcnig ninschricbeiie Contouren. Dcr iibcr 
den Zenith sic11 erstreoliende, hut seinen Fuss in S + 8 j 0 ,  der ani1el-e in S + SO0. 



8" 11" Westlicller Theil lichtschwach, ostlicher stral~lenfiirmig, doc11 verschwomulen, 

8 14  lichtstarker (2)) weisslichcs Licht, das iiber den Mond ziehend, eincn rMhlich-gelben I-lof erzeugt; 
dunstige Atm0sphiil.e. 

8 21  Besteht aus vier Strangen in der Gesammtbreite von 10") gegen West lichtscbwiicher. 
8 26 Lichtdunst in NW bis NNW; von NE bis Ost, bis 25" liber dem Horizont, StrLnge; erblnssend. 
8 34 als drei Bander wieiler aufhellend; auf Sud, IL = 20" nnci Ii = 60" und iiber Zenitll. 
8 35 mittleres verschwindet. 
8 4 1  Zenithband senbt sich llsch Slid, siiclliches verschwindet. 
8 44 verschwindet auch das letzte und formirt sic11 auf dcr Linie, 8- 109" iiber Zenith nacli S t  71" eiri 

neues, lichtschwiiclieres (1) Band. 
8 54  senkt es sich gegen Stid, dunstfdrmig werdend. 
9 23  bleibt 15" liber Siidhorizont stehen. 
9 29 verblasst. 
9 30 Strahlenforrniger Dunst um den magnetiscl~en Zenith gegen Ost, SE und West uad NE. 
9 31  in NE verblassend; es bildet sich cine Folgc von Dnnsthaufen uber Zenith von S-120" nach S+GOO. 
!I 34 Dunstband, I& = 13";  in Stid hcllt es auf. 
9 40 Westlicher Theil der Dunsthaufen erlosch, ostlicher mehr strahlenfiirmig. 
9 51 senkt sich der Dunsthaufen slidwlrts (2). 
9 58 an dem in Slid, h= 13" stehenden Dunstbancle angcschlossen, so dass nur dieser urid ein ltleincr 

Dunstfleck im Zenith besteht. 
10 1 Ein Streifen,ENE --WSW ubcr dem Dunstfleclre imZenit11 sic11 bildcnd; gegcn Nord sic11 bewegenil; siid- 

liches Band verblasst; 
10 33 wieder gegen magnetisehen Zenith oscillirend. 
10 34 Ein Uogen in Siid, h = 15" aus schwaehe~n Dunste. 
10 35 Oberes Rand senkt sich gegen Slid; beide im Sstlicheu Theilc lichtschwacher. 
10 46  verschwunden. 
10 48 Ein Bogen, SSW-Ost, A= 30". In  SSW breiter, gegen Ost abnehmenil. 
10 51 Io NE schliessen sich zwci kurze Streifen an, SSW-Ende erhalt Stralilcnstructur (3). 
10 55 die NE-Streifen nbgeblasst; Rogen ruhig. 
10 56 Im ostlichen Theile unregelmassig, verlangert sich bis NE 
10 58 zertheilt er sich in melirere Dunstflecke, in der Ausdehnung des friihercu Bogens. 
11 0 Der Theil NE bis Ost ganz verschwnnden, SSW-Theil doppelt so breit. (Stidfirmament dunstig nnd 

n e blig). 
11 3 bis Siid abgenommen. 
11 6 beginnt er sich wieder langsam von Siid gegen Ost zu erstreclren; 
11 9 reicht his Osten und ist regelmlissig. 
1 1 11 Volllcommene~~ Bogen, ENE-SSW, lichtscliwach. 
11 13 Osttheil unregelmassig, streckt sic11 von NE bis SSW; breiter. 
11 15 nimmt el. von SSW gegen Stid ab. 
1 1  16 in der Mitte, in 8E, breiter und gegen Zenitb verwischt; 
11 18  verllngert sich wieder beiderseits langsam. 
11 20 Bogen wie frtiher; besteht aus Dunst und ist etwas schmiiler. 
11 22 Zerreisst und zertheilt sic11 in lrleine Dunstwijlkchen. 
11 24 Einigt sich wieder zu einem Bogen NE-SS\T, aber selir schwachel-Dunst (cs salnmclt sic11 immer lriellr 

Nebeldunst aus Slid ; Mond geht in NNW blutrotl~ unter). 
11 31 Uis jetzt rnhig, hebt sich ganz langsam und wird immer schwlcher; 
11 36 stcht in IL = 50" ; der iistlicl~e Tlleil ltaum ausnehmbnr. 



11" 50"' nur nlellr diffuser schwacher Lichtfleclrc in SSE, h = 45". 
11 5 4  Erweitert sich langsam zu einem Streif; 
11 56 hat sic11 zu einem sehr schwachen Bogen Ost -SSW entwiclrcelt. 

O 1 a. m. senlrt er sich bis h = 30" - ansserst scliwacli und raliig. 
0 3 nur nlehr in SSW ausnehmbar. 
0 10 noch immer sehr schwacher Streif' in SSW; abnelimend und 
0 13  ganz verschwindend. 

Bewolkung: Strat.0; feiner Dunst. Nadeln sehr ruhig, etwas uiiter den1 Nol.malstandc. 

Nr. 91 (B,) 
vonl 16. Fobrunr 1883. D:mor von 711 45111 p. m. bis 911 5Glll 13. nl. 

7" 45'" p. m. auflrlh.end, mond- uild sternhell; Strat. 6-4; AtmospliMre dunstig; ein rutl~enforinigcs Biiscliel 
Strahlcn wird in ENE sichtbar, gegeil Zenitl~ sich verlangcrnd, hieran scliliesscn sicli Strahlen aus 
WSW, die sich zu eirieni Bande formiren, das 

7 47 I(ronc bildet; Nadcln andern sich wllirend der Ablcsung nur um wenigc Theilstriche (2). 
7 48 erliiscllt; Niclits mchr sichtbar. 
7 53 Zwei anfangs gewellte, bald aber ganz formlosc Danstbiinder, entsfehen in ENE, setzcn sioli gcgen den 

Zenith fort und cnden in WSW nahe dem Horizont. 
7 58 wegen Nebeldullst nud Mondliclit nicht melir zu erliennen. Die heutigcn Erscheinungon sind liclit- 

schwach und unbestimmt in ihren Contourell. Die Mondbeleuchtung nncl der Dunstschleier wirkcn 
so abschwMchend ein, dass von der Notirung der Licl~tdunstfleclre und genauer Registrirung abge- 
standen werden muss, da  eiilzelne Wollrenpartien ganz classelbe Aussehen Ilaben. 

8 6 In ENE zwei St,ral~len; 
8 7 haben sie sich his zum Zenith erstreclrt; 
8 1 3  verliingerten sicli bis S t  38" ; Bogen ist jedoch lsanm auszunehmcn. 
8 18 Vom Po1:~rlichtdunste Niclits melir zu unterscl~ciden. 

Rasclicr Wollrcnzug aus SSE; die Dicllte der Wollrcen ist eine gcringe, so dass sie voriiber- 
ziehenclen Nebelhaufen ahnlich sind. 

Aus WSW wandert ein runder, klciner Cir. iiber den Zcnitll gegen ENE, es lii junt~ auch ein 
Polarlichtfleclr sein. 

8 22 Ein Dunstbogen iiber SSE, 1 ~ = 3 0 "  ; 
8 24 nicht mchr zu unterscheiden. 
!) 36 l<urze Strahleilbltndel in NNE-Zenith gerichtct; verschwindcn alsbald im Dunste. 
$1 44 Eiil Dunstbogen (schwach) mit Scheitel in NW, 1~ =50°, yon NE bis SW reichend. 
9 56 Nichts melir xu unterscheiden. Bewolkung iin Z~~nelimea. 

Naclclli ruhig. 

Nr. 92 (B,) 
voi~i 20. li'obru:~r 1883. D:uier vou 71' 52111 p. 111. bis 911 6(i111 1). 111. 

5'1 52"' p. m. Ein kurzer scliwaclicr Strahl, eiiien Moiltent sichtbar in Nord, I6 = 80" C2). 
8 o Rcim Zusaiiimentreffen einer Scllichte aus Siid zielicilder Cir. strat. mit einer in Nord stellellden Strat.- 

Banlr, wird zwisclicn beideii RLudcln in NNE, 1b = 30-35", cin :~ufleuclitendcr Fleck mit Strahlen- 
andeutung sichtbar. 

(Es ist Vollniond und die raach ziellcnden Wollrcn hell beleuchtet, daher Polarliolit kaum aus- 
nelimbar und nur riitlilich sclleinende Erschcinungen zn erltcnnen.) 

8 11 In Nord, h = 45" ein Fleck zwischen deli Mrolken. 



8" 18'" In NE momenta11 cin Fleck, rotlllicll auflenchtend. Ein von NNE nacll NNW liber Norcl sic11 ziehender 
Strcif'en, ist moglicl.ierweisc auch Polnrlicht. 

8 46 Die magnetisclren Naileln ruhig. Cir. strat. ziehen sclieinbar in cler Riclltung dcs magr~etischen 
Meridians. Nichts auszunehmen. 

9 47 Magnctische Stbrungen. Bcim I-Ieraustreten ins Freie um 
!) 50 i n N E  e i n e  W o l k e n b a n k  u n t e r e r  S t ra t . ;  I ioher  g e g c n  tlen Z e n i t h  c i n c  L n g e  hoc11- 

s t e h e n d e r  Cir. cum. Z w i s e h e n  be iden  s i n d  S t r e i f e n ,  d i e  von  d e r  u n t e r e n  S e i t e  d e r  
o b e r e n  W o l k e n ,  zu  d e r  o b e r e n  S e i t e  d e r  u n t e r e n  W o l k c n ,  n n d  z w a r  u n g c f i i l ~ r  vo11 
Mi t t c  zu Mit te  r e i c h e n  - s c h e i n e n  I ' o l a r l i ch t s t r e i f ' en  zu sc in .  

9 56 nimmt die untere Bewolkung mit Strat. zu, bedeckt ganzcs Firmament. 
Magnetisehc Variationsapparate zwisclien St' und 10" 11. m. D =  404-3'32; 1111395-322; 

VI= 391-378. Zeitweise kuree, rasche Schwingungen. 

Nr. 93 (B,,, R,) 

vom 23. Pobruar 1883. Dauer von 6'1 24111 1). In. bis lot1 34"' p. in. 

6" 24" p. n1. Zwei Dunststreifen von ENE; der cine iibcr den Zcoith, der antlere slicllich davon, parallcl mit 
ersterem und intensiver. 

6 28 Das siidlicl~er gelegene Dunstband vcrliingert sic11 bis S+55", /L= 12", der nijrdlicllere Dnnststrcifcn 
verselrwindet. 

6 29 zertlieilt sich das Band in mehrere Stlicke. 
6 30 Wiederverciuigung zu einem Bogen. 
(j 50 dasselbe und an derselben Stelle zu sehen (ENE-TITSW, mil 1 ~ =  20" in Stid (2). 
6 53 Tlieilt sic11 an seinem Ostfusspul~kte in mehrere Streifen, wobei er sic11 ausbreitet. Das Wcstende 

schwacher zu sehen (Abcnddammerung). 
6 56 Die oberen Streifen bleiben an Ort und Stelle; die nntcrcn scnkcn sich gcgcn Slid. 
7 1 Bogen wieder hergestellt, 
7 3 Theilt sic11 in zwei bogenformige Streifen, die sic11 wieder zu matten Strahlenblndern urngestaltcn. 
7 6 Das untere Band erblasst, das obere an Stellc des Bogens siehtbar. Daa I-Iin und Bcrwallen voll Licht- 

rnatcrie zu bemerken. 
7 11 ist aus dem Bande ein Bogen Init scharfem unteren und verschwommcilem oberen Rande entstanden. 
7 13 theilt er sich in mehrere Streifen. 
7 20 Dieselben treten zu zwei nebeneinander stcliende BFgen zusammen. 
7 23 verschmelzen sie in cin breitcs, schwaclies Danstband, ill Siid, 1b= 15". 
7 28 Von Slid hertiberziehende Cum. strat. verdecken theilweise den Bogcn, besonders in WSW. 
7 32 nur mellr in Slid, h= 12" ein Dunstfleck zu sehen. 
7 36 Verlangert und verwischt sich Ost-SW, den ganzcn Theil dieses I-Iorizonts einnehmend. Farben: untcn 

roth, oben grlin. Wallen etc., fortschreitende Bewegung aussel~liesslicli von West bis Ost (4). 
7 44 Die Windungen des Bandes reichen bis zum Zenith. 
7 52  Ein vie1 fahler gewordenes Band von S-120" liber S-30°, 11, = 45" nach S+60°.  
7 56  Schliesst zu einern breiten Schleier zusanlmcn. 
8 0 Die einzelnen Schleierfalten losen sich in Bander auf, die die lrJalfte des Firmaments einnel~men. 
8 2 Auf der Ostseite dehnen sich die Bander auch gegen Norden aus. 
8 3 Vereinigen sich mit Bandern, die von Wesl nacl~ Nord sich ausdehnen und bilden da einc aus fliuf 

Banderreihen zusammengesetxte ICronc; Farbenspiel, Wallen etc. 
8 5 Krone lost sic11 in vier Strome auf, die von ENE bis WSW, ncben dem Zenith, in verschiedeneri I-Idhen 

auf dcr Slid- nnd Nordhiilfte strciclien. Vereii~igen sich jedoch gleich wieder und biltlen eine zweite 



Krone, die unter die scl~iinstoli Ersclieinungen eingereiht werdeii liann. Bcsonders die untero Eeihe 
(lor gefiirbten Strahlen, die cine selten gesellene Liinge eweicl~tea. 

8'' 10"' Die unteren Strahlen nocll cleutlicl~ zu sehen, die andel.cn Gebilde nur milcbstrassenartig eu seliel~. 
8 13 Aus den unteren Stral~len bildet sicli ein gerMndertes Band, &as von 8-120" llbcr S + 150°, 1~ = 25" 

nacli S+60° stel~t. 
8 16 Drei Reihen Uiiucler auf der Nordseite des Fir~l~arnentes, nebeneinander. 
8 26 Wallt bald Ost bis West iiber Nord hin und her, bald deutlicliel', bald scliwHo11er sichtbar. 
8 29 Die Bander erblassen; an deren Stclle Duastfleclie. 
8 31 Dunst erblasst; in NW, h z 40" c i l~  geraridertes Baud; 

. . 
8 32 delint sicli rasch nach Ost (liber Nord) aus. 
8 34 erblasst. 
8 36 Dunstmasse in allell Quadranten, schwach sichibar. 
8 41 Dunstniasse in :~llen Quadranten, schw:tch siclitbar. Die AtmosphLre wird dunstig. 
8 53  Durcll den Nebeldunst schimmern an mel~reren Stcllen Dunstfleclie dei~tlich hindurch. 
8 58 voli West bis Ost uber Norcl eir~ Streifen durch deli Ncbeldui~st eu sehen. 
9 1 erblasst. . 
9 G nur nocl~ Stcrne crater Grijsse zu sehen, sonst Niclits. 
9 32 abermals der Streifen aufgehellt. 
9 36 erblasst. 
9 56 Streifen, breit, voil S-1 20°nacliS + GO0 llcbeli dcmZeniih; gleich daianf :luch Stralilen in Ust undWest (2). 
9 58  Dunstbogen von ENE bis WSW, tiber SUd, IL = 25"; Streifen in l$uter Seine, schief aneinander gercillte 

Faden getrennt. 
10 0 Rogen erbli~sst; der Stl-eifen in eiil Rand urngc~vandelt, das sicli gegen Nord bewegt und sich 
1 0  1 liier wieder in einen Dunststreifen auflost. 
1 0  2 steigt es wieder zum Zenith; 
10 9 senkt sich bis SUd, It= 40" ~ l n d  erblasst. 
10 20 Strahl in Ost verlgngert sioh gegen den Zenith und bildet daun  nit z~ndereli auftretenden Strahleu 

eillcll Streifen van S-120" nacli S+GOO.  
10 22 tlleilt er sic11 Ln dem Siidrnrlde und sendct rnehrere Streifen gegcil Stitl ab; 
10 25 iiberzicl~t tlas game Stidfirmameat rnit einenl matten, beinahe gleichf6rmigcn Lichte. 
10 26 Siidhalf'te des Firmamentcs liiit Nel)eldunst erfullt. Nur grosse Sterile leucl~ten matt durcb. 
10 28 erblasst, bis auf etwas Dunst. 
10 33  Streifen in WNW, 7 ~ =  30". 
10 34 erblasst. 

Magnetisclle Variationsapparate zwischen 6'' und 12" p. m.: L)=431-382; HI=409--213; 
V1= 379-348. 

Nr. 94 (B,) 
vom 25. I"obr11ar 1883. D:~uer von 411 64111 p. In. bis 511 10111 p. In. 

4" 54"' p. 111. Nacieln selir nnrul~ig. Gclegcntlicl~ rrlolncntanen AufklHrcr~s iru Zenith, wobci etwa gcge~i  Ost iln 
Ganzen 10"//, wolkc~ifi.ei wul-den, Faden in1 Zcnitl~ gegcn S-120" urid S-142" beobachtet, welche 
eine~n Facllcrwnrfe (3) anzugehiiren schieaen. 

5 7 ein Sttick eiues Bandes vom Zenith gegen S+(jOO in Wollienlilckeil ,sichtbnr. 
5 9 durcl~ Wolken verdeckt. 
5 10 ein Stralll in Siid zu erlicnnen, verschwindet alsb:tld. 

Stijrullgcn iln Laufe dcs Nachmittags und dcs Abends. 
6uto1.rolclliucl1u Mxyodrtiu~~ nu( Jun A1aye11. 



Nr.  95 (B,, B,, 13,) 

vo~n 27. auf den 28. Febrti:tr 1883. Dauer von 811 l( j l l l  p. In. bis 511 14111 2. In. 

Sh l(im 1). m. Band in Slid, grbsstenthcils durch Wolken gedeclrt. 
8 26 verschwindet das Band, und es bleiben (immer liinter Wolken) Lichtflecke in Siid und SSE. 

Streifen von SIid gegen Ost. Im Zenith mehrere Lichtflecke. 
8 31 bildet sich cin Lichtstreifen, SW-Nli: iiber den Zenith, und entwickelt sich zu einer schwschen 

Corona, der sudlicl~e Theil derselben ist besser sichtbar. Die ganze Erscheinung ist 2-3" sicht- 
bar, wird theilweise auch frulier durch Wolken verdeckt. 

Mrtgnetisclic Variations:~ppar:~te: I) = 374 ; 111= 95 ; Vf = 399. 
8 33 Licl~tflecke im Zenith und SSE. 
8 44 Sc11w;~clle Corona, gegen Nord besser cntwickelt. Sie verschwindet und es bleiben einige Strahlen im 

Zenitl~ gegen NW und ein Querstrahl von Siid bis Nord liber Zenith. 
8 51 Band von Nord bis Siid iiber Zenith. 
9 1 Lichtstreifen von Nord gegen den Zenith, verschwindet nach 1"'. 
9 6 Lichtfleck hinter dem Vogelbergc; verscl~windet und es zeigt sich ein ebensolcher Fleck. in Ost. 
9 16  bewijlkt. 

10 1 6  Zwei scl~wache Streifell, NE-SW; verschwindcn bdtl, durch Wolken gedeclit. 
10 31 Liclltflecke in Ost. Gleichzeitig cin scl~ijnes Bi~nd von Siid liber West bis Nord (h= 10") 30°, 45"); 

gefiirbt; Lichtbewegung von Slid gegen Nord. 
10 50 in Siid bis ESE, in verschiedener Vcrtheilung Strahlenbiindcl, 11in und herlaufend; manche zeigen die 

gewohnliche Farbenanordnung (3). 
10 52 In SSE einc grosse Dtite, mit hellem rothem Untersaumc; dreht sic11 gegen Ost auf, und es entsteht 

cine schijne, grosse Mantelflache mit Iangeu Faden. Sie kriimmt sich in mehreren Windungen von Ost 
bis SSW, steht aber nnr SE-Siitl lichtstarker. 

10 55 endigt sic in einige Lichtfiecke vertheilt (Vertheilung wirddurclii~ns Nord 1commendeStrat. bewil-kt, die 
sich ansammeln). 

10 58 Lichtfleclre sinlrcn nach Stiden zu; jetzt i n  ERE xu selren. 
11 0 Nachdem schon Alles verschwunden, bleibt der Bergrand von Ost bis SSW beleuchtet. 
11 1 hebt sich das Licht und zeigen sich einige feine Strahlen in SW gegen Ost laufend. 
11 3 erneuert sick genau dasselbe wie von 10'' SOm an. Strat. ziehen aus SW, und jedesmal, wenn ein Strahl 

hinter eine Wolke lrommt, leuchtet cr l~cllrotl~ auf und verIangert sich in einc Spitze nach unten. 
11 5 Sehr schwache, vielfach gewunclene Mzmntelflache. Strahlen reichen in SSE nur bis auf' lz = 25" und 

sind ausserst fein, mit nur angedeuteten Contouren. 
11 6 Verschwirnmt zu diffusem Lichte; stellenweise noch Fadcn marlrirt. (Es schneit, Wolkenbank steht in 

SW bis h = 16" Ilinauf und eine andere in NE, h = 45" ; zwischen beiden Randern Nebeldunst; e i ~ ~ z e l ~ l e  
Strat. ziehen SW-NE.) 

11 10 diffuses Licht von SE bis SW, auf h = 25" hinauf. 
11 14  gleichmassig grau bewolkt. In SW zwei iibereinander ~teheilde Liclttfleclre ilurchscheinend. 
11 21 verschwunden. 
11 24 In NNE am Horizont diffuser Lichtfleck. 
11 28 ganz bew6lkt. Strat. 
11 46 magnetische Stiirung, Nichts zn sehen. 
1 26 a. m. aufheiternd. 1,eichte Flecke in NE durch Nebeldunst. 
1 29 In West ein horizontaler Streif durch Nebeldunst. 
1 31 In NE und SW diffuse Lichtflecke. 
1 3 2  Jm Zenith ein dunner, ~chwacher Streif, NE-SW (zwischcn Wolken). 



1" 33'" schiessen schwache Strahlen aus dern Zenith einen Moment gegen Nord; 
1 34 l6st sich in Dunst. 
1 35 NE-SW Dunstbogen (wahrscheinlicl~ du~clr Nebeldunst verwiscllt). 
1 38 entwickelt sich daraus schwache Krone mit Strahlenwurf gegen Nord. Rothe Fiirbung gegen Nord (3). 
1 51 Zwei Strahlen ails dem Zenith gegen NE und SW;  um diese beide drelien sic11 convergirend einige 

lsurxe Nord gerichtete Strahlen lsroncnartig. 
1 53 ltist sich Alles in Dunst, der im Zenith verschwindet. 
1 55 in SW diffuses Licht in horizontaler Ausbreitung. 
1 67 Schwacher, dunstiger Strahl in Stid, bis /L = 30" und ein zweiter in SW, ebenfalls bis IL = 30". 
1 68 L)er in S W  stehende geht senlirecht auf den Horizo~it gegen Slid und verschwindet dort. Es folgeli 

mehrere solcher nach, alle in SW entstehend. WLllrend der 13ewegung convergiren sie zenitllwiirts. 
2 0 Verschwinden durch Nebeldunst gedeckt. 
2 9 In Stid diffuser Licbtfleck. 
2 16 In  West beleuchteter Wollrenrand; 
2 18 erstreckt sich his WSW; 
2 22 Nichts mehr zu sehen. 
2 33 wieder aufgeklart. Dunstiger kurzer Strahl SW, gcgen Zenith; 
2 34 verlangert er sich und streckt sich in1 Rogen iiber Zenith gegen Nord; ist getheilt und schwach. 
2 35 verschwunden. 
2 36 In Stid diffuser Lichtfleck. Bewolkt. 
3 46 Kronenartig gestelltc, schwache Strahlen irn Zenith. 
3 56 Faltenwurfartiger Schleier tiber Siidwestfirmament, rnit einzclnen, intensivereil Strahlen; tibrige 

Erscheinung schwach. 
4 9 entwickelt sich daraus eiiie kronenahnliche Rildung; Siidosttheil derselben fast unlrennbar; tibrige 

Theile lichtschwach, aber erkenabw. 
4 19 Am unteren Tlleile der Corona, befindet sich eine Lichtpartie in Bewegnng, welche Iiings des nuteren 

Randes von Siid gegen Ost zieht. 
4 21  Krone verscl~wunden. Bleiben einzelne, vom Zenith NK-SW gerichtete Stralilen. 

Einzelne verschwiuden, andere ents tellen ollne Begel und Form. 
4 27 Strablcn gehen mit Dunst vereinigt, in einen strombettartigen, breiten Strcif NE-SW iiber ; 
4 38 sehr lichtschwach. 
4 53 Streifen verschwinclen; zwei parallele Strahlen in NE, nicht ganz bis zum Zenith reichend. 
4 56 Duust im Zenith, sowie einigc Dunstfleclre in NNW. 
4 58 Struhlen in NE verscbwinden. 
5 6 Dunst, schr schwach, in SE. 
5 14  versollwanden, in Ost aixflsl5rend. 'l'agesgrii~cn. 

Magnetisclie Vari;~tio~~sappn~.atc zwisolie~i 8" 1). m. uud 5'' a, 111.: 1) z 500-343; III=423--95; 
171= 399-366. 

Nr. 96 (HI, lZ2, Hi,, I$) 

voin 1.  Aliirx 1883. D;t~~er v o ~ i  011 481" :t. 111. bis 411 4211' :t. in. 

0" 48'" a. m. hellt es plotzlich auf. Ein Vorllang steht tiber Blytt. Ein grosser Dunstficck ragt :bus den1 in Slid 
stehenden Strat. lrervor ; ciii kurzcs H:~11d voil NE bis Zenitli (3). 

0 66 Krone, S-120" iiber Zenith nac l~  S + G O 0 .  Co~~cei~triruugspnnkt tler Stridilen: S--34'5, 11, = 78'2. 
1 3 Nach den1 Erblassen, die llebe~lstellende Coufigaration. (I und 2, BSnder libcr dcn l-lorizont, I! = lo0, 

dunstfiin~iig (Fig. 59). 
80* 



1" 6"' Das Norciband verscliwindet, die iibrigen Tl~eile breiten sic11 ans, wogen urnher und bedeclren GO"/, 
des Firmaments. 

1 7 in S + 60" ein neues Band entstehend. 
1 8 In Nord angekommen wandert es gegen Ost. 
1 10 Strahlentextur zu unterscheiden. Stidlicl~er Dunst lichtschwacli; I3and am intensivsten. 
1 12 Wird dunstforrr~ig und breitet sic11 aus; in S-+ 60" drei Bander cntsteliend, gegeil Siid, 16 = 7", 

9" nnd 15". 

Fig. 69. 1" 13" Eines uber Zenith ruthenfiirrnig gegen NNE, niird- 
liclle Scite scharf begrenzt, biegt sich; s t a k e  
Liclltbewegung (wie Fliesscn) van West gegenNE. 

C 1 16 I,iist sic11 an1 ITorizont in NE 10s und tlreht sic11 
b uber den Zenith nacli Nord, einen grosscn Halb- 

rnund bildcnd. Links roth, recl~ts grtin gcf'iirbt. 
s 1 1% I11 NW cin Band, 76 = 10°, liclitstarlr; das iihrigc 

DUIIS~, S-120" nach S + G O 0 ,  in Streifen1:~gcn. 
1 21 Scllliesst an den Endert dnnstfiirmig. 

a w 1 24 fast ganz verblasst. GrBsscrc Liclltansammlung in 

Wcst bisanf 20" IJiihe; muscllelfiirmig; etwa 60% 
des Finnamcntes mit Dunst bedeckt. 

1 29 Bandtheil in Nord wieder auflcuclttend ; die tihrigen 
Lichtmassen sind NE-SW i11 scehs Strtingen 
gruppirt, mit grijsster Lichtstsrke in S + GO0. 

1 30 Alles dunstfiirmig ohnc besondere Gn~ppirung, etwa SO"/,, des Firmamentcs cinnehmcnd. 
1 33. Unregelmiissiges Band in NW, h= 15"; der iibrige Dunst stmhlenfiirmig gegen Zenith sic11 zu li'5cher 

gruppirend; ringsum wird 
1 36 Alles wieder dunstfijrmig. 
1 38 Band in NW wird rnarkirter (2); Lichtbewegung von West gegen Nord; in Stid, h= 15" unlrlares 

Segment; Contouren nicht genau. 
1 40 Nimmt an Intensitst wiedcr aF (2); in S + CiOO starke Lichtansamnllung; sonst auch Ubcrall leicliter 

Dunst vertheilt. 
1 43 Von S + 60" nnch S + 105" bis Zenith Dunst lichtstarker. Nijrdliches Band in Fragmenten. Am Siiil- 

horizont von S + 60" eine etwa 10" breite Liclltpwtie, his Siid reichend (2). 
1 51 Dunststreifen in Wcst gegcn den Zenith, mit strahlenfiirmiger Verlangerung gegen Ost. 
1 52 Band in West, I&= 20" und breiter TJicIitHeck irn Zenith. 
1 54 Von SW aus ziehen drei breite Lichtstreif'en n:~ch SE, Ost nnd NE. 
1 56 verschwindet Alles und cs blcibt nur ein IZogen, SW iiber Slid, h=20° nach SE. 
1 58 Lichtflecke in SSW, h = 10". 
2 0 bilden sich zwei Bogen einer SE-Ost-NE, der andere SW-Zenith-SIZ; meiatcns sc l~ r  scliwaclr 

uild dunstartig, letzterer strablenf'ijrrnig. Gleicllzeitig senlreri sic11 die um 1 1 1  58'" bezeiclineten Licl~t- 
fleckr, gegen Siid. 

2 3 ijber dem Blytt vereinigen sich einige Dunststreifen nnd bilden einen Rillg. 
2 4 Lichtstreifen vom Blytt gegen Ost. ' ~ i c h t e  Stellen in Ost und SE. 

. 2 7 Kurzer Bogen von SW%ber West his NW, in der Mitte 71 = 6-10". Liclltflecke in SSW, k = 13". 
2 11 Die Liclitflecke liber Blytt vereinigen und strcclcen sich zu cinem Bogen gegen SE;  in West ver- 

schwindet Alles. 
2 13 Der entstandene Bogen senkt sic11 gegen Slid. Aus seinern SE-lCnde untl der Mittc laufeu sc11w:~elle 

Strahlen gegen den Zenith. 



2" 16'" entstcht cin melirfscli gcwnndenes Rand in West, se l~r  n:rhe tlcm I-Iorizont, 111id crstreclct sich gegen den 
Zenith, bis zu Ib = 20". FLrbnng benicrkbar. 

2 36 mehrere schwache Dunstileeke in Siid und SSW sichtbur. 
2 28 bleiben nnr einige lichtc Stellen in Siid undSE. Ntui bildct sicli ein Strahl, welclier von NNIZ iiber Zcnitl~ 

nach SSW sich zicht. Im Zcnith circa, 8" breit, Eiidcn sclimiilcr und ecrrissen. 
2 30 Dunstfleck, 4" siicliistlicli vo~ii Zenith. 
2 32 I)er 2" 28'" cntstandene Strslil, wird imnlcr scliwaclier nnd verlicrt scinc rcgelmiissigen Umrisse. 
2 36 Alles verschwindet und es bleibeii nur lichte Stollen in Siid und SE. 
2 37 Strahl aus SW gcgen Zenith, sehr sc1iw:~ch. 
2 39 Rogen i11 NW, an beidcn Endeli I L =  lo0, in der Mitte / ~ = 3 0 " .  Rogcn in Siitl iiber SE bis NNE, sells 

scliwach. 
2 4 1  vcrschwindct Alles und bleibt nur cin Liclltflecli in ENE, IL= 10". 
2 43  Lichtficck in SSW. 

' 2 46 Kurzer Stralll voii NW gcgen clen Zenith (2) - bewiilkt. 
3 39 bei rnomcntanem Auf'l~cllen sch~vacl~cr Strcif I ~ O I I  SW gcgen Zenitli sichtbar. 
3 51 Nichts zu sellen. Strat. 8, :lus SW ziehcnii. 
3 58 Stiiclr cines scliwsclicn Dunstbogens in West; Direction: Nord-SW. 
4 0 durch Wolkcn vcrdcc.lct. 
4 1 Eincn Moment ein Stiiclr eiiies seillcrechten Straliles in SW. 
4 16 starlccr Strahl tlurch Wolken schimniernd, voin Zcnith gegcn Nord. 
4 17 D~u.cl~scheineiitle lcrone rnit erlcc~inb;wem St,rslileuwurfe gegen Nord. 
4 80 Starlees, diffuses Licllt (durcli Wollccn) zwisclien NE, NW und Zcnitl~. 
4 22 Voil NE cin Strcif gegen Nord, sohicf gcriclitet und zwei Streifcn voni Xeiiitl~ gcgc~i  NE. 
4 24 Ein grosser, unregelmiissigcr Fleck zwisclien TVNW, Nli: rind Zenitli. 
4 26 schwMclier und nur t,heilwcise siclitbar in den Linieu, Zcnitll-NE and etw:rs gcgen SSW 1rin:rb. 
4 27 nur mel~r  sells scliwacl~er Streif vori NE etwas iiber dcn Zenith gcgen SSW. 
4 28 Nicllts mchr; diffuses Liclit zeigt sic11 in allon Wolkenliickcn, selir sc1iw:~ch. 

Strat. (' 
4 3(j bcwiillct, -- aus SW. 

Strat." 
4 '40 Schwscher Rogen, NE-WSW, Mitte IL = 25" in S + 148". 
4 42 gsnz bewolkt; bleibt auch. 

figrictischc V:rri:r.tioi~sapp:mte zwisclieil 0'' uncl 5" :L. 111: 1) = 442-321 ; 111 = 387-151; 
T7J= 394--363. 

NF. 97 (fir,, 13,) 
vo111 2. Mlirx 1883. l ) :~i~er von 111 41111 :L. m. bis 411 LLm a. nl. 

1.'' 41'" a. m. Der dichte Nebeltlunst zerthcilt sic11 und es werdcn :LU ~nelircren Stcllen dcs l?ir~n:lrncnts Pol:~r- 
l i c l ~ t t l ~ i ~ s t m s s e i  sic11tb:~r. 

1 51 Drei Stralllen ober Ulytt. Diiiistmassc in Siid. Wegcn starkcin Winde niit lief'tigeni Sclincetreiben, 
niclit miiglich die Augen oRen zu lialten. 

. 1 56 Vorlisag in NW. 
2 2 Iieller 13ogen in N\V, Scheitcl Ir = 20". Fussende bci Blytt triigt ein se~ilircclites Str:xl~lenbliscllcl. 
2 4 Bogen wird lichtsc11w:~cli. 
2 ti Bogeri vcrscliwiudct. Zwei Str:~iilci~blischcl i n  STV und West, It = 10". 
2 9 Stn~lilenbiiscliel iiber Blytt, brcitet sic11  us. 
2 12 Scllwaches I)nnstb:~nd \Ion NNE nncli SSW tiher SW, It=60°, verscliwiudct gleicll wicder. 
2 13 nur schw:~clie Str:ilile~~biiscl~cl nebell Blytt sicl~tbar. Anderes versch~vunden. 



2l' 16" Stral~lenbuschcl in SSW und schwacher Bogen in SE, kaum iiber den bergrticken hervorragend. 
2 20 Strahlenbiischel wechselt Platz und Gestalt, der Bogen steigt etwas ail£ und theilt sich in unregel- 

massige Schichten. 
2 27 Bogcn hinter den Bergen verschwunden, gefarbte Str:~hlen, hell, iiber dem Bergrucken in SE. 
2 4 1  breiter Dunststreifen von S t 60" nach S-120" aufgetreten, der 
2 50 noch sichtbar ist, jedoch in rnelirere Striingc getheilt (3); 
2 5 2  gegen Slid sinkend verblasst. 
2 54  Stralll in West. 
2 55 erblasst. 
3 1 Strat. 4 - Nichts xu sellen. 
3 6 Strat. 10. 
4 0 aufgehellt; in West, durch den Nebeldunst sehimmernd, ein Streifen zu sellen. Van 
4 2 an, abermals ganz bewiilkt. 

Magnetische Variationsapgarate zwisclren 1" und 4" a. m.: D = 391-357 ; I$I= 370-284 ; 
V I =  389-370. 

Am 1. Mh.z im Lanfe des Nachmittags starke StFrung. 

Nr. 98 (B,, B,, 13,) 

vom 2. :~uf  clen 3. Aliirz 1833. Dancr von GI1 56"' p. 111. b i ~  411 541n :L. ~ n .  

6" 56" p. m. Bogen von Ost fiber Stid nach SW, Scheitel 1~ = 20". 
7 1 wird er unregelmassig (wegen Tageshelle nieht gut ausnehrnbnr). 
7 3 nur mehr leicliter Streif in Ost zn sellen. 
7 5 neuerdings sehr schwacher Bogen, Ost-SW, scheiut neugebildet. 
7 9 wird er hellcr, besonders im Osteu. Zugleich in SUd Lichtflccke. (Im Zellitl~ aus West ziehende St,rat. 

sind ganz silberhell, wie l'olarlicl.~t.) 
7 11 wird der Bogen sellr breit, aber verwaschen. Strahlen laufen darin nlit den iiber ihn ziehcnden Wolken 

von WSW gegen Ost. 
7 13 in Ost bcsonders hell. Steht wie ein Fe~xer~chein liber den Bergen. 

Fig.. 60. '7" 15'" In ESE entstehen Strahlen, die lLngs dem Horizont 
bis ENE ziehen; sind Wolken dabei, so erscheincn 
sie sehr hell und ziellen mit denselben zusnmmcn. 

(Bewolkung zerrissen, Cir. cum. Strat. 3--5, 
aus SW ziehend.) 

7 16 Bogen stark zertlleilt und breit. 
7 20 Bogen in SE zertheilt. In ESE gegen Zenith hinauf 

nus den Strahlen eine ltutlie entstanden; hell, 
gegen NW geschwungen. 

E - S  ss* 7 23 Stral~len im Rogen (eigentlich nus mclir zerstreutcs 

Liclit von ENE bis S\V, :luf 1'1 20-20") 1.cicheu jetzt in ENE, bis suf h = 45" hinauf. 
7 2 4 - 5  Strahlen verschwunden, ebenso Ruthe; da.ftir in 1381: heller Fleck, horizontal liegelid, gegen Stitl. 

Einzelne Flecke in SSW (Reste des Bogens). 
7 25 .5  Bndert der Fleck seine Gestalt sehr sehnell iinrl zwar mit den daruberziehenden l\Tollien. Ersclieiilt 

bald gcstreift, bald rond, bald geschwungen. 
7 27 reicht er horizontal geschiclitet von ENE bis SSW, ist sehr hell. 
7 29 ICinzelne horizontale Streifen hebcn sich ab. In SSW bildet sich ein Mantel aus feinen Fiiden, Alles 

sehr hell. Lichtbewcgung im Streif, wie nebenstehende I'feile (Fig. GO) andeuten. 



7" 31" Das Gauze ballt sich za eincm grossen Dnnstflec1r;e in Siid. 
7 32 Strahl in SSW bis Zenith. Gleichzeitig Strahlenwurf aus Zenith gegen Siid zuni Hallen, der sic11 

windet, wallt und rothen untcren Saum zeigt. 
7 33 I<rone mit Strahlenwurf, zuerst gegen Stid, dann nzch West untl sclilicsslicl~ iracll WSW tief lriii~lnter. 

Von WSW bis SW Elellc Strlzlilen gcgen cien Zenith (4). 
7 34 neuerdings l<rone mit Stral~len rund lierum gebildct; gegcii NE und SW arn Ilngsten; Siidfiri11:~mcut 

ganz mit Lichtmwsse~~ bedeclrt. 
7 37 anhaltend. In SW bildet sic11 ein hellel; S- fijnuiger Streif gcgci~  Zcnitll, wird se l~ r  hell, zeigt Farben 

und ziellt sic11 nm Zenitll drelleiid rund Ilerurn, iiber Slicl nnclr ENE. Zugleich lrlirzcre, sehr lrelle 
Stral~len urn deii Zenitli Ilerum. Eine der schonsten, der geselienen Ersclleinluigen. 

7 39 Voin %enit11 gcgen SW nnd NE continuirlich Strnhlenwurf. In SW eirtstehen i~nnier Iiellerc, gewundone 
Stralileiibiiscllel und ziellen niit deii JYollcen gegen Ost. 

7 40 Allea: senkt sic11 und sam~nelt sich z11 breitem, lielleiii Bogen von NE bis S\V, Scheitel I& = 50" iu SX. 

7 40-43" InWest einStralil. Dann von SW Ircrauf'iibcrZcnith nacll ENE ein gewundener Strahl, der sic11 zu 
eincr grossen Krone entwiclcelt (Fig. 61). Farbeospiel; Strahlcn~vurf von SJV iibcr Slid bis NE laufend; 
tlarunter steht ein schlangenfiil.iuig gewondenel- Streif nlit senlrreclit stehenden scharfen Stl.alllcn. 
Saum 1~0th. 

7 46 zicht sich Alles zu einem etwas geschwungenen Bogen, von NE iiber Ost, Slid, SW nach West, xu- 
sammen; die Mitte k = 30" ; roth gefarbt; Strahlen darauf, gegen Zenith stehend. Dunst xieht, zugleicli 
lriit den Wolken, dartiber hinweg. Lichtbewegong. 

7 52 anhdtend dasselbc Spiel, aber Intensibiit abnel~mend. Der unregelmassige, bogenf6l.niigc Saum steht 
zicln1ic:h ruhig nnd schwaclr. 

7 55 Rcicht von S -t- 60" hinter Rrielle-Thurm his auf cntgegengcsctxten Nordostllorizont ein starlc gcwun- 
dener Stralil. 

7 57 Wird zu sehr breiteu Streif, nlit vielen J$hdungen darin. In NK sind die inneren Strahlen 111ld der Saum 
roth, der Strahl ist wit dem Satune von frtiher vereinigt; 

7 59 llebt sich in vielcn Streifcn hiiher zum Zeiiitl~ und bildet rasch eine grossc Krone. Stralilenwurf von SW 
iiber West, NW, Nortl nacli NE ; sieht einem grossen Scliirlne Ihnlich, mit urn Zeiiitlr drehendcn Stralilen. 
Farbenspiel. 

8 1-3" Strahlenwurf sehr hell und lang, gegeu WSW, West nnd NW. KiirzcreStrahlen gegcn Stid bis SE. 



8h 4m anhaltend; besonders hell in MTest-NW, woher anf einmal die Wolken xiel~cn. 
8 9 neuerdings grosse Krone mit lungem, liellem Streif gegen Nl3 und SW. Friiherc Stralilet~ in NW 

schwacher, da  die Wollienbanli, die aus WNW heraufiieht, Alles deckt. 
8 10.5 lijst sic11 Alles in Dunst, der sic11 iiber das ganze Siidfirinament uncl theilwcisc bis IVNW erstreclit. 
8 12 ganz abnehmend, blos in SW tief uuten,heller. 
8 15 Strahlenwurf vom Zenith gegen West---NIV-Nord-NE, abcr verwisclit. 
8 15-5 Ganzes li'irmamel~t diEuses Licht. Beileckt sich laugsam a ~ i t  gleichf'ijrrnig grauer Wolkeusclrichtc. 
8 18 Von SW heranf gegen NNW, 25", breiter starker Fleck. Sonst iiberall iliffuscs Licht. 
8 20 wird der Fleck durch Wolken verdeckt. In SE heller. 
8 21  Firmament starker bewolkt. Lichtflecke stellenweise. 
8 22 Vom Zenith gegen WSW wieder einzelner Strahl sie11tb:tr. 
8 23 Strahl zunehmend zieht von WSW gegerl Nord und NN1C mit den Wollien; 
8 24 verblasst. - Ganzes Firmament vori milchig-weisseln, diffusen~ 1,iclltc bedcclrt. 
8 25 neuerdings von SW heranf bis Zenitll ein Strahl, der dunn NW und Nord mit einer grossen Wollie xieltt. 
8 27 grosse Lichtmasde zieht gegen Zenith hcrsuf, dann Nord-NNE biegend. 
8 29 obere l'artie abnehlnend. Unten in SW hell. 
8 30 . Im Zenithe grosse compacte Dunstn~:~ssegegen Nordlio~izorlt hinunter; SW undNori1 clavon Stralilentextur. 
8 30.5 Erstreclrt sic11 jetzt auch g:gen Siid liinunter und alsbald iibcr das g a n z e  Firmament, nur theil- 

weise durch eich abhebende Wolken verdeckt. 
8 32 Von SW bis Nord, steht in West Wolkenbank mit hellem Rande. ubriges Firmament mit Dunst bedeckt. 
8 3 3 - 5  abnehmend. Nur noch am Wol1renr;~nde und am SUdhorizoate. 
8 50-56"' anhaltende, breite, belle Licl~tmasse von SW-Zenith-NE, 20" breit. 1st gewunden, scndet 

gegen.Nord einige Strahlen nnd erhellt die Gegeud wie ein Monclviertel (He\volltung abgenomlncn). 
8 67 Liist sich in Dunst alif und bedeclrt das ganze Firmament, in Slid, bis IL = 25") in Nord, his 1 ~ =  20". 
9 8 Abnehnlentler Dunst. In SW etwas heller. (Wghrend Umgebung fiiiher hell erlcuchtet erschien, ist es 

jetzt finster.) 
9 12  Von NNE bis NNW, Theil cines Bogens. In NNW, h= 15". Ansonsten Dunstflecke. 
9 14 In West heller Dunst. Bogen verschwuntlen. Viele Dunstflecke herum. 
9 1 6  Dnnst in MTest, bildet mit hellem Dunste, der in NNE sic11 zeigt, cincn I3ogen, cler durcll Wollien stark 

getrennt ist (Bewolknng zunehmend). 
9 18  Hat er sich schnell gegen Zenith erhoben unit bildet ein geschweiftes Band. 
9 1'3 b.efindet sich der Scheitel etw:ts siidlicl~ des Zenitlles (wuhr) uud bildet breite Masse von WSW biu 

NE, mit verwaschenen Itandern. 
9 20 an Intensitat abnehmend, aber breit; 
9 21 steht ruhig. Gegen Nord einige Strahlen. 
9 22 wird der Bogen sehr schwach untl senlit sich langsam nach Sliclcn. 
9 23 ist el. ein ganz unregelmlssiger Dunststreif, dessen Scheitel sic11 immer rnellr senkt. 
9 27 Hat sich zu einem unregelmassigen Dunstbogen gcsammelt von SW bis Ost; SSE, h= 25". 

In West einige zerstreute Dunstfleclce. 
9 30 Irn Zenith eine kleine schmale Krone n ~ i t  Strahl gegen SW und NE; zerstrcut sicb in Dunst, dcr naqh 

Sud zicht. 
9 36 Bogen hat sich langsam veriiacht uncl bestcl~t nur mehr aus Dunststreif, ENE iiber Siid nach SW. 
9 50 Streifen hllt  an, aber sehr scliwach und lilirzer. 
9 54 nnr mehr diffuse Lichtstreifen; sonst Nichts, obwohl Fir~nnrncnt Iilar; 

10 1 dasselbe. 
10 3-5" Von SW herauf cntwickelt sich ein Streif, der geschwurtgen bis Ost zieht. In SW tlieilt er sic11 in 

drei Theile und in SSW und SE stellen Strqhlen darauf. 



loh 6m Das Sttick a-b (Pig. 62) hebt sich zunl Zenith, entwickelt sicli zu grosser Helle und sendet Strahlen 
gegen NE. Rest in SW gleich. 

10 7 Wird lieller und breiter, in SW ruthcnfiirmig, gegen West gelrehrt. 
10 8-9" Vereinigt sich Alles zu einem schlangenformig gewundeiien Streif, NE-Zenith-West nach 

Fig. 62. SW. IIcbt und senkt sic11 im Scheitel, schiesst 

Stralilen, die sic11 gegen Norden drehen. Im Zenith 
I<rone iuit Farben und breitem Wurfe gegen NE. 

10 10 Hat sic11 etwas im Norden des Zenithes zu breitcr 
Masse entwickelt, die nus drei Streifen besteht, die 
Ringe um dcil Zenith bilden (Fig. 63). 

E 10 12 VOII SW bis WNW iiber Zenith nach NNE bis ENE 
lneite i'vIasse. Enden stralilenfiirrnig. 

10 1 3  im Zenith abnehmend. 
10 14 Senkt sich in Streifen gegen Nord. 
10  15 In West nooh Licl~tmasse nnd voii dieser Stelle nacli NE bis ENE, je 3-4" getrennt, vier Streifen. 

Unterster in Nord, lb = 25", oberster h = 40". Allc geschwnugen. 
10 16 Der hiicliste hebt sic11 gegen Zenitlr xuriick, wiil~renii sein Eirde von ENE nneh ESE gczogen ist. hi 

West alle concentrirt, so dass eine Iilxthe Hber das ganze Firmament cntsteht. 

10 19 abnehmend. Ganxes Firmament Dunst. In West 11och co~~centrirt und nocli hellcre Streifell ; gewunden 
(Fig. 64). 

10 20 noell abnehmend. Firmament voll Dunstflecke. Dunstbogen, West-NE, in NNW, 7 b  =25". 
10 21 Hogcn trennt sicli in viele scliwaclic Stralilenbiindel und lrlcinc Fiiclicr, die vom Zeiiitli bis Horixoiit, 

West his Nord stellen. 
10 22 liist sicli Alles in Dunstwollrchen, die von Nest  Itinter eincr ~J~olkenl~anl r  ansgehend, liber das Nord- 

firmament, bis Siid, 1b = 50" reiclien. 
10 23 Ein breiter Streif aus West, xicht zuerst xcnithwiirts, dnnn bicgt er gcgen Siid uiid scl~liesslicli nacli SW. 

Von ltier glciclizeitig ein Bogen nacll NE und melrrere kurze Streifen. Vicle Dunstwolkohen. 
10 25 a hat sich getrcnnt und drelit sic11 um Zenith nach SE hinuntel; so dass ncbst friiherem, ein Bogen 

SE-SW entstelit. 
10 32 Ia  West abgeblasst. Bijgeii in Streifen, nnch Ost und SE  liinunter gezogen. 

Ein Bogentheil, SE-SW hat sich anfgerollt ilild dann wieder i11 einzelne gewundene Streifon 
gesondert, die parallel xum Horizont stehen. 

10  35 wieder regelmiissiger Bogen, SE-SIV und von SSWStreifen nach Ost. In1 Norden breite Dunstmassc. 
10 36 Bogen in Stid getl~eilt. Stidweststtick rntlienartig aufsteigend. Dunstmasse aus Nord hebt sic11 in 

Streifen zum Zenith. 
10 37.5 wicder ein Bogen SE-SW, dann cin Bogen WNW-ENlC, tlazwisclien breitcr Streif, von West bis 

Zenith gegen Ost; 
6ate1~rcicl~isrho 1Gnycditio11 auf Jnn Mayon. 



1011 391" Ganxcs jj'ivil.mamellt vorl Nard his Siid, Ost his West, roll Liclrtrnasse und bcsondcrs breiter liefler 

Streif Ost bis West; geschwungeu. 
10 40 irn zenith abnehmentl, sonst Dunstmasse rings lierum. 
10 46-11'' 15" regelloser Dunststreif iiber Hiigelliuppc. In NW Dunststreif (2). 
11 18 Dunststreif in NW intensiv; wird siidwkrts gctrieben. 
11 31 Dunststreif in NW, dehnt sic11 von WSW bis Nord aus. 
11 46 Natleln ruhig und normal. 
0 1 a. m. Dunststreif in SB(1 etwas intensiver, in NW fast verschwnndcn. 

0 6 Dunst in Siid trennt sich in zwci Bgnder, die sic11 parallcl der Hiigellruppe nnd etwa 5-6" obcr der- 
selben befinden, k = 14" ; mit dcrn frischen Winde schien das Rand ostwtirts zu zichcn. 

0 9 Biinder senden Strahlen gegen den Zenith und Idden hier einen lrurzen Augenblicli eiuc corona~lni- 
liche Erscheinnng, die jedoch nlsbald in Dunst zerfloss. 

0 21 Dunststreif in SE. 
0 52-54" die in Fig. 65  veranschaulichte Erscheinung (4). 
0 56  verachwinden diese Erscheiuungen, an die Stellc tritt regelloser Dunst. zcitweisc Dnnststellen, die 

intensivcr werdcn, irn Allgemeinen jedoch sehr schwacl~. 

N Fig. 65. 1" 46'" fast Alles verschwunden. 
2 1 Dunstmasse in Siid wird griisscr und inten- 

siver (3); 
2 6 bandartig, ober EIiigellruppe in SSE. 
2 9 Dunst bauptsgchlich in NE und SE. 
2 16  in NE verschwunden. 

J,, 2 31 Diinst ober Htigelkuppe in Siicl. 
2 56 Dunst in SE  und iiber den Zenith Iaufende Dunst- 

streifen, SSW und NNE (2). 

S 2 58 zertheilten sich die Streifen, nur den Ansatz an 
die stidlicli gelcgenc Dunstmasse fibrig lassentl. 

3 11 Auch der kurze Ansatz verlauft sich in die Dunstmasse, in der in SSW cinige Strahlenreste mit 
rollender ljewegurlg siehtbar wcrden. 

3 13 in der tibrigen Dunstmasse verschwuntlen. Ein Dunstfleclr mit kurzem Strahlenansatz gegen Zenitll 
in NNE. 

3 16 Dunstfleckc im Zenith, die sicli mantelfiirmig ancinandeweihen und cine Art Corona bilden; kurz 
darauf verscliwunden. 

3 21 an rnchreren Stellen des ersten und vierten Quadranten, an den Wolkensiiumen, Dunstfleclie siclitbar. 
3 24 Die Erscheinung mit kurzen, mantelfijrmig zerrissenen Flecken uncl dcr schwachen Corona wiederholt 

sich. Strahlenwurf in SE  sehr vcrkti~nmert. 
3 28 Dunstmasse ltings des Wolkcnrandes in M7est; helleres, gcwundenes, liurzcs Band etwas iistlicli vom 

Zenith, das sich rasch, nach cinigen kleineren 13ewcgungcn7 zertheilt. 
3 30 Die Dunstmasse in West zeigt hellere Flecke unil liurze Strahlen, (lie zel~ithwarts gerichtet sintl. 
3 33 Dunstfleck in NE, auf l b  = 50"; daran am slidii~tlicllen Ranilc Strahlenbtischel von griisscrcrl-Ielliglteit, 

das sich vorhangartig erweitert. 
3 34 verschwimnlt letzteres zu einer Masse. Bis 
3 45 nur stationiirer Lichtdunst in Stid (2). 
3 46 Zwei knrze Dunstbander Nord-SW, k = 70" tiber Westhorizont. 
3 53 Dunst in Siid hellt auf, zeigt Strahlen und Ftiden. An vielen Stellcn dcs Firmanientcs liings cler Wolkcn- 

rtinder Lichtdunst vertheilt, tlcr von diinnen Strat.-Wolken sehr schwer zu unterscheiden ist. 
3 58 Rewolkung zune11111cnd. Dunstmasse in Slid allein, und a1ic11 nur s c h ~ ~ a c h .  



4h 3'" Dui~stfleclr in Nord, mit lrurzeu bandartigen Anslaufern in Ost und West. 
Aus diesem Duiistfleckc zwcigt ein scliwtlcher Failen von gcringer Ostwestbrcite ab. 

4 5 wieder viele unausgesprochene Lichtfleclrc an1 Firmament zerstreut. 
4 1) Diinner Fadenmantel uom Zenith ltber einen ganzen Quadmnten, NW-NE; innerhnlb dessen in Nord, 

k=30° ein helles Band, mit liellen Fleclren und Stabchen, die sich leicht wogend bewegen. 
4 11 Alles zu einem Dunstinantel geriiiger Intensitat verschwoinmen. 
4 14 heller; in die Wollien verlaufender Strahl vo~n Blytt zenithwarts; zicinlich breit. Der Fadenmantel. 

zerreisst und (lie Tl~eile ballcn sich zusammen, als Dunstflecke zerstreut das Firmament beclecltend. 
4 15 DerStrahl ober Blytt verliingert sich und bildet, sic11 erweiterncl, cinen Vorliang. Ein llelles Band vonNord 

bis Slid iiber Zenith; theilt sicl~, zeigt lebhafte wallendc: Liclitbewegung und knrzen Strahlenwurf, wird 
zum Bande, das sic11 in schoner, regelm~ssiger I<rtimnluag stidlich des Zenithcs herum, an das Band 
in SW anscliliesst; 

4 16 dieses reisst ab, schwebt rasch tiber N\V heruin, walil-end urn den Zenith wallende Liclitbe\vcgung und 
leichtes Farbenspicl zu sehen ist. 

Die Erscheinung ist von kurzcr Dauer. 
4 22 Flamruenfirmige Dnnstmasse ober Blytt, aus der 
4 25 cin Thcil aufsteigt und im Zenitlle cin lrurzes 13ant1, NE-SW, mit concaver I<rti~~imung gegeilNW bildct. 

Der Rest bildet einen Fadenmantel. 
4 26 Alles veschwommen. 
4 28 Dunstflecke am Firmament zerstreut. 
4 34 Heller, kleiner Dunstballen, der nlit den Wollren zu eilcil scheint, in Nord, 1~ = 30". 
4 36 Dunstballen verblasst. Bis 
4 54 dauern nocli die scliwachen Dnnsterschein~u~gcu an dcn Wollienrandern, dann crlijsche~l auch .diese. 

Tageslicht briclit an. 

Magnetische Variationsapparate zwisclicn 7" p. m. ulid 5" a. m.: D = 468-332; IfI= 403-190; 
V1= 395-363. Nadcln sehr bewegt; insbesondere Declination. 

Nr. 90 (B,) 

vorli 4. Miirz 1853. Dauor voll 011 31111 a. 111. bis 211 411" a. in. 

0" 31'" a. m. Dunstfleclce zwischen Wolken in SW. 
0 40 Bis jctzt wurde langsam ein heller I3ogenthei1, WSW-Zenith, aufgedeckt, doc11 aucli nocli von Wollteli 

unterbrochen. 
0 44 durch Wollren wicder ganz vcrdeckt. 
1 1 von MTSW aufheiternd; SW-Zenith ein Bogentheil und STIT-West dcr TVolkenrand parallel zum 

Horizont beleuchtet; beide schwach. 
1 3 liiezu ein kleiner, runder Fleck in NNI? 1~ = 40") wiihrend der Bogen zual Dunststreif vcrscliwimmt 

(Wind ist langsam tiber Slid nacli SW gegangen und gleich darauf heitert es sic11 auf (Strat. Bcwiillrung). 
1 7 langsam durch MTollien wieder verdeclrt. (In Mrest noel] ein Stern durch Nebeldunst sichtbar.) 
1 14 neuerdings einige li'leeke zwischen Wolken in SW; bald verdeclrt. 
1 28 Fleck durch MTolken, ziemlich l~ell, in Slid, ?L= 35". 
1 31-51" abwecliselnd lileine Liclltfleclie von Slicl bis SW zwischen und ilurch die Wollcen. Meist selit. 

scliwacli, manchmal stiirlrcr an klarcn Stellon. 
1 51-2'' 14") obwohl theilweise klarer, Nichts zn solien. 
2 15 Von SW bis SSW diffuser grosser Lichtfleck; 
2 17 zieht derselbe siidlich. 



2h 19"' hat sich von SW bis Zenith und bis BE erweitert, aber sehr schwach. 
2 24 durcli Wolken verdeckt. 
2 38 zwei Flecke in NNE zwischen Mrolken. 
2 41  Schwacher Dunstbogen, breit, von SW bis NNE, A = 20°, ausserdem Fleclre in NE, STV und Siid. 

Magnetiscle Variationsapparate zwischen 01' und 3IL a. m. : D = 394-370 ; HI= 400-305 ; 
VI= 386-3'70. 

Nr. 100 (B,, B4, B3) 
voni 4. :luf dcri 5. Miire 1883. Dauor von 7h 5601 p. In. bis 4 h  28'" a. m. 

7" 56" p. m. Lich'tschein hinter Wolken im Osten; etwas aufklarend. 
7 58 Zwei Biigen, dunstfiirmig, i n s +  150°, Jb = 25" ; tlieilweise vonWolken verdeclrt. Lichtdunst in ESE (2) 
8 6 EinBogen, S-120" uber Zenith nach S+60° ; zwei Rijgen in S +  150°, 1' = 10" und 35", lichtscliwach. 
8 11 Bijgen lijsen sich in Dunst, der naliezu ganzes Firmament bedeckt. 
8 13 Zenithbogen wieder zu erkennen. 
8 1 4  senkt er sich gegen Stid. Umwijlkt. 
8 18  nur mehr Dunst in Ost hinter Wolken zu erkennen. 
8 25 Dunstband, 8-120" iiber Zenith nacli S+60°. Dunst auf li = 10" in SE. 
8 29 Alles in Dunst aufgelijst. 
8 38 Ein Dunststreif, S-120" uber Zenith nach S+60°;  alsbdd erblassend. 
8 4 1  Dunst von Ost bis Siid, in 10-15" lliihe. 
9 1 Dunst hebt sich bis auf IL = 20" ; bnndfijrmig aneinantler gereihte Ilaufchen von Ost bis West (2). 
9 15 Wird lichtstlirker und sendet einen Strahl zenithwarts, wo sich ein kaum wahrnel~mbarer Dunstfleck 

gebildet. 
9 19' lichtstark in Ost; strahlenfijrmig, farbig; Lichtbewegung von SE gegen Ost. Im Fortschreiten roth vor- 

aus, dann gelb und blaulichgriin. 
9 21  Gegen Zenith steigend, bildet dieser Dunst im Zenithe an dcr Fleckstelle mit diesem eine Krone; 

Strahlen etc. Horizontd-Intensitat = 353, Vertical-Intensitat = 377. Erblasst, um 
9 23 theilweise von Nebeldunst virdeckt. 
9 25 Licht- und Nebeldunst bedecken das Firm:~ment, ohne sie stellenweisc von einander untcrscheiden zu 

kijnnen. In Sud am lichtstarl~sten. 
10 1 3  Dunst unverandert. In S t 1 5 0 ° ,  I&= 8"  ein Dunstband, bis S+60° und 8-120" reicliend. 
10 1 6  Dunst verschwunden, ganz wolkenlos am Horizont. Bandformiger Dunst hebt sich von Nord, zeitweise 

Strahlen gegen Zenith sendend. 
10 21 Das Band lost sich auf und bedeckt ringsherum den Horizont bis auf 1i = 20" nlit Dnnst. 
10 56 ein Dunstband in S+150° von Ji= 15-20" steigend und scharf wendend (2). 
11 6 Dunststrcif in SSW; verschwindet um 
11 8, und es bildet sich ein Lichtstreifen ebendaselbst. 
11 11 Dunst in Ost. 
1 1  16  Dunst in Ost untl Stid. 
11 26 Dunstband in NNW, schwach ; 
11 36 Strat. 10. 
0 1 a. in. Lichtfleck in SSW, biegt gegen Sild, h = 8- 10". 
0 6 Lichtstreifen von NW, I$ = 10" bis NE, h = 20") Mitte Jb = 50" ; schwach. 
0 21 Band in Nord, kurz, NNW -NNE, h = 30°, farblos; verschwiridet urn 0" 25'". 
0 26 Dunstflecke im Zenith, mehren sic11 gegen den Horizont und bilden hiebei eine sehr schwache Corona. 

Sie halten lange an, und die Erscheinung verlauft gegen West in ein schwaches Band, welches bis 
NW, h = 5 "  reicht. 



Polarlichter. ' 165 

Oh 5Grn Lichtfleclre im SUden. Donstbogen voln Blytt (h  = 13") zum Vogelberg (Ib = 15"), Mitte I& = GO0 ; halt 
lange an (2). 

1 1 Schwacl~er Bogen in NW (West bis Nord), 1b = 30". 
1 6 Lichtflecke in Ost uud SE. 
1 9 Icurzer Lichtstreifen in SW. 
1 11 Band von NNW bis NNE, genau iiber deln Vogelberg; verschwiudct bald, und cs werden an derselbea 

Stelle Lichtflecke sichtbar. 
1 16 Zwei Lichtstreifen in SE nnd NE. 
1 18 Bogen in SW, voli SSW his West, 18= 30". 
1 23 ein ebenso scllwacher Bogen in NE. 
1 51 Bogen in SW-NIC iiber Zenith, schwach gefarbt. 
2 6 Strahl in Nord gegen dell Zenith. 
2 16  Leichter Bogcn von West iiber den Zenith bis NNE, selir schwach gefarbt. 
2 31 Dunst in SW-SE. 
2 52  Von SW bis ENE iiber Slid langs deli1 Bergrande diffuses Licht. 
2 55 wird es von SW aus durch zieliende Wollren verdcckt, nocli voil ENE bis SSE zu sehen. 
3 14  Von SE  ziel~t sich ein scliwacher Dunststreifen nach Nord, verschwindct bald. 
3 36 fast ganz bcwijlkt, jeiloch in den l~iicken diffuses Light. 
3 51 ganz gleichulbssig grau bcwiilkt. 
4 2 Schwacher Scliimmer in NE. 
4 11 zieht er sic11 als diffuses 1,icht hiilier zum Zenith. 
4 20 im Zenitl~ etwas starlrer; sieht aus, wie eine tlurcli Nebeld~ulst verdeclrte scl~wacl~e Icrone. 
4 22 Schwacher Dunst im Zenith. 
4 28 Nicl~ts melir zu sehen. Die letztcn Ersclieinungcii auc l~  nur mehr durch Nebeldunst gesichtet. 

MngnetischeVariationsapparate zwisclicn 8" p.m. und 5" a. m. : D = 453-318; 1II= 391-241 ; 
VI= 385-366. 

Nr. 101 (R,) 

vom 6. MIrx 1883. D:lucr von 10'1 511n p. m. bis 1111 151" p. 111. 

10" 51"' p. m. Ein Band von S+GOO iibcr Zcnitl~ bis S-120°, das sofort von Wollren verdeckt wird. 
10 5 3  Dunstfleck in S-120". 
10 55 clesgleichen in S+60°. 
10 58 Dunstbogen, S+GOO tibcr Zenith nacli S-120°, griisstc Lichtenlwicklung in West (3). 
11 1 im Zenith eine Strahlenansaminlui~g, welcl~e alsbald von Wolken verdeckt wird. Kroncuartig. 
11 15 Ein Liclltstrnlil in West, alsbald vcrdcckt. 

Sttjningen unbcdeutend. 

Nr. 102 (B,, 13,) 

vo~ii 7. MIrx 1883. Daucr voli 2h 31111 :L, m. bis 511 3111 U.  111. 

2h 31m a. m. Matte Streifen von Slid nach Nord liber den Zenith (2). 
2 33  Theilten sie sich in saulenfdrmige Massen, von dellen die einen im Zenith, die anderen in Slid und 

Nord, beiderseits circa 20" davon bleiben. 
2 35 der Streifen wiedcr hergestellt, sielit jedoch einem der Lange ilac11 gefalteten Scl~leier ahnlich. 
2 38 blasst er bis zur Unkenatlicblreit ab ;  geballter Dunst ilimmt wieder in1 Zenitll zii. 
2 40 Lichtdunst in SSE, 1b =40°, erblasst sofort. 
2 43 Streifen iiber den Zenith vori Nord bis Slid (2). 



2)' 54'" Liclitdnnst in SE. 
3 11 verblasst. 
3 15 Ein lichtschwacl~er Stral~l von NNI3 gegen den Zenith. 
3 20 verlangert cr sich gegen S\V. 
3 24 Dunst in NW. 
3 30 verblasst. 
3 31 Dunstbogen in SE, 1 ~ =  20; formlos (1). 
3 51 verblasst. 
4 58 Ein Dunstbogen von NNE iiher Zenith gegen S + 34" ; Morgenil~iinrneruilg beginlit. 
5 3 verschwunden. 

Magnetische Variationsapparate zwiscl~cn 2h und 611 a. m.: D = 413-315; XI= 440-108 ; 
71=384--374. Am Abend des 6. starke Storungen. 

NP. 103 (B,, B,) 

voln 7. ituf den 8. hfillrx 1883. 1b:~uer van 811 1111 1). 111. b i ~  211 2(jl11 :I. 111. 

p. m. In NNW ein gegen den Zenith gerichteter Dunststreif; verscliwindct alsbald (1). 
Wollienrand in Siid schwach beleuchtet. Ein Streifen, NE-SW gerichtet, cntsteht untl verschwindet 
gleich. 
Beleuchtung des Wolkenrandes verschwindet. In NNE, obcr Vogelberg, cntsteht ein gegen den Zenith 
gerichteter Strahl. Alle Erscheillungen ansserst scl~wnch. 
Streifen, NE-Zenith-SW entsteht abermals; Strahl ober Vogelberg in NNE verscl~wuntlen. 
Dunststreifen, naclldem cr im Zenith etwas intensiver geworden nnd das siidwestliclie Ende schon 
frliher verschwunden war, aufgeltist. 
Wolkenrand in SE-SW zcitweise schwach von Lichtscliein erhellt. 
Dunststreif in NE, der nach kurzer Zeit verscl~windet. Das Firmament wird imn~er mehr vonNebeldunst 
bedeckt; keine Sterne mehr zu sellen. 
Nadeln ruhig, fast normal. 
a. m. Die Wolkenrander in Siid bis SE  schwach erleuchtet; bleiben so, ohne weitere Erscheinungen. 
Ein Strahlenmantel neben und tiber dem Blytt (SW, h = 13"); anfangs schwacli, 
intensiver, und dann wieder verblassend. Nadeln massig unrulzig (3). 
Mehrere Stral~len neben und iiber dem Blytt (3). 
Im Zenith schiessen ganz kurze Strahlen sternfiirmig nach dcm 111. und IV. Quadl.anten, sind abcr nur 
von ausserst kurzer Dauer und treten nus vereinzelt auf. 
Strahlen bei Blytt; Stsahlenbiischel in WSW; Dunstflecke ober Blytt neben den WolkenrLndern. 
Sohwaches Dunstband vom Blytt zenithwarts. Das Firmament ist mit feinem Ncbeldunste bedeckt. 
Helle Wolkenriinder tiber den stidlichen Bergen. Schwacher Strahlenwurf vorn Zenith gegen SW, 
der sich 
gegen Zenith concentrirt und leichte Wallungen zeigt. 
verblasst die Erscheinung unter soheinbarer Senliung gegen den I-Iorizont. 
Wiederholung des vorigen PhLnomens mit dem Strahlenwurfe. 
Statt zu verblassen, wird es intensiver, breitet einen Fadenrnantel iiber SW, und sendet coron:~artige 
Strahlen kurzer Ausdehnung, im Ilalbkreise von SE bis NW fiber Slid aus. 
Im Norden ein Dunstfleck am Wollrenrande, dariiber hellel. Dunst. 
Intensiver, schmaler Strahl vom Blytt bis Zenith, wo (lie friiher verblasste, sternfdrmige Strahlen- 
entwicklung wieder scliwach auftritt. 
Helle parallele Stral~len titter Blylt bis 40" Htihe. Kin l~eller kurzer Strahl in SSW. 



Aus dell par:~llclcn Strahlen bildct sicli eili schmaler Vorhang, der sicli zu einem Faderimantel ausdchnt. 
Dunstflecke in NE untl SE  an meliieren Stellen. , 
entrollt sic11 eiii Vorl~ang aus dem Fadenmantel ober Blytt mit sanfter Bewegung, steigt gegen Zenith, 
wo er sicli wieder als Fadenmantel scl~irmartig von SE bis SW iiber Siid lagert; liisserst licht- 
scl~wach; liurze Strahlen scliiessen vom Zenitl~ gegcn die iibrigen Quadranten. 
Alles verblasst. 
Einzelne kurze, liclitschwacl~e Strahlen ill SW. 
Ein helles Band (3) vom Blytt gcgcn Nord, von lrurzcr Dauer. 
Nadeln ruhig. 
Wollrenriinder liber dem siidiistliclien Bergrlicken erleuchtet. Einzelne ganz linrze Slralilen in SE  und 
SW an verscliiedenen Stellen; erloschen und ersclieinen nbwecbselnd (2-3). 
Schwacher Mantel von Ost iiber Siid bis SW ruit einzclnen hcllcren Strahlen, reiclit his h = 80". 
zertheilt sich die Ersclieini~iig; bleibt ein l~ellcr Wollrcnrand und einige scl~wache Drir~stfleclrc in SE. 
Fadenbiindel ober Blytt. 
Heller Dunstfleck in Siid, der aufsteigt und zum Strnl~lenb€ischel beim Zenitl~e wild. 
Eil~zelnc liurze Strahlen in SE-SW voii geringer 1)imension und geringer Licl~tstlrke. 
Nebcld~inst nimmt stark zu; in NEein scli\\~,zclicr Dunststreifen sichtbar, aberbald wiederverachwindcnd. 

Magnetische Vari~tionsapparnte zwisclien 8l' p. in. und 3" :I. in.: D = 403-353; RI= 421 - 284; 
VI= 382-370. Urn 5" a. m. starlre Stiirung. 

Nr. 104 (B,, B,, B,) 

vom 8. nut' den !). Mlirz 1883. Ds i~er  v o i ~  7 1 ~  36111 p. m. bis 411 671n a. 111. 

7" 36'" p. m. In  SSW Lichtschimmer. 
7 40 Bogentl~eil ron Sad bis SSW. 
7 50 Bogcntlicil von SSW tiber SSE, zicmlicl~ hell (3). 
7 52 In SW zeigen sic11 einige Strahlen gegen den Zenith gerichtct durch den Ncbel; ebeiiso in ISSE. 
7 64 Seine Strahlen, vom Zenitli ausgehend fallen netzartig gegen das Slidfirmament. 
7 56  Icrone mit langen Stralilen nacll Slid (ESE-SW) und ganz kurzen gegen Nord. 

Die El-scheinung ist stark, durch Nebel und Wolken verdeclrt. 
7 59 Dcr Nebel 11ebt sich. Bogen von SW gegen NE gerichtet, niit dem Scheitel 10" stidlich des Zenitlies. 

Die Licl~tmasse desselbei~ l ~ a t  eiue I<eulenform. 
8 0-2" Der obere Rand beliornmt feine, gegen Zellitli co~ivergircnde Stmlilen. Unterer Snum wird sehr 

lie11 und riitlilich, zligleicli streclrt er sich parallel ztini Ilorizont, untl scl~eint als ein steifes, selrr nahcs 
Stiiclr, an den Faden in der Luft zn hlingen. 

8 3-8"' Der Saum scnlit sic11 gegen Stid, die Faden jetlocli bleiben. Aus NIZ lrommcntlc Lichtpartien passiren 
sehr rasch tlen Zenith, wobei jedesmal eine K r  o 11 e gebildet w i d ;  s eel1 s n acl i  e i  iia n d e  r. Strahlen nntl 
Fiideii sind wie ein Wurfnetz, vom Zenith tiber das ganze Firmnnicut, ausgebreitet. Bci den ICroncn 
lebl~aftes Farbenspiol und die Strahlen drclien sic11 von NE Uber Nord, NW nncli SW, deruntere Snum 
der iiber das Finnameiit gebrciteten Faden stcl~t  rul~ig ru~it lher~in~ in 1~ = 20". 

8 10 Im Zenith nur mel~r  diffuses 1,icht. ltund um das Firmament, parallel zum TIorizont, stel~cn jcdocl~ jetzt 
vier Saume mit Stral~lenstructur darin, von IL = 20-60" vertheilt. 

8 1 1  Die siidlichen Tlieilc der Siiume strecken sic.11, die niirdlichcn lleben sich, verscllwimmcn aber in Dnust. 
8 12 --15" Von SSW aus scl~iessen viol. bis fiinf breite Streifen gegen den %cnitzh, Ost- uncl Nordllorizont. 

Der nlirdlichc endet in NMr in ci~ler  grossen liellcll Wollre, auf I6 = 30-40". In diesciil Bande Inuf'cn 
die Stralllen SW-NW. 

8 1 G Alles llebt sic11 rasc.11 gcgeu Zcilith. 



8 18  Vor Erreichung des Zenithcs abgeblasst. Firmament mit leichtem, wallendem Dunste und Znsserst 
feinen vom Zenith gehenden Fiiden iiberzogen. Jedoch hat AlIes einen gewissen Strich (nicht dcutlich 
ausgesprochene Concentration) gegen SW, wo es hinter den Bergcn sehr lie11 ist, indem die Gipfel vorn 
Wiederscbeine ergliinzen. 

8 20 Vom Zenithe gegcn SW schiesst cine grosse Fadenmenge, ilcren unterc Saume beistehende Form 
(Fig. 66) annehmen. Die Sarlme nnhern sic11 von allen Seiten dem Zenithe und vcrschwimmen in eine 
grosse Dunstmasse, nur u ist als llellcs Bancl geblieben, dass sich stark kriiinmt, von SW aus '?j, cines 
Kreises bildend. 

8 22 Alles senkt sich siidlich ixnd wird zu Dunst, tlcr strndelartig zusammengcballt ist; ausserdein feinc 
Faden vom Zenithe, ohne Saum, gcgen West und WNW. 

8 24 Der Dunst breitct sich gegen Ost aus und senkt sich immer mehr gegcn Siidhorizont. Fiiden vcrschwunden. 
8 26 - 31n1Von SWliingstden Bergen his Ost heller Wolkensaum. In Ost lrebtsichdcrselbe zn einetnDunstballen. 

Fig. 6G. 8" 32" senkt sich dcr Tlleil Siid bis SW und vcrscl~windet ; von 
z Siid bis SE wird der Dunstballen heller. 

8 34 lost er sich in melirereLichtpartien, die SE bis0st stehen; 
zugleich wird es iiber dem Bergsaume bis ENE heller. 

8 35 Dunststreif, sehr breit, von Siid gegen den Zenith herauf 
schlangcnf61.mig gewnuden, sehr hell bis auf h = 25". 

8 35.5 Lost er sich rasch in fcinen Schleier aus Fiiden, von 
ENE bis SSW, gegen Zenith concentrirt. 

8 36 lcronemit Strahlenwurf gegenSud undSW, und theilweise 
kurze Strahlen gegcn Nord. Hauptsachlicll und schr hell 
gegen SW. Die Krone wird dreimal rasch nach einander 

S W  
6. Tnellcr und schwacher, zeigt Farbcnspiel und Drehung 

der Strahlen mit dem Zeiger der Uhr. 
8 38 Vom Zenithe Stralilenwrrrf gegen Nordl~orizontundawar 

van SW uber N o d  his NE, his h=20° herab. Colicen trirungspunlrt der Strahlen: S- 25" 30') 79" 26'. 

8 43  allmahlich zu Dunst verblassend. 
8 44 Nordband wird liclitstkker und farbig (4). 
8 46 gleiclifalls zu Dunst verschwimmend. 
8 50 -52" Breites belles Dunstband "on mTNW gcgen den Zenith; xieht iiber den Zenitli langsam gegen 

Sud und lost sich in h = 40" zu einer unbedeutenden Dunstmasse. 
8 5 3  Mehrere sehr schwache Dunstflecke in Stid und NW. 
8 55 InNNW ebenfalls Dunst nahe dcm Horizont. (Wiihrend frill~er die Gegendziemlich hell erleochtet erschicn, 

ist es jetzt finster.) 

Fig. 67. 8 57 nur mehr selir schwachcs, dif'fuscs 1,iclit rings unl den Horizont. 
9 1 wie fruher, doch in Nord etwas hellel.. Milchigwcisscr Schimmer 

z ohne Form und Grenze. 
!) 12 In TCNE bis Slid wird das Firmament langsam heller. 
9 1 9  In Slid gleiclrmiissig diffuses, schwaches Liclit. 
9 27 In NE dunkel, ansonsten bis znm ITorizont schwac.lies, diffuses Liclit. 
9 42 Das diffuse Licht verschwindet und es crscheint ein breiter, ge- 

schwungener Dunststreif von SW liber Zenith nacli NE (3). 
s w  '3 52 Zertl~eilt sich derselbc in lrleine, voni Zcnitll llacli SW gr~~pp i r l c  

Dunst11811fchen~ dic sich gcgen West und Stid vertheilen. 
9 54  Diese formen einc pilgermuscl~el~l~nlichc Figur (Fig. 67), deren obercr Rand im Zenith, dcr  untcre 

in SW, auf I& = 13" stellt (kroneniihnlich). 



gh 56m l6st sich die arscheinung in vertheilten Dunst. 
10 5 Die vertheilten Dunstflecke bilden eine Dunstkrone, mit schwacl~em, zartem Fadenwurfe nach Nord. 
10 6 -8" hat sich der Fadenwurf Hber West, SW nach Stid gedreht und abwgrts ziehend, als Dunststreif 

auf h = 35" gelagert. 
10 26 Sehr scliwache, bis jetrt nur verstreute Dunstfleclie, die sich zu einem schwachen Fadenwurfe (netz- 

artig) vom Zenith nach Slid sammeln. 
10 29 Senkt sich nach Slid und bleibt ober den BergrLnde~.n in lileinen, zerstreuteii Blindel11 stchen. 
10 32 -46" ganz abgeblasst und nur mehr zerstreute Dl~nstfleclce in SSW-SE. 
11 1 Dunst in NE und SW. Regel- und formlos (2). 
11 4 Vereinigt er sich zu einem schwachen Dunstbogen. 
11 15 In NW, 18 = 30, ein dem Horizont paralleler Dunststreif; entsendet 
11 18 gegen den Zenith facherf6rmig geordnete Strahlen; verschwindet 
11 21 oline Farbenentwiclrlung. 
11 26 In NW, acht parallele, auf den Horizont normale, gcgen den Zenith strcbende Strahlen; der Fuss- 

punkt circa h = 50°, verscliwinden nach 3". 
11 31 In Nord ein breiter Dunststreifen, bis lz  = 70" ragend; verschwindet 11'' 39"'; dann nur Dunst, bis 
0 6 a, m. Ein NE-SW gerichteter heller Dunststrcif, welcher sich jedoch bald nufliist (3). 

Das Firmament umzieht sich immer mehr und mehr mit Nebeldunst, so dass man nur hie und 
da Lichtflecke durchscheinen sieht. 

1 26 Ringartige Erscheinur~g in SE, nicht garu geschlossen, erscheint wie aus feinen Faden zus,zmmen- 
gesetzt; rlickt langsam nordwlrts gegen den Zenith und verschwindet vor Erreichung desselben. 

1 30 Von NE bis SW ein breiter Dunststreifen, welcher 7"' l a g  ruhig stel~eii bleibt, sodanu immer ~climaler 
werdend, nordwiirts zielit. 

1 38 Am Nordwestliorizonte ein dell1 Horizont paralleler Duuststrcif, der nnregelmtissig werdend, sic11 in 
cine Dunstmasse verwandelt. 

1 43 Nachdem der 1" 30" erwahnte Streifen verschwindet, ersclieint neuerdings ein Duuststrcifen, NE bis 
SW, der nach 5"' Dauer sich in Dunst 1Fst. Ein l'heil des Dunstes (2) bleibt, stidwarts zieliend, an den 
Strat.-Wolkenrandern gleichsam hangen und ist stationgr bis 

2 6, wo sic11 in West ebenfalls Dunst zeigt und Alles urn 
2 9 verschwindet. 
2 21 Von Nord nach Stid ciii Dunststrcif aus feinen Fiiden bestehend. Wolkenrjinder beleuchtet. Inteiisitiit 

riimmt ab  und zu, ebenso die Beleuclitung der Gegend. 
2 31 Der Dunststreif besteht noch immer, aber stark abgeblnsst; feine, parallele Faden in  SE; fiigen sic11 

dem Dunste am Wolkenrande an und gehen in demselben auf. 
2 36 Der Dunststreif verblasst. 
2 51 ~ b c r  den stidlichen Sergrticlien lagert sic11 weit vcrbreiteter Dnnst, innerhalb desseri zeitweisc liurze 

Strahlen oder auch kleine Stralile~ibtiscllel auftreteit (3). 
2 53 In NNE ein heller Dunststreifen, der sic11 alifrollt und zum liclitschwacheii Vorhang wird, der von 

Dauer ist und nur an Gestalt variirt. 
2 58 Der NNE-Streifcn zertheilt sic11 in senkrechte StBbchen, die Wallungen zeigen. 
3 3 Vereinigt sich wieder zu Streifen und andert hiiufig seiise Gestalt. 
3 10 Dcr Dunst in SHd lagert ruhig, ohne weitere Strahlen aufzuweisen. 
3 13 Ein licller, liurzer Streifen in ENE bis etwas libcr den Zenith; 
3 16 Breitet sich zu einem langen, Uiisserst scbwachen Dunstbande aus. Spnren des Vorlianges in NNE 

noch imrner siclitbar. 
3 18 Diese Spuren hellen auf u ~ i d  bilden mit dem etwas gesenkten 13andc eineii lai~geii,lichtschwachenVorhang, 

der sic11 von NNE bis SSW liber West ausbreitet, ctwal~ aufsteigt, in NW einige Windungen zeigt und 
6ntorroic1linc1lo Ehp~llitioll uUl Jan &layen. 22 



3" 21" zum schiinen Fadenmantel mit hellem, lebhaft wallendem Saume wird, der bis 
3 26 haufig und rasch Gestalt wechselt, steigt und sinkt. Der Saum in Stlbchen zerfallen, 
3 27 Ein neues helles Band von NNE iiber NW; wird anch zum Fadenmantel, unterhalb dessen noch ein 

dritter, schwacher Fadenmantel bemekbar ist. I1n Zenith sclliessen zeitweise, wiihrend den heftigsten 
Wallungen des Mantelsaumes, kwze Strahlen nach dem 111. und IV. Quadranten. 

3 29 Ein heller Dunstballen im Zenithe, etwas gegen West gelegen; sendet scheinbar mit dem Winde 
treibende, lange Faden und Strahlen gegen NE bis SSE. 

3 33 Ein heller Vorhang steigt von West auf. Langenrichtung NNE-SSW; kriimmt sich urn den Zenith, 
tlteilt sich, wonach 

3 35 zwei l~elle (das iistliche sehr intensiv) Biinder, rnit kurzen Strahlensaumen entstehen, die NNE-SSW 
gelagert sind und lebhafte Lichtwallungen und rotlie Farbe11 zeigen. 

3 38 Die beiden Blinder senken sich zu beiden Seiten des Zeniths, und bilden je  einen ausgedehnten 
Fadenmantel, die von langer Dauer sind. Der westlich vom Zenithe gelegene ist tiefer gesuitken, 
llinger und intensiver (3). 

3 53 Der ostlich gelegene, mit lrurzcn Faden, zieht sich noch nlehr zusammen. Der Mantel voil NNE bis SSW 
bleibt ununterb1,ochen fort, wird mehr vorhangartig. Aus ihm steigen 

3 58 zwei Biinder auf, die mit Strahlenansiitzen versehen sind, sich um den Zenith lagern und Zuckungen 
zeigen. Senkcn sich verblassend ostlich. 

4 3 Wiederholung dieser Erscheinung mit einem Bande. Die stetige Erscheinung zeigt abwechselnil Zer- 
theilung des Saumes in Stabchen und Wiedervcreinigung, sowie MTechsel in der Intensitst. In NE ist 
die game Zeit leichter Dunst gelagert, dcr jetzt durch einen in Oat stehenden Strat. mehr zum Aus- 
drucke kommt. 

4 14 Die Vorhangerscheinung verblasst nus laogsam und vcrschmilzt in ein breites Dunstband. 
4 1 9  Dunstfadenbtischel vom Zenith gegen NNE bis Ost. Dtinner Mantel von NNE iiber West bis SW, dessen 

Saum Jb = 17'. 
4 20 Dcr Dunst in NE weicht der Tsgeshelle. 
4 21  Der Fadenwurf gegen NNE concentrirt sich gegen den Zenith, wird intensiver und bildet cinen 

Schirm, rnit dem von Westen aufgestiegenen Fadenn~antel, um den Zenith. 
4 28 entsteht daraus ein kurzer, sehr heller Lichtstreifen, der NNE-SSW durch den Zenith geht, 
4 29 sich verliingert und breiter werdend, zwei Vorhange bildet, wovoil der eine im Zenith, der andere 

SSW davon rnit regelmassiger Krtimmung ostwarts abbiegt. 
4 3% senken sich die beiden Vorhangc nordwestlich und Iagern doit als lichtschwache, hlufig Form wech- 

selnde hohe Vorhlnge bis 
4 38, wo sich ein Theil nach Nord zieht, uir~ dort als langer Strahlenwurf (lichtschwach) stehen zu bleiben, 

wLhrend der stidstidwestliche Tltcil verschwindet. 
4 51 Der Fadenwurf verschwindet bis auf drei dlinne Faden in NW, die 
4 57 der Tageshelle weichen. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 7'' p. m. und 5" a. m. : D = 426-350; HI= 421-238 ; 
VI= 391-366. 

Nr. 105 (B,? B,, B,, 13,) 
vorn 0. auf den 10. Miirz 5883. Dauer von 711 2 8 m  p. m. bis 411 l G l m  a. m. 

7'1 28" p.m. Ein Dunstband, 5-120" Uber Zenith nach S+60°;  sternhell, wolkenfrei,doch dnnstig. Im Wcstell 
nochAbendhelle (Sonnenuntergang 5" 29"'). Von Ost bis Stid, hier 1&=15", eiu Dunstband. Zenithbogen 
verschwindet urn 

7 32  slidwlirts, indem er sic11 auf k = GO" gauz in  Dunst aufliist. 



7" 33"' Es entsteht ein licbtschwaclier Dunststreif, ICNE-Zenith-WNW, clcr alsbsld vcrschwindet,. 
7 46 Ein Bogen von S-120" iibcr Zenith nach S+GOO. 
7 56 verschwunden. 
8 0 Zwei Dunstb6gen voii S-10'3" bis S-30") in IL= 10" und 1 ~ =  30" (2). 
8 2 Der obere erlSscht, der untcre setzt sic11 fort bis SC;\Ir; Scheitel: S-41°, IL = 10"; crl6seht. 
8 5 Ein Bogen von S-120" iiber S-30°, I L Z  GO0 nacll S+60°; lichtschwach. 
8 11  Der Bogen senkt sich langsam gegen Slid. Von S-120" iibcr Zenith nacli S+GOO cntsteht cin Ilcuer, 

sehr lichtschwacher Bogen, welcher 
verloscht. (Milcllstrasse nicht zu sehen.) 
erloscht der siidliche Bogen auf 1~ = 30") iiber deli Bcrgriickcn Liclltdunst sicl~tbar. 
Dunstflecke tiber den siidlichen Theil des Finnainentes. 
Dunststreifen von SW gegen Ost, h = 30" fiber Slid. 
Dunstflecke im Zenith. 
Ein zum ersten paralleler Dunststreifen linapp iibcr den Bergen; beicle sind stellenweisc durch vier 
dunlrle Streifen unterbrochen, welche zunl Zenith laufen. 
Dunststreifen in Ost und Slid (2). 
Lichtflecke in SSE, bleibend. 
Zwei Strahlen in West gegen den Zenith, verschwinden bald (3). 
Sehr helle Lichtflecke zwischen SW und SE? tlleilen sic11 in parallele Liclltstrcifen, welche lebhafte 
Lichtbewegung haben unii auch Farben zeigen. Von diesen Lichtstreifen schiessen Strahlen zunl 
Zenith. Die Ersclieinung ist schliesslich am ganzeu Siidfirmamentc verbreitct und zeigt dcniioch ein 
scllr starkes Licht, welches aber bald schwiicher wird nnd Lun 10'' 31'" verschwindet Alles. 

Fig. 68. 10" 36'" Stralll in Ost (3). 
10  52  Zwei leichte Bogen von S T  iiber Slid bis Ost, iibereinander (2)) 

z 1~ = 15". 
Leichte, feine Strahlen an den Endpunkten. 

10 56 Von den B6gcn aus cin Fadenschleier gegen den Zenith. 
10 59 verschwimmen Schleicr und Bogen zn Dunst. 
11 1 Von ENE bis in die Niille des Zenithes und tlailn hinab nach SW 

Dunst, welcher unregelmllssig verwischt erscheint. 
11 3 - 5" Es  bilden sicli feine collvergirende Fidcn, untcn ein Saurn 

daran, so dass cine I<egclmantelflMche entsteht, die deutlicll conct~v 
t 
I (Fig. 68, 1) gegen den Beschauer erscheint. Dann drelien sic11 clic 

\ '. <lC -.__ FOden um den Scheitclpuakt in1 Zenith, d e  r S a u m  k o  mmt i m m e r  
-------+------ 
ct n ll h el* u n d  11 5 h e r, und scllliesslicll steht der Regel convex (Fig. 

68, 2) da. 
11 6 - nrn Nachdem der Saum holler geworden und sic11 etwas wiudet, zicht er wieder gegen Siid, ~~~~declrt 

scheiubar cinige Momente die Faden, welche daun, nachdeni der Saum nnf3ng.t concav zu werden, 
wieder erscheinen. Sodann ve~.scliwindcn sic ganx und Alles verraucht xu lilngliclien, horizontalen 
Dunststreifen, SW-ENE. 

11 16 hat er sich bis k=20-25" (in SSE) gesenl~t uiid bildet nnregelmilssig vertl~eilte Iiilnfclien. 
11 26 langsam zu unbedeutenden Dunstflecken zusammengescl~rumpft. 
11 39 nur mehr diffuse, schwachc Lichtflecke in Slid. 
11 51 Verschwunden. Nadeln sehr ruhig. 
11 56 Leichte PIeclce in SSE (gleichzeitig ziehen Wolkcn da  hcrauf). 
0 6 a. m. ganz bewtjlkt, Strat. 8-10, aus SSE. 
0 46 Nadeln ruhig. 



aufheiternd; in Stid schwaches diffuses Licht. 
Leichter Bogentheil von SW bis Zenith. 
Entschleiert sich mchl; wird breiter lind reicl~t gegen NI3 hinab. 
Scheitelpunkt zieht etwas nijrdlicli des Zenithes. 
- 44" Von SW herauf, etwas nordlich des Zenithes herumgchcnd, gegen Slid, verwischter Dunststreif. 
- 2" 1'" Zieht etwas mehr nijrdlich und bildet jetzt eine grosse stark gescliwungene Ruthe (3). 
Lijst sich langsam in Dunsthiiufchen, die von SW bis etwas nordlicli des Zenjtl~es reichen. 
nur mehr tief uriten in SW ein heller Dunstfleck. 
entwiekelt sich neuerdings aus SW gegen den Zenith, und dann langsam abbiegend, eine Ruthe; 
wird sie sehr breit; 
wird sie zu einer sehr grossen breiten keulenfiirmigen llunstmasse. Die RHnder llell und ziemlicli 
scharf. Mitte mit Dunst geflillt. 
- 34'" Die Nordostseite biegt sich mehr gegen Nord und ist jetzt eine am Ende circa 30" breite Dunst- 
masse, die schwacher und schwacher wird. 
Die Mitte abgeblasst, nur mehr die RSnder als Streifen vori SW herauf, einer 10" Stid des Zeniths, 
einer 15" Nord des Zenitlies. Sehr schwach. 
Dunststreif von SW bis NE. Ziemlich breite diffuse Dunstrnasse in SE  und West. Dunststreif wechselt 
an Breite und Intensitat, bleibt jedoch an Lage ziemlich stationar (2-3). 
Streif ganz schmal, doc11 intensiv; wogt etwas auf und ab. Endpunkte verschwinden und es bleibt 
nur das Zenithstlick. Diffuses Licht in NE. 
abermals ein Dunststreif von NE bis SW, wobei das stehengebliebene Zenithstiick die Basis zur Ent- 
wicklung abgab. !Streifen steht mit geringen ~nderungen.  
Diffuses Licht bis auf jenes in SE  total verschwunden. 
Streifen verschwunden. 
diffuses Licht in SE. 
Verbleibt bis jetzt und versellwindet mit dem Tagesgrauen. An den Stellen, wo selbes sichtbar war, ist 
nun leichte Cir. strat.- Bewiilkung zu sehen. 

Magnetische Variationsapparate zwisehen 7" p. m. und 4" a. m. : I.) = 421-384; IiI= 400-36 1 
VI= 374--366. 

Nr. 106 (13,) Bz) 
vom 10. auf den 11. M l r z  1883. Dauer von 711 2 1 m  p. m. bis 211 2 1 m  a. m. 

7h  21m p. m. Ein Bogen in S-4l0, I&= 20" ; wolkenlos, doeh etwas dunstig. 
7 31 Der Bogen wird dreifach, in JL = 10, 15 urld 20"; danert mit wechselnder LichtstLrke an, ohne jcdocll 

grosse Intensittit zu erreichen. 
7 5 6  Es  sind fiinf Birgen zu untersd~eidcn, alle lichtschwach, cler hijchste h= 20". 
8 1 steigt der oberste allmahlich gegen den Zenith. 
8 6 in seinem westlichen Theile ganz verblassend; darunter zwei Birgen arlf 15" und 10" Hohe; der untere 

Rand begrenzt, der obere diffus. 
8 10 Mittelbogen theilt sich in zwei Bogen. Oberer besser sichtbar auf la= 60". 

h Norden keine Erscheinungen. 
8 51 Die beiden oberen BBgen, jetzt mehr Bander, verblassen. Nur mehr ein dunstfijrmiges Wand in Slid, 

h = 10" sichtbar. In S-120" und S-75" Strahlen, bis h = 10" ilber den Hlihenrlicken sichtbar (2). 
8 56 Strahlen von S-120" bis S +  15" gegen den Zenith. 
9 0 Concentrirung gegen den Zenith; auch am gordfirmamente Strahlen. 
9 1 Strahlenkrone gegen Stid. 
9 2 gegen Nord starker. 



9'' 3'" U = 440, I$I= 124, V I x  383; keinc Farben, scliijnes grlinlichcs Liclit, st,arl~e Lichtbewegung. Con- 
centrirungspunkt der Stsalilen : S-25" 33') 1 ~ =  74" 23'. 

9 4 verblasst; Dunst nahe am Stidliorizont. 
1) 12 Ein Bogen vo11 5-120" tiber Zenith nacli S+BOO. 
9 1 3  vcrblasst in West, breitct sic11 facherforn~ig in Ost ans, nm sofort als Dur~st zu verliiscl~en. 
9 16  nur Dunst iiber dem Stidhorizont. 
'3 17 Strahlenblindel in WSW, verlangert sich gegeu den Zenith. 
9 18 Verliingert sich als Strahlenbiindel bis Nord. 
9 29 Band in Nord, strahlenfijrmig, h = 30". 
9 30 Strahlenmantel gegen den Zenith (3). 
9 3 1  Rogenformiger Dunst stidlich des Zcnitlies; Liclitansani~nlung in West am intc~~sivsten (3). 
9 51 Nordband aufgehellt, stidlicher Dunst ausgcbreitet. 
9 54  Nordband wird formlos. Ein Dunstbogen von S-120" iiber Zenith nach S+60°;  
9 56 letzterer verbreitet sich zu Dunst. 
9 58 Nordband etwas aufleuchtcnd, Dunst xieht vom Zenith slidwiirts. 

10 1 2  ein Strahl in NNE vom Nordbande ausgeliend. 
10  15 wird er zu einem fiieherfiirmigcn Strahlenbiindel. 
10 16 verblassend. 
10 19 Nordband wird dunstfolmig und zel~issen. 
10 26 nur mehr ein Stralil von S+55" bis 8-1-65", ferner Dunst von NE bis SSW, h=8-10". 
10  29 Strahlen in NNI': und Nord; der Bandtheil in S+55" erhtilt Fortsctzung gegen den Zenith und vcr- 

langert sich gcgen ENE; ist einen~ wallenden Schlcicr iillnlicli (gefaltet und geschwnngeu), etwa 
5-8" brcit. 

10 34 Nimrnt die Richtung, S-120" tiber Zenitlr nach S+60° an. Starke Lichtbeweg[lng von West bis Ost 
im inncren Theilc. 

10 36 wird er zur formlosen Dunst~nasse (2). 
10 56 Ein Bogen voll S-120" Ctber Zenith nacli S+GOO. 
10 58 in Dunst autgelijst. 
11 12 Dunst in S+60° bis Zenith. 
11 16 Vier parallele Streifen von SW gegen Ost; in der Mitte vereinigeii sic sich zu einer breiten Lichtn1:lsse. 
11 19 Band von SW, k=30°  iiber Nord bis NE, 1 ~ =  70°, zweimal gebogen, gefiirbt und lebhafte Licht- 

bewegung. 
11 23  Schones Band in SMT, ebenfalls gegen NE, aber bedentend niederer als das erstc, 1~ = 10" und 50" in 

Nord; sehr schon gefarbt und lebhafte Lichtbewegung. 
11 26 Bogen von SW gegen Oat, farblos und schwnch. 
11 34  Band in NNW und zwar von West bis NE mit lebhafter Lichtbewegung; von der Mitte gehen ciwzelne 

Strahlen zum Zenith. Diese Erscheinung dauerte 6'" (4). 
0 2 a.  m Drei Lichtflecke in West (2). 
0 G I<leines sch\vaclies Rand in West; verschwindet bald. 
0 8 Von NW gegen den Zenith einige Lichtstreifen, welclie sich in 1 ~ =  60-70" zu einer breiteli Licht- 

masse vereinigen. 
0 11 Voll West bis SSW, in I&= 10-15" ein kleines Band, welches sich in einen einfachen Lichtstreifen 

verwandelt. 
0 17 In NW ein kleiner, schwacher Bogen. 
0 26 Lichtflecke in Oat und SE. 
0 28 Ein Bogen von SW tiber Slid (h  = 10") bis SE; dauert lrurze Zeit und senkt sich nacli Slid. 
0 36 Lichtflecke in Ost und SE. 



Oh 4Gm Kurzes Band in West, 11, = 15", sehr scli611 gefarbt und starke Lichtbewegung (4). 
0 56 Der obengenanntc Bogen, von SW liber Siid nach SE, hat sic11 gesenkt und ist kaunl mehr zu sclien. 
1 6 Nahe demZenith entsteht arm einem Lichtfleckc ein Band, welches sehr schon gefiirbt ist und an dcssen 

Enden Strahlen gegen den Zenitli laufcn. Die ganzc Erscliei~~nng ist mit einer liiiufig unterbrochenen 
Corona vergleichbar und ist 

1 16 beendigt. - Nadeln ruhig. 
1 31 Lichtflecltc in SE anhaltend (2). 
2 1 Zwei Bijgen von SW iiber Slid nach SE. 
2 6 Strahl in NW gegen den Zenith. 
2 21  Lichtflecke in SE. 

Obwohl schijn sternhell, bis 4" a. m. keine Polarlichtspuren mehr. 
Magnetischc Variationsapparatc zwisclien 7" p. m. und 4h a. m.: D = 440-390; HI= 410-124; 

VI= 383-366. 

Nr. 107 (B,, B,) 

vom 11. auf den 12. lfiirz 1883. Dancr von 711 31111 p. In. big  211 49ln a. m. 

11. m. Streif in Siid, It, = 20") gleich verblasst. 
Streif von S-120" liber Zenith nxc11 S+GOO. Hei dcr noch herrschenden Diimrnerang scliwach sicht- 
bar; verblasst nach 1". 
Band von 5-120" iiber S-30°, h=30°  bis S+BOO (21, in mehreren Windungen. Verblasst langsam 
ohne ganz zu erloschen und streckt sic11 zu einem bogenfijrmigen Bande. 
wird es lichtstarker und grilnlich gefiirbt. 
rollt es sich am Westende liber SUd ein. 
stellcnweise erblassend nnd wieder heller aufleuclttend; an derselben Stelle zu sehen. 
In der Nitte losen sich mehrere Rlatter ab, die sich gegen Slid einrollcn; gleicl~zeitig erblasst das Hand 
etwas in Sud und verliert seine bogenfijrmige Gestalt. 
verblasst es vollkommen. 
Bogenfijrmiges Band von S-120" tiber S-30") Ib= 25" bis S+60°, wird wieder sichtbar. 
Westende rollt sich iiber Siid ein, gleichzeitig wird die Erscllcinung bliisser. 
nur noch ein Dunstfleck in Stid zu sehen. 
auch dieser verblasst. 
Streif von 5-120" fiber Zenith naoh S+60° ; 
theilt er sich seiner LHnge nach in drei dlinne Streifen; 
fliessen dieselben wieder in einen zusxmmen und senken sich etwas gegen sad .  
In Siid, Jz=30° angelangt; verblasst. Bis 
steht nur ein Bogen von S-120" his S-30") JL = 25" bis S+60° (2). 
wird er undeutlich und tlteilt sich in zwei Streifen, die zenithwiirts steigen (tier LHnge nach). 
Der obere der Streifen erblasst in h 60" ; der untere ist in IL =40° siehtbar. 
nimmt letzterer scharfere Contouren an und wird zum Bogen. 
erblasst auch die letzte Spur des Bogens. 
neuer Bogen, kaum sichtbar, von S+6U0 bis S-120" uber S-30°, h= 45". 
Strahl in ENE. 
Rogen erblasst; Strahl gegen Osthorizont gesenkt. 
Strahl erblasst. 
Bogen von S-120" bis S+60° tiber 8-30', h = 30". 
bald starker, bald schwacher sichtbar, jedoch stationar. 



yh 40m erblasst. 
9 54 Nicllts zu sehen. Die Nadelil veil 8-1011 ausserst ruhig. 

10 24 Dunstfleck in Ost und gleich darauf vo11 dort tiber Siid gegeli West ein Dunstbaud. Dasselbe dic Form 
eines Bogens annehmend; um 

10  26 auf l h  =40° iiber Slid. 
10 29 erblasst. 
10 31 Fackelartiger (Ruthe, Iceule) Strahl in Nord gegen den Zeilitl~; breitet sich aus uild steigt in Windu~ngen 

gegcn den Zenitl~. 
10  34  In West tritt auch eill breitcr Streifen auf, dcr ebenfnlls gegen tlcn Zenith reicllt und liier mit ~ C I U  

voil Nord lrommeuden zusammenstosst. 
10 36 erblassen sie langsam. 
10 38 In West und Nord Strahlen. 
10 39 Von dem Nordstrahle treillit sic11 ein Btischcl ab und wandert gegen West; erblasst ill NW. 
10 40 der Strahl in West und Nord sichtbar (2). 
10 49 keine Erscheinung sichtbar. 
10 58 Leichte Dunststrahle~l von SE  bis S W  iiber dem Hohcnriicken. 
11 2 Bilden diese eiiien Strahlenwurf von Ost bis SW, doell ctwas dunstig, vel.schivonimen. 
11 11 Dunstformige Fortsetzung von SW bis NW, 10" iibcr dem Horizont. 
11 21 lichtschwacl~er geworden. 
11 31 nur mchr Dnnst zwischen SE und SW, in Form eines 20" lrohei~ lJrulstes. 
11 34 nur melir ein Dul~stfleck zwischen Ost uud SE;  liattm zu erkcnncn. 
11 44 Ein Stral~l in Nord gegen dell Zenith, der nlsbald verblasst (2). 
0 4 a. m. Alles verblasst. 
0 9 Ein lichtschwacher Strahl in S+GOO gegen dcn Zenith. 
0 19  verschwunden. 
0 29 Ein Strahl iibcr Blytt, zenithwarts. 
0 31 verschwunden. 
2 1 Ein Strahl in S-120" bis 10" vom Zenith (2). 
2 18 verschwunden. 
2 21 Ein Strahl in SW gegen den Zenith gerichtet. 
2 27 erloschen. 
2 33  Ein Dunststreifen in S+GOO zenithwrirts; 23" hoch (2). 
2 49 verblasst. 

Nadeln sehr ruhig, auf fast normalem Stande. 

Nr. 108 (Bi7 13,) 
voni 13. hllrz 1883. Dnuer vou 011 20111 a. 111. his 311 6Gm a. 111. 

0'' 29'" a. m. Streif in Ost gegea den Zenith. 
0 31 ilur mehr ein Strahl in Ost sichtbar. 
0 32 Andere Strahlen treten in Ost und West dam, die sich verliingernd, ciilen schleierartigen Streif iiber 

den Zenith bilden. 
0 36 verblasst. 
0 39 Strahl in West (3); 
0 40 erldscht. 
O 42 Von SW bis NE eiii Streif, der gleich crldscht. 
O 0 3  Stralllen in West (2). 
0 56 werden dieselben intensiver uird delllien sich 



Oh 59T zu einem Streifen aus, der gegen den Zenith reicht. 
1 0 crreicht er liber den Zenith den Osthorizont. 
1 1 Strahl in Nord. 
1 5 Der Streifen wird zu einem Strahlenbande. 
1 8 erloscht das Band und es bleibt nur ein matter Streifen. 
1 11 Streif von Ost bis West deutlicher. 
1 13 erhlasst. 
1 19 In WNW am Horizont mehrere schrHg aufsteigende Strahlenbiindel, die 
1 21 zu einem am unteren Rande intensiv leuohtenden Vorhang zusaminentreten, der nach Nord concav, in 

NNW, h = 40" mit deln oberen Seitenrande steht. 
1 26 nur nocl~ ein Dunststreif in NW sichtbar. 
1 29 erblasst. 
1 57 Lichtschein in Stid tiber den Bergen. 
2 G Derselbe tlleilt sich in drei ne1)eneinander liegende, nlilchstrassenartige Streifen, die von ESE bis WSW, 

bis h = 20" aufsteigen. 
2 11 zum grossten Theil erloschen. Nur mehr ein matter Bogentlleil von ESE bis WSW zu sehen. 
2 22 Dunst in Slid. 
2 24 Dunststreifen zwischen SE bis SW uber SUd, 2i= 20". 
2 26 Alles verschwunden. 
2 32 Haufenfdrmiger Lichtdunst an melirereii Stellen; bei genauerem Hinsellen zu untersclteiclcn, dass das 

ganze Firmament mit Ausnahme des Nordwesttheiles davon eingenommen wird. 
2 54 Von S+60° bis NE Dunststrahlen, 5-10" iiber dem EIorizont beginnend, 10-20" gegen den Zenith 

~eeichencl; das ganze Firmament mit Dunststreifen von S+GOO nacll S-120" tiberdeckt, jedoch sehr 
lichtschwach. 

3 G Alles verschwunden. 
3 7 Ein Strahl von NNE gegen den Zenith, der sich um 
3 8 bis zum Blytt erstreckt (SSW-Zenith-NNE). 
3 9 Ein schwacher Dunstbogen iiber Sild, h = 25". 
3 l( i  Alles zu Dunst abgeblasst. 
3 42 Strahl in NNE, bis 3h 51" (2). 
3 56 Firmament mit Nebel umhlillt. 

Nadeln walil.end der Erschcinungen ruhig; um 6%. m. Storung. 

Nr. 109 (B,,, B,) 
vom 13. auf den 14. Mare 1883. Dauer vou 1011 5Gm p. m. bis 311 1 7 m  a. m. 

loh 56m p. m. Ein schwaciter Rogen von ENE bis SSW, h= 20" iiber Stidosthorizont. 
10 58 Wird er zum Vorhang, der an einzelncn Stellen Stabchen zeigt. Aufliellen det El*scl~eiuung unter 

schwacher Lichtbewcgung (3), sodann verblasst ctieselbe Iangsam, wahrend 
11 4 ein schwacher Dunststreifen von NE tiber den Zenith entsteht. 
11 8 DerDunststreifen zerreisst im nordBstIicllenTheile, drelit gegen Nord und wird zum Strahl vom Zenithe 

gegen Nord; der siidwcstliche Tlieil spaltet sic11 in zwei Theile, die sehr sttlndig blciben. 
11  18  Der Stralll und die beiden Dunststreifenstticke vcreinigeu sich wieder zu e i ~ ~ e m  breiten Bande, das voli 

SW nordnordostwarts steht und sich schwach windct. 
11 26 Das Band besteht fort, unter zeitweisem Aufl~ellen in SW, wo es sich einmal auch in Stiibchen zertheilt, 

die sich dann wieder vereinigen. Ein scllwacber Dunstbogen in ESE, JL = 20°, entsteht,, der 
11 28 wieder gZinzlich verschwindet. 
11 36 Das Band von SW bis NNE bestelit fort, wird jedoch selir lichtschwach. 



11" 37'" Das Band versehwindet. 
11 40 Ein kurzer Strahl von SW zenithwarts; verscl~windet rasch. 
11 54 Feincr Schiiec erflillt die Luft. Llunst (1) an mellreren Stellen. 
0 G a. m. Ein Fadenbiindel in NE; stetig, zertheilt sic11 ofters, urn sioh wieder zu vereinigen. 
0 16 Dunstfleclr in Slid, h=lSO.  
0 18 Zu beiden gesellt sich je ein Dunststreif liber Zenith, Nord bis Siid, die sic11 
0 20 rnit dem Fadenbiindel zu einem breiten Fadcilcomplexe vereinigen. Dieser tbeilt sic11 wieder in zwei 

Theile und hellt auf. Dieso gehen, mit oft wcchselnder Intensitat in Bandform liber und stehen als 
solche bis 0" 31" in NE. 

0 32 Der nBrdliclie Tlleil dreht gegen Nord und bildet ein helles Band vom Zenith bis NNE. 
0 33 verblasst es wieder, zerreisst in drei Stiicke, die stelien bleiben. 
0 36 vereinigen sich diese StQclre und bildeii in NE, h= 50" einen Fadenconlplex nlit Isngcm Fadenwurfc 

in dieser Richtung. 
0 41 versehwindet diese Erscheinung. 
0 44 entsteht ober Blytt ein schmaler, heller Fadenmantel, der bald wieder vcrblasst (3). 
1 8 Ein langes Dunstband voil NNE iiber Zenith nacli SSW; verblasst dlinlhlich wieder. 
1 15 verschwunden. 
1 56 Bogen, lielitschwacb, in WNW. I-Iiilie des Scheitels 20". 
1 58 verschwindet der nordliche Theil des Bogens; der neben Ulytt stellendo Rest breitet sich zn einem 

Dunstflecke aus. 
2 0 Alles verschwunden. 
2 11 Beleuchtete Wolkenrander mit zeitweise hervortretenden kurzen Stralilea. 
2 18 verblasst. 
3 9 Strahl in NE durch die dnnstigc Atmosphiire siclltbar. Dunstfleck in NW. 
3 11 verblasst. 
3 17 Zwei Strahlen in NW; verschwinden sofort. 

Sttirungen unbedeutend. 

Nr. 110 (B,, B,) 
vom 17. auf don 18. Marz 1883. Dauer von 811 54m p. m. bis l h  16111 a. m. 

8h 54'" I). m. Ein Streifen in NW (NW-SE-Richtung). 
9 6 Strahlenband geringer Intensitat; nur hie nnd dn etwas auflodernd in SE obcr Mohnberg u ~ i d  

I-Iiigelkuppe. 
9 11 nur mehr Dunstband, Stralilenbildung verschwunden. 
9 17 In Slid jede Spur vom Lichte verschwuaden. 
9 39 Intensive Erscheinung im Nordeu. Ein lauges Strahlenband von SW bis Nord, h= 25" iiber West- 

horizont; wnllende Lichtbewegung, facherfiirmige Bildungen uild intensives Farbenspiel (4). 
9 51 anhaltend. Die Lichtbewegung fiudet hauptsachlich in der SW-NE-Richtung statt, wlhrcnd die 

Gesammterscheinung senlrreeht auf die Li-ingenrichtung d. i. SE bis NW sich bewegt. Farben- 
erscheinungen roth, grlin und violett, deren Anordnung keine gesetzmLssige war. 

10 1 Erscl~einung vel+blasst, es bleibt nur cin Dunstbogen librig, der um 
10 14  ganz verloscht. 
11 26 Zwei kurze Stral~len in NE. Dunstfleck ober dem BergrQcken in Siid. 
11 31 Vorhang iiber Blytt. Von wcchselnder Dauer und Intensitat. Verschwindet zeitweise ganz nnd ist im 

Ganzen lichtschwach. 
11 45 verbreiteter Stralilenwul-f' in NE, der sic11 gegen den Zenith conoentrirt und eine farbenreiehe, inten- 

sive Kronenbildung (4) vcmnlasst. Dieselbe ist von kurzer Dauer und lost sich in cin NE-SW-Band 
nuf, aus dem 

iistorrulol~iscl~o Expcdltion auf Jan  Nayon. 23 



11" 47", einc neue, ebenfalls farbenreiche, intensive Krone entsteht, die aucll nur 2" lang strahlt, wona,ch an 
verschiedenen Stellen des Firmamentes Fadenbiindel und lichtschwache Strahlen zuriick bleiben, dic 

0 1 a. m. verloschen. Nur diffuses Licht lagert im Sliden, weit ausgebreitet, bis h=20°., 
0 40 Fadenmantel in NW; steigt unter Bewegung gegen Nord auf und zertheilt sich. 
0 54 Schwacher Streifen in Nord, der bald verschwindet. 
0 46 - 1" 11" lagern mehrere dIinne Dunstbanke iiber dem slidlichen Bergriicken ; zeitweise wird in MTNW 

knapp iiber dem Horizoate ein schwacher, kurzer Strahl sichtbar. 
1 16 Alles verschwunden. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 9" p. m. und 2h a. m. : D ~ 4 1 7  - -360; 11I= 402- 
264; VI=382--370.  Wahrend der Rronenbildungen sehr bewegt. 

Nr. 111 (B3) 

vonl 18. MIrz 1983. Deuer von 711 31" p. m. bis 1011 R6n1 p. m. 

7h 31m p. m. Ein leichter Streif vom Zenith gegen NE. 
7 40 verschwunden. 
8 0 pliitzlich aufleuchtend ein Fleck in SSW, h=14", mit leichter rotli-grtiner Flirbung (3). 
8 1 - 3" Hat sich schncll fiber Siid his Ost und &nil NE verlangert und besteht aus mehreren liorizontalcn 

Reihen hiipfender Strahlen, die sich rasch vom Horizont bis zum Zenith erheben und zwar iiber den 
Moild hinweg, dessen Licht sic nicht alterirt. 

Es bildet sich eine leichte Krone, sodann Strahlenwurf gegen Nord. Die Strahlen sind alle roth 
und machen den Eindrnck grosser Nglie. h e r  dem Rlonde sieht man ebenfalls Stl.ahlen. 

8 5 bleibt ein geschwungener Streif von NE Uber Zenith bis SW und zwei Strahlenbtindel in West und Ost. 
Leichter Dunst am slidlichen Horizont. Strahlen unil Streifen sind unten roth, oben griinlich gefiirbt. 

8 7 Ein langgestreckter, unregelmiissiger Bogen von SW iiber West und Nord bis NNE, im Scheitel NW, 
h = 20". 

8 8 senkt er sich abblassend auf den nljrdlicllen Horizont. (Als urn Sh der Fleck aufblitzte, drehte sich 
gleichzeitig der Wind von Nord nach SSE.) 

8 1 2  Am westlichen Horizont trotz Abenddgmmerung zwei leichte parallele Streifen. 
8 17  Von West bis WNW ein Theil eines Bogens, sehr schwacli. 
8 19 Entwickelt sich langsam gegen Nord. 
8 22 Vollkommen entwickelt von SW iiber West, langgestreckt bis NNE, h=l5 .  
8 23 Leichte Strahlenbewegung hin unci her, unten leicht roth. 
8 24 wieder abblassend, ausserst schwach. 
8 25 Nimmt an Intensitat zu. 
8 28 von SW aus ktirzer werdend. Leichte Strahlenbeweguilg vonWest gegen Nord. In der Mitte melrr Dunst; 
8 30 abblassend. In Nord etwas starker und nnten rothlich. 
8 32 iiberall abgeblasst, nur in West ein kurzcr schwachel; horizontaler Streif. 
8 34  in West aus; dafiir in Nord aufleuchtend. 
8 35 Von Nord herauf gegen Zenith kurzer Stral~l. Gleich verschwunden. 
8 38 Dunstbogen von Nord bis West, h=40°, sehr kurze Daucr. 
8 56 Ein leichter Strahl in WSW, senkrecht auf den Horizont (2). 
9 0 nur mehr schwacher Dunstfleck. 
9 1 Strahl erscheint an  derselben Stelle; 
9 2 zieht langsam gegen SW. 
9 8 Bis jetzt entstanden vier Strahlen an derselben Stelle in WSW, zogen immer bis SW und verschwanden 

dort. Jetzt Nichts mehr zu sehen. 



gh 14m Von SW Hber Zenith ein schwacher Dunststreif. 
9 15 nur mehr im Zenith ein kleinerer Fleck. 
9 22 Ein Streifen neu entstanden, von SW tiber Zenith gegen NE. 
9 25 Dunstschleier mit Bogensaum, ENE tiber Ost bis Siid. 
9 26 verschwunden. 
9 28 ein sehr schmaler Bogen, SSW-Zenith-ENE, stark gekrlimmt. 
9 30 verschwunden. 
9 34 Vom Zenith nach NE eine Reihe schwxcher StmhlenbHndel staffelweise geordnet, verschwinden gleich 

und bleibt ein Dunststreif in ENE, senkrecht 5 "  hinauf und dann parallel zum I-Iorizont abgebogen. 
9 36 verlangert und hebt er sich. 
9 40 Streif in SW und Dunstfleck im Zenith. 
9 4 3  Dunstflecke im Zenith; vereinigen sich zu einem Bogentheile. In SW gewinnt der Streifen an Intensitat, 

verlangert sich gegen den Zenith, ohne sich jedoch mit dem Bogentheile zu vereinigen. 
9 46 verschwindet Alles. Bleibt nur Dunstfleck in SW und Streif in NE gegen Zenith (2). 
9 53 Ein Streifen tiber Zenith gegen NE und zwei Flecke in WSW, Alles sehr schwach. 
9 5G Streif lost sich in eine schwache Dunstwolke im Zenitli und blasst dann rasch ab. 

10 11 Ein Streifen ENE bis Stld, h=15", horizontal. 
10 1 4  Das Slidende biegt sich gegen den Zenith hinauf; sonst ruhig. 
10 22 Von NE bis ESE horizontal, clann gegen deri Zenith gebogen. Sehr scliwach. 
10 27 Hat sich allmahlich in mehrere Flecke getrennt, die sic11 
10 36 ganz auflosen und verschwinden. 

StSrungen unbedeutend. 

Nr. 112 (B,) 

vom 19. MBrx 1883. D:tuor von 811 51111 p. 111. bis 911 1 1 1 1 1  p. 111. 

8" 51"' p. m. Hogcn vori NE Hber Zenith gegen SW, sehr schwacl~. 
9 G Mehrere schwache Streifen von Ost gegen SHd. 
9 11 Bogen von SSW bis West, sehr nieder und schwach. 

Nadeln fast auf normalem Stande. 

Nr. 113 (B,, B,) 

vom 22. MZrz 1883. Duuor von 211 111n a. m. bis 411 3111 :L. m. 

2" 11'" a. m. Strahlen in SSE werden hinter den Wolken zeitweise sichtbal; sind gegen Zenith gerichtet uud 
stehen in circa 20" Hohe. 

2 21 Vom Strahlenbllscliel in SSE ein lichtschwacher Bogen gegen Ost, mit h=20° tlber S-30". 
2 25 Ein bogenf6rmig eingekrlimmtes Dunstband zwisclien Ost und SE, 1h=21i0. 
2 27 Alles verblasst bis auf einen Strahl in SSE, Zenith gerichtet. 
2 30  Strahl verschwunden. In NNE Dunstansammlung bis zum Zenith. 
2 33 verschwunden. 
2 46 Nadeln sehr unruhig. 
3 1 Lichtstreifen in SW (3). 
3 3 Einige schwache Streifen in Stid. 
3 6 ICleiner Bogentheil im Zenith von SSW herauf. 
3 8 Streifen in SW. 
3 13 Rogen in Ost, von den Enden je ein Streifen gegen den Zenith. 
3 1 G  Stral~len im Zenitli gegen Slid nnd NE, verschwinden nach 3'". 



3h 23m Bogen im Zenith. 
3 26 Zwei Streifen in NE. 
3 36 Schwacher Strahl in SW. 
3 4 1  Kleiner, schwacher Bogen im Zenithe, mit Richtung, SW-NE. 
3 51 In  Slid und Ost einige schwache Lichtstreifen. 
3 53 Bogen im Zenithe, SW-NE. 
3 59 Streifen in SE und SSE. 
4 1 Lichtstreifen in ESE; 
4 3 wird ein schwaches Strahienbiindel mit Concentrirung gegen dcn Zenith daraus, das bald verschwindct. 

Magnetische Variationsapparate zwisclien 2" und 4h  a. m.: D = 401- 295; HI= 397-194; 
VI= 395 - 383. Sehr rasche Schwingungen. 

Nr. 114 (Bi, B5, B6) 

vom 22. auf den 23. MLrz 1883. Dauer von 8h 6 m  p.m. bis 3h 1 6 m  a. m. 

gh Gm p. m. Bogen in SSE, der bald blasser wird, sich in ewei Bfinder theilt und bei geringer Intensitat 
rasche Bewegung zeigt. 

8 13 steigt das obere Band gegen Zenith auf, das untere verschwindet. 
8 18 reisst das Band, das bis h=60° stieg, ab. Der westliche Theil verschwindet und der Nordostthcil 

wird zum Vorhang, der rasche Lichtbewegung zeigt, in mannigfachen Windungen Gestalt iindert 
und um 

8 23 verschwindet. Dunstffecke (1). 
9 29 Dunststreif von SW tiber Zenith bis NNE, zertheilt sich und verblasst. 
9 51 Schwacher Vorhang in WNW mit lebhaftem Formwecllsel; verschwindet. 
9 5G stehen nur an mehreren Stellen kleine schwache Dunstflecke, die auch verschwiuden. 

10 53 Dunststreif von S-120" bis S+60°, matt, tiber den Zenith. TheiIt sich in mehrere parallele Streifen, 
die sich zu beiden Seiten des Zenithes, Nord und Stid, lagern. 

10 5 6  verblasst. 
10 58 Bogen von S+60° iiber 8-30', h=30° nach S-120°, schwach, verschwindet bald. 
1 3Ci a. m. Dunststreif von S-180" tiber Zenith nach S+60°. Daneben treten niel~rere dtinnc Streifen auf. 
1 39 Das westliche Ende erblasst, der librige Theil biegt sich an seinem westlichen Ende nach Slid hinab. 
1 4 1  nur mehr ein Dunstfleck im Zenith. 
1 54  Matter Streif in West. 
1 56 erblasst. 
2 6 Gewundene, fadenfijrmige Streifen im Zenith, Richtung Ost bis West; verblassen schnell. 
2 51 Etwas Lichtdunst in Nord; alsbald verschwunden. 
2 56 Zwei Streifen inNNE; 
2 58 verwhwunden. 
3 5 Strahl von SSW gegen Zenith; alsbald verblasst. 
3 11 Strahlenbtindel am selben Orte, jedoch 8ich mehr nach Ost verlang'ernd. 
3 1 4  abnehmend; 
3 1 6  verschwunden. 

Magnetische Variationsapparate zwisclieu 8h p. m. nnd 4" a. m.: D ~ 4 2 3  - 375; IlJ= 413 - 
325; VI= 383 - 368. Am Abend des 2%. starke StBrung. 



Nr. 115 (B2) 

vom 25. Marz 1883. Dttuer von 911 1G" 11. m. bis IOll Gnl 1). m. 

gh lGm p. m. Lichtfleck im Zenith. 
9 21 Schwacher Licl~tbogen von Ost gegeu West uber den Zenith. 
9 23 Dunstmasse in NE, Jb=60°. 
9 28 Lichtstreifen in West gegen den Zenith. 
9 35 Schmaler Streifen von West gegen Nord, 1~=30". 
9 46 Lichtfleck in West. 
9 48 Strahl in Nord. 
9 56  Lichtstreifen von West uber Nord bis NE, horizontal, 1 ~ ~ 3 0 "  (2). 

10 6 breitet sic11 dieser Lichtstreifen bis SW aus und verschwindet. 
10 46 Nadeln sehr ruhig. Bewolliung 10 (grau). 

Nr. 116 (B,, B2) 

vom 2G. hliirz 1883. Da~ler von 811 42111 p. In. bis 1111 31111 p. n ~ .  

8" 42" p. m. Ein Strahlenbiindel in NNE; Nadeln ruhig (2). 
Wind: NNW 5-6, Schneetreiben, l'eruperatur -21 ". Im Zenith klar. 

8 5 G  vel-blasst. Dunst iiber dem Danielssen, der Strahlenstructur bcliommt. 
9 2 Dunst vom Danielssen bis zum Zenithe. Dieser dehnt sich von West iiber Nord und Ost bis S E  

strahlenformig aus, den Zenith umgebend. 
9 5 besonders ein Stralll gegen Norden sehr lichtstnrli, zeigt Parben. 
9 G tiehnt sic11 der Dunst xu cinem Strahlenbande aus, das sich von NW bis S-+GOO crstreckt. 
9 7 theilt es sic11 in zwei Etagen (horizontal, parallel), wird wieder dnustfdrmiger. Ritirhtung von S+GOO 

liber Nord bis S-120°, unregelmiissig und in Ost hiiller als in West. 
9 11 Beide Bander stehen 5 "  von cinander ab. 
9 1 2  schwache Kronenbildung. 
9 13 verblassend; Dunst von S-120" Iiber Zenith nach S-t-GO". 
9 15 sich nach Siid herabsenkend. 
9 17 Strahlen von Nord, h=30° gegen Zenitli concentrirt; bilden einen Tlieil eines Fachers. 
9 19  vereinigt sich der Dunst mit nus West gegen den Zenith gerichteten Strahlen. 
9 22 senkt er sic11 gegen Slid. 
9 26 ~ c h b a c h e r  Dunst iiber dem ganzen Slidfirmamentc. 
9 34 Dunstfleck nur in Siid, 12=20° sichtbar. 
!3 51 verscliwunden. 
9 56  Polarlichtdunst von Ost bis West am niirdlichen Horizontc bis auf 16" Holie. 
9 59 hebt er sic11 strahlenfiirmig als FBcher gegen den Zenitli. 

10 0 - 2'" Icronenbildung. Starltc Farbenentwicklu~~g. Coucentrationspunkt des Stralllen in S-32" 14', 
Jb=77" 16'. 

D = 440, HI= 260, VI= 399. 
10 3 Qur mehr Dunst, Ost bis West gerichtet. 
10 G Firmament ganz mit Nebeldunst bedeckt. 
10 9 FBclicr gegen Nord und gegen Stid; Zenith fsci von Dunst; Strahlen treffeu sic11 im Zenith, gelien in 

Dunst libes und bilden 
10 1 2  cin Dunstband von S-120" liber Zenith nach S+GOO. 
10 13 verblasst; nur mehr stellenweise Lichtdnnst. 



loh 15" Ein Dunststreif von 8-146" gegen den Zenith und von da gegen SSW; 
10 21 entfaltet sich strahlenformig von NE fiber Ost bis SW. Strahlenlange in NE und SW=60°, in Sud= 10" 

gegen den Horizont. 
10 22 von Nebeldunst und Wolken theilweise verdeckt, dunstfiirmig werdend. 
10 26 nur mehr Lichtdunst in Slid sichtbar, formlos (2). 
10 56 Strahlen vom Zenith gegen NNE; verschwinden bald. 
11 1 Lichtflecke in SSW. 
11 11 Diese Lichtflecke breiten sich gegen den Zenith aus. 
11 23 Schwacher Strahl von Ost gegen den Zenith bis h=40°. 
11 31 Dunstbogen von Slid uber SE  bis Ost; sehr nieder und schwaell. Bewtilkt. 

c Magnetische Variationsapparate zwischen 8'' und 12" p. m. : D = 440- 342; 111= 438- 201 ; 
TI = 406 - 370. Rasche Schwingungen. 

Nr. 117 (Bl, B5, BG) 
vom 28. anf den 29. Mgrz 1883. Dauer von 811 4 7 m  p. m. bis 311 2 0 m  a. In. 

8" 471" p. m. Ein kurzer Strahl in NE zenithwarts, 40" hoch (3). 
H 48 Ein Strabl, Richtang: S-120" gegen S+60°, sehr kurz, ijstlich und nahe dem Zenith. Beide ver- 

sehwinden nsch zwei Minuten Dauer. 
8 6 Ein langer, dlinner Lichtfaden von ENE his Zenith, der gleicll wieder verschwindet. 
9 10 Breites Farbenbarid von Ost bis Stid rnit gegen den magnetischen Zenitli gerichteten Fiiden. Dauert bis 
!) 13 rnit wechselndel., aber immer geringerer Intensitiit uncl leicllten Wallungen; 
9 16  erscheint es wieder ftir kurze Zeit, ganz blass. 
9 31 Heller Schein liber den 13ergrticken in SSE. 
9 32  Ein breites Dunstband steigt lnngsam auf, oberhalb dessen zeitweise ein dunner Fadenrnantcl, rnit 

lebllaften Wallnngen und hiibschcr Farbenentwicklung, aber stets fur kurze Zeit, sic11 zeigt. Das hreite 
Band bleibt stetig (3). 

9 35 Die Faclenerscheinungen werden immer klirzer, haben mehr Stabchenform (d. h. dicker und kiirzer), 
die unzusammenhiingend in Btischelu an versehiedenen Stellen oberhalb des Bandes erscheinen 
und nach Kurzem verschwinden. Diese Erscheinung dauert bis 

9 59 fort, um welchc Zeit das auch bisller stetige Dunstband verblasst. 
10 1 Heller Schein tiber sudsiidostlichem Bergrucken. 
10 4 Langes gewtlndenes Dunstband von Ost bis SSW, in Zr=20°; daaert lange ohne bemerkenswerthe 

~nde rungen  in Form nnd IntensitLt. 
s 

10 13 verblasst das Band zeitweise. 
10  1 6  steigen aus dem hellen Dunste in Stid Stabchenrcillen auf, die lebhafte Rcwegung l~aben, aber in 

einzelne BBndeln vertheilt sind; auch langere Faden in den Btindeln siclltbar. 
10 21 entrollt sich ein weitverbreiteter Fadenmantel rnit iutensivem, gewelltem Saumc liber den1 zweiten und 

dritten Quadranten. Die Lichtinterlsitlt nirnmt 
10 22 zu, unter stetem Aufsteigen der l~ellen Theile findet 
10  24 schone Kronenbildong rnit Farbenentwicklung (besondcrs lebhaftem RoCh und Violett) statt. Die Krone 

jst gegen den ersten und vierten Quadranten rnit kurzen Strahlen besetzt, die sich nacb Abnal~me an 
Intensitat vcrlangern. 

10 30 verblasst die Erscheinung, nachdem sie sich gleichmiissig als Dunst vertheilt hat. 
10 36 Helles Dunstband von Ost tibe1 Nord bis West, h=50° steigt aof; Fadenwurf gegen den Zenitl~. 
1 0  37 schwache Kronenbildung, woi~ach sich ein sehr intensiver, langer Streifen (4)) von S-120" iiber SUtl, 

nach S+60° gerichtet lagert, wallrend an mehrcren Stollen D~lnstflecke bleiben. 



10" 51" Breitcr Dunststreifen (3), bogenformig, mit stelleiiweise verscl~ieden starker Leuchtliraft; von S-120" 
iibcr magnetischen Zenith nach S+GOO gerichtet. 

10 56 Rleibt bald in griisserem, bald in lrleinerem Uinfnnge siclitbar. 
10 59 Dunstfleck in SE, verblasst bald. 
11 1 Der Scheitel des bogenfiirmigen Streifens etwas gegen Stid gerliclit; in West hiirt ilerselbe in h=20° auf, 
11 6 etwas schmller. 
11 16 iinverandert. 
11 20 senkt er sic11 langsam gegcn Stid: siel~t cinein Bogen Uhnliclr, der aber jctzt ENE und MTSW fusst. 
11 22 Der Eisnadelgehalt der Luft ninlmt zu, infolge dessen der in Siid, 1~=46" stehendc Bogen schwiiclier 

sichtbar wird. 
11 25 ist er wieder gegen den Zenith gesticgen, wo er intensiver wird. 
11 27 nus in ENE in Form ciner Rauclis5ule sichtbar, drei Viertel des Bogens verblasst. 
11 29 setzt er sich als Streif wieder tiber den Zenith folt. 

a' 
11 32 verblasst; nur am Slldfirnlamente melirerc Dunstflecke. 
11 35 verblasst; matter Streifcn von S-120" bis S+GO0 tiber Zenith; stellenweisc sehr schwach. 
11 39 mit geringeii Verschicbuiigen noch sichtbar. 
11 41 Der Streifen wird breiter und thcilt sic11 
11 46 in drei breite, stromartige Streifen, die 
11 53 noch sichtbar si~id. Der Streifen im Zenith am breitesten (3). 
11 59 Die zwei nbrdlioll vom Zenith stehenden verblassen, der dritte senbt sicli gegen Slid. 
0 1 a. m. Zwei parallel verlaufende Strahlen, S-120" bis S+60° liber den Zenitll, neu aufgetreten; der 

nach Slid sich senkende, in 1~=45" noch sichtbar. 
0 3 Die oberen erblassen. 
0 9 aucli der untere verschwunden. 
0 20 Schwach sichtbarer Bogen von ENE bis Slid, Scheitelholie 30". 
0 31 Nichts zu sehen. 
0 41 Strahlen in Stid und SE, die sofort erblassen (3). 
0 56 Strahl in SSW, verschwindet gleich. 
0 58 Matter, fackelartiger Dunst in Ost, verscliwindet nach 1'". 
1 1 Von West beginnend, tanchen iiber dem ganzen stidlichen Horizont bis Ost Strahlen auf; in liiipfender 

13ewegung fortschreitend, starlies Wallen uild Wogen; Liclltnlaterie ziellt yon West gcgen Ost liin. 
1 6 In West bildet sic11 ein kurzes Strahlenband; die anderen Stral~leii verblassen. 
1 9 Das Band steigt urn einige Grade tmd senkt sic11 gegen Siid; 
1 11 in Slid als Dui~stmasse voi~ 1Bnglicher Form sichtbar. 
1 13 Strahlenband von WSW bis Ost liber Siid; von Wallen und Wogcn etc. begleitet. Dasselbe windet sicli 

ruehrfach zu einem losen Dunstnetze, das nacll ullteil bleine 13andfragmente bildet. Das Band stcl~t in 
h=20°, gleichzeitig sind Strahlen iiber dem siidlicllen IIorizont sichtbnr. 

1 17 D:LS westliche Ende des Uandes rollt sich gegen Siid ein uncl steigt gleichzeitig) wobei es langsam an 
Intensitlt abnimmt. 

1 21 Band erblasst ganz. Dic letzten 15"' tauchen am sudliclien IIorizo~itc bestiindig Stralilen auf, die 
jedoch oft rr~omentan er1Eischen. ~ b e r  das ganze slldliclle Firmamcut sind Strahlen in drei lieillen 
Ubereinailder zu sehen, wobei die untersteil liber den Bergen in 1~=10", die obel-sten in l b = G O O  als 
Dunst endigen. 

Nijrdliches Firmament vollstandig frei. 
1 26 Die oberste Reihe erblasst. Die beiden anderen ragen ineinander ilnd bilden einen dr:~perieartigcn 

Mantel in Slid, wolchcr sic11 bald wieder aufliist und ein schmales Band formirt, das sich gegen 
West verschiebt. 





Oh 34n1Allgemeine Bildung eines Fadenmantels, im Zenith conccntrirt und rii~gs herum regenscliirmartig 
gelagert. Nadeln se l~r  unruhig. 

0 46 Die Gruppirung im Zenith dauert mit wallender Rewegung an (3). 
0 54 zertheilt sich diese Erscheinung; der Saum reisst ab und bildet im Suden ein langes, Iiorizontales, lielles 

Band; in NW schwacher Vorhang. 
1 0 geht das nordwestliche Band in Dunstflecltc tiber. Das Band in Slid zeigt Strahlen unci Fiiden bis z~un  

Zenith, wird dabei aber sehr licl~tscl~wach nnd 
1 1 zu zerstreuten Dunstflecken, welche nach 5" verschwinden. 
1 12 Dunstflecke im I. und 11. Quadranten (2). 
1 14 Dunstflecke im IV. Quadranten. 
1 16 Strahlenbildung aus den Dunstflecken; gleich verscl~windend. 
1 21 1Curzer Vorhang in Ost, der sofort verschwimmt. 
1 24 Dunstfleck wie frtiher. ~ n d e r t  Form, Lage und Intcnsitiit (2-3)) bis 
2 1, wo Alles vcrscliwindet. Grosse Sttirung, aber keine rapide Bewegung der Ntldeln. 

Magnetische Variationsapparate zwisclien 9'' p. in. und 3" a. m.: D = 437-344; fII=415-116; 
Vi= 403 -37 1. 

Nr. 119 (B,) 
vom 3. April 1883. Dnuer voxl 811 3411~ 11. 111. bis 10h 501n p. m. 

8" 34" p. m. Van SSE bis SW drei auf ' fa l lend  ge f ' i ede r t e  S t r a t u s s t r e i f e n ,  horizontal; belromnlen riith- 
lichen Rand. 

8 36 Deutlich abgehoben, ober denselbell (h = 20") Lichtschimmer (wegen des herrschenden Tagcslicl~tes 
so bezeichnet). 

8 40  wird derselbe heller und deutlich als Band erkennbar. 
8 50 zeigt es am SSE-Ende Stralilenstructur niit Roth und Griin, an welchem die Stralllen kaum erkennbar 

sind, da es noch tageshell ist. Bewtilliuug: Cir. strat. 4; Nadeln liurze, rucliweisc Schwingnngen. Die 
Erscheinung verschwindet, nachdem sic einen Moment heller geworden war (3-4). 

9 16 Bis jetzt Nichts. Pltitzlich ein Bogen von SW bis Ost, in SSE, lz = 30") in Ost zu einem ltinge einge- 
bogen, Strahlenstructur Ost bis SW. 

9 17 Zwei Strahlen von SE zum Zenith hinauf. Bogen schwacher, doc11 laufen Lichtwellen beiderseits gegen 
die Mitte zu. 

9 18  Alles erloschen bis anf ein Sttickchen des Bogens in ESE. 
9 10 hebt sic11 dieses und bildet einen leichten Vorhang. 
9 20 verblasst, nur diffuse Lichtflecke. 
9 21-22F5 pltitzlich unregelmassiger Bogen, von SW tiber West nach NNE auf 1~ = 50" ; bekommt feine 

Strahlen gegen Zenith convergirend. Die Spitzen unten alle rot11 gefarbt. Der Nordwesttlleil des 
Rogens ist noch am tageshellen Firmamente. Sternc nur in Ost sichtbar. 

9 23 verblasst er mit Rinterlassung eines selir schwacl~en Dunststreifens. Der Bogen zeigte anfangs leichte 
Lichtbewegung von SW gegen West, und gleichzeitig zogen einige klcitie Cir.-Wolken am Fusspunlite 
in SW aufwarts. 

9 25 SW-Zenith-NE schwachel; besenartigel; geschwungener Streifen. 
9 26 Nordostende neigt sic11 abwtirts gegen Ost. In SW vereinigen sich dieser Streif und der gebliebcnc 

Dunststreif. 
9 27 Alles aus. Neu entstandener Streif, SSW-Zenith--NE, geschwungen und aus mehreren schinalen, 

parallelen Streifen bestehend. Zieht von NW gegen SE. 
9 28 Hat er sich nach SE, 12 = 30" gesenkt und xertheilt sic11 von Ost bis NE zu kleinen Dunstwolkclicn. 

Von Ost bis SSW der Saum des Streifens mit Strahlenstructnr. 
6ntorroichischo Erpodltion RUE JULL Muyon. 24 



9" 30" Strahlen bewegen sich gegen ESE beiderseits, wo ein Icnauel entstanden, der Streifen ist sehr schmal 
(circa I/,") und hat auffallend kurze Strahlen (Fig. 69). 

Fig. 69. gh 31" Nordosttheilsenkt sich ganz zum Horizont, wahrend 

3 sich die andere Seite bis SW verlangert. 
", g* 2 %'t- v@,.*, 

-+ p # :*,%< ~4 &, ;kxt* s s w  9 32.5 In ESE zerrissen. Der Sstliche Theil hebt sich 
N t 

4 - 
E s E zenithwarts und biegt sich um, wahrend der Ost- 

stidost- bis Siidwesttheil verschwindet. 
9 34 bleibt keine Lichtspur. Alles verschwunden. 
9 35-36"' leichte Strahlen von SW liber Slid und Ost bis ENE. Im Zenith sind kurze hellere Strahlen, die 

rasch eine Krone bilden. Eiilen Moment langer Strahlenwurf gegen NW. Kurze Strahlen drehen iiber 
Nord und Ost nach SE. 

Gleichzeitig schiesst ein langer Strahl vom Zenith gegen SW, von wo herauf sich rasch ein 
Stralllenband bildet, das iiber Slid sich bis Ost verlangert und horizontal steht. 

9 37-39" Krone aus. Das Band rollt sich zu einem Vorhange und lauft schnell gegen NE; gleichzeitig in SW 
abnehmend. Rollt sicb in Ost hinauf zu, und spielt lebhaft in Strahlen und Farben gegen NE hinunter. 
Hierauf verschwindet die Erscl~einung nach NE hinunter, hinter eine Strat.-Rank. In NW leichter Dunst. 

9 50 nur leichte Dunstfleclrein NW, h =40-50" und Ost, IA ~ 1 5 " .  gh 46": l1=450; I$I=170; VIz397 .  
9 52-10h 3" nus diffuse Lichtflecke. Wind frischt seit dem Auftreten des l'olarlichtes immer mehr auf und in 

NE-ENE steigt eine Wolkeabank herauf. 
10 4-16" gar keine helleren oder geformten Erscheinungen. Leichte Dunsthaufchen entstehen in NW, 

h=35-45") ziehen bjs zum Zenith und verschwinden daselbt. Von NE herauf dasselbe. Seit 10'' 
ist das Firmament mit zunehmendem Nebeldunste bedeckt. 

1 0  16-20" dieselben Dunstwolken unregelmLssig vertheilt ; meistens von zwei Seiten, und zwar: NE-Nord 
und NW und NE-Slid-SW. Zugrichtung sehr verschieden gegen den Zenith. 

10 21 Im Nordwesttheil des Firmamentes nichts mehr; SE-SW schwacher Dunststreif auf Iz = 30". 
10 23 Senkt er sich nach SSW hinunter, sonst Alles verschwunden. 
10 26 nur mehr kaum ausnehmbares diffuses Licht. 
10 36 In NE hinter den Bergen heller Schein (3). 
10 41 - 50" Von Ost herauf schiessen Strahlen, einigen sich zu einer Dunstwolke, die sich wieder in 

Streifen ablSst, welche nach SW hinabziehen (2-3). 
10 46 HI= 85, Declination und Vertical-Intensitat sehr unruhig. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 8h und 11" p. m.: D=461--368; 111=402-82. 
VI=405-363. 

Nr. 120 (B,, B,) 

vom 4. auf den 5. April 1883. Dauer von 10h  16m p. m. bis 0"Om a. m. 

10h 16" p. m. Band in SW-Sfid-SE. 
10 21 Lichtflecke im Zenith. 
10 23 Streifen in SSW gegen den Zenith. 
11 8 Zwei mehrmals unterbrochene Bogen, SW-Zenith-NE, parallel zu einander, 8chwacli. 
11 11 verblassen sie langsam. In SW und NE bleibt leichter Dunst, im Zei~ithe nichts. 
11 1 3  lenchten aus dem Dunste in SW cinen Moment zwei kurze Strahleli auf, worauf Alles verschwindet. 
11 20 Wolkenrand in West zeigt leichten Schimmer bis 
11 31, wo er abblasst. 
11 36 Dunstflecke in SW. 
11 39 entsteht daraus ein Streif gegen den Zenith, sehr schwach. 



ll%om der Streif zu einem scfi6nen wallenden Bande entwickelt. Am Zenithende macht es mehrere Windungen 
und endet in 4-5 kurzen Fransen (4). 

11 51 abnehmend vom Zenith gegen SW. 
11 52 nur mehr leichter kleiner Dunstfleck; 
11 53 auch verschwunden. 
11 54 Leichter Dunststreif in Nord, h = 40-50" ; 
11 55 verschwunden. Dafilr tritt ein Theil eines Dunstbogens iiber SSE, It = 30" auf. 
11 56 hebt er sich zenithwarts, verlangert sich zu einem schmalen Wellenbande parallel zum Horizont. 
11 57 Zieht gegen NNW, beim Passiren des Zenithes verscliwindet die Mitte und nur die Enden in ENE und 

West sehr schwach sichtbar. 
11 49 Diese Enden stehen jetzt ruhig, Zenith-MTest und Zenith-ENE (Firmament Init Nebeldunst umhiillt). 
0 3-6" a. m. verschwinden auch diese Reste allmahlich. 
0 14 Diffuse Lichtflecke, sehr schwach, um den Zenith. 
0 21-29" dasselbe diffuse Licht mehr oder weniger zu- und abnehmend. Firmament bewiillct. 
0 30 Das diffuse Licht verschwunden. Seit O"6"' Morgengrauen von NE bis ESE betnerkbar. Die Wollcen 

ziehen jetzt aus SW, fi'tiher hingegen aus SSE. 
1 0 Nadeln ruhig. 

Magnetische Variationsapparate zwischen 10'' p. rn. und 1" a. in.: D =  403-362; 
HI= 379-297 ; TI= 382-371. Zeitweise ~ulregelmassige, rasche Bewegung. 

Nr 121 (B,) 

vorn 10. April 1884. D:iuer von 1011 5O* p. m. bis 1111 SO111 p. m. 

loh 50" p. m. In einer Wollcenlticko, WSW, h = 25") zwei Lichtflecke mit Bewegung gegen den Zenith, schwach 
ausnehmbar, da das Firlnament noch hell ist. 

10 53 Alles bewtillct. 
11 26 In SSW-SSE Lichtdunst und in NW hinter Wolken Lichtschimmer, gegen Zenith ziehend. 
11 27 In SSW ein senkrecht stehender Strahl, s i ldwl ts  ziehend. 
11 29 An jenen Stellen beleuchtete Wolkenrander. 
11 31 In West ebenfalls. 
11 32 Alles bewolkt. 
11 50 Dicht bewolkt. 

Magnetiscl~e Variationsapparate weisen nur unbedeutende Schwankungen auf. 

Nr. 122 (B,) 

vom 11. April 1883. 

10" 2gm p. m. Zwei Strahlell in NNW gegen den Zenith gerichtet, alsbald verscliwindend (2). 
Nadeln ruhig, naheeu auf normalem Stande. 

Nr. 123 (B,, B,, B,) 
vo~n 16. April 1883. Dauer von 9 h  44ln p. m. bis 11Ulm 1). m. 

gh 44" p. m. Ein Strahl in SSW, der alsbald verschwindet. 
9 59 Ein Strahl in Ost (2). 

10 1 Ein Strahl in SW ober Danielssen; 
10 3 neuerdings, an  derselben Stelle; gleich verschwunden. 



loh 16" dieselbe Erscheinung. 
10 20 Der Strahl leuchtet manchmal rasch auf und verschwindet dann. 
10 26 Ein Strahl in SW, der sich in ein lichtschwacl~es sclilnales D~~nstband verwandelt, das sehr bald 

verschwindet. 
f 0 44 neuerdings ein Strahl in SW (3). 
10 51 Strahlen in SW, gegen Zenith und Osten sich veriangernd. 

Ein Strahlenband vo11 Ost gegen Slid, h = 20". 
10 53 abnehmend. 
11 6 Lichtstreifen von SW liber Slid bis SE, h=20°.  
11 8 Kleines, ziemlich lichtstarkes Band in SW, h = 15-20". 
11 16 Bogen von NE iiber Zenith gegen SW. 
11 18  Rand in SW kleiner werdend. 
11 31 nur mehr Dunststreifen von NE gegcn den Zenith, alsbald verscl~wunden. 

Magnetische Variationsapparate u~ibedeutende Schwankungen. Termintag. 

Nr. 124 (B,) 

vom 19. April 1883. Dnuer von 1" 4 m  a. m. bis 111 22m :L. m. 

lh 4m a. m. Aus den langsam inSE aufsteigenden dlinnen Strat. ein blasses Strnhlenbiischel hervorragend, das 
anfangs wie ein Wolkenfetzen aussah. 

1 G Vom Horizont in WSW aufsteigend gegen ENE ein grosses Strahlenblindel, das mit seinen Ausl!iufern 
bis NE, h = 50" reicht. 

1 10 wird die Erscheinung von voruberzielienden Wolken verdeckt. 

1 12 tritt sie wieder hervor, ist aber von diinnen Cir.-Wolken scbwer zu nnterscheiden, jedoch lnerkt nlan 
die Lichtbewegung in den Faden. 

1 16 Die zunehmende Tageshelle verhindert, die Spuren des Strshlenblischels gut zu schen. In SW ein vela- 
waschener Dunstflerk gelblicher Farhung. 

A n  d e r  S t e l l e  d e s  f r u h e r e n  F a d e n b l i n d e l s  t r e t e n  j e t z t  g a n z  d i inne  Cir.- 
W o l k e n  d e u t l i c h  he rvor .  

1 22 In WSW, h=20°  e i n  a u s g e s p r o c h e n e r ,  r o t h l i c h g e l h  g c f i i r b t e r  S t r ah l ,  n e b e n  e i n c r  nus- 
g e d  e h n  t e n  Cir.-W olke. Der Strahl sclreint sic11 zn einem Dunstbande zn vcrllngel-n, doc11 ist 
vegen Tageshelle Nicllts mehr deutlich auszunehmen. 

Kurz vor Beginn des Polarlichtes starke Storung. 



Polarlichter. 

Tabellarische Zusammenstellungen. 

Wie Eingangs erwiihnt, forderte der obligatorischc Theil des I3eobacl1tungsprogramnls von den Polar- 
stationen blos die stiindlichc Beobachtnng des Polarlichtes. In Erwagung dessen wurdcn von der inten~atio- 
nalerl Pola,rconferenz zu Wien 1884, auch blos Stundenwertbe liber Form und Iritensitat, als ,,Tabelle ftir 
l)olarlichterLt, und ,,die Zahl der beobachteten Polarlichter nach Stui~den per Tag uod Monat", als ~be r s i ch t  
dieser Beobachtungen fiir ~Unschenswerth erachtet. 

I-Iiedurcli sollte indessen nur der Minimalumfang der Publicationcn angcgebeii werdeii, da derartige 
Tabellen, blos von einem kurzen Zeitabschnitte zusammcngcstellt, keine vollstlndig richtige ijbersiclit iiber 
die beobachteten Ersclleinungen, Formen ctc., sowie die Perioclen derselben geben kiinacn. Als Beweis l~iefiir 
client Tabelle I, in welcher die Zahl der burgerlichen Tage, an welclten l'olarlicl~t auftrat, fur jeden Moilat 
angegeben erscheint, nebst jener Zahl von Stunden, z11 welchen, gleicllzeitig mit den meteorologischen Elemen- 
ten, Polarlichterscheinungen beobachtet wurden. Weiters enthllt jene l'abelle fiir jcden Monat die Zahl cler 
Nachte (respective astronomischen Tage, von Mittag zu Mittag gerechnct), sowie die Zeit nach Stunden, 
wghrend welchen Poladiclit thatsschlich gesichtet wurde. Die Summe der Tage (133) muss naturgemiiss jene 
der Niichte (124) Ilbersteigen, da bei erstcrer Zlhlung ein Polarlicht doppelt gercchnet wurde, wenil es z. B. 
von 8" p. m.- 8" a. m. anhielt, andcrerseits c~rscheint es aber ungerechtfertigt, die wahrend eincr Nacht auf- 
tretenden Erscheinungen von einander zu trennen, da die Erfahrung in den Polarliinderii lehrt, dass in dieser, 
seiner eigentlichen Heimat ein Polarlicht eine meist nnlialtende Erscheinung ist, die nur durcli die Tagesliinge, 
Wollcenbedeckung und eventc~ell Mondbeleuchtung in der Dauer ilirer Sicl~tbarkcit beschriinkt wird. 

Die Z a h 1  der Polarlichter wird, snbdd sic11 die 13eobacl1tungen iiber einen Iangeren Zcitraurn erstrcclicn, 
durcli obgenannte Restrictionen allerdings nur wenig alterirt werden, da e i n e  beobachtete Erscheinung geniigt, 
urn das Vorhandensein von Polarlicht an diesem oder jenein T:ige zu constatiren. Bei 13erlicksichtignng der 
Stundenzahl jedoch wird erst einc ungleich 15ngel.c Epoche dazu gehiiren, den Einfluss der mitwirkenden 
Factoren durch einfache Terminbeobachtungen zu eliminiren und selbst Beobachtungen in kleineren rcgel- 
missigeii Zeitrlumen werden nicht die erwlinscl~ten Auflclfirungeii bringea, da  durcll eine Inrechnungnahine 
der RewBlkung etc. die entfallenden Erscheinungen keineswegs ersetzt weladen ktinnen. Stundenbeobachtungen 
haben dalier nus einen eminenten Werth, wenn cs sich, wie in dicse~n Falle, auch um die Vergleichbarkeit 
mit den anderen meteorologischen und magnetischen Elemeiztcn hnndelt, (lie gleichzcitig beobnchtet wurden, 
und werden nnr, in Rezug auf die Periodicitat des Phiinomens, wenn fortgesetzt, e~ltschiedeii bessere ltesultate 
liefern, als die colitinnirlichen Beobachtungen. 

Die Zahlen der Rnbrilc ,,Dauer in Stunden" diffcriren, wie man ersieht, in der Gesamnltsumn~e um 73% 
Stunden von jenen der ,,Anzahl der Beobachtungen zu vollcil Stonden". Es  ist dies selbstversliindlici wenn 
man bedenlct, dass bei lctzteren eine Stunde nicht mitgcziihlt ist, wenil del- Anbliclr des Liclites beispielweise 
durch Wollrenbedccknng entzogen worden war. Es kann aber eine Viertelstuniie nach der vollen Stunde das 
Lioht wiedcr zum Vorschein gekommen sein und bis '/, Stnnde vor der folgenden volleti Stunde angehalten 
haben; es entfallen daher in einer Robrilr 2 Stunden Polarlicht, wMlirend dasselbe in der anderen mit einer 
halben Stunde eingerechnet ist. Andererseits kann gerade zur volleu Stunde eine 2 Minuten ni1h:altende Er- 
sclieinung anfgetreten sein, die als volle Stundc zLhlt, wlhrend sie in der anderen Rubrik nur nach der Zeit 
ihrer Dauer berechnet ist. Streng gellommcn sind daher nicht ohne Weiteres beide Columnen xu gleiclicn 
Zweclren verwerthbar. 

In den Tabellen I1 sind ftir die vollcii Stunden jedes Monwtes die Polarlichterscheinungen nebst deren 
Intensitat eingetragen. Da der Heobacliter nlcist erst riacl~ Reendigung der magnetischen Reobachtungen, beim 
Austritt aus dem Observatorinm, die beziiglichen Notirungen machte, entsl~riclit jeder Stunde eine Verspiitung 



von 3--5", so dass die in den Kubriken verzeichneten Polarlichter, zwischen die magnetischen nnd meteoro- 
logischen Beobachtungen fallen. Dieser Zeitunterschied kiinnte jedoch nur in seltenen Fallen in's Gewicht 
fallen, d a  sich in der kurzen Zeit wahrend den magnetischen Beobachtungen meist nur Hiihe und Position, 
nicht aber die Form der Erscheinung veranderte. 

Von mehreren gleichzeitig aufgetretenen Erscheinungen, wurden nur die charakteristischen Formen in 
.die Tabelle aufgenommen, ohne die Zahl derselben zu berlicksichtigen. Die taglichen Summen, die monatlichen 
Stundensummen und schliesslichen Endsummen sind ebenfalls in jeder der Tabellen angeftihrt. Aasserdem 
findet man noch die mittlere Bewiilkung der Stnnden mit Polarlicht und sammtlicher Stunden des Monafes, 
fel-ner zu jeder Stunde des Monates die Haufigkeit der Bewiilkung = 10, angegeben. Um den Stand der Sonne 
an den Tagen mit Polarlicl~t zu veranschaulicl~en, erscheint die Stunde des Sonnenauf- und Unterganges mit 
einen~ getheilten Kreis bezeichnet und zwar in der Weise, dass die halbe Stunde vor und nach der vollen 
Stunde zu letzterer gerechnet erscheint. Die Mondphasen sind ebenfalls am betreffenden Tage eingezeichnet. 

Die Tabelle 111 enthalt als Resume der Tabellen I1 die Hiiufigkeit der einzelnen Formen, die Haufigkeit 
des Auftretens von Polarlicht zu jeder Tagesstunde und die Sulnnle der zu diesen aufgetretenen diversen Formen, 
sowie deren mittlere Intensitat. Die mittlere Intensitat des Lichtes in den cinzelnen Monaten wurde nicht 
beriiclrsiclitigt, da der Einfluss des Tageslichtes dabei in keiner Weise zu eliminiren ware. 

Bevor wir zur Discussion der aus diesen Zusammenstellungen hervorgehenden Perioden iibergehen, 
wollen wir der ~bersichtlichkeit wegcn noch die weiteren, im Anhange gegebenen Tabellen iiber die Haufig- 
keit der einzelnen Formen und charakteristischen, aus den Beobachtungen hervorgehenden, Eigenschaften des 
Yolarlichtes erklaren. 

Behufs Erlangung eines Urtheiles iiber die durchschnittliche Richtung: in welcher die einzelnen genau 
pracisirten Hauptformen auftraten, wurden dieselben aus siimmtlichen Beobachtungen ausgezogen und nach 
ihrer Position in Tabellcn zusammengestellt. 

Es ergaben sich hiebei viele Widerspriiche in der ZLhlung der einzelnen Erscheinungen dadurch, class, 
wie bereits erwahnt, die irn Grunde selben Erscheinungen, bein] ~ b e r g a n g  aus einer Form in die andere, 
auch mit anderen Namen belegt wurden, so dass z. B. ein Bogen gleichzeitig als solcher, dann als Band und 
Strahl gczahlt werden konnte. Ein aufmerksames Durchgehen der Notirungen gestattete jedoch die moglichstc 
Vermeidung solcher Wiederholungen, indem stets blos die Grundformen, aus welchen sich dann die anderen 
Erscheinungen herausbildeten, gezahlt wurden. Ausgenommen ist hievon jedoch die Form der Krone, da diese 
fast immer aus den einzelnen Elementen: Bogen, Band, Stral~l, zusammengcsctzt erscheint nnd sich erst beim 
Aufsteigen derselbcr~ zum Zenithc bildet. Ebenso scheiterte glnzlich der Versuch, die Zahl der Ersclleinungen 
unbestimmter Form zu eruiren, indem diese ubergangsstadien oder Fragmente anderer Formen sind und 
andererseits auch selten der Zahl nach aufgefiihrt wurden. 

In der Tabelle I V  sind demnach blos die, in jedem (wahren) Compassstriche aufgetretenen Formen I, 11, 
111, IV und VIII eingetragen. Die Form IV ist hiebei auf jenc Intercardinalrichtungen vertheilt, aus deren 
Quadranten die zur Bildung der Krone zusammengetretenen Polarlichtmassen heraufgezogen waren. 

Die Summen am Schlusse der Tabelle bringen daher die Haufigkeit der einzelnen Formen durch die 
Gesammtzahl der aufgetretenen Ersclleinungen zum Ausdrucke, wahrend Tabelle 111 nur die Haufigkeit der 
eiuzelnen Formen zu den vollen Stunden angibt. 

Aus letzterer entnehmen wir, dass in 561 Stunden mit Polarlicht 743, oder zu einer Stunde im Durch- 
schnitte 1.3 verschiedene Formen auftraten. Die einzelnen Formen sind hiebei wie folgt vertreten: 

I. 12.7°/0 
11. 26.9"/, 
III. 19.0°/0 
IV. 6.5"/, VIII. 2-8"/, 
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Der Tabelle IV hingegen entnimmt man, dass in den 634.6 Stunden der Gesammtdauer des Polarlichtes 
1477 der regelmassig geformteu Ersclleinungen aufgetreten sind, rcspectivc wahrend einer Stunde 2.3 der- 
selben. Hievon entfallen auf: 

1. 12.2U/0 111. 44.2% 1 2. 
11. 28.1"//, IV. 11.3"/, 

u i~d  YIII. 4.2% 

Um zu untersuchen, ob das Verhiiltniss der einzelnen Formen zu einander in beiden Tabellen gleich- 
miissig znm Ausdruck gelangt, genligt es die Percentsatze zu einander in ein VerllUtniss zu bringen; die 
erllaltenen Zahlen sollten dann sowolil aus 1. als 2. an~laherad gleich sein. Dies ist jedoeh nicht dcr Fall, 
naclidern sich das Verhlltniss der Form I zu den iibrigen Forinen \vie folgt stellt: 

Aus 1. I : 11 = 1 : 2.1 und aus 2. 1 : 2.3 
I : III = 1 : 1.5 1 : 3.6 
I :  I V = 1 : 0 . 4  1 i 0.9 
I : VIII = 1 : 0.2 1 : 0.2 

Man ersieht daraus, dass die aus Stundenbeobaclitungen gewonnerlen I-Ianfigkeifszahlen nicht gentigen, 
um als Mass fiir die Z a h l  cler auftretenden Erscheinungen einer Form genommen werden zu kiinnnen. 

Handelt es sich jedoch danim, einen Vergleich zwiscl~en versehiedenen Orten mit Bezug auf die 
Haufigkeit der einzclnen Fornlen anzustellen, so wird man dnrch das Verhaltniss der Stundenzahl zn 
gtinstigeren Resultaten gelangen, indern bei diesem die Beobachtungsfehler gewiss geringere sind, als bei der 
Zahl der Erscheinuugen einer Form. Man wird eben stets leichter einfach das Auftreten von Strahlen consta- 
tiren, als die Anzahl der gesiehteted Strahlen bestimmen kiinnen. 

Ob Uberhaupt den Formen des Polarlichtes und dem Verlldltnisse derselben zu einander an  ver- 
schiedenen Orten eiue Wichtigkeit beigemessen werderi lcann, bleibt noeh abzuwarten, naclidern unseres 
Wissens nooh keine eingehenden Untersuchungen dartiber vorhandeu sind. 

In den Tabellen V und VI sind die gesicliteten und in ihrer Position bestimmten Biigen und Bander nach 
den Azimuthen - von Siid tiber West bis 360" gczahlt - geordnet. 

Bei den Bogen bezieht sich dasselbe auf den Scheitel und die beigefligte Hohe auf den unteren Rand. 
Diese sowohl, als die Amplitude dos Bogens, d. i. das Stiick des ~iorizontes zwischen den inneren RLnderii der 
Ftisse, bcziehen sich auf jenen Tlieil des Horizontes, iiber welchern der Scheitel des Bogens stand, und man 
muss dahel; urn die Lage der Fusspunkte eines Bogens zu erhalten, das Azimuth des Scheitcls um die halbe 
Amplitude vermehren, respective vermindern. 

Die im Zenithe gestandenen Erscheinungen wurden nicht getrennt geordnet, sondern bei jenen Azimuthen 
mit der Holie = 90" eingetragen, aus welchen, der Beschreibung zufolge, die Erscheinungen heraufgezogen 
waren und auf deren Verticalebene dieselben senkreclit standen. 

Bei den Bandern bezieht sich das Azimuth rbenfalls auf die Mitte, respective den hiichstei~ Punkt der 
Erscheinung, und die Holie auf den untersten Rand. Die Amplitnde crscheint jedoch hiel. niclit angeflihrt, da 
dieselbe nur in wenigen FBllen praciae beobachtet worden war. 

In den beiden Tabellen sind, wie schon frtiher erwiihnt, blos die Anfangsstadien der Erscheinungen auf- 
genornmen; es ist daher z. B. ein Bogen nur einmal, und zwar mit jener Holie, Azimuth und Amplitnde 
gezlhlt, die er bei seiner Bildung hatte, auch wenn er sich spgter hob, senlcte oder iu  ein Band verwandelte. 
Urn jedoch die Tabelle kilrzer zu gestalten, wurden jene Erscheinungen, deren Bestimmungsstliclre vollkommen 
gleich sind, zusammengezogen und die Anzahl der Beobachtungen in einer eigeiien Columne ersichtlich 
gemacht. 

~ b e r  die Form 111 (Strahlen), wurde kein detaillirter Ausweis gemacht, da  sich bei der Zusammen- 
stellung zeigte, dass deren Hiihenangaben zu u~~zuverlasslieh sind, um nach irgend einer Richtung hin Schliisse 



daraus ziehen zu lzonnen. Die Richtung des Auftretens dieserForm ist in der summarisclien ~ b e r s i c l ~ t  der nach 
Compassstrichen geordnete~~ Erscheinungen (Tabelle IV) angefiihrt. 

Bei der Zusammenstellung der Form IV (Krone) - Tabelle VII - musste ein anderer Vorgang ein- 
gehalten werden, da sich diese grossartigste und ausgebreitetste allcr Erscheinungen, selbst bei aufmcrksamster 
Beobachtung, kau~u nach dem Orte ihres ersten Auftretens pracisircn liesse. Es wurden daher nur die 
Quadranten eruirt, aus welchen die Polarlichtmassen zur Bildung der Icronen nach dem Zenitlie aufgestiegen 
waren und clieselben darnach der einen oder anderen Himmelsriclltung zugezlhlt. Um auch ein Urtlleil iiber 
die Richtung, nach welcher der erste lange Strahlenwurf entsendet wurde, zu erlangei~, sind dieselben so 
gcordnet, dass man in die senlcrechtcn Columnen mit den1 Orte der Entstehung eingehend, in der linken Seiten- 
columne auf den Quadranten trifft, nach welchem sich die Strahlen im Momente der Bildung der Krone richteten. 
D a  einige Falle vorkommen, in welchen Polarlichtmassen von zwei oder mehr Seiten gleichzeitig aufstiegen, 
findet man den I. und 111.) sowie IT. und IV. Quadranten zusammengezogen, nachdem dicse der magnetischen 
N- S und E-W-Richtung entsprechen und fast ausschliesslich zusammen genannt werden. Am Schlusse der 
Tabelle ist ausserdem die Zahl cler Falle, in \velchen eine Drehungs~.ichtung der Stralllen angegeben erscheint, 
notirt. 

Zwei weitere lcleine Tabellen - VIII und I X  - enthalten die Zahl der Falle, in welchen eine Zug- 
richtung der Erscheinungen als Ganzes, sowie eine Lichtbewegung innerllalb derselben zuverltCsslich nach- 
gcwiesen erscheint. Beide Tabellen sind nach den Hauptformen cingetheilt und die Richtungen in vier Cardinal- 
directionen gegeben. Um die Itichtungen der Lichtbewegungen zusammenzielien zu kbnnen, schien es am 
besten, diesclben in solcl~e ,,niit der Sonno" und ,,gegen dic Sonneu einzutheilen, da sonst, nm eine Orientirung 
zu ermijglichen, der Angabe der Birnmelsrichtung, nach welchcr die Lichtbewegung stattfand, unbedingt auch 
das Azimuth der Erscheinung beigegoben werden miisste. 

Haufigkeit des Auftretens der versehiedenen Polal.lichtfo~-men in don eiiixeltien Biehtungen; , 
Zugrichtung, Liclitbewegung und Intensiti~t. 

Urn die Ergebnisse der Zusammenstellungen zu unte~.suchen, erscheint es nothwendig, die einzelnen 
Formen fur sic11 zu besprechen. 

I. Bogen.  Ein ~ b e r b l i c k  der ~ a b e l l e  V zeigt, dass die 180 von uns beobachteten Bogen mit ihren 
Scheiteln in den verschiedcnsten Hohen und Azimuthen lagen und deren Ausbreitung von 23-270" variirte. 

Sieht man von der Amplitude a,b, so liessen sich ftir nal~eliegende Azimuthe und Bollen Gruppen 
zusammenstellen, deren Mittelwerthe dann vergliclien werden konnen. Der Versuch eines derartigen Vor- 
gehens fiihrte jedoch zu gar kcinem Resultate. Theilt man namlich die beobachteten Bogen nach den 32 vollen 
Compassstrichen so, dass immer d iehimuthe  die innerhdb 5" rechts und linlcs vom vollen Stlich liegen, zu der- 
selben Gruppe gezahlt werden und bildet nun Mittclwerthe, so zeigt selbst die Vereinigung von mehreren 
solchen Gruppen weder eine ~bereinstimmung, noch eine gesetzmiissige Anordnung der I'iohen. 

Der Vorgang wie ihn B r a v a i s t  eingehalten, fiih1.t bei unseren Beobachtungen nicht zu gleichen 
Schliissen, wie sich dieselben aus jenen Beobachtungen bextiglich des Wechsels des Azimuthes der BBgen mit 
der IIohe, ergeben haben. 

B r a v a i s  stellte die Bbgen nach Hi ihen  zusammen, ond zwar vom Nordhorizontc bis 180" gezlhlt. Die 
Azimuthe rechnete er von Nord oder Siid =Null, nach Ost und West = 90". Hiebei die Azimutlie N-W und 
S-11: (90-180" und 270-360" der Tabelle V) positiv, jene der anderen zwei Quadranten negativ bezeich- 
nend. Der gleiche Vorgang auf unsere Beobachtungen angewandt, ergibt folgendes Resultat: 

1 T'oyages de la commission scicntifiquc dr~ Nord etc. pendant lcs annbcs 1838, 1839 et 1840, pag. 455. 
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Gruppo 

0-30" 
30-60 
60-90 

90 
90- 120 

120-1 50 
150-180 

mittl. Hohe 
21'3 
45.5 
80.5 
90.0 

103.3 
132.3 
160.9 

niittl. Azitnntlle %ah1 

N 30'7 W 20 

/ .26.5 17 19 
, ,32.8 ,, 5 
,, 33.0 ,, 45 

17 34'0 14 
,, 33 . 1 ,, 16 

,7 22.9 ,7 58 

177 
ohne Angaben 3 

Denlct man sich den Bogen stets normal auf das Azimuth, so sieht rnan wohl, dass er mit zunehmetider 
Iiohe vom Nordhorizont) keiner regelmlssigen Drehung unterliegt, sondern aufstcigeiid, zuerst mit dcr Sonrie 
dreht, sodann in der Niihe des Zenithes zuriickdreht, um schliesslich bei dcr Annatierung an den Slidliorizont 
wieder mit der Sonne zu drehen. Selbst wenn man die Gruppen nach Horizonten zusammenfasst ist noclr keine 
Tendenz einer regelmlssigen Drehung bemerkbar, wie man aus Nacl~folgendem ersehen kann. 

Horizont mittl. H6he Azimuth 2:~111 

Nord ' 38'5 N 2991 W 44 
Zeiiitli 90 ,, 33 . 0 ,, 45 
Stid 14G.5 9,  26 . 5  7, 88 

Mittel 105'3 N 28'8 W 177 

Demnach bildet der Weg, den die Sclleitel der Btigen zuriicklegen, sich denselben auf den Horizont pro- 
jicirt gedacht, eine doppelt gelcrlimmte Curve, die vom magnetischen Meridian zien~lich gleichmtissig geschnitten 
wird. Delin nirumt man die iriittlere Declination des Jahres, N 29'9 W, als die Winkeldifferenz des astrono- 
mischen und magnetisellen Meridians ail, so kann die geringe I)iEercnz von 1'1) zwischeli mittlerer Richtung 
der Bogenscheitel und inagnetischen Meridian, wold uur den unvermeidlichen Bcobachtungsfelilern zugcschrie- 
ben werden. Vielleicl~t wiirde die Differenz gaiiz verscllwinden, wenn 11ian das Mittel der Declination fiir jene 
Zeiten nehmei~ wiirde, welcl~en die Hiigcn at~gehtiren. Uei den geringen 13Tinkeldiffcrenzen der einzclncn 
Richtungen, in welcl~en Biigeii auftraten, kann auch die Bildung eines Mittels d s  zulassig und richtig sage- 
selten werden. 

Um das Vcrhalten der Atnplitudo mit zunelimender HBhe der Sclicitel zu nntersuchen, wmden Gruppen 
mit den Hohen voii 0-30") 30-60") 60-90" und jencri von 90" gebildet, wobei die in dieselbe Gruppe 
fallenclcn Bogell beider Iiorixonte zusamn~engcrechr~et wurden. Die erliulteneii Mittelwertlie sind die folgeilden : 

mittl. 1'Iiilio ~nit,tl. Amplitt~ile Zalil 
20'8 153'5 56 
46.2 170.2 30 
78.7 188.8 17 
90 180.7 42 

145 
oline Angabe 35 

Betrachtet man diese Zahlen als zu einem VOII einer I-Iorizontseite zum Zenith aufstcigcnden Normalbogen 
gehtirig, so sehen wir als Ergebniss dieser Zusammenstellunf;, dass sic11 die Amplitude, ilachdem sie mit der 
Htihe zugenommen, beim Culminiren des Bogei~scheitcls wieder verkleincrt; es wiirde demnacli ein Zuriick- 
weichen der Ftisse der Biigen stattfinden, oder nlit andern Worten: die Btigen drehen sich bei ihrer Bewegung 
von einer Seite des Horizontes fiber den Zenith zur auderen, niclit um eine fixe Axe, sondcrn der Mittelpunkt 
des Bogens nimtlit die entgegengcsotzte Bewcgungsrichtnng des Sclicitels an. 

ijntovroi~~l~inriie IChp~tlilion nuCJai i  hlnyrll. 25 



Zur selhen Folgerung gelangt man, wenn die Gruppirung der beobacllteten Biigen blos nacll I-1ol.izouten 
durchgefiihrt w id ,  und da.bei alle Hiillcn und Amplituden von einem IJorinonte aus gerecllnet werden. Auf den 
Stidho~izont bezogen, ergeben sich beispielsweise folgendc MitteIwerthe: 

IIorizont Hohe Amplitude Zahl 
Siid 34'5 15570 7 3 
Zenith 90  176.7 42 
Nord 141.7 182.2 30 
Mittel 73?8 1Ci9'2 145 

Aus der vorher besprochenen Griippirnllg der Azimuthe, stcllt sic11 tlas Verh%ltniss der am Nordltorizont 
gesichtcten Biigen, zu jenen im Zenitli und am Stidhorizont aufgetretenen, wie: 1 :1:2. Entnirrtmt man clieses 
VerhLltnias jedoch der Tabelle IV, in welcher, wie erwahnt, die Zenithbogen jenem Theile des Horizontes 
zugereclinet erscheinen, von welchem aus sie sich durch Aufsteigen von Blndcrn, Strahlen ocler Dunstgcbildet 
l~aben, llnd auch jene Bogen eingerechnet eind, die zwar niclit der Hiihe und Amplitude, wohl aber dem 
Azimutll nach bestimmt erscheinen, so stellen sich die Nordbtigen zu den RIldbogen wie 1: 2.9. 

Dieses Verhiiltniss im Vereine mit dcl* gefundenen mittleren Rohe und Amplitndc, wiirdc darauf hin- 
deuten, dass der Giirtel grosster Intcnsitlt der Polarlichtcr odel; besser gesagt, dic Region, in t~elcher  der 
Polarlichtbogen im astronomischen Zenith des Beobacliters steht;, ctwas siidlicl~ von Jan Mayen gc1eg.cn war. 

Entgegen den Ergebnissen der W e  y p r e ch  t '  schen ' IJ,eobncbtungen, gelangen wir bei Analysirung der 
Bewegungsrichtung nicht zu den gleichen Resultaten wie aus der vorhergehenden Untersuchung tibe,. dcn 
Auftrittsort der Biig.cn. Bus Tabellc VIII ist zu entnehmen, dass von 180 znvcrsichtlich beobnchtetcn Bijgcn, 
bloss 69 cine bestimmte Rewegungsrichtung des Schcitels aufwiescn. Die Ursache hievon licgt nicht so sellr in 
der Nichtbcaclltung dieser wichtigen Clrarakt,eristik der Erscheinungen bci der Reobachtung, a.ls vielmchr in 
dem Umstande, dass die meisten der I3iigen an dem Orte ihres Entstebens wiedcr verscliwan[lcn oder durcl~ 
Wolken verdeckt wurden, wahrend andererscits alle jenc Biigen bei der Zlhlung dcr Bewegung.sricht,ung aus- 
gescliieden werden mussten, hei welchcn cine doppclte Bewegung notirt erschien, d. h. die sic11 znerat aus eincr 
Richtung erhoben hatten, um sich nach kurzer Zeit wieder in derselben 1Eichtu1~g zu senken. 

Abstrahirt man von jenen, die, fast irn magnetischen Meridian gelegen, sich in ost\vcstlicher RicI~tlllig 
bewegten, so ergibt sich das Verhiiltniss der Bogen, die sich von Nord nach Siid bewcgten, zu jenen, weIchc 
die umgekehrte Bewegung zeigten, mit 1 :O.G.  Man erhslt also nal~ezu das umgckehrte Verhiiltniss, tvie a ~ l s  dell 
Richtungen, in welchen die Erscheinungen gesichtet wurden. 

Geht man aber auf das Beobachtungsmateriale niiher cin, so gelangt man zur ~berzcugung,  dass die 
Bewegung~richtung cinzelner E~scheinungen, und insbesondere cler Form I, sich keineswcgs zur Renrtltei- 
lung der Lage eines Bcobacl~tungsortcs zum l'olarlichtglirtel eignet. Man wird nLmlic11 finden, dass die n~eistcn 
der Rogen nicht vom Horizont aufsteigend gesichtet wurden, sonclern, dass diesclbcn entwcder plBtzlicll au 
einer Stelle des Firmamentes erschienen, ohne dass rnan sich tibcr ibre Entstehung Kechcnschaf't geben konnte, 
oder aber aus Lichtmassen gebildct wurden, die aus den verschiedensten Tlieilen des Firmamentes sic11 
zusammenzogen. I-lingegen konntc man tlas Sinken cier Biigen (wenn liberhaupt cine Bewegung statifand) 
meist genau verfolgen und der Bogen: ,,entstanden im Zenith, senkt sich nxch Siid", ist eine stets wieder- 
kehrende Notirung der Beobachter. Odcr hatte man zum Beixpiel einen Bogen, ctwa in 30" Hishe, Stid, gesichtet, 
untl senkte sich dieser zum Horizont, so konnte man wohl ,,Bewegung N-SLL notiren, oline dass diese durcli 
eine vorhergebende, 8-37 gerichtete Bewegung aufgehoben worden war. Bci der Z~lsammenstellung dicser 
Ilaten musste dann naturgem%ss die crstcre Bewegungsrichtung die zwejte iiberwicg.cn. 

Als resultirende 13ewegung aller l3iig.cn erhalt man die Riclltung von 8+187?5 nach S+-7'5. 
~ b e r  die Lichtbewegung in den Bogen gibt Tabelle IX Aufschluss. Die geringe Zahl der Rcobaclltungcn 

wiril such bier durcll die Seltenheit dieses Vorganges in dell Bogen und durcl~ dic Ausscheidung d l e r  joner 



FLlle erl~liirlich, in welchen cine doppelte, sic11 lrreuzende Bewegung beobachtet wurde. Die Art der Licht- 

bewegung in den 13iigen wurde Kingangs beschricben und auch von andere11 Beobaclltern eingeliend geschildert. 
Da allf djeselbe wohl kein besondercs Gewicht gelegt werdeil kann (~venn man dieselbe nicht zum speciellen 
Zweck des Studiurns macht), so wurde aucli bei der Zu~ammenstellung nnr die ltichtung ins Auge gefasst. Wir 
finden von 13 beobachteten Fiillen, 4 Bewegungei~ im Sinne des Laufes der Sonne gericlltet und 9 entgegen 
clesselben, d. h., in1 ersteren B1nlle witre die Lichtbewegung cines iin Nordcn stehenden Bogens cine von wes t  
nach Ost, cines im Siiden ~tehenden van Ost nac11 West gerichtete gowesen. Das Verhaltniss der Licht- 
bewegungsrichtungen zu einander stellt sicli demnach auf 1:2-3. 

Ob und inwieferne die Lichtbeweg-ung in den Bogen Har~d in Hand mit der Lage ulld Bildung von Strahlen 
in denselben geht, konnte leidcr nicht durcli cine Zusammenstellung klar gelegt werden, da  sich die beziig- 
lielien Notirungen in den seltensten Fiillen detaillirter dariiber ausdriiclcen. Wie bekannt, kann die Vcr- 
theilung des Lichtes in einem Bogen eine verschiedenartige sein, und zwar: 1. eine gleiclimlssig ver- 
schwommene, vom unteren gegen den obere11 Rand etwas an Illtensitat :~bnehinende; 2. eine in kurzen Strd~len,  
nahezu parallel zu einander und seiilrrecllt auf' dem Horizont stehende (oft als ,,gegen den mngneiischen Zenith 
convergirendu bezeichnet, wofiir jedoch unsere Beobaclltnugen lieine Belege erbringeu); 3. eiue in Strahlen 
verschiedener I,ange, normal auf die Langsrichtung des Bogens also divergirend gegen den Zenith stellende 
und 4. eine in bandartigen Streifen, parallel zur Begrenzung des Bogells verlnufende. 

Im letxteren l3~1le waren die Streifen meist durch eineii ganz schmalen, duiiklcn Zwischenraum von 
einander getrennt. Aus einer upp~.oximativen Zusamlnenstellui~g ergibt sic11 nun, dass eine Lichtbewegruig iiiit 
ausgesproclieuer Ricl~tung lraaptsachlich bei der Subform 2. eintrat. Rei 1. entstand ineist nur eill 1Iin- 
und l-Ierwallen dcr Liclitmassen vor der Aufliisung des Bogcns und bei 3. cin IIeben und Senken, respective 
I-Ierausschiessen der Stralilcn. Traten Bogen der Form 4. auf, so vervielfiiltigten sie sicli meist durch das 
Abstossen von einern oder mehreren Streifen, welch8 oft in Bit~lder iibergiugen, die durcli feine Fiiden nlit dem 
Bogenrande verbunden blieben. Es wiiren demnach die Subformen 1. unc1 2. als typiscli flir die Lichtbewegung 
im horizontalen, 3. und 4. ftir jene im verticalen Sinne aufzufassen. 

~ b e r  die Zu- und Abnahme der Breite der Bogen mit der HEilie des Sclieitels iiber dem Horizonte, lassen 
sich keine bestimmten Anhaltspunlcte gewiunen, es scheint nur, als niihme die Breite init der 1Iohe zu; rechnet 
man die zwar bestimmt begrenzten, jedoch abnorm breitcn, von cincin IIorizonte, iiber den Zenith, zum anderen 
fluthenden Lichtmassen ebenfalls zu den Riigen, so niuss angenommen werden, dass diese im Zenith ihre 
grosste, oft 60" betragende Breite erlangen, umsomehl; da  Bogen von 0.5-1" Breite, wenige Falle aus- 
genommen, iiur tief am Horizont beobaclitet wurden. Sclbstredelld diirfte dicser Tllatsaclle nur ein opt,isches 
PhLnomen zu Grunde liegen. 

~ b e r  die Liclltintensitiit der BNgen erlliilt man Aufschluss, wenn man die Angaben der Tabellcn I1 durch- 
geht. Man iindet aus dcnselben, nach Intensitiitsgraden geordnet, folgcnde HLufiglreitsxahleii: 

Intensitlt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 
Zal~l  der Beob:tchtungen. . . . . . . .  .27 53 13 1 

Bieraus ergibt sic11 die mittlere Intensitlt diescr Form mit 1.87, womit (sielie Tabelle 111) die 13iigen dic 
fiinftc Stelle in der I3eihe der ~iacli ihrer Lichtstarbc beurtheilten Ersclleinungen einnehmen, was den that- 
siiclllichen Verl~liltnissen boi der Einzelnbeobachtung vollkomn~en entspricht. 

IT. Ban d e r. Tabelle V I  gibt eiiie Zusammenstellung von 415 gut bestimmten Bandern. 
Von der grossen Zahl der beobachteteu Ersclleinullgen dieser Form, wurden vorerst alle jene ausgeschie- 

den, die bereits einer der anderen Formen zugerechnet wurden, fcrner noch dicjenigen Bander, die der 
Beschreibung nac l~  derart gcwunden waren, dass die beigefiigten Iliihen- oder Azimuthangaben nur als ganz 
approximativ gelten konnten. 

Stellt man aucli llier die Erscheinungen in Gruppen vou 30 zu 30" H6he zusammen, und bildet Mittel- 
wcrtlie, so erlungt man ebenfalls keirle 13estitigtung der constanteu Drellung mit Zunahmc der I-liihc, wic aus 
folgendcn Zahlerlreihcil ersiclitlich: 
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mittl. H6he 
19'5 
48.5 
78.0 
90 

101.3 
134.4 
161.9 

mittl. Azimuth 

N 28'4 W 

2, 27.0 ,, 
,, 39.3 ,, 
,, 30 . 3  ,, 
,, 30.5 ,, 
,, 20 - 3  ,, 
,, 7 . 3  . - 

Nach Horizonten zusammengestellt findet man: 

13orizont mittl. 1Iohc Azimutli Zahl 

Nord . . . . . .  31'9 N 29'0 W W 20 
Zenith. . . .  90 ,, 30.3 ,, G4 

Als schliesslicher Mittelwerth ergibt sich nacll dieser Zusamrnenstellung: 

Diese Arten von Gruppirungen ergeben indess, wie leicht ersichtlich, nie absolute Wertlie, sondern dienen 
iiur zum Vergleiche untereinander und mit dem Endresultat, welches ganz von der Art der Theilung der Beob- 
achtungen und der Zahlungsweise der Azimuthe abhangt. Bci den Bogen, dercn Scheitel meist nahe an einer 
mittleren Richtung gelegen sind, werden die Fehler, die man durch Mittelung der versclliedenen Tiichtungen 
begeht, auch keine grossen sein. Anders jedoch bei den Bandern, die in den verschiedensten, divergirendsten 
Richtungen gesichtct wurden. Hier hangt das Endresultat wesentlich von dem Gewicl~t~e der einzelnen Gruppen 
ab, uud je nachdem die Theilung der Beobachtungen stattfindet, wird sic11 :~uch dns Gewicht nach einer oder der 
andcren Seite hinneigen. Da es sich aber nur darum liandelt, zu wissen, wic, das Verhalten des Azimuthes mit 
zunehmender Hohe der Erscheinungen ist, wird man diesbeztiglich stets xu ahnlichen Resultaten gelangen, in 
welcher Art such die Gruppirung geschehen moge. Als Beispiel diene die folgende Zusammenstellung der 
gleichen Zahl von ~eobachtungen, wobci dieselben nach dern magnetischen Parallel, in ewei Horizonte abge- 
theilt wurden, und nlle Hiillen auf den Siidhorizont bezogen siud. Die Azimutl~e sind hiebei, entsprechend dcr 
Tabelle VI, von 0-360" gezlhlt, dcr leichteren Vergleiclibal.keit wegeri jedoch cbcnf'alls auf den Siidllorizont 
bezogen. 

Gruppe mittl. Boho mittl. Azimutlt %ah1 

0-30" 18'6 S t  344'6 96 
30-60 45.6 ,, 336.1 2 7 
60-90 79.1 ,, 320.1 2 2 

$10 no ,, 326.9 64 
!lo--1 20 102.0 ,, 323.8 10 

120-1 50 131.6 ,, 330.4 3 2 
150-180 160.9 ,, 321.7 8 7 

ohne At~gabeu 77 
. --- 
415 

Beide Arten von Zusammenstcllungen zeigen demnach, dass sich die Bander im entgegengesetztcn Sinne 
del. Bijgen drehen, nlmlich beim Aufsteigen gegen die Sonne und hinabsinkend mit der Sonne. 

Die Hijhen nahe am Nordhorizonte machen merkwiirdigerweise einen Riicksprung, der kaum einem Zufall 
zugeschrieben werden kann, denn die Drehung in diesem, entgegengesetztcn Sinne, spricht sic11 sogar inner- 
l~a lb  der Gruppe sclbst (Hohen von 150-180") dcutlich aus. 
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Bei der Mittelung wurden namlicl~, urn Rechnungsfelller zu vermeideu, noch Unterabtheilungen ganz 
willkiirlicher Gr6sse gebildet und dabei zeigte sich folgende Erscheinung. 

Gruppe der Hohen von 150-180" : 

mittl. Hi3110 Azimuth %a111 
158'1 S +  16'4 20 
159.7 ,, 334.1 26 
161.9 ,, 314- 1 16 
163.5 ,, 279.0 18 

Man sieht, dass mit znnehmender Hohc, vom Siidhorizontc gcz>il~lt, die Mitte der BBnder eine Drehung 
gegen die Sonne vollzieht. Sollte dieses Ergebniss ein Spiel des Zufalles sein? Leider sir~d die anderen Gruppeii 
zu klein, um zu versuclien, ob sich bei denselben ein a1111licller Verlauf zeigt, und die einxige hirzu geeignete 
~ r u ~ ~ e ;  jene von 0-30" mit 96 Beobachtungen, stimnit mit dem gefundenen Itesultate nicht iiberein, wie aus 
der folgenden Zusammenstellung, in der je 24, jedoch bclicbige Hijhen zusamn~cngefasst wnrden, liervorgelit. 

Gruppe der Hiillen von 0-30": 
nlittl. IIv l~o mitt]. Aeimutli %all1 

17'8 S+325?4 24 
18.1 2 )  -1 . 4 24 
18.6 ,, 350.4 24 
20.6 ,, 338.5 24 -- 

!)ti 
Stellcn wir schliesslich aucli die Gruppirang nach den 13orizonttheilen zusammen, iibcr welcllen die 

13lnder gcsichtct wurden, so ist das Endergcbniss: 
IIorixollt miktl. 110110 A z i m ~ l t l ~  %:I 111 

Siid 32?8 S+340?7 1 45 
Zenith 90 ,, 326 . ! I  ti4 
Nord 149.1 ,, 324.0 129 

Die stercographische Projection des Weges, welcllen die Mitte der Biinder bei ihrein L:~ufe voln Siid- 
l~orizont liber den Zenitli nacli dem Nordhorizoiit zuriicklegeu, stellt sich den1n:~ch als eine Curve dal; welclie 
ziemlich bedeutende Abweichungen von der mittlcren 13ewegungsrichtung aufwcist. 

Das Verhaltniss der im Norden aufgetreteaen Riinder, za jeiien irn Zenitli und arn Stidliorizont gcstan- 
denen, ergibt sicli aus der ersten Gruppirung mit 1 : 0.5: 1.3, und nus der Tabelle IV, worin die Iticlitung des 
Entstehens beriicksiclttigt ist, wie 1: 1.6. 

13ei den Bandern gestaltet sich das Verliiiltniss der Nord- za den Sliclcrsclicinuugen :~nch aus der Zug- 
richtung dem obigen conformer, was deln Charalztcr dieser Form volllrommen entspriclit, da derselbcn meist 
einc ausgesprochcne Zugriclltung eigen ist, j a  in den rneisten Fallen die Biinder von eincr liorizontseite bis zur 
anderen zogen. Man lcann daher annehmen, dass zum Bcispiel Rander, die init Zugriclltung N-8 eingetragen 
wurden, auch wirklich im Norden entstanden waren. Nacl~ Anssclieidung dcr Doppelbewegungen erlibrigen 
158 Beobachtungen ciner bestilnmten Bewegungsriclitu~~g der ISrsclieinungen als Ganzes uiid die aus Nord 
verl~alten sich zu jenen aus Slid hernngezogel~en, wie 1 : 1 1. Die res~iltirendc Riclitung ist cine von S+31° 
nach S+211° gerichtete. 

Bei den Bandern wurde am hBufigsten eine Lichtbewegung innerlialb der Erscheinung selbst beobachtct. 
'~'rotzdem wurde nur eine verhiiltllissmassig lrleine Zahl von Ii'iillcn notirt, da bier ausser den scl~on crwalinten 
Schwieriglreiten der Beobachtungen libcr Lichtbewegung, nocli die oft selir complicirten Wiucliuigen und 



Faltungen hinzukommen, welche das Ange iriitiren und die Bestimmung der Richtung erschweren. Auch hicr 
iiberwiegt die Lichtbewegung im entgcgengesetzten Sinne des Laufes der Sonne, jene ,,mit der SonneL6, indem 
sich das Verhaltniss der letzteren zur ersteren, wie 1 : 2 2 stellt. Eine ansgcsprochene Bewegungsrichtung 
wurde fast ausscllliesslich bei der Bildung von l~urzen Strahlen (,,St%bchenl() beobaclitet. 

Die der Tabelle I1 entnommene Zusammenstellungnach Intensitltsgraden des Lichtes zeigt folgenden Gang: 

Intensitat . . . . . . . .  1 2 3 4 
Zahl des Beobachtungen . . 46 85 49 22, 

daher sich die mittlere Lichtintensitiit dieser Form auf 2.24 stellt nnd sie zu den drittstarksten Erscheinungen 
zu zahlen ist. 

111. S t r a h l e n ,  F a d e n .  Wie zu erwarten stand, war die Zusammenstellung einer tabellarisehen ~ b e r s i c h t  
dicser Form ausserst schwierig. Niclit nnr, dass dieselbe meist blos als Element zur Bildung anderer Formen 
auftritt und folglich schwer von denselberl zu trennen ist, kann man aucli vom Beobacliter, bci der ellormen 
Zalil der auftretenden Stxalllen und Flden, nicht jene Aufmerksamkeit fiir cliesc Form verlangen, die e r  
unwillklirlich den anderen, weil seltenerell Erscheinungen zuliommen 1Lsst. Derselbe wird sich in der Mehrzahl 
der Fiille bcgntigen, die approximative liichtung, in  welcher Strahlen aufgetreten sind, anzugeben, und 
allenfalls noch die Hijhe des Ausgangspunktes tiber dem Horizont anmerlrcn, der aber nur ein geringer Werth 
beizumessenist, nachdem die Bewegung der Strahlen gerade im verticalen Sinne meist eine ansserst rasclie ist. 

Die 653 in Tabelle IV angefiihrten Erscheinungen dieser Form sind dalier lteineswegs als angenalierte 
Gesammtzabl der gesehenen Stralilen und Flden aufzufassen, sondern blos a18 Summe miigliclist gut 
beobachteter Falle. 

Wir schen dieselbell auf alle Striche dcr Windrose in unregelmiissiger Weise vertheilt. Um die Hlufiglreit 
cles Auftretens in den diversen Richtungen rlRher zu untersuchen, ersctlien es am vortheilhaftesten, die Reihen 
der Tabelle IV nach Quadranten zusammenzuzahlen, dabei die Erscheinungen in den Cardin:ilriclitungon nach 
beiden Seiten gleichmxssig vertheilend. Wir erhalten (lurch diesen Vorgang folgende Gruppirung: 

Quadrant Zahl 

N-E . . . .  . . . . . . . . a * .  

8-W 
254'5 1 466.5 

. . . . .  212-0 . . . . . . . . .  

Es entfallen dernnacl~ auf die Quadranten, wclche vom magnetischen Parallel gescllnitten werdcn, 2.5rnal 
so vicl Fl l le  als auf ,jene, welche der magrietiscl~c Meridian schneidet. 

Anschaulicliel; aucll in den Zahlenreihen, spricht sicil dieses Verliiiltniss aus, wenn wir siimmtlichc Heob- 
achtungen auf den Stidl~orizont beziclien nnd die gege~~tibcrliegenden Richtungen (im selben Verticallrreise 
gelegenen Erscheinungen) zusammenziehen. Es gelaugt l~iedurch die mittlere Iiichtung oder, besser gesagt, 
jene Richtung, in welcher die meisten der Strahleii gesehen wurden, deutlicher zum Ausdruck und es lrann 
von der Bildung e i ~ ~ e s  mittleren Azirnuthes, dem olinellin lrein absolnter Wertli zul~ommt, abgeschcn werden. 

W . . . .  53 
WAS . . .  1 6  
WSW . . .  96 
SWzW . . 116 
SW . . . .  89 
SWzS . . .  10 

. . .  SSW 40 
SzW . . .  24 

8 .  . . . .  

. . .  E .  . 2 0  
. E z S . .  . I 1  

ESE . . .  11 
. . .  SEzE 11 

S E  . . .  . 3 2  
. . .  SEzS 21 

. . . .  SSE 27 
. .  S z E . .  7 

60 



Spricht sic11 auch ltein regclmiissiger Gang in diesen Zahlenreiheii aus, so erkennt man doc11 mit Sicherlieit 
eill Maximum in jener Richtung, die dem magnetischen Parallel znniichst liegt. Die Anli~nfungcn an den 
Cardinalpunliten diirften lecliglicli auf irrige Annallmen zurlickzufiihren sein, indem in den beziiglichen 
Notirungen nicht die pracisen Richtungen, sondern nur die Horizonttheile angegeben wurden, liber welchen 
Strahlen auftraten. 

Die Frage, ob im Norden oder Siiden mehr Strahlen aufgetreten sind, erlialt eine verschiedene Reant- 
wortung je nach iler Theilung der Reobachtungen. Nacli dem walircn Parallel getlleilt, ergibt sicli ein ~ b e r -  
wiegen der im Norden gesehenen Ersclieinungen, u. zw. im Verhiiltniss 1:O.g. Tlieilt mall den Horizont nach 
den1 magnetischen Parallel, so stellt sich das Verliiiltniss von Nord zu Siid auf 1:l.l. 

Die geringe, vielleicht rein zufiillige Mclirzahl iiber der einen oder anderen Horizontseite, weist jedenfalls 
neuerdings daranf hin, dass sic11 nnserc Station unter dem Giirtel grosstcr Intcnsitiit und griisster Ausbreitung 
der l'olarlicliter befand. 

Die nallere Untersucliung der wenigen FMlle von Beobachtungen einer bcstiinmten Zugrichtung der 
Stralilen - in1 Ganzen 5G - deutet jedocli, in logischer Folge dcr frliher besprocllenen Charakteristiken der 
verscliiedenen Formen, auf eiri bedcutendes ~be rwiegen  cler iln Siidei~ aufgetretenen Erscheinungen hin. Die 
Entwicklung eii~es, nlan liijnilte sagen, normalen l'olarlichtes, findet iiiimlicl~ meist Solgciidermassen statt: 

Zuerst zeigt sic11 der Ijogen. Diescr llcbt sic11 melir und rnellr zenithwlirts, stiisst eventuell einige andere 
ab, entsendet eiwzelnc Strahlen, und Iiebt sic11 niit seineii Enden vom I-Iorizont, in ein Band iibergeheiid. I n  
1etzterea1'finclet nu11 die lebliaftere Tlliitiglreit des Lichtes i n  bekanntcr Art und Weise ststt, bis sicli das Band 
in Strdllen xertlieilt, die sic11 abliiscn uncl entweder zur ICrone zusamnientreten oder langs den1 IIorizonte 
iliren Zug iiber demselben fortsctzen. Es ist dalier erklarlich, dass, wenn (lie friihercn, jedenfalls in erster Linie 
als .GrundformenU zu bezeichneiidcn Erscheiriungen hauptsiiclilicli in1 Siiden auftraten, aucli die Beobachtung 
tler Zugrichtung der Strahlen e i~ i  ijberwicgcn der Beweguug von Siid nach Nord ergeben muss. In der Tliat 
stellt sic11 dies Verlidltniss wie 1: 1:3 liel.aus, entsprechend der ijberznhl iler im Silden gesehenen Riinder 
und B6geii. Die resultirende Zugrichtung ist eine von S+34g0 iiacli S+lG!)" gerichtete. 

Die lJiclitbewegnng in einem einzelncn Stralil bestelit bclianntlicll hauptsaclilich in einem Flimmern der 
einzclnen Liclitparticn, welclles sich der LKnge nach fortpflanzt, dnher dieselbe ineist senkrecht auf den TTorizont 
gerichtct ist. Dieselbe vollzieht sich jcdoch so rasch, dass sie nur Gegeiistand einer selir anfmerksame~i, 
speciellen Beobuchtung werdcn kann. 

In breiten, 1)andfragmentartigcn Strahlen, k:~nii inan jedoch aucli eine scnlzrecht auf die 1,iingsriclituiig 
erfblgentle IJiclitbcwegiing beobacllten, die, !illnlicli jcner in Strdilenbliidern, durch scheinbare ~be r t r agung  
vonLichtmassen auf versclliedeile Partien ilcsStr:~liles entstelit. Alif die letztere Art von Bewegnng beziehen sioli 
(lie in Tabclle VII auf'genommencn FSlle. Der Selteulicit besagter Ersclieinnng entsprechcnd, ist die Zalll iler 
Beobaclitlxiigen darliber auch eirie Busserst geringe, doc11 erlteniit man ganz entscliieden, dass die Bewegung 
gegen die Sonne iifter eintrat, als jene mit der Sonue. Das VerhLltniss stellt sic11 wie 1 :3. In der Liclltstiirke 
folgt diese Fornl i l~rer  Vorgiingerin. 

Eirie %usammeustellung nach Tabelle I1 crgibt folgende Hiiufigkcitszahlcn tlcr Intensitat: 

Dns Mittel fiillt mithin nuf 2.21. 
IV. K r o n e n .  Die Lage eilicr Krone am Firrnalnent wird durch die Hiillc und das Azimuth ilires Mittel- 

punktes bestinlint. Atis clcm bei der Besprechnng iler einzelncn Forlnen Gesagtcn, sowie ans den Beobacl~t,ungen 
sclbst, wird man ersehea, dnss sic11 die I(ronc sowolil :tus vcrscl~icclenen Formen licraiisbiltlen, als such . 
z~lsam~nensetzen lrann, und rnan wird im Allgemeinen drei Subformen tlcr Krone unterscheiden kiiiiiien: 
1. Flam~nenlzronc, 2. Riinderlrrone, 3. Strahlenkrone. Bci den zwei crsten Forrnen kann dic Be~tirnmilng des 
Mittelpunktes stets riur eine approxi~ilative bleiben, da der ionere, liieist mit w:~llende~n Lichtdunste geftillte 



Raum nicht iiur bedeutende FlAchen des Firmamentes bedeckt, sondern auch in seiner Gesammtlieit um den 
Zenith oscillirt. 

Verliissliche Bestirnmungen des Mittelpunktes gestatten nur die Strahlenkronen, infolge der schcinbaren 
Convel-genz der Strtthlen, deren Schuittpunkt cntweder mit eineni Instrumente fixirt oder durcli Sterniirter 
evmittelt werden kann. I n  unseren Beobachtungen finden sich 30 solcher Bestimmungen vor, von welchen 11 
nrittelst Sterniirter und 19 mit dem Tlieodoliten (respect. Meteroroslzop) gemacllt wurden. Ausscrdem erscheinen 
noch 7mal das magnetische und 3mal tlas wallre Zenith mit ,,Bestirnmtheit1' als Concentrationspunkt der 
Strahlen auf'gefiihrt, ohne dass es riachtriiglicl~ miiglich ware, die Art und Weise tler Ermittlung dicser Angabc 
z11 constatiren; es niuss daher a~xcli von der Verwertliung derselben abgeseherr werden. 

Nach der Hiihe geordnet, verbleihen folgentlc Beobachtungen : 

Gcsammtmittel . . . 78" 5' S+323" 48' 

Ein fiberblick iler Zablenreihen fiillrte zu der Vcrmuthung, dass auch liier mit zunehmender Hiihe eine 
~ n d e r u n ~  des Azimuthev stattfindet. Die flir jeden Grad der Hiihe gebildeten Mittelwertlie zeigten jedocli 
ebensowenig wie die Mittel dcr vori 5 zu 5 gruppirteri Beobaclituagen einen ausgesprocl~cn regelmassigen 



Verlauf. Denn die Z~ulalrrnc dcs Azimuthes bis zur Hohe von 78" 1i:~nii cbeiiso von zufalligcn 13eobachtungs- 
fel~lcrn herrtih~.en, wie dic darauffolgcnden unregelinlssigeii Spriinge. 

Das Gesammtmittel: '78" 5' u11d S+323" 48', sollte, bclianiiten Voraussctzungen nacl~, n~i t  der Lage 
clcs magnetischen Zeiiitl~cs iibereinstiinmcn. 1,ctxteres licgt far unseren I3eobacl1tungsort im Azimutl~ S+330° 
(i', auf 79" 2' Hohc, und n~itliin lag der Concentmtioiispu~llit der Stralllen 6" 18' iistliclier und 0" 57' tiefbr als 
der maguetische Zenith, welclles Itesultat f'iir (lie Galle'sche Annnlinle dcr Lage der Stralilen iin Raume, 
spreelien wtlrdc. 

Die GrSsse dcr Abwcicluung iiri Azimuth, iin Gegens:ttzc zur geringfugigcn Diffcreiiz in der Hohe, ISsst 
iridcss vermutlien, dass dicscr Untersel~icd I~auptsLchlicli durch die init dem Meteoroskop clurc11gefiIlrtenBestim- 
mungeii verursacl~t wird. Wic iiiimlicli Anfangs erwalint, musste tlieses Instrurneot oft cilfcrtig orientirt wcrdcn, 
wobei die Horizoiitalstellung rnit der Libel10 wol~l gen8gend geiiau gedehchen konnte, das Azilnutli jcdoch, 
lneist mit den] Polarstern eingestellt, bei der grossen I-Iohc dcsselbcn fehlerhaft wurde. Diesc Annalime erliiilt 
ihre Bestatigung, wenn man zur Hileluiig dcr Mittel blos die mit einern Sternellen bezeicbueten 13cobachtungen, 
die aus Sternpositionen gereclinct wurdcn, Ilcrauziel~t. l3ei letzteren reducircn sich die Feliler auf' die allen- 
fallsigen Zeitunterschiedc zwiscl~cn der Ullr des Heobncl~ters 11nd der w:~hren Zeit, dic jedoch immer nur 
minimale gewesen sein d81-ften. Besagtes Mittel crgibt fiir die liolie 77" 48' und ftir das Azimutli S+328" 42', 
mitllin blos einen Unterscliied von 1 "  1 4 ,  resp. 1" 24' gegen deii ~nagnetisclicii Zenith. Mali dtlrfte dalicr 
richtiger gehen, wenn man letztcre Zahlen als die wirlrliche mittlerc Positioil des Conceutrationsp~~nktes der 
Strahlen bei der l<roncnbildung ansicht. 

In der bereits angeftihrten Tabelle 1'11 ~vurden siinlintlicl~e 167 beobaclitetcKronen iiacli clcii Quadranten 
zusammengestellt, aus welcllen sic11 dieselbell entwiclielt hntten. Eine Specialisirung nacli den Ursprongs- 
formen, welche bein] Zuge ilber den Zenitli die ICronen bildctcii, war leidcr nicht durchfilirbar. Selbst bci 
dicscr Zusanriucnstcllnng vcrbleiben noch 3 Kronen, iiber die jedc niil~ere Angabe abgcl~t, wHlurentl voii 31 dcr 
Entwiclrlungsgang iiiclit xu eruiren war. Siellt Inan ausscr vou den 21 Fiillcii, in welclieii (lie Entstel~ui~gsrich- 
tung unbckannt blieb, noch vo~i  deii 5 Fallen ab, in welcheil l'olarliclitniassen aus :~lleu Quadmuten zur Bildung 
von ICronen zusamnicntratcn, so verbleibe11 141 Ucobachtuugcn, die sic11 irn VerhSltniss I: 1.6 :~uf den Nord- 
und Siidhorizont vertheilen. 

Iler Vollstiindiglieit wcgen wurcle aucll diesc Form in Tabelle VIIL aafgenotnnien, ob\volll bei derselben 
iiiclit direct vo~ i  einer Zugrichti~ng gesprochen werden Iraiin. I>ie 7 FBllc voi~ Zngricl~tnngen aus zwei gegen- 
iibcrliegenden Quadranten siild l~iebei, als sic11 gegeiiseitig aufliebeiid, fortgelassen worden. 

Bel~anntlich sol1 bei der Bilduiig der Krone inf'olge der l'crspectirc (lie Erscheiii~ulg l~ervorgerufen 
werden, dass cin lsnger Strahlenwurf nacli jcner Seite des Horizorites gcriclitct ersclteiiit, von welcher die 
Polarlicl~trnassen herangezogen sind. Es  scheint dics auch in der Tll:tt die iiorlriale Eiitwickl~mg eiiier Krone 
zu sein, dcnn es fndeii sic11 aucll in unseren Bcobacl~tungen zalilreiche Ueispiele hievon. (Siehc z. l3. Polar- 
licht Nr. 47 von 8" 1" bis 9" 1"' 1). m.). Ob dics jedocli unter allen Umstandeii als Rcgel hinznstcllcii sei, 
bleibt ~iacli der tabcllarisclien Zusan~~i~cnstcllung, dic wir durcl~fiihrten, einc offenc Fragc. 'Fl'ir findeli in der- 
selben von 14 ICroneii, dic nus dem I. Quadranten licrangezogeii sind, blos 2 init ebcnclallin gerichtetem 
Stralilen\vnrfe; beiui 11. Quadranten vo~i  611 blos 20, I)eim 111. von 1 6  blos 2, und bei lctzterem soear ein 
Maximum von Fiillen nach der gerade cntgegeagesetzteii Seite gericl~tet. Nur in1 IV. Quadranten entsprechcn 
der obigen Annalime ~uiter deli 36 lCroneii 16 Falle, also den cinzelueii anderen Quac1r:anten gegeniiber eiii 
relatives Maximum. 

Es i'iillt jcdocl~ schwer, ans diesen Bcobachtungen einen sichercil Schluss zn zielien, nachdem die Znhl 
der nnbestimrnten Ftille, im Verhlltniss zu den mit nlilieren Angabcn versehciien, einc zu grosse ist. Denn, 
rechnet man z. B. im 11. Qnndrantcn die 10 FSlIe oliue Angnbc dcr Richtung clcs Strahlenwurfes nls solchc, 
t)ei wclchen es als sclbstversttindlicli angesehcn wnrde, dass sic11 die lCroncii zuerst nacli der Riclitung ihrcs 
Aufsteigens entwickcltcn, so liiitte man aucli liier das Maximuni im gleichen Quadrantcil; dasselbc gilt aucli 
flir den I. und 111. Quad~.ai~tcn. 

6uturroichi>ohe Exl,ud~tioli auf .JILII  Nityon. 26 



Als unzweifelliafte Regel darf hingegeil die Tlleilung der ICronen nacll der magnetisellen E-W-IZichtung 
angesellen werden, denn abstrahirt man von den 31  Fallen ohne Angaben (letxte Horizontalspalte der Tabelle), 
so verbleiben von 136 Fallen 23, in welchen keine Theilung, 35, in welchen cine Theilung nach den1 magneti- 
sellen Meridian, und 78, in welchen dicselbe nach dem magnetisehen Parallel stattgefundeii hatte. 

In der Anhoffnung eines iiber den Zusamrnenhang zwiscllen Zugrichtung nnd Lichtbewegung, resp. 
Drel~ung der Strahlen in den Icronen, zu erlangenden Resultates, wurden am Schlusse der Tabelle VII jenc 
Falle, in welchen eine Drehung der Strahlen beobachtet ersclreint, ebenfalls nach den Quadranten geordnet. 
Die relativ geringe Zahl von 70 Beobachtungen liesse vermutl~en, dass dem Eatwiclilungsg,znge der I<~.onen 
eine zu geringe Aufmerksamkeit zugewendet wurde. Siel~t  man sic11 jedocll die Vertl~eilung in den Quadranten 
an, so wird man finden, dass bei den meisten das Verhaltniss der Falle, in welchen eine Lichtbewegung beob- 
achtet wurde, zu der Anzal~l der jenem Quadranten angehorigen ICroiicn, ein nallezu gleichefi ist, und man wirtl 
daher mit ziemliclier Wahrscheir~lichkeit annehmen konnen, dass auch das Gesammtverlilltniss von 1 :2.4, der 
Wirklichkeit entspricht. 

Die grossen Verhalt~~isszahlen fiir die Columnen ,,I und IIILL, ,,I1 lind IVLL und ,,alle Qu:idranten1' - 
2 3 5 
-- - uncl - - sprecllen dafiil; dass bei dem Zusammentreten von Polarlichtmasseii zur Krone aus verschie- 
3 '  4 5 
denen Theilcn des Firmamentes, auch die Lichtbewegung eine heftigcre sei, wahrend der geringe Percentsatz 
der Lichtbewegung, welcher auf die ICronen ,,ohne Angabeu entfallt, darauf hindeutet, dass lctztere iiusserst 
schwach entwickelt waren und so unmerkliclr cntstnnden, dass man init Recht iiber illre I-Ierliunft in Zwcifel 
sein konnte. 

Die Richtung der Lichtbewegung verfolgend, sehen wir R I I C ~ I  Ilic1- jelle gegen die Sonne iiberwiegen u. zw. 
im Verhtiltniss 1: 1.8; es lasst sich jedocll aus lieinel; wie immer erfolgenden Zusamu~cnstellung die Ursache 
dieser Ersclieinung klar erbennen. Stellt man x. B. die ](sonen blos nach der Zugrichtung Nord (I. und IV. 
Quadrant) uncl Stid (11. und 111. Quadrant) zusanimen, so erhalt nlan folgellde Percentsiitze Stir die Richtuugen 
der Lichtbewegung : 

A~ls  den iriit del- gegen die 11:tc1i boiden 
Qaadranten Sonne I Sonne ltichtungon /I 

1. ur.d". . . . . I :::. 47.4 36.8 I 11. und ID. . . . 36'1 30.6 

Es herrscht also bei beiden Zugrichtungen die Drehung der Stralilen gegen die Sonne vor, doch ist die- 
sclbe beim Zuge der Erscheinungen von Nord nach Siid deutlicher ausgesproclien. 

In Bezug auf die Ilichtintensitat nimmt die Krone, wie bekannt, den ersten Rang untcr den Erscheinungen 
ein, was auch unsere Beobachtungen erweisen, indem sich folgende Haufigkeiten der Intensitatsgrade ergeben : 

Intensitat . . . . . . . . . . 1 2 3 4 
Zahl der Beobacl~tungeu . . . . 3 14  12  12  

Man erhalt demnach 2.81 als mittlere Intensitat der Form IV. 
V. P o  1 a r l i  c h t d u n s t. Diese Form des Polarlichtes entbehrt, wie bereits angefiihrt, der f'esten, deutlich 

umschriebenei~ Contouren und wechselt in seiner Ausdehnung vom kleinen, kaum ii~erkbaren Lichtflecke bis zur, 
das ganze Firmament bedeckenden Lichtmasse. 

Es wird daher scliwer, iiber dieselbe eine geregelte Zusammenstellung, tillnlich den vorhergehenden, zu 
geben und der Versuch hiezu misslang auch insoferne gznzlich, als die grosse %ah1 der Ftille, in welchen 
,,PolarlichtdunstU notirt wurde, in keinern Verhiiltnisse zur gcringen Anzahl der Ricl~tuagsbeob~lchtunge~l stand. 
Nur sovicl kann den Tabellen I1 und 111 entnommen werden, dass ,,Dunstu die liaufigste Form des Polarliclltes 
ist und, dass dieselbe meist als begleitende Erscheinnng auftritt. Sie ist desshdb auch sehr schwer von den 
anderen geregelten Formen zu trennen, da sich diesclben meist aus ilir herausbilden oder in diesclbe iiber- 
gel~en. Es rnacht diese Phase der Erscheiriung den Eindruclr, als wiirde die Lichtquelle langsam an Kraft 



zunehmen, plijtzlicll dieselbe voll erlialten, und dann wieder abnehmen. In solchen Momenten ist dann auch 
cine Art van Liclitbewcgung bemerlzbar, die nur dieser Form cigenhhiimlich ist, namlich ein Zuclicn cles Lichtcs, 
wie bei einem rasch nach einander erf'olgendeii Wetterleuchten. Die gewiihnliclie Art der Lichtbewegung 
in dicser Form besteht in einem regellosen Wogen und Wallen. 

In Bezug auf die Z~igl.ichtung machen die Dnnstcrscheinungcn mehr als allc anderen den Eindruck, als 
seien sic an die Bewiilkung gebunden, doch lMsst sich dies leidcr nicl~t durcli ein auffallendes ~berwiegen 
solclicr Falle nachweisen. Beziiglicli der LichtintensitLt nimmt wolll diese Form clie zweitllicderste Strife mit 
1-78 irn Mittel ein, doc11 tretcn auch sehr starlie Erscheinungen auf, \vie die f'olgend Zusammcnstelluug zeigt: 

LichtintensitLt. . . . .  . . 1 2 3 4 
. . .  Zalll der Beobxchtuiigcn 103 96 40  5 

VI. und  VII. P o l  a r l i c l i  t s e g m e n t  u n d  Po l a r s  chein.  Elastcres l'hanomen ist in seiner eigentlichen 
Gestaltnng gar uiclit, und letztcres nnr iu wenigen Fiillcn beobachtet worden. Es erscheint wohl auch das 
Segrilcnt in den Beobachtungcn erwLhnt, so beinl Polarlicht Nr.35, 10" 21"' p.m., Polarlicht Nr.41, 7'' 31" p.m., 
polarliclit Nr. 50, 11" 26" 11. m. etc., doch ist stets aus der Erlilarung zu entnelin~eii, dass die Erscheinungcn 
11ur auf Contrsstwirkung l~ert~hten. Sie wurtlcn daher in clie Tabellc r~iclit :tufgenom~nen. Der Polarsclieill 
kommt in Tabellc I11 zweimal vor. Beide Male wurde die Ersclieitit~n"gin Stidwesthorizont beobachtet, 
miiglicherweise desshalb, wcil blos dieser Thcil bis zur Kimm frei war. Eiiie Zugrichtung oder Licht- 
bewegung konnte nicht wal~rgcnommc~i werdcn, uncl die mittlcrc Intensitat: 1.5, classificirt diesc Form als die 
lichtscliwtlchste Art von Polarlicht. 

VIII. G a r b  e. In Tabclle I V  findet man 62 Beobaclitnngen iiber diese Form, nach den Riclitungen 
vcrtheilt, eingetragen. Da dieselbe ntir als eine besondere Complication der Form 111 anzusehen ist, ersclleint 
es, um den Zusz~mmcnhang zwiscl~en beidell nLher dilrzuthun, notliwendig, diese ~cobachtnugen in gleicliet. 
Wcise zu behandeln wie jene. Stellt iitnn dieselbell nach Qnaiiranten zusammen, so ergeben sich folgende 
Htlufiglieitszahlen : 

Quadrant %ah1 

N-E. . . . . . .  .17 
S-W . . . . . .  .24 .5  I 41.5 

N-W . . . . . .  .I1 
S-E . . . . . . . .  9 . 5 

Es entfallen demnacl~ auf die Quadranten, welcllc vom magnctischeri Parallel geschnitten werden, auch 
' hicr mehr als die doppelte Zahl der Falle. 

Nacli Richtungen, auf den Stidhorizont bezogen, zusammengestellt zeigt sich folgende Anordnung: 
. . .  W . . . G  E 2 S\\'zS . . 2 SEzS . . 1 

WAS . . - EzS . . 1 SSW . . 4 SSE . . 3 
. . .  WSW . . 13  ESE . . 2 SzW 1 SzE . . - 

SWxW . 5 SEzE . . - S .  . .  . 5  
SW . .  . 10  SE  . . .  7 

Dss Maximum der FMlle tritt, wic zu crwarten stand, ebenfalls in der Nahe der magnetischen E-W- 
Richtung anf und man kann dalier dieselbe als jene bezeichnen, in welclier ,,StrahlenbiindelLL, ,,Garbenu etc. a111 
hiillfigsten gesichtet werden. 

Demzufolge stellt sic11 ancli das Verlltlltniss cler Nord- und Siiderscheinul~gen vcrschiedentlich zu 
einander, je nachdem die Gruppirung nac l~  wahren oder magnetischen liichtuugen stattfindet; der Unterschied 
bleibt jedocli sehr gering, denu bci ersterer Theilung stellt sic11 dasselbe wic 1 : 1 - 2 ,  bei letzterer, wie 1 : 0.9. 

~ b e r  die Zugrichtung und Lichtbewegung dicser Form sind die Aufzeichnungcn leider sehr sparlich, 
wesshalb iiber dieselben keine Schlussfolgerung moglich ist. 

I n  Bezug auf Lichtintcnsitiit wird diese Form nur von der I<rone iibertroffen, wie dies aus der nach- 
folgenden Vcrtheilung hervorgeht : 

2(i* 



Intensitat . . 1 2 3 4 
Zahl der Beobachtungen . . 2 10 8 1 

Die mittlere Intensitat einer Erscheinung betragt demnach 2.4. 
Resumircii wir schlieslich das iiber die einzelnen Formen Gesagte, so erhalten wir folgendes allgenieine 

Bild iiber die Polarlicl~terscheinungen zu Jan Mayen : 
Die 13ijgen ulld Bander verlaufen im Mittel etwas siidlicli des wahren Zenithes, in der magnctiscllen 

E-W-Richtung, und bewegen sic11 beim Heben &d Senken mit ihren Scheiteln nahezu im magnetisclicn 
Meridian, dabei leicht urn denselben oscillirend. 

Einzelne, sowie Gruppen von Strahlen, treten am hsufigsten in der magnetiscl~en Ostwest-Richtung auf, 
und concentriren sich in der Form von Kronen, gegen einen in der Nahe des maguetischcn Zenitlies gelegenen 
Punkt des Firmamentes. 

Die Lichtintensitat der Erscheinungen ist, nac l~  dcr fiir (lie Bcobachtnngen aligenonimenen Scala, im 
Allgemeinen mit ,,schwachu zu bezeiclinen. Setzt man die Amal]l der Erschcinungen mit cler Intensitiit 4 der 
Einheit gleich so ergibt sic11 aus den Tabellen I1 alsVerhaltniss der Har~figkeit fiir dic einzelnen I~itensititsgrade: 

Intensitatsgrade . . 4 3 1 2 
Verh3ltniss der Haufigkeit . . . 1 : 3.5 : 4 - 4  : 6 .6  

Eine Lichtbewegung innerhalb der Erscheinungen tritt am haufigstcn bei den Icronen anf, worauf die 
Bander, Bogen und Strahlen in der Reihe folgen. Dieselbe kann sow0111 cine in1 Sinne des Laufes der Sonne, 
als auch entgegengesetzt, oder glcichzeitig nac l~  beiden Seiten gericlitete sein, doc11 iiberwiegt im Durell- 
scllnitte die Lichtbewegung .gegen die Sonncu jenc  n nit dcr Sonne," nnd zwar in1 Verhaltnisse 2 -  1 : 1. 

Nachdem ferner die Zabl dele am N o d -  und Siidfirmamente aufgetretenen E1.scheinungcn cine nallezu 
glciche war, indem sich ilas Ve1.11tiltniss derselben zu cinaiider auf 1 : 1 . 3  stellt, und die im Nordell auf- 
gestiegenen Erscheinungen sicli zu jenen aus Siid herangezogenen wie 1 : 1 .2  verhalten, Ir:\nn mit Sicherheit 
angenommen werden, dass die Insel Jan Mayen nur weniges nijrdlich von der Centr:lllinie der neutralen 
Richtung der Siclitbarkeit des Polarlichtes gelegen ist. 

Hohe der Polarlicllter iiber der Erdoberfliiche; Zusamnlc?nhang mit deli1 Wetter. 

Ob\vohl es uns leirler nicht vergonnt war, dircctc Beobaclitungeu iiber die Hol~e  der Polnrlichter nnzii- 
stellen, erscheint doc11 jeder, wenn aucll indilaecter Beitrag, zur I<l%rung der Ansicllten uber diesen dell 
widersprechendsten Auffassungen unterworfenen Punkt von grosser Wichtiglreit, und wir wollen es cleshall) 
nicht unterlassen, einige darauf beziigliche Beobachtungen specie11 zu discutiren. 

Nach den scharfsinnigen Schliissen, welche tler berlihlnte Polarfahrer A. E. Nor d e n  s It  i 81 d ans seinen 
an Bord der ,,Vegau gemacllten Beobachtungeil zieht, gibt uns die sclleinbare Lage des Po1:trlichtbogens am 
Finnamente unter gewissen Voraussetznngen ein Mittel an die Iland, (lie wirkliche Lagc desselben im Raumc zu 
bestimmen. 

In der That ergab die von ihm aufgestellte Methode in verschiedenen Fiillen gleich~rtige Resultate; 
nicht so bei nns. 

Die Metliode selbst erfordert dic Icenntniss der Wi~~kelliiitie dcs Polarlichtboge~~s iiber dem EIorizonte (y), 
der Amplitude dcsselben (2P) und iles Winltelabstaudes zwischen dem supponirtcn Nordlichtpol (81" N, 80" W. 
v. Gr.) und clem Beobaclltungsorte (p). Man erh%lt dann (lurch eine einfache Sinusrelation die Winkellange 
desjenigen Theiles des I,ichtkreises, der voin Beobachtungsorte geaehen wird, und schliesslich, mit Rilfc dieses, 
den am Mittelpunkt der Ertle gemessenen Winkel zwischen dem Beobacl~tungsorte und der Proejection des 
Bogenscheitels auf die Erdoberfllche. Aus dicsen I-lilfsgr6ssen ergibt sich ciann die wirkliche ~ 6 l ; e  ( 1 ~ )  des 
Rogcnscheitels iiber der Erde, der Radius des supponirten Lichtkrcises, dern dcr Bogen angeh6rt (l), und die 
Entf'crnung (m) des Mittelpunlttes desselben von jenem dcr Erde.' 

1 Wisscnschaftlicbc Ergebllisvo clcr Vega-Expedition, A. E. Nor  d o n s k i i i  1 d, 1883, pag. 234. 



Polarlichter. 205 

Unter dcr Annahme eines Winkclabstandes von ,u = IS  " 12' cles Nordliclitpoles Jan Maycii, wnrde 

die Rerccl~nnng fiir eine Anxalil lnit mogliclistcr Verlassliclikcit bestimmtcr B8gcn durchgcfiihrt, t~nd  das nac11- 
folgeiide Resultat erhalten : 

Y P I I L ~ I ~  

30 
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156 
172 

y nntl p sind hiebei vorn Nordhorizoate geziil~lt, I t ,  I, 9%) in Thcilen des Erdratlius ansgedriic+lzt. 
Man crsicht, class (lie Itcsultatc ~ c d c r  untcreinander noch mit der an antleren Orten gcfun(1enen IIiilic 

von 0.03 Erdradicn, iibcrcinstirumcn. Es scheint deiniiacll, dnss clic angcfiilirtcn Vornusssetzungcn fiir jene Ortc, 
die in der Niil~c des Gurtels grosster Intensitat uncl Iliiufiglzcit dcr Polarlicliter gelegen sind, niclit 
ailwendbar sind. 

Eine andere Metl~odc (lie I-Ii5Iie des Polarliclitcs iiber der 13rdoberflache xn bestiinmen riihrt, wie bckannt, 
von J. G. G a l l e  in Bresli~u her, welchcr dic Position dcr I<ronc am Firinalnent zur Grundlage seiner Bestim- 
mungcn macht. Dicsc Methoifc ist jcdoclr, nnch G a l l  e selbst, fiir hiihcrc Breitcn unbmuchbar, was aucli die, 
aus unscren Beobacl~tnngen init diescr Methodc gewonnenen Resultate bcstiitigen. 

Die Vermuthungen, wclchc von Wcyprec l i t  iiber die Hiille dcs Polarlichtcs ansges~~roclici~ werden, 
kiinncn von Jedern, der cliescs Pl~tinonlen in der Niille dcs GUrtcls seiller griissten tI!iufiglicit zu beohachten 
Gclcgcnhcit hatte, gcwiss nur vollstiiudig bestatigt wcrclcn. Misstraut 1na11 auc11 i r n  Allgc~i~cinen W:~l~rnehmnn- 
gcn, die vo11 den Sinncn clcr Bcobachtcr :~bhiingcn, so liluss dcnsclbeu doc11 cin gcwisses Gcwiclit beigclcgt 
werden, sobald sic sicli wicdcrl~olt gleichartig crgebcn. Dcnn wnre dies iiicllt dcr Fall, so liliisste j a  die Iloff- 
nung auf die Erl~enntniss so manchcr Naturcrscl~einungei~ von vornehcrein aufgegcbca wertlen. 

Solche auf clic Holie tles l'ol:~rlicl~tcs bezugnel~incndc Wahrnchmungen, lielireninui~scren Beobaclitungen 
selir hiiufig wietlcr, und ~precben sich daliin ans, dass man die rclativcn I-IFl~cnuiitcrscliiede der 1~rsclicii~nngen 
mit dcrselbcn Sichcrheit abschlitzcn knnn, wic ctwa jene der vcrsclliedencn ~~Tollicnlagcn. W e y p r  cch t  glnubt, 
tlie 1Iauptursaclie des Eiiidruclics ver!indcrlicher Iliilie in dcr grosscl.en oder geringercn Intensitiit uncl Con- 
tourirung (lor Erscl~einungcn ~ I I  finden, und hat cianiit gcwiss in den incisten Piillen Recht. Doc11 wciscn nnsere 
Beobnchtungen aucli I%lle naclr, in wclcl~en dcr subjective Eindrnck nnter ganz vcrschietlenci~ Umstiinden 
der gleiclic blicb. 

Als bcsontlers marlrantc Beispielc n~iigen Solgende zwoi dienen: Yolarliclit Nr. 57, 9'' 17"' p. nl. ,,Bogen 
in Siid; verwniidclt sic11 in cincn Vorhang dcr gcgen Zenith stcigt. 9'' 22"' Corona, tlie sic11 verbreitend, lcb- 
hafte St~.alilencntwiclilixng gegen Nortl zcigt, nach and nach bis anf cinen kleinen Theil (I/,) d a s  g a n  x e 
F i r m  aln e 11 t mit Vorl~bngen, St~.ahlen nnd Bandern einnimmt. Die Corona niacht den E i n d r n c k  c i n  c r  
b e d e n t  en  d c  n IIijlle ii b e r  d e r  E r  d e ;  F:~rbenci~twiclrlung nur schwncli - rot11 und violctt - kursc Zcit 
hindnrcl~. Die llichtbcwegung nicht so ral~id wie bci midercn beobachtctcn lcronen. StLrlic 4.'( Polarlicht 
Nr. 72, St' 8"' pm. ,,Kin neuer Bogen entsteht mit Schcitelliohc 50" in S - 30" ; seine Ftissc licgen ctwas 
siidlicher, als jene cles (gleiclizeitig gesiclitetea) %cnithbogcns. Die Erschcinuugen sind l icl i  t s c h w a c h  und 
machcn den E i n t i r u c k  g r o s s e r  I I i i l~e . ' ~  

Die crstc I3eobachtartg ist vom 13eobachter G r a  tzl, die xweitc von Wol i lge  mnth ;  im crstcrcn Fallc war 
die Bewijlkung Strat. 2, l ~ i r r i ~ a ~ i ~ c ~ l t  klar, ill1 zwcitcn Fnlle Strat. 10 u~ ld  mistig. Obwohl nun die JCrscheiniunge~~ 
verschiedenen Porn~cn Init vcrscliiedener Intensitiit angchortcn, mncliten sic dennoch auf beidc Beobachter den 
gleichen sul)jectiveii Eindruck. 

1 ,,Uie Nordlichtboob:~clltt~rlgcn dnr iisterrcichiscll-~tng:~risclrcn :~rlztischca Expedition 1872-1874; p;~g.  14-21 ; XXXV. 
Baud der Dc~tkscl~riften der math.-nirtr~rw. Classc dcr Icais. A1r:tdomic dcr Wisscnscli:~Ptnn zu Wien.Ib 
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Einen weiteren Beleg dafiil; dass man das Naher- und Pernerstehcn der Erscheinungen sehr gat zu 
beurtheilen in1 Stande ist, bilden die verschiedenen Formveranderungen der Biinder. 

Man wird unseren Beobachtungen leicht entnehrnen konnen, dass, wenn mehrere Lager] von Biinclern oder 
Strahlen am Firmamente standen, man genan sagen konnte, welche derselben den1 Beobacl~ter am niicl~sten 
standj, ja  selbst, welcher Rand oder Theil der Erscheirr~u~g sich dem Erdbodeil zunachst befand. Es darf also 
die bei vielen Beobachtern vorkommende Phrase: ,,zum Greifen nalieu, ilicht als so besondere Hyperbe1 oder 
Tauschung cler Sinne aufgefasst werdeu. Liniensahiffslieutenant v. B6 b r i k  hatte selbst Gelegenheit, mit den 
Matrosen S a m a n i c  h und Rocco einen Stralil zu sehen (l'olarlicht Nr. 70, 7" 37Ir1 p. m.), der aus einer kleincn, 
nahezu im Zenith stehendcn Wolke, senkrecht bis auf 20-30 Meter iiber die Stationshiiuser lierabging und mit 
der W o k e  von Ost nach West iiber dieselben liinwegzog. Eine Tanschung war absolut ausgesclilossen, denn dcr 
rnelir als 160 Meter hohe Vogelberg bildetc den kaum 200 Meter entfernten llintergrund clazu und die Ersellei- 
nung musste nlit einer Drehung des Icopfes uni 180" verfolgt wcl+den. Auch lionnte Inan (lie r6tllIiclre k'arbullg 
bis zu einer messbaren Hohe hinan genan verfolgen, wLl1renc1 starker Eisnatlelfall die Erscheiuung begleitete. 

In diesem Falle ware die Pa~.allase von den Endell der Stntionsllauser (54 Meter Distanz) zu messen 
gewesen, aber man wird eben in den seltentjten Fallen auf solche Erseheiri~ungen vorbereitet sein und bei 
Parallaxmessungen mit einer langen Basis, erscheint cs, nach dem Cliarakter des Polarlicl~tes, wie wir ill11 
bennen lernten, unwahrscheinlicli, dass man von beiden Endpunkten :ms diesclbc Steile der Erscheinung erfasst. 
So niedrig steliencle Erscheinungen gehoren jedoel~ jcdenfalls ebenso zu den grossten Seltenheiten, wie Er- 
seheinungen unterhalb der niedrig stehenden Wolkenschiehten iiberhaupt. Dies kann aber lceineswegs Ver- 
wunderung erregen, wenn man bedenkt, dass z. B. zu Jan Mayeri die uriterstc Strat~~sscllicl~tc meist zwischell 
150-250 Meter Ilohe lag; uber dieser folgtc dann in 800-1000 Meter I-liihe cine zweitc, fast gleiche Schichtc 
und hierauf in sehr grosser Holie eine Schichte diinncr Cirri oder. Cir. strat. Letztere war in der Nnclit gar nicht 
auszunelimen und ward erst init der Morgendiimmerung wahrgenommen (siehe zahlreiche Anmerkungen in den 
Beobachtungen); nian konnte sie i ~ u r  bei sehr aufmerlisanler Reobachtung der Sterne, besonders mit astronomi- 
schen Instrumenten, verniuthen. Die nachst niedere Schichte war jene, durch welche, wenn sie compact war, 
zwar dasYolarlicllt hindurch schien, die aber doe11 so dicht lag, dass sie meistens gut ausgenornmen werden lionnte 
Es liamen jedoch auch Fiille vor, wo selbst diese Sclrichte noeh so diinn lag, dass man die Sterne vollkominc~l 
hindurch seheu konnte und einzelne Wolkenpsrtien oder Streifen erst wahrgenommen wurden, wenn sie voln 
Mond- oder Polarlicht erhcllt wurden. Die unterste Schichte endlich verdeckt, wenn geschlossen, die Ersc'hei- 
nuilgen vollkommen oder liisst, wenn zen'issen, nnr einzelne Partien derselben erkennen. 

Der Gesammteindruck, den die Erscheinnngen auf jeden unbefangenen Beobachter machen ist der, dass 
das Polarlicht zwischen der zweitcn und obersten Schiclite der Rewiilkung entsteht dies scllliesst nicht aus, 
dass xuch Strahlen sowohl unter der nntersten Schichte, wie unter der zweiterl beobachtet werden. E s  koulmen 
z. B. in unseren Beobachtungen FWle vol; wo Strahlen zwischen dcr untersten und zweiten Wolkenschiclite LYJM 

deutlich gesehen wurden. 
Wir lassen einen Auszug folgen: Polarlicht Nr. 92, 8l' 0" p. In. ,,Heim Zusammentreffen einer Schichte 

Siid ziehender Cir. strat. mit einer in Nord stehenden Strat.-Bank, wird zwischen beiden Randern in NNE, 
h=30-35", ein aufleuchtender Fleck mit Stmhlenandeutung sichtbar. 9)' 47"' magnetische Stiirung. 9" 50'" 
In NE eine Wollienbank unterer Strat., hiiher gegen den Zenith eine Lagc hochsteliender Cir. strat. %wiscllen 
beiden sind Streifen, die von der untereri Seite der oberen Wollien, zu der oberen Seite der anteren WolkeD7 
urld zwar uogefahr von Mitte zu Mitte, reichen." 

Unterhalb der xweiten Schiclite (mit Bezug auf ilrre HGhe iibcr der Erde so bezeichnet) wurden wieclcrllolt 
l'olarlichterscheinungen, meist Strahlen, beobachtet, anch ohne dass cine unterste Stratusschicllte vorhande1] 
wal; und sol1 hier nur eine von drei Beobachtern bestatigte Wahrnehmung beispielsweise angefiihrt werden. 

I Siehe x. B. Polarlicht Nr. 60, 91~ 5!1111-1011 1111 p. m.; Polarlicht NI.. 104, 811 0-2111 11.111. 
2 Siehe z. B. Polarlicht Kr. 59, 711 20111 p. ID. 

3 Siel~e z. B. Po1:lrlicht Nr. 23, 711 6111 p. m. oder Pol:~rlicht Nr. 69, 7'1 8 -1:iln p. I)]., d:111n 811 1-29"' p. in. 11. a. 111. 



Polnrlicht Nr. 63, 6" 58'" 17.111.: ,,Den Beobaclitcrn W oh1 g em u tll, 13 6 b rili  und G r n  t z l  schicn es, als ob 
das (frtiher angefiihrte) Strahlenbiiiiclel unterhalb dcr Cir. cum.-Wolken sic11 befiindcl'. 7'' 9"' : ,,Ein Strahl in 
Obt; . . . . . Icuchtet intensiver auf und suEicint abermals ticfcr als die Wollicn sic11 zu befinden. Dicsc Wahr- 
nehmung scheint um so bcgrtindetcr, als die Cir. cum. etwa in der Form wie die Wolken des NE-Monsuns im 
indiscl~en Mecre zicmlich scliarf begrenzt warcn und (lcr Mond von seiner Stcllung in SE ( 1 ~  = 20") ilire ltii~ider 
scliarf marliirtel'. Auff:~llende Bcobachtungen sind fcrncr folgende: 

Polarliclit Nr. 11, 9l' 1"' p. m.: ,,Schiesst iin Zcnith blitzartig ein starker Slralll scl~einbar aus dcm scllr 
niedrig zicltcndci~ Strat. scnkrccht nacl~ abwMrts tuld verscliwindet sofort. Gleichzeitig zcrsticbt ein lnnger 
Strat.-Windbanm, dcr von West uber dcn Zenit,lr iiacll Ost ragtc und bildct leichte Cir." 

Polarliclit NI'. 43, 7') 23"' 1). m.: ,,Dcr l'olarliclrtstreifc~~ wird intensives und nlacl~t entschic~len den Eindruck, 
dass er untcrlittlb dcr im %enithe steheilclen Cir. cum. liege. Ebenso erschiencn die in Westen bis gcgen den 
llorizont sich senkendcn Dunststralilen unter den1 dortstehendcn Nivcus.lL 

Als intcressantc Bci trlgc zar Charakteri stik der Hiihc des Pola,rliclites niiiclrten wir 110~11 ail ftihren : Polar- 
licht Nr. 24, 6" 9"' 1). m. ; Nr. 43, 4)' 9"' p.m.; Nr. 54, 10" 55"' p. m.; Nr. 58, 7" 26"' p.m.; Nr. 60, 10" 2 4  und 
10'' 29'" p.m. ; Nr. 73, 8" 4"' p. rn. ; Nr. 95, 10" 55"' p. m. ; Nr. 119, S" 36"' p. m. ; etc. etc. 

Aus allcdcn~ wird nlan die ~berzeugnng gcwini~cn, dass die 13Fhcn der I'olarlicl~tcrscl~einuiigell inner- 
llalb bcdcutender Grcnzen variirci~ nuci dnss nian dalicr lieineswcgs ;%US sich widersprechcnde Angaben 
schlicssen darf, wen11 dic absolutcll Mcssungen, welcllc naturgcmlssen Fcl~leri~ uiiterliegcn, die vcrschiedenstcn 
Resultate ergcbcn. 

Einen weiteren Anhaltspui~kt zur 13curtheilung dcr liiille dcs Polarlicl~tes bictct dcr Stand dcr Sonnc 
"lr Zeit dcr Erscheinungen. 1st cs ancli riclitig, class man Ersclieinungc~i sehen liiinneii wird, falls sic 
such im vollcl~ Sonncnlicht stehen, wciin iiur dcr llintcrgrund (1111rlicl ist, so l iom~i~cn doc11 Fll le  vor, wo 
lektere Redinguog 11ic11t zutrifft 11nd in diesen sind wir dann gewiss berechtigt, ilarauf z11 schliessei~, class 
die hscheinung sich innerllalb tics Selrattcnlicgels der Erde befundeli halten mtisse, und xwar oft sohr 
b e d e ~ t e ~ ~ d  innerhalb, damit aucll noch ein gentigcnd duirlrler 1Iintcrgrund vor11:xudeu sei, auf wclchem sich dic 
Erscheiliung sc11al.f projicilen liiinne. N:~clrfolge~ld gcbcn wir einc kleine Tabellc jener Erscheinungeo, die 
noeh bei vollcm Diimmerlichte gcsclren wurden, nchst dew Stande der Sonnc unter den1 llorizont and dcr I-Iiilie, 
in wclcl~cr die Zeiiitlllinie nocll vo i~  den directen Sonnenstral~len getroffen ward. 



Als Mirlimuin tlcr Ilijhe sclien wir 5 ltm., als Maximum 167 km. angeflihrt, Zalilen, (lie allcrdings 
bcdentcnd von einander ubweichen , doch immerl~in beweisen , daes die Erscheinungen i~incrl~alb dicscr 
Ilistanzen aufgetreten sein miissen, ilenn die Beclingnng eines cl~u~lilen Hintergru~idcs f'elllt den Erscheinungen 
bei 5, 35, 63, 89, 110 ltm., nachdcni dieselben im Zenith gesiclitet wurilen. Ilereehnct man z. 13. die I-IFhe fiir 
das Ende des Streifens vom 12. December, das sic11 in SMT7 1 ~ =  13" befancl, so crhiilt nlan IIUT 5.5 km. als 
Uusserste Grenze der Sonnenstrahlen iibcr der 13rde in jener Riclitung, Es muss sic11 also die Erscl~einting 
selbst noch tiefer bcfurlden haben. 

Dass die Erscllcinungen innerlialb dieser bedelltenden Grenzen eine nnbestinin~b:ti.e lliille haben litinnen, 
ist selbstverst~ndlicl~, doell widerspricht dies noch keineswegs den1 frulier, beziiglicli der Wollten Ges:lg.ten. 
Gerade diese Reobachtungen scheinen vielmehr cine11 Beweis f'iir dic abnorme 13Fl1e der Cilm.- uud Strat.- 
Rewolkung in Polargegenden zu erbringcn. Beobachtet man niiinlicll zur %eit tlcs Sonncnuntergang.es Cir.- 
oder Strat.-Streifen, so wird man (las ErglL~zen, dic langsame FSrb~uig und das schlicssliclic Verschwiiiden 
dersell)en, wobei l'olarlicl~tstreifei~ an illre Stellen tretcn, genau verf'o1g.cn und mit ciniger Walirscllei~iliclilreit 
annehmen kijnnen, dass sie ungefahr zu jener Zeit von den lctztcn So~lncnstral~len gctroffen wurden, n~ithin, 
wenn im Zenith gelegen, sic11 nahezu in dcr Hiihe befanden, in welcller nocli (lie Zenithlinie von den Sonnen- 
strablen getroffen wurde. Nun wurde dieser Uebergnng z. 13. am 12. Dcceinber, 25. JUnnel; 2. Pcbru:ir etc. 
ganz genau verfolgt und es ergebc sich demnach fiir diese Cir.-Schichte cine al)proxim:~tive l-IShc von 50 km., 
welche von der Cir.-Rewolkur~g, {vie wir sic in unserer Gegencl lrennen, und die in Jan Mttyen bei slidostliclien 
Winden auch beobaclltet wurde, bedcutend differirt. 

Dcr Zusammenllailg zwischen dem Polarlichte und der Bewolkung ist iibrigens ftir jeden aufinerksamen 
Beobachter nnverkennbar. Wenn die 13cobachtungsd:~ten lreine bestirnuiten, auf'fUle~iden Anlialtspunlrte dariiber 
ergeben, so findet dies seine Erkllrung einestlleils in der orwiilinten (unci auch in den meteorologiscl~en Beob- 
achtungen hervorgehobe~ien) Scliwicrigkeit cicr Rctuthcil~xng iler Bewolknng in Polargegc~idcn und anderen- 
theils in der zu gering.cn Aufmcrksainlieit, die man :~uf  diesen vielleicht wicli t i g s  t e n  T 11 e i l  d e r  P o  1 :~,rlich t- 
b eo b a c  h t un g e n  verwenden kann, insolange der Form der Erscheinringcii cine besondere Wichtigkeit beige- 
niessen wird. 

Wie gering die Sicherlieit ist, die BewFllrung thatslicl~lich zu constatiren, elssieht man ans x:~hlreichel~ 
Bemerkiingen, sowolil in unseren, als auch anderen Reobzlcl~tnngen. Wie oft findct inan einen ,,voIlstlndig ' 

Irlsren IJirnn~el'~, iler sic11 bei T:~gesgrauen als ,,mit Cirrus bedecktLL entpuppt; selbst d:~s Vollmondlicht genligt 
rticht immer dem Auge, den Znstand der Atmosphiire erforschen zu ltonnen. Reisl~ielsweise folgende Bernerlrnng: 

Polz~rlicht Nr. 66, 911 43'" p. in.: ,, . . . wunderbar ltlar nnd sclriin . . . der Vollrnond ist von einem schiincll 
M o n d r i n g e  m i t  K r e u z  umgeben.lL 

Die Atmospllare ist aber fast stets und gcrade bei ,,klarem Bimmelu Init Eisnadeln erfillt, und wen11 man 
mit aufwarts gewendctem Gesicl~te einc Ersclieinung vcrfolgte, so versplirte Inan das Fallen der Eisrladeln 
leichteii Kitzel. 

Als Beweis dicne folgende anffallende Thatsacl~e: l'olarlicht Nr. 60, 10" 35"' p. m.: ,,Bei Acifliisung der 
Krone . . . . . tritt lciellter Seiner S ell n e e f a l l  (wic Eisnadeln) ein, obwolll das Firmanlent ltl a r  erscllcintL'- 
Ferner: l'olarlicht Nr. 23, 3" 54'" a. m. ,,Strahl im Zenith, sodarln allri~bhlich Coronabildung, welche etwa 10"' 
mil allseitigem kurzern St~~ahlcnwurfc andauert. Nacli ihrer Aufliisung zieht aus dem Zenith cine leicllte 
Cir.-Wolke siidostwartsLL 

Der directc %r~sammenhang mit der Bewiilkung rnanifestirt sic11 sowohl durch dcn ubergang van 
Wolkcnformen in l'olarlicht, als aucli deln umgekehrten Vorgange, fcrncr, durcli die gemeinsehaftliehe ~ugricl l -  
tung und das Auf'trctcn von Polarlicht an clcn Wollrenriindern. Fur das erstere Phiinomen sind erw:ilit~enswertll 
dic Bcobachtungen der Polarliclitcr : Nr. 11, G"6"'p. m.; Nr.50, St158"'a. m.; Nr.54, 01'17"'a.m.; Nr.57, 2'131"' 
p. in.; Nr. 60, 3'' 23"' und 8" 33"' a. m.; Nr. 79, 3"51"' p. rn. ; Nr. 119, 8 " 3 P  11. rn.; Nr. 124, 1" 16"' a. m. 

Aber such ein ganz eclatantes Beispiel des mit dcm I'olarlicllte volllrominen gleicl~en Verl~altens der 
Cir.-Bewollrung (wallrscheinlich unter bestinln~ten TJrnst&nclen) findet sic11 iin Nachfolgenden vor : 



Polarlicht Nr. 79, 8" 23" p. m.: ,,Zenith frei von unteren Wolken; man siel~t im Mondlichte oben Cir. 
Dieselbell bilden beim Zuge tiber den Zenith die verschiedensten Formcn und hUufig gruppiren sie sich zu 
einer I(rone mit der drri~klen 0ffnung in dcr Mitte. Bei einer solclren Formation schiesst ein lreller Polarlicht- 
strahl rasch gegen SW hinunteru. 

Als Reispiele der gcmeinschaftlichen Zugrichtung mit den Wolkeii seien erwlhnt: Polarlicht Nr. 73, 
8" 11" p. m.; Nr. 98, 7h 11" und 7" 15"' p. m.; u. a. m. 

I3elencliteteWolkeiir~uder, die oft ein den1 %Tettcrleuchten vollkominen iil~nliches Verhalten zeigten, findet 
man bei jedem Polarlichte, das bci einigermassen bewijlbtcm l4immel auftrat. Ebenso wird man zal~lrciche 
Bemcrkungen tiber den Einfluss vorfinden, den Windrichtung und cinzelne Windstijsse auf die Polarlicht- 
erscheinungen auszutibcn schienen, doch ware es vergcblicl~, denselben durch eine tabellarische Zusammen- 
stellung nacllweiscn zn wollen, da gcrade in den Polargegenden die unteren Winde nur bis auf relativ geringe 
Iliihen reichen. 

Die Uberzeugung von den1 Zusxrnmcnhange des l'olarlichtes mit meteorologischen Vorgangen in der 
Atmosl)hiire wird tibrigens, wie gesagt, in jcdem Beobachter so lebendig, dass beispielsweise unsere Mannschaft, 
die frtiher nie ein Polarlicht gesclien und kaum etwas dczvon gehiirt hatte, schon nach kurzcr Zeit dem Stande 
dcr Bcwiilkung zur Zeit dcs Sonnenunterganges besondere Aufinerlcsamkcit sclienkte, urn zu eruiren, ob fur 
die Nacht Polarlicht xu erwarten sei. Wenn trotz allcdem die Notirungen n~eist den Charakter des Unbe- 
stimnlten tragen, so ist zu bcxchten, dass der wissenschaftliche Beobachter sic11 eben schwer entschliesst, 
etwas als bcstimmt hinzustellen, wovoii cr sic11 nicht d~ircll wicderl~olte eigene Anscliauung iiberzeugt liat und 
hicrzu fehlt es, bei dcr Seltenllcit auffalleiidor Thatsachen, an Gelegenheit.. Andererseits steht eiu mit der ein- 
schliigigen Literatur vertrauter Beobachter specie11 noch nnter dem Bnnne des Misstrauens, das so h8;ufig 
gewiegtcn Bcobachtcrn entgcgengebracht wurde und wird eher geneigt sein, rn:~nchcs aclrtlos vortibergehen zu 
lassen oder einer Sinnest~;uschnng zuzuscl~reibcn, als einer von wissensch:~ftliche~r Autoritaten aufgestelltcn 
Behauptune; durcli seine Angaben direct zu widersprechen. 

Unzweifelhaft ist dies auclr massgcbend bei der Beurtheilnng cler spMrlichen Beobachtuagen tiber ein riel 
bestrittenes Phii~lornen der Polarlichter, n5mlicl1 tiber das (T;orSuscl~, welches von gewissen heftig auftretenden 
Erscheinungcn ausgeht. I11 unseren Beobac~litungen findet sic11 blos cine Notirung dariiber vor, aus welclier aber 

-urnso de~ltlicher das Bestreben xu erkennen ist, sic11 eine Thatsache, von der man Uberzeugt ist, auf eine vicl- 
leicht gezwungenere, aber scheinbar natiirlichere Art zu erklarcn. Sic lautet: Polarliclit Nr. 54, 0" 17"' a. m.: 
9 7 .  . . ein bci dcr Erscheinung um 10h55-561n5 (starke Krone) deutlicli hiirbarcs Sausen, liessc sich als Wind- 
stoss in  den hdheren Luftschicllten (leuten, wenngleich der Wind an der ErdoberflMche nicht ftihlbar wurde.:' 

Da zu diessr Zeit blos ein massiger Nordnordwcstwind welite, die Teniperatur nus - 4" C. betrug, die 
See eisfrei und das umgebcnde Land fast schneefrei war, fehlen die Dedingung.cn xu jener Erklarung des 
Gerausches, die ncbst anderen Beobachtel~~ auch von Weyprecht angefiihrt wurde. 

Auf einem eingefrornen Schiffc, mitten in eirlcr imn~crwalirend Larm verursachenden Eiswiiste, wird man 
n a t ~ ~ g e m a s s  einem so schwachen GerBuscl~ keille Anfinerlrsnnikeit schenken odcr zum Mindesten dasselbe eben- 
falls den1 Eise zasohreibcn. Am Lande jedoclr, bei Abwcsenheit jedweder schallerregenden Ursache, wird inan 
wenn frtiher absolute Todtenstille herrsclitc und beim Anftreten einer starken l'olarlichterscheinung plijtzlich aus 
i'lrer genau vcrfolgbaren Riclitung eiil g;?nz auffallendes Sausen und Zischen gehdrt wird, gewiss berechtigt 

anlunchmen, dass selbes : ~ u c l ~  voin Polarlirhto (event. der Erzeug~ingsursaclrc) nusgeht. 

Alim erkung d c s L e i  tors d er E x p  cditioll. Diesor vcreinselntc Fall rlcr Bcobachtung eincs ein~onligen Gcrii~~scltcs 
LallfO von 12(; Polarli&biicllton ist an sic11 Bcleg dafur, dass die Pol~rlichterselicinungcn Iautlos sich vollziehen; wiilirond 

dcs Auftretcns von Polarlicht Idelt sic11 stcts cin wissensclleftlicher Bcob;~,chtur irn Preicn ad,  dc~n c1:ls Gcriioscl~ ~tiolit cutgangcu 
w8re; wcnn die assistirenden Matroscn ein solollcs ~nellrmals vernolllmen h:ibcn wollcn, so mag d i~sc  Ang:~be &IS Worttimessor 
dicncn fiir iiltnlichc Sagen  us dale Nunde von Bskiaros, b~diauorn, W:dern nod Scohundjiigorn. 



Die tigliehe und jiihrliehe Periode des Polarlichtes zu Jan Nayen. 

Behufs Untersucllung der t a g l i c l ~ e n  P e r i o d c  d e s  P o l a r l i c l l t e s  zu Jan Mayen, wurdc die aus der 
Tabelle I1 ermittelte IIanfigkcit xu den eir~zclnen Tagesstundcn, welche i n  Tabelle I11 wiedergegebcn erscheint, 
herangezogen. I3ctrachtet man sich die beztigliclien Zahlcn, so wird man in erster Linie eine naturgcmasse 
Abnahrnc dcr Griisse derselben gegen die Mittagsstundc l~ in  wal~rnelimcn, die durch die Nachtllnge zu Jan 
Mayeri bedingt erscheint. Zu Mittag, und den zwei vorhergehenden und nachfolgeiiden Stunden, ist die Hiiafig- 
keit gleich Null. Nachdem wir den Stand dcr Sonne solcher Art in crster Linie als auf die Sicl~tbarkeit des 
Polarlichtes einflussnehmend erkennen mlissen, ware man berechtigt, das Maximum der IiBufigkeit xur Zeit 
des tiefsten Standes derselben d. i. urn Mitternacht zu suchcn. 

In der That sicht man jedoch die Zahlen am Nachmittage rascli bis zur ileunten Abendstunde anwachsen, 
sodanil jedoch wiedcr, anfangs langsam, dann gegen Morgen rasclier abuehmen, uni, nller Wahrscheinlichkeit 
nach, gegen 1lh Vormittag das Minimum zu erreichen. Man konnte geneigt sein, diesen Verlauf der Pcriodc 
anzuzweifeln, nachdenl die Zahlen, genau gcnommen, nicht vollkommen gleichwerthig sin(1, indcm sie aus 
Beobachtungcn von Tagen mit vcrschiedencr Nachtllnge zusaminengesetzt sind. 

Da aber selbst bei jencii Tagen, an welchen die Sonne nie iibcr dem Horizonte erscheint, der Einflnss des 
Standcs derselben noch immer ein bedeutender und nie zu eliminirender blcibt (die deln l'olarlichte eigenthlim- 
liche Periodc aus den Wintertagen allein also auch nie rein hervorgel~en wiirde), so wiirden bci cinscitiger Ver- 
wendung des 12eobachtungsmaterialcs hochstens die Rcobacht~lngsfehler mellr ins Gewicht fallen, der Gang cler 
Pcriode jedoch unverandert bleibcn. Zieht man nur die Beobachtungcn tler 68 Winternachte in Betracht-vom 
18. November 1882 bis 24. Janner 1883 - so ergibt sic11 die nachfolgende Zahlenreihe: 

Der Verlauf der Periode blcibt demnach in beiden Fallen gleich und wir wcrden nur noch zu untersuchcn 
haben, welchen Nebeneirlfliissen derselbe unterworfen ist. 

Als Factoren, welche auf die Sichtbarkeit des Polarlichtes einflussnchmend wirken, haben wir kennel1 
gelernt: Die Tageslange, Mondbelcuchtung und Wolkenbedeckung. Wollte man erstere durch irgcnd cine 
Reducirungsmethode eliminiren (was genau genommen geschehen sollte), so rniissten auch alle Einzclbeobach- 
tungen auf (fen gleiclien Stand der Sonne zurliclrgeftihrt werden, denn wir haben bci Besp~.ecliung der I-Iohe der 
lJolarlichter geselien, dass man dieselben keineswegs erst von einer heatimtnten Hiihe der Sonnc unter dem 
Horjzonte zu zahlen beginner1 kann,' nacllclem dieselben sich thatsaclilich von~ Monicnte des Sonnenunter- 
ganges an zeigten. Ebenso scliwierig ist es, den Einfluss des Mondlichtcs zu elirniniren, denn bei der heutigen 
Beobachtungsmethode wtire es schwer den Beweis zu erbringcn, dass z. B, an  diesem oder jenem Tage ein 
Polarlicl~t aufgetreten wiirc, wenn das Firmament nicht vom Vollmonde erleuchtet gewesen ware.Wiese beidell 
Factoren miissen daher vorllnfig unberucksichtigt bleiben, und erst wenn man zu Bcobaclltu~~gsmetl~ode~l 
gelangt sein wird, die von der Sichtbarkeit des Polarlichtes unabhangig sind, wird man die der genctischen 
Ursache desselben eigenthlimliche Periodicitat kenncn lernen k6nncn. 

Anders verbalt ea sich mit der Bewolkung. Erfahrnngsgemass s te l~ t  die Anzahl dcr lJolarlichter zur 
Bcwijlklingsmenge im umgckehrten Verhaltnissc, cs wird daher auc l~  cine Reduction, auf ein einheitliclies Mittel 
der BcwFlkung, einige Berechtigung fur sich in Ailspruch nehnlen kiinnen. 

1 W e y p r c c l ~ t  nimmt lo0 :m; Herr M. V. C a r l h e i i n - G y l l c n s k i i i l d  scf11;igt 11-18° vor. 
2 Vergleiche dic Polarlicl~ter Nr. 9 ilnd Nr.  66. 



Aus der ganzen Uescl~reibung dcs Polarlichtes gellt jedocll liervor, dass die Wolkc~lmenge (odcr l'ropor- 
tioil des heiteren Himmels) nicl~t der Massstab ztlr Beurtheilurlg der Sichtbarkeit der Erscheinungen sein kann, 
nacl~deni die Sicl~tbarlreit erst durcll den vollstiiildig bedeckten IIirllmel begrenzt wird, wovon mau sich a m  
bcsteu die ijberzeugung verschafft, well11 man die Tabelle 11, mit dcr Bewiilkuugstabclle vcrgleicht. Man wird 

dalier richtiger vorgehen, wenil man fur jede Tagesstuilde der in Betracht kommcnclen Epoche, die I-Iiiufiglreit 
der Bcwolkung = 10 sucht und mit dieser dann cine Bccluction der tiigliehcll l'eriodc der Polarlicllter vor- 
nimmt. Noch geuauer uud richtiger wtirclc das Resultat, wen11 illan die Dicl~te diescr Wollrenrnenge in Recllnullg 
z ic l~e~i  kiinnte; leicler sind jcdocli die Angaben uber dieselbe zu vcreinzelt. 

Den Tabellen II entncllmen wir folgcnde Uewiilkungsmcngea, und Hiiufigkeiteu der Bewolkung = 10, 
aus  sjimmtlichen Monaten lnit Polarlicht: 

Die auf eine mittlere BewBlkung = 8.4 reducirte Periode, zeigt nicht jeneu glcicl~massigen Verlauf, wie 
jene, auf' die mittlere Stuadenxahl der Bowiilltrung = 10 rcducirtc; docli fgllt das absolute Mtluim~um in beidell 
auf die neuute Abendstunde. Construirt Inall ans der letztell Zahlcilreilie der Tabelle cine Curve (Tafcl I) 
und gleiclit diesclbe grapl~isch aus, so ergebcn sic11 f'olgcnde walirscheinliclle Wcndepunlrtc : 

Maximnm . . . . . . . . . . . .  9:i/411 p. ni. 
. . . . . . . . . . . .  Millimuin 1 llj, a. in. 

. . . . .  Durellgang durcll das Mittel 4l/, a. in. und 511 p. m. 

xriittlcrc Bewolkung 
dor Bfonate mit 

Polarlicht 
tiiglicllc Period~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ t " ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f '  
kung reducirt 

Die Unters~~clluug der Variabilitiit der Formen zu den einzelncn Tagessttu~den filhrt xu Ireinell1 bcechtens- 
werthcn Resultate. Dividirt man nb~nlich die Suinulc der Fornlen (lurch die Summe dcr Stunclen, UIII vergleich- 
bare Zalllen zu crllalten, so findet man, dass auf alle St~ulden 1.3 verschiedelle lTonnen c2cs Polarlichtes 
cntfallcn, nachdem (lie 111n 7 "  Morgens sich ergebelide scheinbare I\Iaunigf'altigkeit der Erscheinungen (1.6 per 
Stunde), gewiss ebei~so eincll~ zuf%lligcn Feliler zugescl~rieben we]-den lraun, wie das urn Mittcr~iaclit sic11 
ergebende Mir~imum. 

Das absolute M:hximum der Liclitintensitat f'dlt, wie nla11 BUS Tabclle I11 ersieht, ebcnfalls auf die neunte 
Abendstunde urid das Minimum in die Njilie des Mittags; ~lachdem die angefiihrten Wcrthe das Ergcbniss eir~er 
verschicdeneu Z:ihl voii Beobachtungcn sind und cine Reduction auf ei11 eiuhcitliches Mittcl unthunlich 
erscheint, dtirfte anch die Verwerthbarkeit diuser Polarlichtdate~l manchen Scl~wierigkeiten unterliegen. 

Wollte man abcr absolut die Bewiilkung beriiclrsiclitigen, so tl~jite ma11 am bcsten, die mittlere Bcwii lku~~g 
f'iir jene Stundell zu nehmen, zn welchen die Erscheinangen auttraten, nachdein dic 13eobaclituilgen darauf 
llinxuweiso~l sclleioen, dass die Intensitiit des Polarlichtes wesentlicl~ von der I<lurheit des Firmamentes 

Dlittor- 311 1 411 1 511 1 611 1 7th 1 811 1 911 / 1 0 1  1 11'1 I nrl,t /Mittel 

Sieho ,,Bletcorologiscl~cr Tlieil." 

1 1  1 2 1 3  1 4  1 51 1 6  1 1 1 1 9  

8 . 4  

Hlufigkeit dcr 130- 
wiillr1mg=10 (lor 159 156 171 170 164 166 159 156 

Monate m. Polarlicht -- _ 
tlgliohe IJoriode dcs 
Polarlic~itesi~uf das 3 8 3  3 5 . 7  3 1 . 7  3 1 . 5  18.2 1 0 . 3  6 . 9 '  1 . 9  

156 

1 . 9  

8 . 2  8 . 3  

1 Mittel 1G1.9 rc(lucirt I I l l /  I I  

8 . 4  8 . 3  

--- 

8 . 7  8 . 4  8 . 4  7 . 9  8 . 2  

2 3 . 0 3 0 ' 6  

162 

- . . -  

2 3 . 0 3 1 . 0  

-- 

8 . 4  

4 . 1  

168 

_ _ _  

4 . 2  

8 . 4  

99.0  

8 . 3  8 . 2  

38.0 

_-_____-______-  

163 

I 

8 . 5  8 . 3  

52.7  

154 

8 . 4  

1 5 . 1  

161 

1 4 . 9  

8 . 2  

_ -  

9 . 9  

8 . 2  

59.6 

165 

37.0 

_ _ _ _ - _ _  

162 

6 . 8  

8 . 3  

1 . 9  

38 .3  

I I  

2 . 0  

_ -  
55 .6  

157 

30.0  

I I 
5 1 . 4 6 9 - 2  

56 .4  30 '0  42 .5  1 7 . 8  

55.3  

158 

58.6  4 5 . 2  

170 1 6 1 . 9  



abhangt. Man erzielt jedoch mittelst dieser Reduction ein noch ungiinstigeres Resultat, indem die Intensitat mit 
der BewiSlkung unverhaltnissmassig anwlchst. Der Grund hievon ist aber unserer Ansicht nach nicht darin zu 
suchen, dass etwa die Bewollrung die Intensitat vergriissert, sonderi~ ganz gewiss nur darin, dass nicl~t die 
Menge, sondern die Dichte der 13ewiilkung beriicksichtigt werden mtisste. 

Das Resultat der Reduction ist nacl~stehend als Beispiel angefiihrt: 

Tabelle III gibt weiters noch Aufscllluss iiber die tagliche Periode der eiilzelrien Polarlichtformen. Ergibt 
die Zusammenstellung auch keinen regelmassigen Gang in der Hdlifigkeit derselben, so lasst siclr doc11 die 
Stunde des Maximums mit ziemlicl~er Sicherheit cntnel~men, und marl ersieht ferner, dass diese Stunden hei den 
einzelnen Formcn jene Reihenfolge einhalten, nach welcher das Auf'treten der versehiedenen Formen thatsach- 
lieh aucli bei den einzelnen l'olarlichtern stattfindet. Fur die lporrn I tritt die griisstc Hgufigkeit um 6" p. m. 
ein und damit ist der Begin11 des Polarliclitcs gekennzeichnct; hierauf folgen die Binder zwischen 9'' und ll", 
schliesslich die Strahlcu urn 11" p. m. Die Kronen erreichen ihre grosste Haufigkeit ebenfalls zwischen 9" und 
11" p. m., wahrend bei den Dunsterscheinungen das Maximum auf 10" p. m. fallt. 

Dem Maximum dcr Formen VII und VIII ~nochten wir keine Bedcntung beilegen, nachdcm (lie Zalrl der 
Gesammtbeobachtungen dieser Formen, cine zu geringe ist. 

rnittlere Wolken- 
mengederstilnden 

mit Polarlicht 
Lichtintensitat auf 

dasMittcl4.8 
reducirt 

Eine griissere Veranderung als die tagliche, erfahrt die j a h r l i c h  e P e r i o d e  d e s  P o l a r 1  i ch t e s durch 
die Art und Weise der Behandlung. Die Tabellc I zeigt den Verla,uf derselben, wie er sich aus den Beobach- 
tungen ergibt; das absolute Maximum fallt demnach auf den Mollat December und das secundlre auf den 
Monat Miirz. 

Nun kann man sich aber unmiigliel~ der Einsicht verschliessen, dass der Monat Marz relativ eine vie1 
grossere Zahl aufweist, als der Monat Decembel; nachdem die Chancen f'tir die Sichtrlng der Polarlichter in 
einem Moiiat mit 744 Nachtstunden erfahrungsmassig griissere sind, wie in einem Monat mit nur 355 Nacht- 
stunden. Man wird daher berechtiget sein, nach einer Methodc zu suchen, durch welche diese Zalllen auf 
eine annahernde Glcichwerthigkeit gebracht werden kiinnen, bevor man sie definitiv untereinancler vergleicht. 

Gewiihnlieh trachtet man dies dadurch zu bewirken, das man einen Normalmonat annirnmt und die 
ungleiche Bewolkungsmenge beriicksichtigt. 

Dies M r  unseren Fall durchgefiihrt, ergibt die folgendc Reihe: 

Sept. Oct. Nov. Dec. Jiin. Febr. Miirz April 

Tage mit Polarlicht . . . . . . . . . . 16 15 23 24 13 1 3  23 6 
reduc. auf Monat=31 Tage . . . . . . 16-5  15.0 2 3 . 8  24.0 1 3 . 0  14.4 23.0 6 . 2  
mittlere Bewblkung . . . . . . . . . . 8 - 6  9 . 2  8.6 7.4 8.7 8.8  6.7 9.0 
reduc. auf das Mittel 8.4 dieser Epoche . . 16.9 16.4 24.4 21.2 13.5 15.1 18.4 6.6 

.h 1 2'" / 311 ( 4'. 

Nimmt man die in jedem Monate beobachtete Stundenzahl mit Polarlicht als Mass der I-ILufigkeit, so stellt 
sich der anf dieselbe Art reducirte Verlauf folge~ldermassen heraus: 
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5.0 
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4-51 

1 . 9  

5.1 

1 . 9  
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5.1 

2.2 

4.7 
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Scpt. Oct. Nov. Doc. Jiiu. Pobr. f i r  April 

Stunden mit Polarliclit . . . 44 38 112 140 55 53 109 10 
reducirt . . . . . . . . 4 6 - 0  41.6 118.5 123.3 57.0 61.5 8G.9 11.4 

Es  liessei~ sic11 ferner, je nach dcr Annahme van cfer mail ausgelit, nocll aiiderc, vo11 verschiedenen 13eob- 
achtem beiiiitzte Reductionsarten durcl~fiihre~i, welche den Trerlauf der l'eriode noch incl~r veriindern; es mnss 
desshalb vorcrst festgestellt werclen, welcller Vol.g.ang die illeisteBcrechtig~ii~gfiir sic11 in Ansprucli ~ielln~cii lsann, 
nachdein allc blosseVergleicliswertl~e licfern. Nun liaiiii man abcr init weit griisserer Rerccllligung, als mit cler 
man voraussetzt, es wiiren in einem Moiiat niit 31 Tagen inelir l'olarlicl~ter gcsehcii \vordeii, wie in eiiieni 
solcl~e~i  der bloss 28 Tage hat, annehmen, dass die Monate mit der griisscrcn Zalil von Nachtstunden, :lucli 
eine griissere Stundciizahl mit Polarlicl~t aufwcisen werden, fcrncr, dnss die Anz:llil der Stunden mit l'olar- 
licl~t weit e l~er  von der I-IBufi g k e i  t d e r Bewii lkuiig = 10 abliiingen wird, wic von dcr iriittleren TVolken- 
menge. Mali kaun also die Haufiglreit des Polarliclites in Stunden, init dcr ZaIi1 dcr Naclitst~mclen in cineni 
Moiiate in ein dircctes uod init cler Raufiglscit der I3cwolkung= 10, ill ein uingelrelirtes Verliiiltiiiss briugen. 

Da nun der Monat December die griisstc absolute Hiiufiglseit der Polarlichter aufweist, so erscliciut es, 
um eine Basis des Vergleiches zu scll:~flcn, am natiirlicl~sten, wcnn man fisiigt: Wie wiirde sicli der Verlauf 
der jalirlichen Periode gestaltet I~abeii, wenn alle Monatc wie dcr Dece~i~ber bescliaffen gcwescn wiiren? 

Beliandelt lnnn uiisere Rcobachtungeii vo~i  dicsein Gesichts~~unlrte ans, so stelll sich in der That (lie 
l'eriode sow0111 aus den Stunden, \vie aus den Gesariin~tbcobaclit~rngeii in gleiclier Weise lieraus nnd man wird, 
insowcit dies aus einer eii1,jahrigen Reobaclttuiigsreillc iiberhaupt niiiglicl~ ist, nt~iieliiiiei~ lronncn, (lass biednrch 
das richtige Verhaltniss der IIMufiglseit zum Ausdrucli gelangt,. 

Die iiaclifolgende Tabelle gibt das Resultat diescs Vorgelicns : 

II Au8 den Stundenbeobachtungen . . . . . . . . . . . . . 

I1 N;lchtatunden von Sonncnnntcrg:~ug bis A d g a n g  gereclinat . 

11 Stundcn mit 13ew6llrung = 10 . . . . . . . . . . . . . . 

I1 reducirt auf 744'1 Naclit . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II reducirt auf 42011 13~wollcung = 10 (Tafel I) . . . . . . . . 

I1 Aus den Gosa~n~litbcobaclltilngcn . . . . . . . . . . . . . 

reducirt auf 744h Nacht . . . . . . . . . . . . . . . . . 

rcducirt auf 42011 BewBlknng = 10 . . . . . . . . . . . . 

Sept. 1 Oat. / Nuv. / Dec. j~iinneri Pcbr. I MLrz / Ayri 

Wir htltten demiiach das Hauptmaxiinum Anfang Miirz und eiii secnndLres im erstell Drittel des Novem- 
ber; die Minima im April, ersten Drittel des Jiinner uild Anfang October. 

Ganz auffallend tritt bei dieser Zusanimeiistellullg dic Abhtlngigkeit der Siclltbarlieit des l'olarliclites vo~i  
der Bewiilliung hervor, den11 die auf eine gleichc Za l~ l  von Nachtstunden rcclucirte Reilie, 11Mlt gennu den 
elltgegengesetzten Gang der Rcwijllsung ein. Eiile Ausnalime maclit bloss der Monat Fcbruar, doch kaiiii hies 
(lie griissere Bewiilkungsmcnge ganz gut durch die geringere Dicbte paralysirt woldcii sein, welcl~' letztere 
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schwer zn beurtheilen ist. Aus dicscm Verhalten der zwei Elclnente koilnte man dcmnach kaum den Scliluss 
ziehen, dass die Bewtilki~ilg die Eritwicklung der Polarlieliter beglinstige, sondcrrl es wird im Gcgcnthcil 
unsere Voraussetzung vollauf bestatigt, dass bei zunehmender Grosse der Wolkenbcdecku~ig die Sichtbarkeit 
des Polarlichtes abnimmt. 

Doch muss hiebei bedacllt werden, dass, naclidcn~ die Ziffcrn dcr Bcwolltungstabelle eigentlicll nur die 
Menge der untersten Schiclite der Bewiilkung wiedcrgebcn, wir zn einern andere11 Schlusse gclangcn, wenil 
wir die HLufigkeit dcr obcren Wollccnscllichtcn (also Cirri, Cirro-stratus uncl Cirro-cummuli) in Betraclit ziel~en. 
Wir entnehmen iiber dieselben unscren rnetcorologischcri Beobachtrrnge~~ fir die Beobachtungsepoche f'olgcnde 
Zahlen der Ilaufigkeit : 

Scpt. Oct. Nov. 1h:c. Jlin. k'obr. M5rz April 

Cir . . . . . . . . . . .  63 39 33 23 5 14 35 (iX 

Cir. strat. . . . . .  3!) 70 33 55 6.3 67 127 47 
Cir.cum ....... 16 18 21 22 4 11 22 29 

Die einzelnen Forrnen lassen nun allerdings keinen directen Zusammenllang rnit der Periocle des Polar- 
lichtes nachweisen, bei der Summe aller drei Wollcenfol.men findcn wir jedoch das Maximum im Marz und das 
Minimurn im Jznner iibercinstimmend. Wenn man sich ferner die Haufigkeit dcr Zugrichtungen besagter 
Wollienformen f i r  diese Monate nach Percenten zusammenstellt, ergibt sich eine mit dem l'olarlicl~te tiberein- 
stin~mende Vertheilung derselben. Es cntfallcn namlich auf: 

die Zugrichtung der obcren Wollten: dor Po1:trlichtcr: 

vom Nordhoiizont . . . . . . . . . .  .3'3.3"/, 37 * 4O/, 
vom Siidhorizollt . . . . . . . . . .  .42 a 8 43 .0  

13 .3  aus West . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '3.6 
aus Ost . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 . 6  '3.1 

, 
Ein weiterer Zusammenhang der Polarliclitperioiicn mit den metcorologisclicn Elementen ist, wic dies bei 

der verhaltnissmiissig kurzen Beobachtungsepoche erltliirlich wird, aus unsereni Materiale nicht nachweisbar, 
denn ausser einer Andeutung, wonach hoher Luftdrnck und niedrige Temperatur die Polarlicl~tbildung 
bcglinstigen wlirden, kann kein corrcspondirendes Moment aufgefunden werden. Resagtcr Zusammenhang 
erklart sich jedoch aus dem Umstande, dass holler Luf'tilrnclc uild niedere Temperatur aucl~ heiteres Firmament 
mit sich bringen, mithin die Wahrscheinlichkeit flir die Siclitung cines l'olarlichtes am griissten ist, 

Herr Prof. H. F r i t z  hatte die Glite die vorliegendc Ausarbeitung ciner ltevision zu untclxiehen und anf- 
rnerksam zu machen, dass eine Zusammenstellui~g der Rogenliijhen nacll Monaten, eventuell ljesseren Aufscl~luss 
llber die Wanderungen der neutralen Zone (Polarlichtgiirtels) geben liiirinte. Die gleichzeitig vom genannteri 
Herrn vorgenommenen probeweiscn Mittlungen ergeben folgende Reihen: 

Sopt. Oct. Nov. Ilec. Jiin. Ii'ebr. lliirz .4pril 

Anzahl.. . I 3  11 26 47 38 22 42 4 
. . .  I-Iolle .80° 66" 47" 58" 70" 57" 63" 50" 

Hiebci wurden alle Rillen iiber dem Stidhorizont gercclinet, 
Stellt man sammtliclie Bijgen und jene bogerlfirmigcn Bander zusammen, bci welcllen von eincm Sclleitel 

gesproehen wird, ferner jene, bei welchen aus der Beschreibung hervorgelit, dass sie regelmlssig gestaltet waron 
(daher als Fragmente voll Riigen angcsehen werden kiinnen), so stcllt sich das Resultat wie folgt: 



Sept. Oct. NOV. Dee. Jlin. Fcbr. Miirz April 

. . . . . . . . .  Anzal~l 21 15 48 112 55 4!) 59 5 
Ilohe . . . . . . . . . . .  80'2 81'0 74'3 71'9 84'8 65'0 76'5 74'0 
niederster Bogen .44?5 10" 10" 8" 5" 10" 8" 30" 

Also im wcselllliclien derselbe Gang wie ol)en. 
Das Verhaltniss der im Nordell gesiohteten Erscheinungcn dieser Fol.111, zu den irn Siidcn aufgctretenen 

wird :tin 1)esten tlurch eine analoge %usalumenstellung wie wir sie friil~er anwendden illustrirt. 

Hdhcn 
von biu Scpt. Oct. Nov. Dcc. ,Tiin. Ikbr. lfiirz Al)ril 
0 " -  30" - 6 19 44 14 18 10 2 

8 - 5 8 5 5 4 -  
60 - 90 7 1 3 7 3 -  2 - 

I 90 - 120 1 1 2 7 7  3 1 -  

Nor (1 120 - 150 2 - 5 1 3  10 5 6 1 
150 - 180 1 9  11 4 1 7 -  

Siid 3.2 1.8 1.c; 1.0 1.0 3 3  -- - -- -- - -  - - 1.8 2.0 
- 

Nord - 1 1 1 I 1 1 1 1  

T:~bellc I. 
Zahl der beobachteten Polarlichter, 

M o n : ~ t  

September . . . . . .  
-- 

. . . . . . . .  October 
- -  

November . . . . . . .  

. . . . . . .  Dccornbcr 
-- 

N:tcli biirgurliclicl~ Tagclu h':~ch KSichtcn 

~lzaltl dcr RI:~ximum der unu~ttorbrochcnolt 
D:~uer eillcs Polarliclttev 

--- 

16  

15 
- 

2 3 

24 
- 

44 
---- 

3 S 

1 1 2  

140 
--- 

55 

5 3 

109 

10 

561 

. . . . . . . .  Jiinner 
- -- 

. . . . . . . .  Febrnar 
-- 
MSrz . . . . . . . . .  
- -- - 

April . . . . . . . . .  

S u 111 III c 

- 

voln 26. nuf dell 27. . . .  711 45111 
- 

vo~lr 20. :~nf tic11 30. . . .  1211 45111 

. . .  VOIII 25. : t ~ ~ f  ~ C I I  26. 1 ?,I! 34111 
- -- 

. . .  vent 15. :~uf den 16. 1611 25111 

. . . .  vont 1. :ruf don 2. 911 59111 
---- 

voln I .  anf don 2. . . . .  1311 56111 
- 
. . . .  votrl 2. : L I I ~  (lor1 3. 911 58,,, 

aln S. . . . . . . . . .  211 1Glll 

-- 

1 2  

- 
14 
- 

2 I 

- -  

23 
-- 

13 

13 

22 

6 

124 

13 

13 

23 
-- 

0 

I33 

-- -- 

35" 
----- 

44'  3 
---- 

139 .6  

164.6 

6 4 . 9  

70 -7  

107.7 

7 '7  

634'6  



Septemfier 1889. Tabellen 11. 
- 

B e o b a c h t n n g s - S t u n d e n  
T a g  

I 
I .  I ---- I - - - - - - - - - 
2. I 

3. ----- 
4. 

5. 
6. I _ _ _ _  - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ -  - 
7. p\pp 8 
S. -- - - -- - 

-1 
I - - - -  

9. - -- - - - - - - - - - i ___( 
€3 1- 

l ~ ~ ~ ~ - i  
10. 

I I. 

12. 

13. 

14. -- 
'5. --- 
I 6. 

17. 
I 8. 

19. 
20. 

2 I .  -- 

-1 
22. 

23. 

24. 
25. _ _ _ _ - - - - -  
26. -- 
27. . 0-1 I 1 I 4 I 8 63 I- 8 
2s. I-- / ------ --- ------- 
29. --- 8 111, v, 1 -------- 
30. 

S  u m ill r 

\littlere Belrolkun; an. 
l e l l s t u n d c n  

Xittlcre Bewolkung all. 
Stundenm. Pol.l~llcht 

Stonden mit R e ~ ~ o i k u ~ l ;  
= I 0  

- 
7 

5.2 
- 

3 9 

'9 

5 
--- 

8.3 

4 ' 2  ---- 
20 

3 

9 .1  

5 '3  

25 

2 

-- 
S.8 

___-__- 

3" 

23 

i 
I--------------- 

I 
I 

_ _ _ - , - - -  - 
4 5 4 S 6 44 / I 

I -------------- 
8.6 8.2 8 . 0  8.5 8.3 9.1 8 .7  9.2 9.0 5 .8  8.5 8.6 8.4 8.3  
- - -  _ _ _ - - _ _ -  

4'7 3 '3  3'5 5 ' 4  3 ' s  

22 19 2 0  23 20 20  21 2 2 20 



Octobma 1882. 
~a 
E B e o b a c h t u n g s - S t u n d e n  * 
d T a g  - lh& phi(. 1 3h;l. P a .  15's. 611a 1 P a .  / 8ha. 9bn. I 3 b p .  I ~ p .  5 h p  6hp. / ibp .  Sbp. 911~. 1 lOhp ~ l l l ~ p . / l p h p .  g - 
P 
0 ------_- - I I 
C 

r; I. 
Ci --------- 

_I " 
- - - - -- -- - - 

C - 2. 
C --- - - - - - - -- - -- --- - - 
C 3. 8 * -- v, 1 - - I  

4. -- -c---- 
-______________________-___-______p- 

5. - - - - - -- - - - -- ----- 
6. 

t .-- I 7. 
1 
I 8. 
I -__ _ _ _ _ _ _ - - -  - 

9. 
I 10. 

I I. 

12. -- 
'3. -- 

14. 
' 5- 
I 6. 

17. 
I 8. 

'9. -- -- - - - - 8 
20. 

-< 

21. 
22. 
23. 

24. 
25. 
25. 

27. 
28. 

- - - - - - - -- - 
-- 

29. 
30. UI, 1 111, 1 II1,l 8 8 

pp - - - - - - - - 
31. 

Summe I I 2 4 3 I I I 3 4 4 4 4 
- -p-p--p- ---- 
Mlttlere Dewolkung au> 

si*llmtllch‘nStunden 9.3 9.5 9.4 9.2 8.6 9.0 8.5 8.7 8.8 9.5 9'4 9'2 9'4 9'4 9'2 9'3 9'3 9'2 9'0 
-_____________- -  ----- ----- 

Mlttlere Bawolknnj aus 
StundanmitPolarlicht "O "O 6'5 6'5 '" 6'0 2.0 1.0 4.6 6.0 6 0 6.2 6.0 7.3 6.5 

Stunden mit Bawblkung 
=I0 22 22 22 24 20 24 23 20 20 27 26 27 26 27 25 23 24 449 

1 Dns Spectro~cop zeigt a 1,lnle 



L 

B e o b a c h t ~ ~ n g s - S t u n d e n  1 
T a g 3 1 S h y .  / g h p .  ~ 1 0 h p . ( l l h p . / 1 2 h p .  $ 

I .  _ _ _ _ _ _ _ _ - -  -- 11, v, 1 

2. 

3. - 
4. 

5. - 
6. 

7. 
8. 

9. - 
10. 

V, 0-1 

11. 11, 1 I, 2 I-. 1 11 2 V, 0-1 I V ,  1-2 
--- -- 8 2 h  - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - -  

12. 11, V, 2 v, 0-1 11, 1 III,1 111, 4 UI, 3 H,V, l -2  T', 0-1 HI, 1 
-- 

11, 3 -- 

----- 

- 
I 

v11 7 - _ _ _ _ _ _ _ _ _  -- 
----- I 1 I ,  1111 , 1 I I 1  3 1 I 1  1 5 @Ih  - -,.---.-.-.---..--..-..-p-- -- 

5 - -  _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ -  
----- - - _ _ _ _ _ _  _ _ _ - -  

----- 

I 
7 
9 0 11" 0 l h  -- 

__ 

13. I V ,  1 0 1111 0 l h  IV12-3  IIIlIV.3 I-, 2 T. 2 II, III, 2 

14. 
'5. I, 11,o-1 I-, 1 11, IT. 2 V I I I ,  2 111,\-,1 0 1 1 1 1  

16. 

'7- 
I 8. 
-- 

V, 1 

'9. 

----- V, I 

23. - 

-- ---- 

- 

25. -- ---- 
26. I---- 111, 2 111,2  IIIIIrl - 3 

27. 

I 

8.8 
- 

lo'' 

20 

2s. 

__ 

- 

9.0 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

P I  

- 

Oah 
8 r h  

_ _ _ - _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
ah 

0 1011 _ _ _ - - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

I - ----- 

9 - 4  

PI  

29: 
30. 

Sunline 

N~ttlere Bewiilkung nu. 
inllnillrhenStunden 

AIlttlere Bewiilkutig aus 
StondennlltPolarheht 

Stunden mit Bewb'lkung - -10 

__- 

IT, 2 

------- 
I 

8.9 

4.6 

23 

V, 1 

6 

8.2 

5'3 

17 

__ 
~ - _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ~ -  
_ _ - . . . . p _ _ p _ _ p _ _ _ _ _ _ _  

- - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
p---p--p---p-p- 

_ _ - ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ ~ - ~ -  

11, 2 
11, V, 3 

3 6  

8.5 
------ 

6.5 
_ 

20 

- 

V, 1-2 

4 

8.4 

IS 

V, 2 

- - Y _ ' _ . _ - - - -  
6 

8.4 

5.8 

21 

- -  

7 

8.8 

7 ' 1  

20 

3 

8.8 

5 '0  
___ 

21 

- 

V, 1 

3 
______-- 

8.6 
_ _ _ _ _ _ _  

5 ' 0  

22 

I 1 

I .  V 2 

- - -  

3 

8.6 

4 ' 3  

22 

111, 2 ---------- 

I ------.-pp-pp 

11, 2 1 
9 10 

________--pp--p 

8 . 0 1  8 .3  

5 - 9 1  7.4 

III, V ,  2 

1 1 1 , 2  
11, v, 1 

12 

7.4 

4.5 

'5 16 

- 

V, 1 

V, 1 

17 

I V ,  3 

10 

7.6 

4 3  
- -  

15 

-- 

11, 1 

I -  
- 

11, Y, 1 

I I 

7.7 
I -  

6.5 

15 

- - 

I, 1 

----- 

7 
2 

2 

3 
4 

I 12 

358 

II,I-> 2 
111, I-, 3 

ro 

7.4 

4.2 

14 

_ _  
-- 

T, 1 -- 
- -  
-- 

- _  

-- 

V ,  1 

-- 

8 
-- 

8.3 

" I  

20 

2 

I 

5 
2 





T a x 

- 
I .  

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

___- '51- 
16. 

17. 
I 8. 

2 9 -  
20. 

21. 

22. 

23. -- 

24. 

-- 25. 
26. 

27. 
28. 

29. 
30. - 
31. 

S u m m e  

U~tt ler l :  Bea olkung nus 
a n ~ n l l l t l ~ c l l e r l ~ t e n d ~ n  

X l t t l c ~  e UCO o l k u n j  nus 
brunden mlt  Polarllcl~t 

Stunden ~ n i t  Beaolknng 
=lo 

Jii111ae9- 1883. 

B e o b a c h t u n g s - S t n n d e n  P 
1" a. 

- / 2h a. / 3h a. / 4h a. 1 511 a. 1 Uil 8. I i l l  a. Sll a. / gh a. 1 9h p. / 4h p. / jh p. / 6h p. rh  p. I Sh 11. 1 9h p. 1 1011 p. 1111 13. ) 12h p. = 
i I 1 1; 

11,111,2 

v, 2 

2 

9.1 

5 ' 

22 

11,111.3 

-- 

v, 2 

---- 

- -  

---- 

---- 

2 

9.1 

4' 5 

23 

----- 
11, 2 

11, V, 2 

2 

8.7 
---- 

' 

---- 
24 

------ 

------- 

------- 

-- 
--- 

8.6 

22 

-------- 

--------- 

--------- 

-------- 

- 

- - - - -  

8.6 

23 

I, 1 
11, 2 

------- 

V, 3 

I, 2 

----- 

11) 2 
I, V, 2 

7 

8.5 

5 ' 3  

---------- 
--- 

---------- 

I, 1 

--------------- 

pp-----------p- 

--------------- 

p 

-------- 

I 

8 .3  

4 ' 0  

24 

---_____-_C--p- 

I 

9 '1  

8.0 

22 

- 

1,17, 2 

----------- 

------------ 

--- 

I 

8 .7  

1.0 

24 

lV,V,2-3 

1, 1 

I, 2 - - _ _ _ _  

V,Y 
v7 2 
LI, 8 

6 

5.7 

3.6 

1, 111, 2 

I, 1 --- 

1 ,1 -2111 , - ,21 ,V,% 
1 1 1  

4 

5 ' 3  

4'5 

2 0  

------------- 
------------- 

------------- 
lf1V,1-2 

------------- 

------------- 

11, 2 

------------ 

2 

------------ 
8 .3  

1'5 

23 

I 

4 1 '5 

r 

--a- 

-3- -------- 

11, V, 3 
I, 2 
v 1 

I 2 

- - _ C _  

- - - - _ _ _ p -  

- -  
V , 1  
V) 2 

-----_I_---- 

6 

9.2 

6.1 

(c 

----- 

-45- 

2 s 

V, 0-1 
1 l  _ _ _  

I, 2 
- _ I _  

- - _ I _ _ _ _ -  

V, 1-2 

------___- 
- - - - - - P -  

- - - - -  

V,L 

- _ _  
------- 

V, 5 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -  
- - - _ C  

I 

7 
- - - _ _ _ _ _ _ _ _  

9'1 
- - - - _ _ _ _ _ -  

7.6 ------ 

€3 1211 
€3 1211 ------- 
€3 1211 
€3 1111 

8.6 

23 25 

1l1 

C €3 2'' 

9 .3  

24 

- - _ _  
- - _ _ _ _ _  

, . 1 

- - - -  

_ _ _ _ _ _ _ -  
----A-- 

V, 1-2 

------- 

------- 

- - - - -  

------ 

- - - - ~ ~ ~  

11, V, 2 

v, 1 

4 

9.2 

7.8 

2 3 

11, 2 

7', 2 

111, % ---- 
I1 2 

V, 1 

---- 
----__ 

- - - -  
- - -  

II 2 ' 

---- 
V, 1 

7 

5.3 

6.7 

25 

11, 1-2 

11, 2 

V, 1 

3 

8.6 

4 ' 0  

5 
7 
5 

I 

2 

9 

6 

7 
4 
2 

2 

4 

55 

23 444 



B e o b a c h t u n g s - S t n n d e n  
T a g  5 

I 1";~ .  1 ?ha. 3". 4ha. j h i t .  6 h i 1 .  P a .  I Sha. gha.  3 h p . / P p . !  Zhp.I  6hp.1 i h p .  S h p .  1 9I1p. 1 0 h p .  1 l h p . I  1 2 l l y .  
I I 

I .  11, T7,3 V, 2 8 1 0 h  8 2h 

2. 

I 
I 
I 4- --- -- --- - -- - --- 6 

5. 
1 6. 

-- - - - - - 
-- S. 

I 3 . - - -  --- 
14. I I 

--- 
8 I 

----- -- - 

I '5. 
i- I 6. 

20. 2 
- ------- 1 21. -- ----- 

22. --- --- 
23. 

----- 
4  

24. ----- 
I 

--- 

- --------- 
2u. 

27. ---- 
28. IV, 3 ---- 

S u m m e  3  4  2 3  4  2 2 4 'I 5 6 4 4 53 

U~ttlere Bc\volkung aua 
S t u n d e n ~ ~ l ~ t P o l ~ ~ r l ~ ~ h t  6 ' 0  7'2  "5 4'0 2 . 0  7'0 5.' 

- - - - - - - - -- ----- 
Stunden mlt Benblkun; 

I 
22 23 24 25 409 

I 



B e o b a c h t u n g s - S t n n d e n  
T :I g 

1" ;I. 1 ?h :I. / 3h $1. I @ a. 511 2. 1 O h  :I. 1 711 a. 1 Sh a. / 911 a. I 311 p. 1 411 p. 1 Sh p. 1 (ill p. 1 711 p. i Sh p. i $I1 p. / loh p. / 1Ih p. 1~~ p. 
I I I 

11,111, 3 11, V. 2 111, a I, 2 --- - - - - 
I 

4 ---- ----- 
V. 3 11, 3 11, 2, 8 8 I ,  IV, 4 V, 3 I I , ~  v 2 v 2 9 -------- 

11, i I ,  v, 2 V, 2 V, 2 8 ! 

3. I - - - - 5 
4. I I-, 2 I ,  1 -  jT, 2 - 8 - - - 
5. 
6. 

7. 
S. 

9. 
10. 

I I. - 
12. 111, a 111, a I 
13. 

14. 

'5. 
I D .  

17. I 

1 8. 

19. 
20. 

21. 

22. 8 
23. 
24. ---- --- --- 
25. 
26. 

ppp-p- 

27. -- --------- 
- 28. 

29. 
30. 

-- 

c- 31. 

I I S  u 111 111 e 12 '5 14 9 3 I4 

3Jlttlerc BewKlknng nna 
. i n ~ m t l ~ e h o n S t u n d c ~ l  6 '5  5 '9  6 '4  6 . 9  7.0 6.9 7'3 7'1 7 ' 4  6.9 7 '3  7'0 

-- -------- 

" I0  "'I 
311ttleie Benolkung sua 

 tund den nut  Polnriieht 3 '3 3' 1 4 '  I 6.2 6.3 

Stnndon nut  Ben blkln~; 
=10 I 6 12 16 16 IS 16 16 15 16 13 15 15 



Sonnenauf- uncl Untergang. 

f@ 1 

A n m e r k u n g :  

P o l a r l i c h t f o r m :  L i c h t i n t e n s i t a t :  

I. = Rogen. 
11. = Baud. 

ILI. = Strithl uncl Fxden. 
I\'. = Krone. 
V. = Dunst. 

VI. = Segment. 
VII. = Schein. 

1 = sehr schwach. 

2 = schn~ach. 

3 = stark. 

4 = sehr st:irk. 



k ' o r l r i e n  
Alittlere 

I 

I. 
11. 

111. 
---- 

IV. 

v. 
VII. 
VIII. 

- 

2 '0  

Tabullo IV.  
Summarische ijbersicht der Erscheinungen nach Azimuth geordnet. 

I I I. . . . I . 24 1 . . . 
. )  . . I  . . 1 31 60 0/  13 . 

. I 

180 
Q 11. 8 4 1 6  4 1 4  8 2 9 3 1  g 5 2 8  3 2 2 6 3 3 2 3 6 1 4  6 2 4 7 5 2 8 1 2 3 9  S 4 I 5 1 3  415 

g 111. 32 4 53 5 6 I 1 5  2 7 2 35 22 28 4 45 52 64 12 20 6 5 10 17 19 20 5 25 2 12 15 44 64 053 
a , IV. . . . . . . 46 . . . . . . . 17 . . . . . . . 85 . . . . . 19 . 167 . / . 

~ V I l 1 . 6 .  6 .  2 .  3 .  2 .  z . l z 1 4 I 1 .  Z ~ I .  4 1 1  I , .  3 j  ~1 I /  

I 6 4 62 

Su~nnlc 46 8 75 10 24 9 96 57 27 1 2  60 2.5 33 7 72 56 74 I4  25 13 23 19 154155 69 23 80 I3  18 I7 75 82 I477 

. Tabollo V 
B o g e n .  



T:~bcllo VI. 
Bander nach Azimuth und Hohe in Graden geordnet. 

Obterl.airhiacho Expoditinn nuf Jar1 1thSon. 2!) 

Axi- 
rnutll 

308 

315 

315 

315 

315 

315 

315 

315 

3x5 

315 

315 

3I5 

315 

317 

319 

319 

319 

322 

322 

Azi- Anipli- An- 
n ~ u t h  1 1"11" 1 tude I zslrl 

337 

337 

338 

338 

338 

338 

338 

33s 

338 

33s 

339 

343 

1 3 4 5  

345 

345 

349 

352 

Azi- A~ii l~l i -  An- 
~notli  1 1 t ~ ~ d c ;  1 zslll 

A~ilpli- An- I tad(: 1 z:~ld 

180 

180 

135 
226 

180 

30 

I80 

'35 

135 
180 

I77 

192 

"3 
'So 

194 

248 

70 

90 
10 

11  

17 
IS 

20 

25 

30 

go 

41 

9O 

30 

50 

90 

90 
21 

Azi- A~upli- An- 
rnutb 1 1 tuda ) zdrl 

1 

I 

1 

I 

I 

I 

2 

I 

I 

I 

' 
I 

I 

I 

= 
I 

I 

326 

326 

326 

326 

326 

327 

328 

330 

330 

330 

330 

330 

330 

330 

330 

330 

330 

330 

330 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

2 

I 

1 

I 

I 

7 

I 

I 

1 

2 

I 

1 

90 

13 
20  

25 

25 

33 

45 

50 
60 

79 
80 

90 

90 

90 
10 

20 

90 

55 

74 

330 

330 

330 

330 

330 

330 

330 

330 

330 

330 

330 

335 

335 

337 

337 

337 

337 

337 

337 

180 

I35 

134 

180 

180 

180 

180 

270 
180 

'35 
180 

183 
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Spectralbeobachtungen und Farbe des Polarlichtes. 

Zur Reobaclitung des Polarlichtspectrnms befanden sic11 im Besitze dcr Expedition: ein Pliotospcct,roskop 
von I-Iilger's in Lolldon und eiii Browning'sclics Spectroskop A vision directe. (Browning new niini:~lure 
spcctroscopc wit11 micrometer1). l l i t  ersterem Instrumente wurden wiederliolt Versuclie angestellt, docli gar 
keine Resultate erlangt, und da sich selbst beiui Liclite Geissler'scher Roliren, iiacli einer unverh~ltnissmiissig 
langen Expositionsdauer nur Spuren voii Linien zeigten, ist anzunehmen, dass lnit dem Apparate iibcrl~aupt 
nie ein Polarlichtspec.trum pliotographirt hatte werden kiinnen. 

Hingegen leistcte das zweite Instrument relativ selir gute Dienste. I.11 demselben siellt nian gleiclizeitig 
mit d e ~ n  vom Prisrnensatze cntworfencii Spectrum, eine pliotographirte Micrometerscala, welcl~e mit Hilf'c eii~es 
vcrgrossernden Prismas in das Gesiclitsfeld so reflectirt wird, dass diesellx parallel mit dein Spectrum crscltei~it. 
Jede zchnte Linie der Scala ist beschrieben. 

Ein grosser Naclitlieil dieses liandlicllen Iiistrumentcs besteht, insbesonders fiir Polu.liclitbeobaclitungc~i, 
darin, dass die seitlicl~ a~igebraclite Scalenriihre kunstlicli beleucl~tet werderi muss, sobald Inan die Scz~lentlteile 
ableseii will. Das P1.isnla zur El.zengung cines Vergleiclisspectrums wal; bci diesell Beobaclitungen aucli niclit 
verwendbnr, da  es knapp vor dein Spalte gclegen ist utid jede Liclitquelle daselbst auf die Sichtbarkeit der 
PolarlichlIinien einflussnehmend wirkt. 

Es  musste aus diesem Grunde znr Yorndime ciner Ablcsung die Scala moinentan init einer kleineii 
Blendlaterne erleuclitet, die Linie des Spectrums iin Auge fixirt, und iler Scalentheil abgeschgtzt wcrilen. 
Gewisse, rasch erscheinendc und ve~~schwindeiidc Linien, lconntcn dessl~alb gar iiicht gciucssen werden. 

13cliufs Reduction der Scalentlieile aufWolleuliingen, in Millioiistel Millimeter, wurdcti nocli auf Jan Maycn 
die Francnltof'er'sclie~~ JJinien iles 8onnc1)spectruiiis, wiedcrhol t bei eincm Stantle cler Sonnc von 15-20", zu 
Mittag, bcstirnirlt und folgciide niittlcre Wertlie erha1ten2: 

Wellcnliinge in Millionstel 
718.3 686.7 Cj5Ci.2 58i j .2 526.9 517.4 486.1 430.7 

Millimeter nach Angstrom 
Entspreclien den Scalentheilen: 27.2 31.7 3 6 . 6  4 3 . 8  61 . O  64.2 77.0  110-0 

Mittelst dieser Angaben wurde cin Diagramm construirt und die abgelescneii Scalcntl~eilc in Wellcn- 
langen verwandelt. 

Nacli unsercr liiickkchr von der Expedition liatte der k. k. Ma,jor Ritter von 0 be rmcyer ,  I'rofcssor dcr 
teclinisclieti Militiir-Acadeniie zu Wien, die Giitc, die Uestimn~nng der Frauenliofcr'schen Linien tic~~erdings 
vorzunelimen und Solgende Angaben zu ubermitteln : 

1 B r o w n  i n g ,,How to work n it11 tllc spcctroscopcu; a rn;xn11:~1 of pr:~ctical manipnlations with spectroscopes of all kind. 
3 Gelrgentlicl~ einer IScsteig~u~g der deu Statiousl~iinsern iln Siiden gegcniibcrlic~gcntlcn I-Iiigcl (67 Meter) znr Mitt:rgs- 

stnndc dcs 17. Novcnrber 1882, unl den AnLliclr dcr Sonnc zum letztcn Al:~lc iln .J:illre zu gc~uiessen (der walrre letztc Solmen- 
11nterg:mg f:md am 16. November statt), wurtle ein grosser d~inklcr Sonnenfleclc : I I I ~  der dure11 den Ncbeldnnst rot11 leuelltonden 
SonnenscheQ)~ entdcclrt. Derselbc 1:~g circ.:i in ENE, I/, Il:ilb~nesse~~ vom Mittcllmnktc cntfornt, 11:ltto die Form cines 1':ir:~llclo- 
g~ranlrns, desscn Seiten cinwiirts gelrriimmt w:aen und lcoltnto mit froienl Augc :~~lsgenolnmen wcrdcn. Die Sonnc stand circ:~ 
cine11 1)11rch~nesser ~rtit  drm Untorr:~ntlc: iiber dcm Horizont untl das Spcctru~n derselben zeigte, bei inSglicl~ster Vercngung des 
sp:iltes, den rothcn, golbcn und griinen Thcil selrr intensiv, den I,lanen schwnch, den violettcn 'I'hcil gnns scllwarz. Die F ~ ~ : ~ ~ l c l ~ -  
hofrr'scllcn Linien tratcn bci den n:ichfolgcnilen Sk:~lentlleilen ar~sscrgc~vijl~nlicl~ illtensiv und schwarz :L(IS: 

Sk:ilcntheil: 20.0, 23.5, 24.4, 26.1, 27.0, 27.8, 32.1, 33.2, 36.2-36.6, 42.8, 43-2, 43-8, 45.9-48.8, 51.2. 
Weitcre Liniru waren ~ r i c l ~ t  anszunclln~en. 20.0, 244, 3.2.1, 32.2, 36~2-36.6, 459-48.8 siud mittlere, respective Grcnz- 

wertllc fiir (lie Linicngrnppen, rlio zw:rr de~ltlich getrenlrt emellienen, j rdoel~ wcgen tler Klr inl~ci t  (lor Slr:~la nicht : ~ b g c l c s e ~ ~  
werdun konnten. Dessglcicl~eu lagen zwischcn 48.8 und 51.2 mc:l~rort> sellr Seine Linirn, (lie nicl~t  zu bcstimmen w:lrcn. 
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Die ]nit Hilfe dieser Vergleiche construirte Curve, sclineidet die erstere circa bei 556 Millin~eter Wellen- 
lange, also in der NHhe der Hauptpolarlichtlinie a, so dass clurch d ic  Differenzen der beiden lteihen die 
Bestiminungen dieser Linie knunl ~nerklicl~ alterirt werden diirften. 

~ b e r  die I3eobachtung des Polarlichtspectrums entnehnlcn wir dem betreffenden, von Linieusclliffs- 
lieutenant v. B O b r ik ,  der auc l~  die Beobachtuiigen anstcllte, wallrend der Expeditinn geftihrtem Jonrn:lle, n~cl i -  
f'olgende be~nerkenswerthe Stellen ulld Anmerkungen: 

Polarlicht Nr. 9, vonl 24. September 1882, 9 bis 11" p. 111.: 

,,Die durclischnittliche LichtiutensitAt der Ersclieinungen ist 2-3 und dieselbell bedecken den griissteu 
Tlieil des Firmarnentes. Tcmperatur - 099, Bcwolkung Cir. strat. 1-4, Wind WNW 0-1, Vollmond, schein- 
bar klarc und reine Luft. 

An nllcn [nit TJchterscheiiiuugen (Uiinclern, Fiiden, T<ronen und Dunst) bcdccktcn Stellen cles Firma- 
mentes, zeigte siclrcliemchr oderminder helle ,,Yolnrlichtlinic uU. Ihre Breitc weclrsclte ]nit der Spaltbrcite, eben- 
so illye Intensitit. l,etztcre eweicl~t ihr Mnximuin bei einer SpaltijKnung, welche iin Volllnondliclite die I,i~lien L), 

I3 nnd Z, deutlicli anszi~nchmen gestattete. 6ffnetc man den Spalt nlelrr, so trat ein rrheil cines continnirlichen 
8l)cctrums von sc l~ r  blasser, lichtschwacbcr Farbe auf, das sic11 vom Scalentlreilc 50-78 hiniog, wobei die 
Linie u auf dns 4--5 fachc ihrer friihercn Brcitc gebraclit \vurdc. 

I11 ci~rcr scl~iinen, um 10" 20"' t~uftretenden Krone der Intensitat 3, erscllienen nebst oberwiihutcr Lillie 
nocli drei, im  berg-angc vo~n griineii in den bluuen Tl~eil  dcs Spectrums gelegci~e Linien, zic~nlicli intensiv und 
breit, fast saulenartig, und sclieinbnr iiyniilistaiit yon eins~lder. Dieselbcii versrliwan(1en  nit dem SchwUclrer- 
wcrden der Erscheinung. 

Einrnal (1ar:~iif aufn~ei~lisam gcwoi.dc~~, l ro~~ntcn dicsclben itn Vcrlaiufe cles Abends i ~ o c l ~  mel~rluals in 
13iinclerii nntl I<roneu such geringerer Ititel~sitiit wahrgenornmcn wcrden, jedoclr ineistens sehr schwacll und 
oft, ju meistentheils, nur blitzartig erscheiilend uud wicdcr verschwil~dend. Wegen M:~ngel einer Einrichtung 
zur Beleucl~tang der Scala, lronnte einc ,4blesung der Tl~eilstriclle nicht vorgenoinineii ~verdeu. 13s gelang 
jedoclr clio Lagc cicr stiirkeren a-Lillie za bestimmcn, indetn cine Rlendlsterne r:~sch vor das Scalenrohr 
gebrnclrt wurde, welclres Verfal11.en jednch die Intensitiit dcr Linie noch irriilier so beeintraclitigte, dass sie fast 
ganz verschwand. 

Das Mittel melrrercr solclicr Lesungen ergab einc Ausbreit~uiig cler Lillie vom Scalcnllieile 51.3--61.8. 
Auf' circ:t 30" Entf'ernung von clcr Mondscl~eibe lronnte diese ],ink, voln continnirlichen Spectrnni unbe- 

einfiusst, tiberdl clcutlicl~ ausgenomulen werden." 
Polarlicht Nr. 25, vorn 29. October, G-lo1' p. m.: 
,,Aloud uud sternhell. 'l'emperatur - 4'5 C., Rewolknng Cir. strat. 0-1, Wind SE1, Nebelbank a111 Nord- 

1101 izont. 
Sehr schiinc l'olarlicliterscl~ei~iungen, welche die oft geschenen Spectrallinieii zcigteii, deren 

ani1811crnde I<cstimmung diesulal gclang. lcinc genaue Bestimmnng ist \.orderhand uumiiglich, d a  die Scal:t xur 
Vorn:~hme der Lesungen absolr~t belenclitct \verden nluss und dann die schwachen l'olarlicl~tlinien voa dell 
beleucl~teten Scalellstricllen volllcom~nen iiberstrahlt werden. Es liisst sich bloss die a-Linic ]nit einiger Zuver- 
sicl~t messen, w&llreud (lie andereu nbgeschiitet werden mtissen. 

Erstere erschciut bei jcdcr l'ol:trlichterscl~eini~ng und ist iin Spectroskop oft auch ilnnn wal~rnehm\)ar, 
tvenn das blosse Augc noch lcei~lc Lichtcrscl~ciri~~ng crblickt, oder cine solehe schon Iiingerc Zeit verschwuuden 
ist. Sic ist f'iir das IJolarliclit so ch~rakteristisch, dass inan mit I-lilf'e deuselben jede, etwa vom Montl belcucbtete 
Stellc vonl Polnrlichtilunst unterschcidcn lraiin, was bcsonders bei leiclltcr Cir.-Wcwblkung van Vortheil 
ist. Aach ist es bei sfarken 13rscheinungc durchaus ilicl~t notliwendig tlas Instrnmcnt gcgen die Rrscheinung 
zu richten, nm ciic J,inie zn crhlicken, ilenn sic wirrl wohin inan anchhlickcn mag, geselieu, j a  inan sali sic, \ V ~ I I I I  

m;cii d:ls Ins t r i i~~~ent  direct gcgcll die scllwarzc W:~nd nnsercr H:iiiscr richtete. Sie iinderte ilkre Ii~tcnsitiit nlit 



der Intensitat der Polarlichtersclieinung und ihre Breite mit der Spaltbreite. Stets geht von ihr ein Theil cine$ 

mehr oder weniger schwachen, continuirlichen Spectrums gegen die Solarlinie F aus, welclies mancl~lnal ein 
saulenartiges Ansehen annimmt und deren grosste Helligkeit an dem der a-Linie nalierern Iznde liegf. Werden 
die Erscheinungen intensiver, so nimmt auch das continuirliche Spectrum an Intensitiit zu. Es ltornmt dann vor, 
dass sich in demselben rascli auftaucl~end 2-3 Linien griisserer Helligkeit zeigen, die den Eindruck hervor- 
bringen, als seien sie blos, durch plijtzlicli auftretende Absorptionsbander und Linien, abgetrcnnte Theile des 
continuirlicl~en Spectrums (wahrschcinlich beruht dies, bei dem raschcn Erscheinen urid Wiederverscl~winden, 
auf Contrastwirkung). Bei dell heutigen 15rsclieiniungen traten arlsser diesen, noch die zwei gewol~nlichen, 
gegen violett gelegenen Linien, lnit besonderer Intensitat auf uud es gelangen mehrere recl~t gute Hestimmungen 
dadurch, dass ein kleines Spiegelchen vor dem Scdenrohr befestigt wurde, welclies das Licht cines far e i n e ~ ~  
Moment entziindeten Streiclihalzes von hinten in das Rohr reflectirte. Da besagte Linien in allen Erscl~einungen 
und deren Theilen, die eine Intensitat vori lrli~~destens 2-3 haben, zn seheu sind, beltiilt inan auf diese Art die 
niithige Zeit zu den Lesungen. 

Bei ganz erweitertem Spalte erstreckte sic11 die ,,a-IJinieLL vom Scalentheile 48-53) Fei verliiiltnissn~%ssig 
grosser Helligkeit und einer dcm IJhospl~ordarrrpfelarrpfe Bhnlichen Parbe. 

Das continnirlicl~e Spectrum konnte vom Scalentlieile 54-77 verfolgt werden, und es liess sic11 darin 
bei 63 die helle Linie cleutlicli ausnehriien; sie ist ,jedocli die schm5lste und schwiiclrste unter den wahrnelim- 
baren Linien. 

Nach einem dunklen Zwiscl~cnranmc folgte liierauf, bei Scale~~theil 87, eine breitere, an dell Riinderu 
ver\vascIicnc? Linie. Sodann weiters eine fast gleiche, beiln Sca le~~t l~e i l  110. Sei  ganz verengtem Spalt ver- 
schwanden diese Liriien und es blieb blos .A als ganz diinnc, scharfe h i e  zurticlr, die wiederholt niit 51.6 Scalen- 
tlleile gemessen wurde. 

I3ei diesem Polarliclite zeigteu sic11 sc l~ r  viele Strahlen und Btinder lnit rotlren und giinliclien Riinrlern, 
~naucl~rnal aucll I I I I ~  mit leicllter riitllliclier Farbung; das Hotli war unten, &is Griin oben. 

111 einer ICronc waren die iiusseren Siiume rosa bis kirsclrrotlr 1111d rotlilich-violett, die Mitte intcnsiv 
weiss-gelb gefiirbt. 111 cliescr nun, erschien ausser den ol)gena~inten 1,inien noclr einc anderc, in1 rotl~cn Theile 
des Spectrums, jetlocli so blitzartig, dass eine Sohlitzung ltzlum miiglich war. L)ieselbe Linie wurde in ei~ier 
spateren Corona, urn 8" 12'" 1,. in. wieder beob:lchtet, ohne dass einc Ablesung des Scalentheils mijglicli wurde. 
Sie lag von u. \volil eberiso weit iiacli rechts, \vie jene ir i i  continr~irliclien Spectrum naclr linlrs, doc11 ist eine 
Tiiuscliutrg selir leiclit ~niiglich, naclrclem alle Linien fortwallre~~d aucken und darnit d:ts Auge irritiren." 

Die erstgeriannten vier Linien wurden aucll wciterEiii1 n~eist gleichzeitig gesehe~i und die Lesuagen 
ergabcn stets dasselbe Rcsulfat; sie erschienen jetlocli, wie bereits hervorgchoben, nnr a ~ i f  kurze Zeit, ver- 
schwandcn und kameu abwectrselnd. Von dcr Lage der l'olarliclitcrscliei~~r1nge11 am Fir~nnmcnte sclnicnen sie 
galu un:~bhiingig zu sein nnd nar im Zusa~n~uenl~aug mite der Inte~lsitiit xu stehen. Die Err~clieinungen ~nussteu 
rrlindestens so stark sein, dass dic IJrngebung der Station etwa \vie bei Vicrtel~rlond crlcuchtet wurde. 

Wiederholt finclet sic11 ink Jorirunle die Be~ncrkung, dass cliesc Linien in1 Spectroskop weder mit bcleuch- 
teter Scal:~, noell Vadcn oder Spitze 11tilten gemessen werden kijnrien. Ikenier wird noch liervol-gcboben, dass 
cler Ausdruck ,,Liriiea eigentlicll ~liclit streng richtig ist, da diese rneist das Bild cines siialenartigen, lriellr oilcr 
n~inder breiten Bandes boten. Am 13. November J882, 5" 1). 111. findet sic11 eine Restirnlnung des Anfanges des 
continiiirliclien Spectrums vor, iiide~n gesagt w i d :  ,,scl~loss niarl den Spalt so weif, dass die a - l i n k  ganz 
scl~arf, in der Brcite eines Scalentlreiles, erscliien, so lag dcr Anfang des continuirlichen Spectrums etwa I/,, 
Scalentheil weiter gegen links". 

Als eine iler inte~-essantesten Beobacl~tnngeii ist die folgende hervorzulicben: 
Polarliclit Nr. 59, vom 14. December 1882, 7"26-36'" p. m.: ,,Eine grossartige, iit~sserst starlte Krone 

rriit Stral~lco ur~d BBndern. Ein Rand bildcte mit seinein Ende in NNE einen iliitcnartigen Ring, der an Qlanx 
den Vollruond ubertr:lf. Die Siiun~c ilcr Stri~ltler~ uud Utincler, die urrtercn Spitzen dcr Stml~lenwiirfc, lenchtetcn 

meistens in scliijt~ein rotllelli Licllte, wtihrerid die uberen Begrenznngen das rnatte Grtin zeigtelr. Die vier 



gewiil~nliclrcn Linien wurden dcn gnnzen Abend beobachtet, elsenso wic(ler11olt die rothe Linie, dereil Mcssung 
nbholt~t nicht gelingel1 will, ,ja die so scllil~ll wieder verschwindet, dass niclit eiillllal einc Scbiitzung lliit 
anni i l~ernde~ Sicherheit vorgenommcn wel.ilen kann. 

Zur obbexeicl~neten Stunde \vurde in dern llii~ge, der als der Concentrationsort des Lichtes erschien, ein 
vollstiindiges, fiirbiges Spectruni beobachtet, in welclrem die nlehrlhcli er\v:'ihnten Biinder hell und scl~arf 
11ervol.traten. Vor a, d. 11. gegerl Rot]), zeigte sich eine dr~nlile Unterbrecl~ui~g, etwa von derselben Breite \vie 
o: selbst, worauf clas rothe Spcctrnin Solgte, aus welchem eine l~elle Linie hervol.stac11. Trotz dieser StLrlce des 
1,icIites ko~lnte die Sc:~la noch i~nttiel. nicllt aosgenommen wertlen, n n d  die Linien waren iiussc~.st ~unrul~ig. Die 
Erschei~~ung zeigte lebhaf'te Farben und cine liiipfende, rascbe nnd wcchselnde LiclilbewegungLc. 

Der rothc 'l'lleil des Spectrums wnrde :~usserdein noch contii~uirlicli beim Poltlrlicht Nr. GO, Nr. 95 und 
Nr. 98 und zwar in rothgefarbten, scheinbar selir ticf stellenden Erscheinungen gesehen. 

Die fblgende tabellarisclle ijbcrsicl~t eiitl~$ilt in der ersten und zweiten Colnmnc die Bezeichnungen und 
die Wellenlangen der beobi~cliteten Linien nac11 cincr Zusarnmenstellai~g dcs Herrn Williani B a c k 11 o us  e, 
welche in der Zeitscllrift ,,N;~ture" (13tl. 28, S. 211) ersclrienen ist. Die dritte Colunlne er~t l~nl t  die Ablcsungen 
am Instrnmente, die vierte untf fiinfte (lie abgclciteten Wellei~liiugen. Erstere sind auf Basis der in Jan Mayen 
~orgenommenen Wer t l i bc s t i n~n~~u~gc~~ ,  letxtere vom Herrn Profbssol* v. 0 b e r m e y e  1. dnrchgefiilirt. 

Allsscrde~n ein c*oirti~~uirlicI~es Spcch 11111, in wolcl~cln P, a, E, 7 untl 3 licll h(:rvortr:~tcn (jetloclr nicllt gelllesscn wcrllen 
konntcll) mchrli~als bcobaclitct. 
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~ b e r  die gewiil~nliche Farbe iler Polarlicl~tersclieinu~en wurde in der Einleitur~g das Niillere n~itgetlieilt. 
Leider ist es aus den claselbst hervorgeliobencn Griindeii ilicht ruijglich geweseu, eine tabellariscllc ~be r s i ch t  
der auftretenden Varben nach ihrer Reillenfblge, Iliiufigkeit, Zusaruir1en1~an.g mit den1 Zustande der Atmo- 
splldre etc. zu geben, und lzann dariiber nur naebfolgendes, nls subjective Anscllauung, resumirt wcrclea. 

Die Grundfarbe des Polarliclltes ist ein gl$ii~zendes Weiss, dass bis zu ei~lern weisslicll-gelben Ton 
:tbgeschwLeht werden liann. Treten die Ersclieinungen relativ lisl~e iler ErdoberiiLche anf; und bcfindet sich 
zwischen beiden eine, wenn auch fiir das Auge nicht wahrne1imba1.e Dunst- oder Eisnadelschicllte, so zcigen 
sieh die Farbell roth, grlin bis violctt, und xwar, die am we~~igsten brcclibaren am untei-en Rande dcr 
Erseheiaung. Eine regelmiissige Anordnusg der Farben in seitlicller Itichtung wnrde aiem:~ls unzweif'clhaft 
constatirt, 
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MAGNETISCHE BEOBACHTUNGEN 
AUF 

J A N  MAYEN 1882-1883. 

BEARBEITET VON 

LINIENSCHIPFS-LIEUTENANT AU (X U ST CIRATZ L. 

E i n l e i t u n g .  

Das von der internationalen Polar-Conferenz in Petersburg im Jahre 1881 entworfene Programm bildete 
f ir  die iisterreichische arktisclie 13eobachtungsstation den I-Iauptanhaltspunkt, nach welchem die magnetischeu 
Beobachtungen eingeleitet und durchgefiibrt wurden. 

Die lnagnetischen Instrumente, welche der Expedition zur Verfiigung standen, waren : 
Ein magnetischer Theodolith von E. S c h n eider,  Wicn, fur absolute Bestimmungen der Declination und 

13orizontal-Intensitat! 
ein Inclinatorium Dover Char l ton K e n t  Circle Nr. 63, 

n 11 H e n r y  B a r r o w  & Co., 
,, Wild-  Edclmann'scher Satz von Val.i3ionsapparaten, bestehend nus : 

Unifilar, 
Bifila r 
und einer Lloyd'schen Wage, 

ein Lamont-Edelmann'scher Satz: 
Unifilar, 
Unifilar  nit Ablenkungsmagnctcn, 
Unifilar mit Eisenstiiben. 

Die ersten drei Instrumente fiir absolutc Bestimmungen wurden vom k. k. Hydrographischen Amte in 
Pola der Expedition leihweise bereitwilligst tiberlassen. Die zwei SRtze Variationsapparate lieferte N. Th. Ede  l- 
m a nn in Miinchen. 

S~mmtliche Apparate kamen, Dank dcr mustcrhrtften Verpackung, im besten Zustande in Jan lfayen an. 
Die auf Jan Mayen durchgcfiilirten Beobaclitungen umfassen ]eider nicht den Zeitraum eines ganzen 

Jahres, da es nicht moglich war mit den magnetischen Varistionsbeobachtnllgen vor nachstehenden Zcitpuukten 
ZU beginnen: 

Declii~ation 27. August 1882, 1" a. m. 
Horizontal-IntensitHt 8. September 1882, 1 ,, ,, 
Vertical- 9 )  8. 2, 1882, 1 7, n 

O~tcrrutahisahe Eryoditioll auf Jan hluyon. 



Abgebrochen wurden die Beobachtungen der Declination am 3. Angust 1883 um Mitternacht, der 
Horizontal- und Vertical-Intensitat am 2. August 1583 lim 1" a. m. 

Die innerhlb  dieser Zeitraume fallenden Terminbeohachtungei~ wurden piinktlich durchgefiihrt. 
An den stiindlichen Variationsbeobachtungen uiid Terminbeobachtungen betheiligten sich alle sechs 

Officiere, die absoluten Beobachtungen wurden durchgehends von lnir ausgefiihrt. 
Bevor ich zur eigentliclien Beschreibung der Beobachtnngen iibergehe, sei es mir gestattet, hier eine 

Schuld des Dankes abzutragen, zu nrelchern ich mich durch die freundliche Uuterstiitzung von Seite der 
k. k. Centralanstalt fiir Meteorologic und Erdmagnetismus in Wien und des k. lr. I-Iydrographische~l Amtes in 
Pola verpflichtet ftihle. 

Herr Director H a n n  und insbesonders Herr Ad,iunct J. L i z  l i a r  llaben mir mit des grossten Bereit- 
willigkeit und Freundlichkeit, sowohl vor der Expedition als auch nach derselben, bei der Bearbeitung cler 
Beobachtungen werthvolle Rathschltige und Winke ertheilt, ohne welche icli meine Aufgabe schwerlich hatte 
durchfiihren Ironnen. 

Das k. k. Hydrographische Amt hat durch die leihweise ~ber lassung vorziiglicher Instrumente das 
Unternehmen werthvoll untersttitzt, und sich bei der Zusammenstellung der Beobachtungen durch die Herren 
Linienschiffs-Fahnriche 0. G a s  s e n  m a y  r und W. K e s s l i t  z schiitzbar betheiligt. 

Allen diesen Herren spreche ich hiemit meinen aufrichtigsten und tiefgefiihlten Danlr aus. 

Die abf die magnetisehen Beobachtungen Bezug habenden Punkte des Programmes der internationalen 
Polar-Commission lauten : 

e)  E r d m a g n e t i s c h e  B e o b a c h t u n g e n .  
Absolute Messungen. 
$. 16. Bei der Bestimmllng der absol~xten Declination und Inclination ist eine Genauigkeit von einer 

Minute, und bei derjenigen cter absoluten Horizontal-Inteasitat 0.001 ihres Werthes anzustreben. 
$. 17. Es ist durchans erforderlicli, ausser den absoluten Beobachtungen im Observatorium selbst, auch 

in der Umgebung desselben eine Reihe von Messungen auszuftihren, um etwaige locale Einfltisse zu con- 
statiren. 

5. 18. Die absoluten Beobachtungen mtisseu im engsten Zusammenhange und synchronisch mit den 
Lesungen an den Variationsinstrumenten ausgefiihrt werden, um die Angaben der letzteren auf absoluten 
Werth reduciren, respective den absoluten Wertll der Nullpunkte der betreffentlen Scalen bestimmen zn ktjnnen. 
Die Bestimmul~gen miissen so haufig ausgefiihrt werden, dass die allfiilligen ~nde rungen  im absoluten Wcrthe 
des Nullpunktes der Scalen der Variationsapparate dadurch mit Genauigkeit controlirt werden. 

Variationsbeobachtungen. 
5. 19. Es haben sich die ~eobachtun'gen iiber die Variationen auf alle drei erdmagnetische Elementc zu 

erstreeken, und ist wiinschenswerth, dass jede Station ein zweites vollstandiges System von Variations- 
instrumenteu besitzt, womit von Zeit zu Zeit vergleichende Ablesungen gemacht werden kijnnen, urid wodurch 
einer Unterbrechung der Beobachtungen durch eiutretende ~nf i i l l e  voqebeugt werdeo kalln. 

3. 20. Die Yariationsinstrumente mlissen mit kleinen Nadeln versehen sein utld die Variationen der 
Horizontal-Intensitat solIen wenigstens bei dem einen Systeme an Unifilarapparaten rnit Deflectoren beobachtet 
werden. Wegen der grossen zu erwartenden Sttirungen mtissen die Scalen der Variationsinstrumente eine 
Ausdehnung von mindestens 5 Graden nach jcder Seite Ilaben, und da dic Ablenkungen in einzeinen F$llen 
selbst diese Grenze Iiberschreiten kiinnen, muss man sich darauf vorbereitea, auch solche grtjssere Aus- 
schltige norh messen zu k6nnen. Die Apparate ~ i n d  so aufzustellen, dass eine Gleichzeitiglreit der Ablesungen 
moglichst erleichtert wird. 

$. 21. Wahrend der ganzen Zeit werden die Variationsinstrumente von Stunde zu Stunde abgelesen. ,Es 
ist wiinscheuswerth, dass zwei Ablesungen mit eil~em Zwischenraume von einigen Zeitminuten, z. B. vor und 
gleich nach der vollen Stunde gemacht werden. 



§. 22. Als Termintage werden der erste uud finfzehfito Tag eines jeden Monats festgestellt (nur im 
Janner sol1 der 2. statt des 1. Janners gellommen werden) und zwar von Mitternacht zu Mitternacht Gtittinger 
Zeit (mittlere biirgerliche Zeit). Die Lesungen gesche]len van finf zu ftiiinf Minuten, jedesmal zur vollen Minute, 
und zwar sind die drei Elemente m(jglichst rascll nach einander abzulesen in folgender Reihenfolge : 

Horizontal-Intensitat, Declination, Vertical-Intensittit. 
5. 23. An solchen Termintagen sind ausserdem wahrend einer vollen Stunde nach je 20 Secunden 

Beobachtungen, wenn auch nur der Declination auszufdhren. 
Diese eine Stunde ve~scharfter Beobachtnngell ist fur die verschiedenen Termintage in nachfolgender 

Tabelle aufgefiihrt. - 

Gottinger biirgerliche 
Zeit 

1882 1. August . . . 12" - lh Nachmittag 
15. ,, . . .  1 - 2  

7, 

1. September . 2 - 3 n 

15. 97 • 3 - 4  ,, 
1. Oetobcr . . 4 - 5 ,, 

15. ,, . .  5 - 6  ,, 
1. November . 6 - 7 ), 

15. 77 • 7 - 8  ,, 
1. December . 8 - 9 ,, 

15. 1, 9 - 1 0  ,, 
1883 1.Janner . . 10 - 1 1  

15. I ,  . . 11 - Mitternacht 
1. Februar . 1 2  - 1 Vormittag 

Gijttinger biirgerliche 
Zcit 

15. Februar . . lh - 2" Vormittag 
I. Marz . . 2 - 3  ,, 

15. 1, . .  3 - 4  ,, 
1.April . . . 4 - 5  ,, 

15. ,, . . .  5 - 6  , 
1. Mai . . . 6 - 7  ,, 

I . ,  . . . . 7 - 8  ,, 
1. Juni . . . . 8 - 9 ,, 

15. ,, . . . . 9 - 0  ,, 
1. Juli . . . . 10 - 11 ,, 

1 , . . . . 11 - Mittng 
1. August . . 12 - 1 Nachmittag 

15. 91 . .  1 - 2  71 

Im Programme fllr die internationalen Polarstntjonen ist such ein Punkt enthalten, der sich auf die 
Bestimmung der Localeinfltisse bezieht nnd in Erinnerllng bring$ such bei der Wahl des Ortes fiir das Obser- 
vntorium auf Localeiafllisse bedacht zu sein. 

Vor Abgang unserer Expedition hatte Herr Professor MO h n  die Cute, uns seine Untersnchung einiger 
Gcsteinsarten Jan  Mayen's, fiber deren magnetisches Verha]ten mitzntlieilen, welche darthun, dass das dunkle 
basaltische Gestein Polaritat zeige, und die leicllteren porGsen Gesteine weniger Einfluss auf eine Magnetnadel 
ausiiben. 

Bei der Wahl des Stationsortes wurde dies such beriicksiclltigt, es musste aber in erster Link anderen 
Bedingungen Reclinung getragen werden, die f ~ r  die Anlage der Station van vitalem Interesse waren; auch war 
bei dem durchaus gleichartigen vu1kanjschen ~ a u  der Insol nicht zu erwarten, dass sic11 ein vtillig einfluss- 
freier Ort finden lassen werde. 

ES wnrden nach Fertigstellung der Observatorien aus der niichsten Umgebung derselben Handsttieke 
der Gesteine untersucht, aus welchen das GerSlle ulld der Bodell zusammengesetzt sind; die Prtifung ergab 
eine Bestatigurlg der Mo h 11 'schen Resultate. 

Ein dunkles dichtes Rasaltlavasttiek, 1.25 J(ilogramm scllwer, wuiede beim Bifilare 30 Centimeter vom 
Magnete entfernt aufgelegt und verursachte cine Ablenkung voll & 1 2  Scalentheilen, zeigte s0mit aus- 
gesprochene Polaritat. 

Ein Sttick grauer portiser Lava, 0.8 Kilogramm schwer, brachte auf 20 Centimeter Distanz cine 
Ablenkung von + 511 hervor, zeigte also anch schwache Polaritat, verursachte aber in einer Distanz troll 
40 Centimeter keine Ablenkung mehr. 

Dunkler Lavasand (0.86 I<ilogramm) in eiller I~l~gliellen Schachtel lenkte den Bifilarmagnet in einer 
Dist:lnz von 20 Centimeter urn 011~5 a]). 

I* 



4 A. Gra t z t ,  

Die Bestimmungen tiber die GrEisse des Localeinflussea sind im Capitel: Absolute Bestimmungen in der 
Umgebung der Station, Sejte 51, zu finden. 

Die Raumlichkeiten, welche zur Aufstellung der magnetischen Instrumente bestimmt waIen, sind irn 
Grundrisse aus nebenstehender Skizze ersicl~tlich. 

A. Observatorium ftlr absolute Bestimmungen, 3 Meter im Gevierte. f ,  ein Fenster. 
1. Pfeiler fur den magnetischen Theoclolithen. 
2. ,, flir das Inclinatorium. 

B. Raum ftlr die W i l d  - E d  e lm  a n  n 'schen Variationsapparate, an denen die programmassigen Variations- 
beobachtungen gemacht murden. 5q0 lang, 5"1 breit, 2" hoch. 
3. Pfeiler ftir clas Bifilar (Horizontal Intensitat). 

4. ,, 91 ,, Unifilar (Declination). 
5. ,, ,, die L loyd'sche Wage (Veriical Intensitat). 
3', 4' und 5' Pfeiler ftir die zugel~origen Ablesefernrohre mit den Svalen. 
10. Holzpfeiler ftir Barometer. 

Fig. 1. 
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C. Rauni fur die La mo n t -Ed e l m a n n  'schen Variationsinstrumente. Dimensionen wie bei B. 
6. Pfeiler Siir das Unifilar mit Ablenkungsmagneten. (Horizontal-Intensit%) 

7. 9,  11,  9,  ,, (Declination) 
8. 1 71 ,1 ,, mit Eisenstaben (Vertical Intensitat). 
6', 7', 8' Pfeiler flir die zugehEirigen Ablesefernrohrc. 

D. Zwischenraum, 2"2 lang, 5" breit, 2"5 hocli, Magazin flir eisenfreie Gegenstande. 
9. Tischchen fur die Instrumente zum Meaaen der Erdstr6me. 

E. Verbindungsgang. 
I, I1 und IIJ Miren ftir die Declinations-Bestimnlungen. 
NS geografischer (wahrer) Meridian. 
N'S' mittlerer magnetischer Meridian, 
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Ober den Rlumlichkeiten der Variationpinstrumente war ein Dachboden, wo leichtere, eisenfreie Gegen- 
stande (Pelze, Schlafsacke) etc. aufbewahrt wurden. 

Die Pfeiler der Variationsapparate und des Tl~eodolithen waren aus Kalkstein gehauene dreiseitige 
Prismen von lm2 - IT3 Hiihe, wallrend die Fernrol]rpfeiler aus hohlen Chamottecylindern hergestellt 
wurden, auf welchcn oben eine Platte gleichell Materials oder eine solche aus Icalkstein horizontal auf- 
gemauert lag. 

Die Pfeilermauerung war durchwegs gleicllartig, und z\var wnrde ans dem gefrorenen Boden ein 0% 
tiefes Loch ausgehoben, auf dessen hartgefkorener ~ o l l l e  cine Lage flachel. Steinc geschichtet und  nit Erde 
geebnet, hierauf eine viereckige mit Theerpappe ausgeschlagene Iciste gesetzt, in welclie zwei bis drei Lagen 
Chamotteziegel mit Asphalt eingemauert wurden. ~ u f  diesem soliden Unterban stand der Pfeiler, desscn Fuss 
noch mit zwei Lagen Chamotteziegeln ummauert wurde. Loch wurde eodann ausgefiillt und der Boden 
ringsum gestampft. 

Beim Lcgen der Fussbodenbretter wurdc sorgfdltig auf die Isolirung der Pfeiler geachtet. 

Absolute Bestimmungen. 
Die absolnten magnetischen Beobachtungen, welche zur Be rec l~n~~ng  und Controle dcr Normalstande der 

Variationsapparate dienen, wurden so oft es das Verllalten der rnagnetischen Elenlente gestattete, vorge- 
nommen. Die Magnete der Variationsapparate ]<ommen nZm]ich in magnet i~c l~  lioheren Dreiten selten zu einer 
andnuernden Ruhe, fortwiihrende Schwingringell gliisserer ulld geringerer Weite, langsan~e oder raschere 
stetige Bewegung, stossweise Bewegung wechselrl fort ul,d fort ab und lassen wenig Gelegenlieit zur Vor- 
nahme absolnter Besbimnlungen librig. 

Declination. 

Bei den absoluten Bestimmungen der Declination wurde der S c 11 n e i  d er'sclie magnetische Theodolith 
verwendet, welcher sich in jeder Bezieliung vorsr,ug]icli bewlhrte. Der Tlleodolith wurde vor der Expeditioll 
nach Herrn L i  zn a r ' s  Ar1gal-w von E. S c  h n  e i  rl e r  in Wien umgenrbeitet nnd hnuptslchlich auf ein g e m -  
migee Magnetgehluse, sowie Hbcrhaupt auf liandlichc Einriclltung Bedacl~t genonlmen. Der Theodolith hat 
Spiegelablesung und eine Eintlleilung des HorizontallCreises, welche eine directe Ablesnng von 20 Bogen- 
secunden gestattet. 

Der Dec1inationsmag.net ist aus zwei magnetisirten Uhrfederstreifen van 41mm Llnge gemacht, in deren 
Mitte senkrecht zur Langenachse ein Spiegel mit der Spiegelflgehe gegcn die Nordpole der Magnete festgescllraubt 
ist. Der Spiegelrahmen tragt die Aufhii,ngehalren. Der cine der beidell Msgnete ist, an der Anssenseite mit 
einer weissen Marke versehen, urn beim Umhgngen zur Eliminirung des Spiegelfehlers die jeweilige Lage zu 
lcenneeichnen. Ein Torsionsstab von gleicher Form rind gleichem Gewichte wie der Declinntionsmagnet hat 
an der einen Seite einen ganz lrleinen Magnet, welcher zur leicllteren Bcruliigung des Torsionsst:~bes nach 
dem Ein-, respective Umhangcn dient. 

Ein einfacher Coconfaden, oben am Torsionskopf, unten an einer arretirbaren Aufhlngegabel ange- 
kniipft, bildete die Suspension und dicnte derselbe Faden sowoh] bei allen absolnten Declinationsbestim- 
mungen als auch bei den AblenkungsbeobachtUngen znr Bestimml1llg dcr absoluten Horizontnl-Intellsitat. Die 

- 
v 

Torsionsco~istautc wurde viermal im Jalire lieu Ilestimmt und nach der Formel C = - berccllnet, wobei 
?b-v 

v die Ablenkung des Magnctstabes durcll cine Drehung des Fadens urn 360" und 
n die Ablenkung des Torsionsstabes durcll cine gleicl1e Drehung, beide mit Berticlrsiclltigung des zLW- 

horigen Standes des Variationsapparates bedenten. 
Die Bestimmungen ergaben: 
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24.August 1882 . . . . . C = 0 . 0 1 5  
5. November ,, . . . . . 0.017 

30. Jlnner  1883 . . . 0 - 0 1 9  
28. April 7, " "  

0.021. 
Die bei den Declinationsbestimmungen erforderlichen Torsionscorrectionen y = C(g-g?, wobei (g-g') 

den Unterschied in Bogenminuten zwischen den mittleren Lagen des Magnet- und Torsionsstabes bedeutet, 
blieben innerhalb sehr kleinerGrenzen; sie betrugen imMittel -1-016 und die griisste vorgekommeneTorsions- 
correction belief sich auf 3 '4. 

Mire  n. Bei den absolnten Declinationsbestimmungen gelangten drei Miren zur Verwen dung, wovon 
zwei auf einem dem Stationshause gegenliber liegenden Hligel standen, die dritte aber fUr Beobachtungen bei 
Nacht und bei Nebel im Hause selbst errichtet und beleuchtbar war. An den zwei hohlen Chamottepfeilern, 
welclie am Hligelabhange durch umlagerte Steine und durch Ausfiillen init Sand solide aufgestellt waren, 
wurden auf den dem Observatorinm zngewendeten Seiten je ein lorn breiter langer schwarzer Strich rnit 01- 
farbe gezogen, welcher rnit dern Fernrohre des Theodolithen gut anvisirt werden konnte. Die Entfernung 
dieser Miren betrug 140" und 150". Die Mire im Hause, 42" vom Theodolithen entfernt, war auf einem in 
den Grund gemauerten Teakholzpfeiler folgendermassen angebracht: Zwei Streifen aus starkem Messingblech 
waren am Kopfe des Pfeilers derart angeschraubt, dass zwischen ihren nahen geradegeschnittenen Randern 
eine scharfc schmale Ritze offen blieb, hinter welcher cine Icerze aufgestellt werden konnte. 

Diese beleuchtete Ritze konnte mit dem magnetischen Theodolithen scharf anvisirt werden, wenh die 
Umgebung der Mire durch ein dunkles Tuch verhtillt war, und bildete die Mire, wenn die am gegenliber- 
liegcnden Hiigelabhange aufgestellten Miren wegen Nebel oder Finsterniss nicht sichtbar waren. Die Azimuthe 
der Miren wurden vom Herrn Schiffslieutenant Br. B a s s o  mittelst eines astronomischen Theodolithen bestimmt 
und es wird diesbezliglich auf den I. Band, I. Theil, Astronomic, S. 8-10 verwieseh. 

Die Azimuthe der Miren waren: 

Miren am Hligelabhange . . . I. S. 21°11'20"W. 
11. S. 4 28 0 W. 

Mire im Hause . . . . . . . 111. S. 80  45 27 E. 
Das Azimuth der hiiufigst gebrauchten Mire I1 tvurde ijfters controlirt, was sehr leicht durchftillrbar 

war, weil im gleichen Azimuthe am Sattel des Hligels die Meridianmire flir das Passageinstrument aufgestellt 
war. Die letzterwahnte Mire wurde mit dem inagnetischen Theodolitlien nicht anvisirt, weil eine bedeutende 
Elevation des Fernrohres dmu nothwendig gewesen ware, welche durch eine eventuelle Neigung der Fernrohr- 
achse eine Fehlerquelle in die Declinationsbestimmung eingefiihrt hiitte. 

Absolute Bestimmungen wurden gewohnlich bei einer verhaltnissmassig ruhigen Lage der Magnete der 
Declinationsvariationsapparate vorgenommen. Der dabei eingehaltene Vorgang war gew611nlich folgender : 
Nachdem die Horizontalstellung des Theodolithen controlirt wordcn war, wurde eine der Miren anvisirt, hier- 
auf der Declinationsmagnet eingehaogt, 4-5 Einstellungen mit Marke Ost genommen, der Magnet auf Marke 
West umgehlngt und gleich viele Einstellungen gemacht; sodann wurde der Torsionsstab eingehangt und 
mit Magnet Ost und Magnet West die Ablesungen aufgezeichnet, zum Sclilusse eine zweite Mirenvisur ein- 
gestellt. Sclbstverstandlich wurde vor jedem Ein-, respective UmhBngen des Magnetes, Torsionsstabes oder 
Torsionsgewichtes der Faden arretirt. Bei jeder einzelnen Einstellung wurde gleichzeitig auf den Ruf ,,stopu 
der Stand der Declinationsvariationsapparate von einem Reobachter notirt. Der Aufhangefaden war bestandig 
durch ein Gewichtchen, gleich schwer wie der Magnet, belastet. 

In der nachfolgenden Tabelle I sind alle absoluten Bestimmungen der Declination, welche im Observa- 
torium gemacht wurden, zusanlmengestellt. In der Rubrik D, ist die dern Mittel der Beobachtungszeit zukom- 
mende beobachtete Declination, 11 der zugehiirige Stand des M7ild'schen Declinationsvariationaapparates ein- 
getragen. Die in der letzten Rubrik enthaltene, auf den Scalentheil 400 des Variationsapparates reducirte 
Decliuation, der Normalstand des Apparates, wird bei den Variationsapparaten besproohen werden. 
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Tabelle 1. Absolute Bestimmungen der Declination. 
h = GGttinger Zeit. lo = 10042. M = Mire. D,, beobachtete Declination. ?z Scalenlesung am Variationsappa- 

rate. D400 Declination auf den Sealclltlieil 400 bezogen. 

Horizontal-Intensitiit. 

k. 

Datum 9z I Ddoo 

Zur Bestimmung der Horizontal-Intensitat wurden mit Ausnahme voii 6 Bestimmungen Ablenkungs- 
ulld Schwingungsbeobachtun~;on gemacht. Die Ableukungsbcobachtui~gen mit dem Ablenkungsmagnete Ost 
lind West senkrecl~t zum freien Magnete wurden, so lange keiue verlbsliche Ableiikungsconstante ermittelt 
war, stets in zwei Entfernungen vorgenommen. l3ei den Schwingungsl)eobachtungei~ wurde gewbhnlicli jeder 
dritte Durchgang notirt, nacb deln drcissigsten Durcl~gange 100 Schwingungeii Interval1 gelassen, und d a m  
wnrde von den nachsten dreissig Durchgtingen bei jedem dritten (lie Zeit angemerkt. Ilie Temperatur ill1 
Magnetgehliuse wurde vor und nacll der Schwingungsbeobaclitung abgclesen, der TorsionscoEfficient beinalic 
jedesmal neu bestimmt. Uei deu Ablei)lcungsbeobachtungen wurde bei jeder Einstellung die Temperatur beini 
Ablenkungsmagnete gernessen, wobei man, wenil die Beobaclltung bei Kerzen- oder Lampenbeleuchtung 
geschah, mit der Auf'stcllung dieser Wlrmequelle sebr volasichtig sein musste, weil sonst grosse Spriiuge in den 
Temperaturbeobaclitungen vorkamen, die bei der Berechilung sttirelid wirkten. ' 

Voni September bis Mitte Februar wurden die Ablenkungen in den Distanxen 
September - 15. Pebruar E, = 280"'" und E, = 1.32 E, = 370"" 
15. Pebruar - August El = 250 ,, E, 7 1 32 El = 330 

durchgeftihrt. Es wurde auf kleinere Distanzen tibergegangen, um grijsscre Ablenkungswinkel zu erzielen. 

i Wcnn die Magneto in don Wohnriiumen aufb ewahrt worden, ist os nothwondig, sic oinigo Zeit vor dor Bcobachtung 
in8 Obscrvatorium zu bringun, dsmit sio die dortigo Tompcr:~tur, die man am Thermo~neter ablicttrt, annuhmon. 

24.Aug. 1882 
8.Sept. , 

14. ,, 1, 

23. , , 
25. ,, 
29. ,, , 
~ g . O c t . ,  
24. ,, , 
27. , , 

5. Nov. ,, 
g. ,, ,, 

10. , ,, 
16. , ,, 
21. ,, ,, 
24. , ,, 
28. ,, , 
zg. ,, , 

3. Dec. , 
7. , , 

10. ,, ,, 
13. , , 
17. , ,, 
26. , ,, 
28. , ,, 
30. ,, 
3. JLm. 1883 

10. , , 
13. ,, ,, 
16. ,, 

gh1on1p.m. 
11 50 a.m. 
6 5 0 p . m .  
9 50 a.m. 
4 20 p.m. 
3 35 p.m. 

1 2 3 5 p . m .  
4 15 p.m. 
4 55 p.m. 

10 25 a.m. 
11 40 a.m. 
10 45 a.m. 
4 20 p.m. 
3 40 p.m. 

12 20 p.m. 
5 1 5 p . m .  

11 10 a.m. 
9 50 a.m. 
6 25 p. m. 

10 48 a .m.  
10 40 a.m.  
1 1 3 6 a . m .  
11 5 a.m. 
4 o p.m. 
3 55 p.m. 
4 12 p.m. 
5 30 p.111. 
9 45 a .m.  

12 25 p.m. 

I 
1 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
11 
11 
11 
111 
111 
111 
111 
111 
Iu  
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
I11 
111 

2g059!7 
30 6 .3  
2 9 5 9 ' 4  
29 54'7 
30 19.7 
30 2.6 
30 0 . 3  
30 1 .0  

29 58.0 
29 55'9 
29 57'2 
29 56'7 
29 58.1 
29 54 '9  
29 55.3 
2 9 5 0 . 9  
29 54 '3  
29 51.1 
30 2 . 2  

29 51.6 
29 52-6 
2 9 5 4 ' 5  
29 51 '6  
29 59.0 
29 55'4 
29 51 '6  
29 54'2 
29 51.8 
29 55.9 

420.6 
416.0 
411'8 
402.5 
428'4 
411 '3  
409'1 
408.4 
403.7 
402'8 
404.4 
401'8 
405.4 
404.2 
403.3 
399'4 
402.8 
399'0 
410.4 
400.4 
402'2 
402'5 
400'4 
406.4 
403'0 
399'5 
400.6 
399'2 
403.5 

2g039!0 
50.2 
47'5 
52.2 
51.2 
51 '3  
51'2 
52.6 
54'3 
53.1 
52.8 
54.9 
52.7 
50.7 
52.0 
51 '3  
51'5 
52'1 
51 '8  
51 '2  
50'2 
52 '0  
51.2 
52 '6  
52 '4  
52 '1  
53.6 
52.6 
52'4 

- 

6. Fob. 1883 
9. ,, ,, 

13. 17 n 
14. , ,, 
18. ,, , 
21. ,, 
26. ,, , 
5. Niirz ,, 
6. ,, 

10. , ,, 
16. ,, . 
18. ,, ,, 
19. ,, ,, 

1.Apri1 ,, 
7. . ,, 

11. , 
15. , 
21. ,, n 
28. ,, 
4. M:&i ,, 

10. ,, , 
18. ,, 
24. , ,, 
4. Juni , 
5. n n 

12. ,, ,, 
22. ,, . 

2. Juli  ,, 
16. . ,, 

--- 

31134111p.m. 
3 30 p.m. 
3 3 0 l I . m .  
3 35 p.m. 

12 40 p.m. 
g 20 a.m. 
5 5 p . m .  

10 15 a. m. 
3 25 11.". 
3 50 p.m. 

10 o a.m. 
H 28 a.m. 
5 22 p.m. 

10 8 a.m. 
5 18 p.m. 
6 2 o p . m .  
3 40 p.m. 
4 32 p.m. 

10 20 a. in. 
4 o p.m. 
3 45 p.111. 
6 z o p . u ~ .  

11 33 a.m. 
4 40 p.m. 
6 20  I).lIl. 
4 55 11.m. 
4 58 p.m. 
5 55 11.". 
6 15 I).". 

- 

I11 
111 
11 
I1 
11 
11 
I1 
11 
11 
I1 
11 
11 
I1 
I1 
I1 
11 
11 
11 
11 
11 
I1 
11 
11 
I1 
II 
11 
I1 
11 
11 

- 

2g056!5 
29 53.8 
2 9 5 9 ' 2  
30 0.6 
29 54'3 
29 53'6 
30 3.1 
29 52.1 
30 0.8 
29 57.8 
29 56.8 
29 56.5 
29 58.9 
29 54.5 
29 54.2 
2 9 5 8 . 2  
29 53.8 
29 57.0 
29 50.0 
29 56.9 
29 54.7 
2 9 4 9 ' 4  
29 54.2 
29 50.2 
29 55'2 
29 56.3 
29 55.5 
29 57.4 
30 1 .7  

7 

402.9 
401'1 
403'7 
407.6 
401.4 
398.8 
407.7 
397.3 
405-8 
402.6 
402.1 
401.0 
403'0 
399'0 
399.7 
402.9 
399.1 
403.3 
396.3 
403.0 
401'3 
395.1 
399.4 
394'2 
400.8 
400.8 
400'6 
404.1 
408.0 

~ 9 ~ 5 3 . 6  
52.7 
55.5 
53'0 
52.9 
54.8 
55.4 
54.8 
55.0 
55'2 
54.7 
55.5 
55-9 
55.5 
54.5 
55'3 
54'7 
53.7 
53.7 
53.9 
53.4 
54'3 
54.8 
56.0 
54.4 
55.5 
54.9 
53.3 
53.7 



Wenn es die Verhaltnisse gestatteten, wurde mit beiden, dem Theodolithen beigegebenen Magneteu die 
Intensitatsbestimmung vorgenommen; es war dies aber bei dem gewohnlichen unruhigen Verhalten der Hori- 
zontal-Intensitit nicht immer rnoglich. 

Beziiglich der mit den absoluten Bestimmungen gemachten Variationslesungen wurde folgender Modus 
eingehalten: Bei den Ablenkungsbeobachtungen las auf das ,,stopL' des Reobachters beim Theodolithen ein 
Beobachter zuerst das Bifilar, dann am Lamont'schen Satze das Unifilar und das Unifilar mit Deflectoren 
ab und notirte die zugehsrigen Temperaturen. Wahrencl der Dauer der Schwingungsbeobachtungen wurden 
die drei Instrumente in der obigen Reihenfolge jede dritte Minute, spater jede zweite Minute abgelesen. 

Die zur Berechnung der Horizontal-Intensitat verwendete Formel, deren Ableitung in Liznar 's  Anleitung 
zur Messung der Elemente des Erdmagnetismus zu finden ist, Iautet: 

Aus den Schwingungsbeobachtu~~gen: 

Aus den Ablenkungsbeobachtungen in zwei Ihtfernungen 

HN- 2 f 1-atl-k,lIsin y,-3et,-wl(n',--N)] - 
Mo - E: sin y, 1. 

Setzt man : 
2 fl-at,-lc,N sin yl-3et1-w1(n',--N)] - - U, untl 

E; sin y, 

2 { 1-at,-lc,H sin y,-3et2-wl(n:--N)) = u* 
EA sin y, 

so ist . . 

wo bei 

(log U,-log U,) Ef (1 +2et2) P= - 
(log U,-log U,) + tiiod {a211 +2e(t,--ti)]--11 

Durch Multiplication der Gleichungen I und 2 erhalt man ein Product, dessen Quadratwurzel HN ist, das 
ist die auf den Scalentheil N dcs Intensitlits-Variationsapparates bei der Temperatur r entfallende Horizontal- 
Intensitat, aus welcher man durcli Anbringung der Temperatur-Correction den Normalstand findet. H,(400). 

Die in den Gleichungen 1 und 2 angewendeten Buchstaben l~aben nachstehende Bedeutungen: 
M, Magnetisches Moment dcs Schwingungsmagnetes auf die Temperatur 0" C. bezogen. 
KO Das Tragheitsmoment desselben bei 0" C. 
T Die beobachtete Dauer einer Schwingung. 
El Die kleinere Ablenkungsdistanz. 
Zz Die grossere Ablenkungsdistanz. 
N Der Scalentheil des Variationsapparates, auf welchen die Bestimmung bezogen wird, bei uns 400. 
n' Mittel der V:~riationslesungen wahrend der Schwingungen. 

,, 17 17 1, ,, Ablenkung E,. 
' 2  9, 7, 17 1, ,, Ablenknng E,. 

d f I  
w' Werth eines Scalentheiles am Variationsapparate in Theilen der Horizontal-Intensit%$ also -. H 
t Temperatur am Tljeodolithen wahrend der Schwingungeu. 

ti 17 17 9; ,, ,, Ablenkung El. 
t a 77 9,  77 99 17 Ablenkung E,. 

pi cp, Die bei den Ablenkungsdistaneen E, und E2 beobachteten Ablenkungswinkel. 
y TorsionscoBfficient bei den Schwingungen. 
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u Temperaturscoi5fficient des Schwingungsmagnetes. 
p Ausdehnungscoefficient des Stahles. 
e 17 ,, Messings. 

k, Inductionsco~fficient im Vermehrungsfalle. 

Ice 97 ,, Verminderungsfalle. 

- 0 00002314. x eine Constante 2 --- 86400 - 
s Taglicher Gang der Beobachtungsuhr. 

mod. Modulus zur Verwandlung der natlirlichen Logarithmen in Brigg'sche = 0.43429. 

Die Temperatur- und Inductions-Co~fficienten und die Traglieitsmomente der beiden dem Theodolithen 
heigegebenen Magnete wurden vor Abgang der Expedition theils voln Herrn Adjuncten L iz  n a r  und Herrn 
Linienschiffs-Lieutenant v. J e n i k  an der Centralanrtalt in Wien, theils von ~ n i r  unter Anleitung des Herrn 
L i z n a r  am Hydrogr:iphischen Amte in Pola bestim~nt. Von diesen Bestimmungen wurden nur die Bestim- 
mung des Trlgheitsmomentes ties Msgnetes I wiecierholt, die ich iu Jan Mayen vornahm, nachdem der Auf- 
hangellacken des Magnetes durch unvorsichtige Handliabung leicht verbogen worden war und wieder geradc 
gerichtet wurde. 

Die T r a g h e i t s m o m e n t e  der beiden Magnete wurden mittelst Schwingullgsbeobachtungen im belasteten 
und unbelasteten Zustan de ermittelt. 

KO ist das Tragheitsmoment bei 0" C. 

* o  7, ,, 71 ,, 0" C. des Belastungsringes. 
T Beobachtete Schwiugungsdauer des unbelasteten Magnetes. 

Ti 77 71 
,, belasteten n 

y und y, die Torsionsco8fficienten. 
rJ und firi die Variationslesungen auf einem Horizontal-Intensimotcr. 
N Scalentlieil seines Normalstandes. 
w' der Werth eines Scalentheiles in Theilen der Horizontal-Intensitlit. 
a der TemperaturscoEfficient des Magnetes. 
p und e Ansdehoungsco8fficient dcs Stahles und des Messings. 

Bei der Bestimmung kame11 zwei verschiedene Belastungsringe in Anwendung und mit jederu Binge 
wurden zwei Beobachtung.cn ausgeftilirt. Das Mittel aus  diesen vier Resultaten war fur : 

Magnet I log Ki = 6.53281 
Magnet I1 log Iql = 6.54190. 

Die in Jan Mayen auegefiihrte Bestimmnng mit einem Riugc ergab flir 

Magnet I log K: .= 6.53287 

bezeugend, dass nach dem Geraderichten des Aufh~ngcliacliens das friilicre Trlgheitsmoment dieses Magnetes 
beizubehalten war. 

D i e  Temperaturscoi5fficienten der beiden Mngnete wurden durcl~ Ahlenkungsbeobachtungen bei 
verschiedenen Temperaturen (durch Erwiirmen und Abktihlen) ermittelt. 

sin (ui-uE) 
P= 

"1 +us (ta-ti) tg- 2 

~sterreiohieohe Expedition auf Jan Mayen. 
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t, und t, sind die Temperaturen, u, und u, die zugehorigen Ablenkungswinkel. Zur Erlangung des gennuen 
Temperaturcogfficienten ist jedoch noch ein zweites quadratisches Glied nothwendig, welches erhalten wird, 
indem n~an  einen Temperaturcoefficienten p, bei niederen Temperaturen und einen 11, bei l~ohen Temperaturen 
bestimmt und die ~ n d e r u u ~  des Temperaturcoefficieuten fur 1" ermittelt; diese ~ n d e r u n g  des Tenlperatur- 
coefficienten fur 1" sei 1, so ist 

M ,  = M, (1 - or t), 

a t  = (I*,, - A )  t + h t2, 

p,, ist der TemperaturcoEfficient bei 0". 
Der TemperaturscoEfficient 'betrug beim 

Magnet I aIt = 0.0003942 t + 0-000001 429 t2, 

Magnet I1 orII t = 0.00057945 + 0.000001898 t2. 

D i e  I n d u c t i o n s  coeff ic  i en  t en  wurden durch Ablenkungsbeobachtungen bcstimmt, indem man deli 
betreffenden Magnet senkrecht an der Ablenkungsschieue dos Theodolitllen anbrachte und die Winkel 
mass, um welche der freie Magnet bei der Lage Noril untcn und Nord oben abgelenkt wurde. Aus diesen 
Winkeln bekommt man . . 

Ic = tang '1, (u, 4 u,) 
li tang J tang l / z u l  + up) 

' 

H Horizontalilltensitat, JIuclination u, und u, die gemesseneil Winkel. 

. . . . .  f ~ r  Magnet I Ic = 0.0005828 

. . . .  n ,, 11 .  = 0.001098 
Aus diesen k ergibt sich f i r  den Vermehrungsfall (der Nordpol des Magnetes gcgen Norden liegend) 

. . . .  Magnet I . 4 = 0.0004995 

. . . . . .  ,, I1 = 0.000942 

flir den Verminderungsfall (der Nordpol des Magnetes gegen Stiden liegend I) 

. . . . . .  Magnet I k, = 0.0006661 . I1 . . . . . .  = 0.001256 

Beziiglich der anderen, bei einer Intensitatsbcstimlnung anzubringenden Correctionen ist zu bemerken: 
Der T o r s i o n s  co e f f i c i en  t wurde beinahe bci jeder Schwingungsbeobacl~tung neu bestimmt 

wobei n die Ablenkung ist, welche eine Drehung des Torsionskopfes um 360" hervorbringt. 

1 E s  ist in neuester Zeit durch die Unterauchungen ICo h l r  n u s  c h's, S a c k ' s  ~ i n d  Wi ld ' s  n , ~ : h g ~ w i  ,s :ri, d : ~  s3 der Inductions- 
Coefficient in beiden FPllen gleich gross ist; da  aber bei dcr Bereohnung die Lnmollt'acho liege1 angewoudet wurde, konnte 
eine ~ n d e r u n ~  nicht mehr vorgenornmon wcrden. 
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Der TorsionscotSfficient war bei beiden Magneten geringfligig und betrug: 

Magnet I. M:~gnet 11. 
Im Mit(te1 . . . . . .  0.00105 0.00124 
Grijsster Werth . . 0.00116 0.00133 
Kleinster ,, . . .  0.00092 0.001 17 

Die Correction cler Schniingungsbeobachtungen wegen des taglichen Ganges der Beobachtungsuhr war 
nicht bedeutend, da der mittlere tagliche Gang der zur Beobachtung verwendeten Uhren: 

Tascliei~chronometer Arway 16 . . .  + 8?8 
Chronometer Dent 1535 . . . . . .  + 7?0 

betrug, welche Griissen mit Riicksicht auf diesen Zweck Ireinen bedeutenden Schwankungen unterworfen 
waren. 

Das Taschenchronometer hatte Halbsecui~denschlag und eignete sich wegen des deutliche~l Schlages 
sebr gut zur Beobaclltnng, es blieb jedoch bei einer Temperatur -18" gelegentlich einer Beobachtung im 
Observatorium stehen und wurde sptiter ganz ausser ~ e b r a i c h  gesetzt Das Chronometer Dent 1535 wurde 
hierauf bis zum Ende der Beobachtnngsreihe verwendet und llattc nur das Unangenehme, dass man es ziemlich 
weit vom Theodolithen auf'stellen musste, um eiiien Einfluss auf den Magnet zn vernteiden. 

Die Theilung der Ablenkungsschiene wurde an1 Normalaicliungsamte in Wien geprtift und fur die bci 
den Intensitatsbestimmullgen eingestellten Entfernungen die Correction in Recllnung gebracht. 

Abgclesene Entfernung. Corrigirte Entfnrnung. 
250111rn 249.905"" 
280 879.900 
330 329.890 
370 369.805 

In der nacbfolgenden Tabelle sind alle absolutcn Bestimmurigen der RorizontalintensitIt verzeichnet,, 
welche zur Bestimmung des Normalstandes der Ii~tensitiits-Variationsapparate in der Station vorgenommen 
wurden. Die in der letzten Rubrilr enthaltene Horizontalintensittit ist zluf den Scalentlieil 400 des Bifilares bei 
der Temperatur 0" C. bezogen. 

M = Magnet. 
TI Beobachtete Schwingdauer. ' 
T Schwingdauer corrigirt ftlr Torsion, Ullrgang, Ternpcratur und Induction. 

' 
n, n,, ~ b ,  Lesungen am Bifi1al.e. 
r, r i ,  r, zugeh6rige Temperatur. 
El:,, E, Ablenkungsdistanzen. 1 

y,, y, Ablenkungswinlrel, corrigirt ftir Ungleiclilieit der Ablenkung und fits Declinationsanderung. 
t,, t, Zugeh6rige Temperatur. 
H, (400) Horizontal-Intensitat auf den Scalentheil 400 des Rifilars bezogen bei 0'0 C. 

Das Verhalten der Magncte lasst sic11 aus den absolutcn Bestimmnngen beurt,heilen, wenn man aus den 
Schwingungs- und Ablcnlrungsbeobacl~tungell stat1 der Horizoiitalinteilsittit das magnetische Moment ableitet. 
Die so gewonnene Reihe zeigt beim Magnete I ein etwas rascheres, beim Magnete I1 ein langsameres bestan- 
diges und gleichmassiges Abnehmeii des magnetischen Momentes. 



12 A. Gratzl ,  

Tafel  2. Absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensitat. 

'Variationsapparate noch nieht aufgeutellt. 
'Es wurde von da an mit eincm anderen freicn Magneto und in den Distanzen E, = 250 und C, t - - 230 beobuchtet. 
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Inclination. 

Von den zwei Inclinatorien, tiber weIche die Station verfiigte, wurde mit Ausnabme zweier Beob- 
achtungen stets das neue und wirklich ausgezeichnete Instrument von D o v e r  Char1  t o n  K en t Nr. 63 benlltzt, 
wahrend das zweite altcre Inclinatoriunl H. B a r r o w  Nr. 26 als Reserveinstrument betrachtet wurde. 

Das D o v e r  'sche Inclinatorium hat zwei Nadeln (89 Millimeter Ltinge) und ein Paar kraftige Streich- 
magnete nebst einem handlich eingericbteten Schiffc11en, worin die Nadeln beim Ummagnetisiren gegen jed- 
wede Verletzung gut geschiitzt gelagert sind. . 

Das Inclinatorium wurde im Hiusehen ftir absolute Beobachtungen auf einem feat in den Erdboden 
qemauerten Teakholxpleiler aufgestellt. Die Fussschrauben des Instrumcntes rnhten auf messingenen Fuss- 
pliittchen. 

Das Instrument wurde zuerst horizontal gestellt und die Lager der Nadel sorgf&ltig rnit einenl feinen 
Haarpinsel gereinigt. Die Nadeln wurden jedesmal voi. ihrerVermendungummag~letisirt, um bei den1 Wechseln 
der Pole ein gleirhes magnetisches Moment zu erzielen. Das Ummagnetisiren geschah, wie schon eraahnt, 
durch Streicl~magnete. 

Nachdem sich aus Ablenkungsversuchen an einer Boussolc ergab, dass die Nadeln nach 15 Doppel- 
strichen auf jeder NadelflLche keine weitere Zunahme ihres magnetischen Momcntes zeigten, so wurden fortan 
15 Doppelstriche, auf jeder Nadelflache, also eigentlioh 30 Doppelstriche gemacht, sodann die Achsen und 
Spitzen sorgfiiltigst gereinigt und die Nadeln bei geliobener Sperrvorrichtnng cingelegt. 

Der magnetisclle Meridian wnrde dnrch Aufsuchen der Senkrechtstellung der Nadel in vier verschiedenen 
Lagen aus acht Ablesungen ermittelt, D 

Zur Beobachtung der Inclination wurden bei A Nord und B Nord je acht Ablesungen notirt, wobei jede 
Ablesung aus zwei bis drei Einstellungen und dem Mittel dcr Ailgaben der beiden Nonien hervorging. Die 
Einstellungen wurden entweder durc11 Abheben mittelst der Sperrvorrichtung oder aber durch Ablenlrung mit 
einem kleinen Magnete (dem Rcr~higungsma~nete des Theodolitben) wiederholt und erst nach einer befriedi- 
genden ~bereinstimmung der Lesungen zn einer neuen Lage Itbergegangen. Auf den Ruf ,,stop1( wurden gleich- 
sseitig mit jeder Einstellung die Variationsapparate von einem Beobachter abgelesen, und zwar zuerst das 
Bifilar und die L l  o y d'sche Wage, sodann am L a m  ont'schen Satz, Horizontal-Intensittit, Declination und 
Vertical-In tensi tat. 

Nicht genug vorsichtig kann man beim Ansl~eben und Einleg.cn der Inclinationsnadeln sein, da  in der 
kalten Jahreszeit der feuchte Athem sofort auf den Achatlagern und auf den Nadelachsen einen Niede~*schlag 
von feinen Eislcrystallen bildet, die oft Baum bemerkbar sind, aber trotzdem die folgenden Einstellungen 
sehr erschweren. 

Bei weniget kalter und trockener Luft war wieder der scharfe Lavastaub ein sehr zu ftirchtender 
Feind des Inclinatoriums und jedesmaliges sorgf5ltiges Reinigen der Lager und Achsen mit einem Pinsel noth- 
wendig. 

Mit bciden Nadeln nacheinander zu beobachten gelang im Ganzen nnr viermal, da das doch llngere Zeit 
beanspruchte nnd die Nadeln der Variationsapparate selten so lange auch nur anntihernd rnhig lagen. 

Viele begonnene Inclinationsbeobachtungen museten in Folge eingetretener Sttirungen aufgegeben 
werden. 

Bei mchreren Beobachtungen wurde bei der ersten Berechnung ein eigenes Reductionsverfahren 
angewendet, sobald die Variationen der Horizontal-Intensitat oder Vertical-IntensitLt ein gewisses Mass (sechs 
Scalentheile) liberschritten. ES ist ntimlich dann nicht mehr statthaft, den Quoticntcn aus den Mitteln von 
Vund  H dem Mittel der Quotienten aus der einzelnen V und H gleich ru setzen, wie es gewbhnlich 
geachieht. 

Es  wurden in solchen FLllen die Einstellungen am Inclinatorium nach den zugeh6rigenVariationslesungen 
so in ~ r u p ~ e n  getheilt, dass in jeder so lche~~ Gruppe die Differenzen xwischen den Variationslesungen nur mehr 
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gering waren; fur jede Gruppe wurden die Lefungen am Eifilar und an der IAloyd'schen Wage gcmitteltund 
mit Be~tirksichtigung der zugehij~igen Temperatur auf absolute Werthe H und V, fV mit einem genaherten 

V Normalstande) reducirt, aus diesen Grijssen mittels der Formel tg J= - die jeweilige Inclination gefunden. 
H 

Durch Anbringung der so berechneten Inclinations\~ariationen konnte man alle anderen Gruppen auf einc 
einzige reduciren und mit dem so gemittelten J und dem der Ilanptgruppe zugehorigen H die Vertical-Intensitlit 
berechnen, welche dem der Hanptgruppe zugehorigen Stalide der Lloyd'schen Wage bei der Temperatur t 
cntspricht. Die Reduction auf den Scalentheil 400 und die Anbringung der Temperaturcorrection geschali d a m  
auf die gewohnliche Weise. 

Die durch dieses Verfahren erzielten Endresultate wichen von den mit dem allgemeines. Mittel 
berechneten bis zu acht Einheiten der Mnfaen Decimale C. G. S. ab. Da aber ein Fehler von 015 in der Beob- 
achtung der Inclination schon einen Unterschied rot1 30 Einheiten der funften Decimale C. G. S. im 
Endresultate verursacht, so wurde von der obenerwlihnteii Reduction Abstand genommen, da man auch nicht 
annehmen kann, dass die Inclinationsnadel ebenso wie die weit empfindlicheren Variationsapparate allen 
Variationen folgt. 

Nachstehende Tabelle enthlilt alle im Observatorinm der Station vorgcnommenen absoluten Incli- 
nationsbeobaclitungen. 

Tabelle 3. Absolute Bestimmungen der Inclination und Berechn ung der Vertical-jntensitat. 

J= beobachtete Inclination; n, Lesang am Bifilare bei der Temperatur r, ; H die diesom Stande entsprechende 
Horizontal-Intensitat; n, Lesung an der Lloyd'schen Wage bei der Temperatur r,; V die fiir diesen Stand 
berechnete Vertical-Intensitat; V0(400) die dem Scalentheil400 der Lloyd'schen Wage entsprechende Vertical- 

Intensitat bei r, = 0". 

Bif. 

9tlrl 

11 

428.8 
6'6 

0'09859 

417'2 
4'2 

0'09826 

414.7 
4'8 

0.09823 

407'9 
7'0 

h 

D a t u m  

26.1yEg. 

18. sept. 

19. Sept. 

27. Sept. 

27. Sept. 

2 
J g  

o 
w 
0 
W 

0 
w 
0 
W 

0 
w 
0 
W 

0 
w 
0 
W 

0 
W 
0 
W 

L. W. 

?t2 t2  

373'8 
6605 

387'6 
4'0 

0'50355 

391.8 
5'0 

0.50413 

389'9 
699 

0 ~ 0 9 8 1 7 0 ~ 5 0 3 4 4 0 ~ 5 0 4 4 ~  

.2 

o 
w 
. 
0 

w 
. 
0 

. 
0 

w 
. 

0 
. 

w 
. 

k 

I Z ~  ~ t t g .  

6 p.m. 

5 p.m. 

1 1  8. m. 

3 p. nl. 

vo 
(400) 

0.501540.50426 

0'50482 

0 . 5 0 4 9 ~ ~  

I 
- 
2 
B I 

D i  

D I1 

D I 

D I1 

, 

A Nord 

A n m e r k u n g  

Variations- 
apparate noch 

nicht aufgcstcllt 

WLhrend des 
Ummnguetisireris 
stieg die Hor.-Int. 

um 2 0 ~ .  

Hor.-Int.in steter 
Abnahme, gegen 
Ende der Beob- 
achtungunruhig 

Ob. 

79°z3!5 
79 28.078 
78 41.5 
78 56.079 

78 50.5 
79 4 '5  
78 57'5 
78 35.0 

79 19'5 
79 '4'5 
78 53'5 
78 48.5 

78 40 '078  
78 50'5 
79 3 '5  
79 24.5 

78 49.0 
78 45.5 
79 19.5 
79 11.5 

B Nord 

J 
Ob. Sp. Sp.Unt. Sp. 

78053'0 
47 '078  

79 8.5 
18.078 

79 0.0 

79 0 ' 0 7 9  
78 46.0 
78 46.5 

78 59'5 
79 8 ' 5  
79 1.5 
79 2.0 

57.078 
78 58.5 
78 58'5 
79 7'0 

79 10.5 
78 44.0 
79 16.5 
78 57.078 

79" 2 '7  

78 52-75 

78 57.5 

78 58-45 

78 57-95 

79°2810 
31.079 

78 36.5 
26.5 

78 47'5 
6 .078  

78 43.0 
78 57.0 

78 58.5 
79 2.5 
78 38.5 
78 46.0 

53-5 
78 40.0 
79 15'5 
79 4 . 5  

78 51.0 
78 38.5 
79 15.5 

58.5 

7g05410 
2 ' 0  

78 57.0 
79 12'5 

78 57.5 
59'0 

78 45.0 
78 48.0 

78 58-5 
78 52'0 
78 51.5 
78 45.0 

78 52.5 
78 55'5 
78 56.0 
78 58-5 

78 48.0 
78 48.0 
78 58.0 
78 56.5 



a A Nord II Nord Iiif. I,. W. 
' D ~ ~ ~ ~ ~  h 1 s  S I  Ob. Sp. , Lint. Sp. Ob. Sp. I Unt. Sp. -1 3 1 A n ~ n e r k u n g '  

0 
W 
0 
W 

0 
W 
0 
w 
0 
w 
0 
W 

0 
w 
0 
w 
0 
W 
0 
W 

0 
w 
0 
W 

0 
W 
0 
w 
0 
W 
o 
W 

0 
w 
0 
w 
0 
w 
0 
W 

0 
W 
0 
W 

0 
W 
0 
W 

0 
W 
0 
W 

0 
W 
0 
W 

78'48'5 
79 2.078 
79 2'0 
79 10.0 

7546'579 
78 48.0 
79 6'5 
79 15'5 

78 55'0 
78 56'5 
79 16'5 
79 16.5 

78 48'7 
79 5'5 
78 54.079 
79 18 0 

78 44.5 
79 3.578 
78 50'0 
79 11.0 

79 1.0 

78 57'5 
79 10.0 
79 8.3 

78 43'0 
79 1'078 
78 54.0 
7s 51 '8 

78 59'0 
79 8.079 
79 8.5 

78 48'0 
79 3'5 
78 58.5 
79 9'5 

79 1'579 
78 50.2 
79 13'7 
79 14'0 

78 47'5 
79 5'2 
79 "3 
79 17.0 

79 4'1 

79 13.8 
79 9'5 

78 51'0 
79 7.5 
79 2'7 
79 13'5 

78 55'2 
79 5.1 
79 2'5 
79 13'2 

- 

Hor.-Int. in un- 
g.leichn~iissigcr 

Zu~lahme 

Hor.-11it. in Ab- 
nahmc mit zeit- 
weisem still- 

standc 

1Ior.-Int. in un- 
gleichlnZssigcr 
I:mgs,zmctr ZU- 

n:~hi~ie 

-- 

79' 0'2 

79 1'6 

79 1'5 

79 0.8 

78 58.2 

78 58.8 

78 53'65 

78 59.1 

78 58-45 

' 

79 1-05 

79 0.45 

79 1-6 

79 4'4 

79 1.9 

--- 

0 
. 

W 
. 
0 
. 

W 
. 
0 
. 

W 
. 
0 

% 
. 
0 

w . 
0 

w 
, 

0 

YV . 
0 

w 
. 
0 

w 
. 
0 

w . 
0 

w 
. 
0 
. 

w 
. 
0 

w . 
0 

w . 

-- 
I 882 

20. Oct. 

8.Dec. 

9. Dec. 

I 883 
10. Jgnncr 

14. JWmlcr 

16. Jiinner 

14. JPnnor 

3o.Jiinnor 

12. Febr. 

rg.Fcbr. 

~o.Mke 

19. Mlrz 

19. Mlirz 

8.April 

78'53'5 
53.078 

79 11.079 
79 5'5 

78 59'5 
79 2.079 
79 5'5 

79 3'0 
78 55.5 
79 11.0 
79 7.0 

78 46.5 
78 55.8 

4.5 
79 10.8 

78 47.078 
54.5 

79 5.0 
79 0.5 

79 0.0 
78 45'5 
79 19.079 
79 6.5 

78 45'0 
47.078 

79 1.2 
79 3'0 

7857'07854'578 
78 46.5 

15.5 
79 8.5 

78 50'5 
78 53'5 
79 0.079 
79 4-0 

78 47.0 
79 20.0 
79 9-0 

78 51.7 
78 57'7 
79 4'5 
78 57.7 

79 5.0 
7855'87847'578 

79 20.079 
79 6'3 

78 55'1 
78 56.9 
79 19.7 
79 8'8 

78 59'2 
78 56.0 
79 10'079 
79 7.0 

398.2 
8'3 

0'09801 

386.4 
599 

0.09755 

387.6 
692 

0.09758 

394'0 
3'5 

0.09770 

409'5 
5'1 

395'2 
6'8 

0.09782 

422.5 
5'0 

0'09832 

414.8 
009 

0.09798 

411.7 
299 

0.09794 

390.7 
490 

0.09755 

399'4 
-191 

0.097~5 

386'7 
3'8 

380'7 
3'8 

0'09733 

383'9 
5'8 

0.097~7 

--- 
I 
4 p.m. D I 

P 

78'55'5 
55.0 
10.5 

79 2.0 

007851.57854'5 
78 56.5 

'5.5 
79 9.0 

78 54'5 
78 43'0 
79 10.0 
79 6.0 

79 4'0 
78 49'7 
79 14.5 
78 59.7 

56.078 
78 46.5 
79 14.5 
18 58.5 

78 53'5 
78 48.078 

4 .5  
78 53.0 

78 59'5 
48.278 

79 1.5 
78 49'8 

51.078 
78 54.0 
79 1.0 
78 59.5 

78 56.8 
78 48'5 

11.279 
78 59'5 

2.07856'07847.7 
78 51.3 
79 7'079 
78 57.5 

78 57'3 
78 52'0 
79 10.079 
79 3.7 

78 54'0 
53.678 
8'2 

79 1.1 

79 19.0 
78 59.0 
79 5'7 
78 52'3 

79 3.5 
78 47'3 

17'579 
78 55.0 

390.8 
802 

0.50437 

390'1 
5'8 

0'503100'50406 

389'5 
5'9 

0.50317 

382.8 
3'3 

0'50325 

383'4 
5'0 

o ~ o ~ 8 0 S o ~ ~ o ~ 1 6 0 ~ ~ 0 ~ 8 6  

379'6 
6'6 

0.50231 

367.2 
407 

0-50088 

386.3 
007 

0.50336 

385'8 
207 

0'50264 

380'5 
3'8 

0'50266 

372'1 
-102 

o.sozz10-50524 

372.8 
397 

0~097460~502630~50563 

372'8 
3'6 

0'50416 

370'0 
5'6 

0.50292 

11a.m. 

10 a.m. 

9 a.m. 

78'46'5 
78 56.5 
79 3'5 
79 8'5 

79 9.0 
78 58.5 
79 7'5 

78 53'5 
78 57.5 
78 58.0 
79 1.0 

78 55'2 
78 53'0 
79 8.2 
79 4.8 

48.8 
78 49'5 
79 12.2 
79 3.5 

78 44.2 
45'0 

79 3.0 
79 1'5 

78 48.0 
50.0 

78 59.0 
78 56.5 

48.0 
78 51.5 
79 070 
79 4.0 

78 51'0 
78 51'5 

4.0 
79 8'7 

78 53'7 
4'3 

78 56'0 

78 52'5 
78 57'0 

3'3 
79 8'7 

78 44'7 
51.7 

79 3.3 
79 7.3 

79 22'0 
79 8.2 
78 56'0 
78 53'2 

78 56'2 
78 50-2 

8.5 
79 4.2 

- 

0'50522 

0'50420 

0.50506 

0,50439 

0.50434 

0.50482 

0'50413 

0.50470 

0'50705 

0.50606 

D I  

D I1 

D I1 

1 
3 p.m. 

10 a. m. 

4 p.m.. 

3p.111. 

3 p.m.  

9a.m. 

10 a.m. 

9 a.m. 

10 a.m. 

g :L. m. 

D I 

D I1 

D I 

DII 

D I 

DII 

D I 

D I1 

D I 

D I 



A. Gratz l ,  

II 

A n m e r k u n g  

Hor.-Int. lang- 
Sam abnehmend 

Die Magneto 
der Variations- 

apparate in 
k ~ ~ r z c n  lang- 

samen Schwin- 
gumgen 

Hor.-Int. nimmt 
langsam zu 

Hor.-Int. nicht 
sehr ruhig 

Der Magnet des 
Bifilares in lang- 
samen Sch~vin- 

gungeu 

. 
A Nord B Nord 

- 

~ b .  

79' 5 '0  
78 55'2 
79 20'3 
79 10.8 

78 51.8 
79 6 . 5  
79 1 ' 5 7 9  
79 16.5 

79 7.5 
78 58'2 
79 18-8 
79 2 . 3  

79 8.0 
79 2'7 
79 17'0 

79 2 '2  

78 59.078 
79 12.8 
79 7 ' 5 7 9  

78 52'0 
79 3 '5  
79 0 ' 7  
79 13'2 

78 55'0 
79 3'0 
79 4 '479  
79 11'8 

79 4 .579  
78 53'3 
79 16.5 
76 3 ' 0  

79 6.0 
79 2 '279  
79 16.1 

79 6.0 
78 52'0 
79 '3.7 
79 1 ' 3  

78 52'5 
78 59'3 
79 2 '5  
79 10'3 

78 51.5 
79 3'5 
79 1 . 2  

79 15.079 

79 1 .0  

78 55'5 
79 10 '079 
79 6 .779  

79 5 '779  
78 54'5 
79 17'7 
79 7 '779  

~ p . I ~ n t .  ~ p .  

79' 3 '2  
78 46.0 
79 21'3 
79 5.5 

78 54.0 
78 57.2 

8 0 7 9  
79 10.8 

79 7 ' 0  
78 47'5 
79 21'5 
78 59'8 

7 8 4 9 ' 5 7 8 5 3 ' 7 7 9  
78 57.0 
79 7 .079  
79 10'3 

79 2.8 
4 9 - 5 7 8  

79 19.5 

78 55'0 
78 55'0 
79 7 '3  
79 8.5 

78 59'0 
78 52'7 

4 ' 7  
79 9.4 

78 44'2 
79 23.5 
79 1.3 

7 8 5 0 ' 2 7 8 5 3 ' 5 7 9  
78 55.5 

9.5 
79 11.6 

79 6.0 
78 46.0 
79 21'3 
78 59-7  

78 55-5 
78 47'7 
79 11'3 
79 5.3 

78 55-079  
78 51.3 
79 9 ' 3  

8 - 5 7 9  

79 1.0 

78 45.5 
16-5 
4.079 

78 45'2 
79 24'5 

4 .079 

1883 
8. 

15.April 

23. April 

24.April 

5 . M ~ i  

5.Mai 

11. Mai 

11.Mai 

8 . Jun i  

29. Juni 

2. Juli 

21. Juli  

23. Juli  

29.Juli  

D 11 

D I 

D 11 

D I  

D 11 

D I 

D I 

D I I  

D I  

1) I1 

D I 

D I 

D I1 

D I I  

10 a.m. 

10 a.m. 

10 a.m. 

9 a . m .  

10 a.m. 

11 a.m. 

9 a.m. 

11 a.m. 

9 a . m .  

10 a.m. 

3 p.m. 

I I .  m. 

4 p.m. 

1 0 a . m .  

78'56'5 
78 50'5 
79 5.0 
78 54.7 

79 5 '0  
78 50'8 

14 '779  
78 59.0 

78 59.0 
78 49'7 
79 8 ' 3  
79 0.5 

78 52'0 
10.5 

79 1.5 

79 0 '5  
5 ~ 0 7 8  

79 1 0 ' 2  

4 ' 5 7 8 5 6 . 6 7 9  

79 3.0 
78 50 '2  
79 15'3 
78 56'7 

79 4.5 
78 45.3 
79 13'4 
78 53.8 

5 ' 0 7 8 5 5 ' 7 7 8 4 6 . 0  
78 49'8 
79 8 ' 7  
78 52.0 

78 52.0 
79 11.0 

78 57'5 

78 56.0 
78 49.5 
79 5 ' 5  
78 57-7 

79 0 - 7  
78 48.0 
79 14.279 
78 58'3 

4.7 
78 51'5 
79 13 '3  

1 .279  

78 52.7 
78 47.5 
79 3 ' 0 7 9  

0.979 

5 - 2 7 8 5 5 . 2 7 8 4 5 ' 7  
78 49'3 
79 9 ' 0 7 9  

2.579 

0 

i7 . 
0 
. 

w 
. 

0 

w 
. 
0 
. 

w 
- 
0 

w 
. 
0 

Fb 
. 
0 

w 
. 

0 

rnT 
. 
0 
. 

W 
. 
0 

w 
. 
0 

w . 
0 

w 
. 
0 

w . 
0 

w . 

78'45'5 
78 50'3 
79 4 '5  
79 2.7 

78 55'5 
78 53'0 

8.0 
79 6 . 3  

78 49.5 
78 49 '3  
79 6 - 2  
79 6 ' 0  

0 . 7 7 8 5 1 ' 7  
78 55.0 
79 1 . 3  
79 8 '5  

78 50'5 
50.0 

79 7.9 
3 ' 2 7 9  

70 54'0 
78 53'2 
79 9 ' 0  
79 3.2 

78 54'7 
78 49'0 
79 4 '1  
79 0 '9  

78 49'8 
79 3.8 
79 0.0 

1 . 3 7 8 5 1 ' 2  
78 54.0 
79 6 .5  
79 4 ' 4  

78 45.0 
78 47.5 
79 3 '5  
79 6 .2  

78 49'5 
78 50'2 

7'0 
79 6 .7  

78 54.3 
78 54'9 
79 6 '3  

8 . 8 7 9  

78 42.7 
78 46.0 

1'5 

78 48'5 
3 .0  
8 . 2 7 9  

0 
w 
0 
W 

0 
w 
0 
W 

0 
w 
0 
W 

0 
w 
0 
w 
0 
W 
0 
W 

0 
w 
0 
W 

0 
w 
0 
W 

0 
w 
0 
W 

0 
W 
0 
W 

0 
w 
O 
w 
0 
W 
0 
w 
0 
w 
0 
W 

0 
W 
0 
W 

0 
w 
0 
W 

79' 1'05 

79 2.42 

79 1 '94 

79 1 '65  

79 1.23 

79 0-35 

78 59'82 

79 1 ' 4  

78 59.8 

78 59'93 

1 . 9  

395'2 
5'7 

0*097700.50343 

381'1 
5% 

0.09739 

382'5 
5'4 

0.09742 

383'2 
593 

0'097440'50257 

386.2 
3'7 

390.2 
3'7 

0 . 0 ~ 7 5 ~  

386.8 
4'2 

0.09747 

396.3 
405 

0.09767 

383'0 
5'5 

0.09744 

383.1 
10'4 

387'7 
1001 

0.09770 

373.1 
802 

393'2 
1106 

8~37858~920~097870~502640~50624 

375'4 
1101 

371'5 
5'5 

368.3 
409 

0.50291 

371-4 
5'0 

0.50269 

369.8 
500 

368.8 
3 '4  

1730'097440'502640'50596 

369.0 
3'4 

0.50271 

367.1 
4'0 

0'50171 

367'2 
‘$02 

0~50232 

367'5 
5'2 

0'50238 

361 4 
10'3 

o ~ o ~ ~ 6 ~ 0 ~ ~ 0 2 0 6 0 ' ~ 0 6 0 4  

366.0 
10'0 

0'50246 

362.6 
8'2 

0'097330'502210'50611 

364'7 
11'6 

374'7 
11'0 

1.6~o.og7480.50~760'50637 

0'50640 

0'50624 

0'50568 

0'50574 

0'50600 

0'50519 

0'50579 

0'50579 

0'50595 



Magnetische Beobachtzcngen. 

Variationsapparate. 

Die Instrumente, welche bei den Variationsbeobachtungen in Anwendung kamen, sind schon in der Ein- 
leitung erwiihnt; hier ist es am Platze, Naheres uber deren Einriclitung, Aufstellung und Justirung zu sagen. 

Die Vertheilung der Instrumente ist aus dem der Einleitung beigegehenen Grundrisse der Observatorien 
ersiclitlich; bestimmend hieftir waren folgende Punkte: 

Die Instrumente sollen moglichst wenig Einfluss auf einander haben, also mbglichst weit von einander 
stehen. 

Die Fernrohre sollen so aufgestellt werden, dass ein einzelner Beobachter alle drei Instrumente rasch 
nach einander ablesen konne, dass aber auch Mr streng gleichzeitige ~eob&chtungen mit drei Beobachtern, 
bei jedenl Fernrohre ein Beobachter l'latz fiude. 

Die nachstehenden Entfernungen der Instrumei~te von einander lassen schon auf eiuen geringen gegen- 
seitigen Einfluss schliessen. 

W i 1 d'sches Declinatorium-Bifilar . . . . . . . . . 2F65 

n -Lloyd7sche Wage . . . . 2 .42  
Bifilar - 11 , . . . . 4 . 3 0  

9 )  -Unifilar mit Ablenkungsmagneten 3.87 
L a m  on  t 'sches Unifilar - 7 I7 9,  2-57 

17 9 )  - ,, ,, Eisenstaben . . . 2 .35  
Lam.  Unifilar mit Ablenkungsmagneten - ,, n 71 . . . 4 . 3 0  

Magnetischer Theodolith - Lloyd'sche Wage . . 7 - 4 0  
Inclinatorium - Lloyd'sche Wage . . . . . . 8 . 2 0  

Ein Einfluss des Magnetes der Lloyd'schen Wage auf die Maguete des Theodolithen uud um- 
gekehrt, war nicht wahmehmbar. Ebensowenig wurde das Inclinatorium von der L l  o y d'schen Wage 
beeinflusst. 

Urn den gegenseitigen Einfluss der Variations-Instrumente aufeinander zu finden, wurde die Ablenknug 
des Declinationsmagnetes durch umgekehrtes Einlegen des Magnetos am Bifilar und au der L 1 o y d'schen 
Wage beobachtet. Es ergab sich der Einfluss des Bifilarmagnetes auf das Declinatorium mit - 3 !0 und dcr 
der Lloyd'schen Wage mit - 4 ' 0 ,  zusammen also -7 '0,  welche Ablenkung als constant angesebcn wurde, 

Fig. 2. in Folge dessen die Correction der Declinationsvariationen wegen ver- 
Ilnderlichen Einflusses der ai~deren Instrumente vernachlassigt blieb. Der 
Einfluss des Magnetes der Lloyd'schen Wage und des Declillatoriums auf 
den des Bifilars betrug zusamlnen i - B  . O  Scalentheile und wurde als gleich- 
bleibend angenommen. 

Bein1 L a m  o n t'schen Satze waren die gegenseitigen Einfltisse ebenfalls 
zu vernachlassigen. 

Reztiglich der Einrichtuag der Variations-Instrumente wird auf die 
E d  e l  m a  nn'schc Broschtire ,,Die erdmagnetischen Apparate der Polar- 
Expeditionen im Jahre 18831L vcl.wiesen, wo sich eine eingehendo 
Beschreibung mit Abbildungen befindet; im Nachstehenden werden bei den 
einzelncn Apparaten nur die ftir nothwendig befundenen und durchgeftihrten 
Abanderungen einzelner Bcstandthcile besprochen. 

Die Scalen der variationsapparatc erheischten bei ihrer bedentenden 
Lange eine eigene Beleuchtungsart. Die Riinder der Glassoalen S wurden 
mit schwarzem Papier soweit tiberklebt, dnss nur die Theilung frei blieb. 

6atorroiohisoho l x p e d i ~ i o ~ ~  suf Jan Dlnyen. 3 
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Die Einrichtung der Beleuchtung ist in Figur 2 skizzirt. 
L eine Petroleunilampe. 
R ein hinter derselben anfgehangter Reflector, bestehend aus einem O F 1  hohen nnd 0% langen 

gebogenen Kupferblechstreifen, an dessen innerer FlLclie schmale Planspiegel befestigt waren. 
B ein rnit weissem Papier iiberklebtes Brett erzeugte im Scaleaspiegel A ein weisses Spiegelbild, von 

welchem sich die Theilung der Scala S sehl- deutlich abliob. Dieses Brett verhinderte auch eine directe 
Beleuchtung des Magnetspiegels durch die Lampe L. 

Die Instrumente beider Satze Variationsapparate waren so aufgestellt, dass wachsenden Scaleiithcilen eine 
Zunahme westlicher Declination, beztiglich eine Zunahme der I-Iorizontal- und Vertical-lntensitat cntsprach. 

A. Die Wild-Edelmann'schen Apparate. 

Diese Apparate kalnen erst wenige Tage vor der Abreise von Pola in nnsere I-Iande und lconnte desshalb 
nur eine eilige probeweise Aufstellung derselben an der rneteorologischen Centralanstdt vorgenoinmen werden. 
Da ergab sich sofort der ijbelstand, dass (lie lcupfernen Dampfer bei cinem Scalenabstande von 1719"'" dem 
Magnete kaum eine Schwingung tiber 400 Scalentheile gestatteten, wo doch die Gesammtlange der Scala 
800 p. betrug. Die Dampfer wurden ausgefeilt, erwiesen sic11 aber in Jan Mayen als noch immer zu enge uad 
mussten abermals erweitert werden. 

1. D a s  D e c l i n a t o r i u m .  

Es  wurde ein doppelter Coconfadcn eingezogen und derselbe behufs Austordirulig mit dem Torsionsstab e 
belastet. Der Faden dehnte sic11 fortwahrend und riss ungcfahr nach 10 Stunden ab. Ein gleiches Schiclcsal hatte 
ein dreifachcr Faden, so dass ein vierfacher Faden eingezogen und in den Spiegelraum des Instrumentes ein 
Kupferschalchen mit Chlorkallc eingestellt warde, um die Luft im Innern des Instrumentes trocken zn erhalten. 
Diese Mnssregel bewahrte sich aucb, da  keine weitere Dehnung der Faden vorkam. Nachdem der bewegliche 
und der fixe Spiegel auf die Mitte der Scala gedreht worden waren, wurde der Scalenabstand eingestellt. Hie- 
bei wurde durch ein Versehea der dabei verwendcte Massstab auf 1715.4"" eingestellt, wonach sich nach 
Anbringung der Correctionen wegen Spiegel (d = 3"") und Planglas (21 = 2'"'") mit 2/3 (d + dl) = 3.3"" die 
in Rechnung zu bringende Distanz e = 1712.1'"" ergibt, woraus nach 

1 n=-- - -  1 
2 e sin l1 6 e3 sin 1' 

der Winkelwert,h eines Theilstriches = 1 !0039 rcsultirt. Eine Wiederholung dieser Bestimmung 'wurde am 
26. Juli 1883 vorgenomnlen und ergab eine Distanz e =  1710~8"". Der Uilterschied zwischen den beiden Mes- 
sungen wurde der Temperatur- und Feuchtiglceitsdifferenz zugeschrieben, da die Masstablesungen hiefiir nicht 
corrigirt waren; es wurde daher derselbe Werth n = 1.0039 beibehalten. 

Die Torsionsbestimmungen, durch Drehung des Torsionkopfes urn -c 360" ermittelt, ergaben 
am 27. August 1882 . . . . . y = 0.000403 

3. ,, 1883 . . . . . y = 0.000333. 
Gibt man der zweiten Bestimruung das doppelte Getvicht, da  bei der ersten Beobachtung lieine gleichzeitigen 
Variationsbeobachtungen gemacht wurden, so erhalt man 

y = 0.000357 
und E = n ( l  + y )  = 1 !0042 als Winkelwerth eines Scalentheiles. 

Die Formel zur Reduction der Variationslesungen des W i  1 d'schea Declinatoriums in absolute Werth e 
lautet daher : 

d, = D + 1'0042 (n  - 400) - 0~000000114 (n - 400)3, 

d ist die der Lesung n enisprechende Declination, 
D der Normalstand, 
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Das Datum ist so zu nehmen, dass z. B. vom 27. August lh a.m. - 31. August 12h p. m. zur Reduction 
der Variationsbeobachtung der Normalstancl 29" 421 7 verwendet wurde. 

Das Verhalten des Normalstandes kann als ganz befricdigend angesehen werden, mit Ausnahme der auf 
das Endc August 1882 entfallenden Stande, welche grossere Differenzen zeigen und wahrscheinlich localen 
Einfllissen zuzuschreiben sind. 

Nach der absoluten Declinationsbestimmung am 24. August ist am Variationsapparate noch Einigcs 
gearbeitet worden, am 26. August wurde unter Anderem anch der Aufhangefaden gewechselt etc. 

Die grosscren Spriinge der Normalstande aus den Beobachtungen vom 14. September, 10. November und 
13. Februar (Tabelle 1)) sind bei genauer Prtifung der Beobachtungsdaten nur Beobachtungsfehlern zuzu- 
schreiben. 

2. D a s  B i f i l a r - M a g n e t o m e t e r .  

Dieser Apparat hatte, wie er von E d  e l m a n n  tibernommen wurde, eine Suspensionsvorrichtung, welche 
f i r  cinen bestimmten Scalenabstand und eine bestimmte Lange des Aufl~angefadens nur vier verschiedene 
Empfindlichkeitsgrade dem Instrumente zu geben gestattete. Im 2. Hefte, 5. 24, der Mttheilungen der inter- 
nationalen Polar-Co~nmission ist aber von den Herren Dr. W i l d  uud Dr. W i j  k a n d e  r als zweckmassige 
Empfindlichkeit fifr die Variationsapparate der Horizontal-Intensitat in magnetisch hohereren Rreitcn 

vorgeschlagen worden, wobei J die Inclination bedeutet. 
Um diesem Vorschlage rlachkommen zu konnen, braucht man einen Apparat, dcr eine beliebige ~ n d e r u n ~  

der Empfindlichkeit zulasst. Dies auf dem von E d e  1 m a n  n in seiner Broschtire (die erdmagnetischen Apparate 

Fig. 3. der Polarexpeditionen im Jahre 1883) angedeuteten Wege 
der Entfernungsveranderung von Scala und Instrument zu 
erreichcn, ist wohl sehr umstiindlich und bei den beschranlr- 
ten Raumlichkeiten eines arktischen Observatoriums und der 
Schwierigkeit der Pfeilerverseizung nibht mgglich. Es wurde 
daher in Wien nach Angaben des Herrn Adjuncten L i z n a r  
eine neue Aufhangevorrichtung mit Bentitzung einiger 
Theile der ursprtinglicllen angefertigt, welche eine beliebige 
~ n d e r u n ~  der Fadendistanz zulasst. Die Vorrichtung ist aus 
nebenstehender Figur ersichtlich. Die Hubschraube H 

I I tragt einen Btigel C, in welchem zwei Cylinder so gelagert 

R sind, dass die Achse der Suspensionsrtihre eine Tangente an  
die Mantelflacl~en bildet. Der obere Cylinder A ist mit zwei 
Lochern zum Befestigen der beiden Enden des Aufhlnge- 
fadens versehen. Durch Drehung dieses Cylinders mittelst 
des Steckschltissels D wird die LZlpge des Fadens regulirt. 
Der untere Cylinder B tragt zur einen Halfte ein Reahts-, 

z u ~  anderen ein L i n k ~ g e ~ i n d e  und ist gleichfalls mittelst des Steckschltissels drehbar. Die auf jeder Sejte in 
,je einem Gewindeinschnitte liegenden Fadenenden werden daher durch eine Drehung der Walze von einander 
entfernt, respective einapder genahert werden. Der grosseren Handlicllkeit halber kann man die beiden 
Cylinder beim Einziehen des Fadens herausnehmen. In die am Magnettrager angeschraubte Gabel G konnte 
entweder eine kleinere oder grossere Rolle R eingesetzt werden. Ein im messingenen Rohraufsatzstticke der 
Fadenrohre angebrachter Ausschnitt, durch welchcq man mit dcm Steckschl~ssel zu den Walzen gelangt, ist 
mittelst eines Schubers verschliessbar. 



Bei der Aufstellung des Ipstrumentes wurde der Platinfaden austordiren gelassen und dann die Enden 
an dem Cylisder A befestigt. Hiersuf liess man den Doppelfaden durch das Suspensionsrohr gleiten und 
legte ihn iiber die Rollc R am Magnethalter (cs musste hiezu die kleinere Rolle genommen werden). Durch 
Drehen an dem Cylinder A vvurde der Magnetlraltcr LV so gestellt, dass der bewegliche Spiegel mit seinem 
Unterrande ganz nahe ober dem Mirenspiegel hing; hierauf wurde das Fernrohr mit der Scala auf den zuge- 
h6rigen Pfeiler aufgestellt. Das Mittel ans den Messlingen am 29. August 1882, 25. October 1882 nnd 
26. Juli 1883 ergab den Winlrelwerth eines Scalentheiles E' = 1'0045. 

Durch abwechselndes Einlegen des Magnetes und des Torsionsstabes wnrde die Fadenebene in die 
Ebene des magnetiscben Meridians gebracht. Hiebei wurde bemerlrt, dass die magnetische Achse des rohren- 
firmigen Rifilarmagnetes nicht rnit seiner geometrischen Achse iibereinstimme; es wurde daher eip Zeicl~en am 
Magnete gemacht, um ihn immer in derselben Lage in den Magnethalter einflihren zu konnen. 

Nachdem eine gentigende ~bereinstimmung (4 Scalentheile) zwischen Magnet und Torsionsstab erreiclit 
war, wurden Schwingungsbeobachtnngen in geradcr (TI)  tlnd verkchrter Lage (T,) mit dem Magnete gemacht 
und so 

T,2 T ;  
sin x = - -  

1'; + 1:" 
das heisst, der der vorhandenen Fadendistanz entsprechende Torsionswinlrel gefunden, aus dem sich die 
Ernpfinfllicbkeitsc~nstante 

d I1 = H cot,g a. E' sin 1' 
ergibt. 

Nach dem bereits erwlbnten Vorschlage Dr. Wi l  d's und Dr. W i j  k a n  d e r 's war die Empfindlichkeits- 
constante des Horizontal-Intensimeters auf' dH=O.OOOl cos J z u  bringen, was in unserem Falle bei J= 79" 

mit H = 0.09760 gibt das :lu~ der obigen Formel x = 56" 13'. 
&e wurde daher die Fadendistanz oben am Torsionskopfe durch Drehen des Cylinders B so lange 

gea~der t ,  bis die Schwing~ngsbeobachtun~en einen Torsionswinkel ergaben, der geniigend angenahert 
erscl~ien. 

Dies erfolate bei 

Nach jeder Veranderung der Fadendistanz wurde durch Einlegen des Torsionsstabes nachgesehen, ob 
die Fadenebene noch in der Ebene des magnetischen Meiidians liege. 

Bei eingelegtem Torsionsstabe wurde nun der obere Theil des Instrumentes um 90" nach rechts 
gedreht, wozu eigene Indices und Klemmschrauben angebracht sind. Der Magnetspiegel wurde hierauf 
zurtlckgedreht, so dass er denselben, frtiher notirten Scalentheil reflectirte. Hiedurch war die Spiegel- 
stellung, die einer Lage des Magnetes, senkrecht auf den magnetischen Meridian entspricht, gefunden; der 
Magnet wurde eingelegt und dcr Torsionskopf so lange nach rechts gedreht, bis der Magnetspiegel wieder den 
frtiher notirten Scalentheil zeigte, also der Magnet senkrecht auf den magnetischen Meridian lag. Die Differenz 
der Ablesungen am Torsionskopfe ergab eine Drehung von 55" 18'. 

Nun wurde die genaue Bestimmung des absoluten Werthes eines Scalentheiles durch Ablenkungs- 
beobachtungen vorgenommen. 

Es wurde zuerst am Declinatoiium die Ablenkungsschiene horizontal angebracht, und der Hilfsmagnet 
in das auf 520"'" von der Mitte festgeklemmte Schiffchell mit seiner Langenachse in der durch den Mittelpunkt 
des Unifilarmagnetes gebenden Senkrecbten eingelegt. 

Das halbe Wittel aus den Differenzen der Ablesungon bei vier verscbiedenen Lggen des Bilfsmagnetes 
gab den Abler~kungswinkel ud = 3"14/ 30". 
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Am Bifilare wurde der Hilfsmagnet in derselben Entfernung und der gleichen relative11 Lage angebracht 
und in vier verschiedenen Lagcn die Ablenkungen notirt; dcr daraus sic11 ergebende Ablenkungswinkel war 

ub = 4'30' 1" 
bei H = 0.09762. 

tg 74,z Nach der Formel dH = H-- EI sin 1') wobei E' = 1 10045 der Winkclwerth eines Scalentheiles am 
tg ub 

Bifilar ist, ergab sich 
7. September 1882 . . . . dH = 0.000020609. 

Bei dieser Bestimmung wc~rden nur die Declinationsvariationen in Rechnung gebracht, weil der 
L a m  o n t'sche Horizontal-Intensimeter noch nicht aufgestellt war. 

Am 14. April wurde wieder cine Bestimrnung der Empfindlichkeitsconstanten des Bifilares vorgenommen. 
Diesnial gelangte jedoch nicht die von E d e l m a n n  beigegebcne Ablenkungsschiene zur Anwendung, weil 
eine Verdrehung der Fadenrohren beim Aufsetzen der hochst genau passenden Schiene beftirchtet wurde. 

Es  wurde eine hblzerne Schiene verwendet, welche an einem Ende einen gabelartigen Messingansatz trug 
(von E d e l m a n n  dem Lamont'schen Satze beigegeben), der an den Puss der Fadenrbhre gelegt wurde. Der 
Magnet war in zwei genau gedrehte Ringe eingelegt, die horizontale Lage der Schiene wurde mittelst einer 
Libelle controlirt, da  das aussere Ende der Schiene auf einem zweiftissigen leichten Stative ruhte und damit 
gehoben oder gesenkt werden konnte. Die Bestimmung vom 14. April ergab, bei Berticksichtigung der Varia- 
tionen der Declination und der Horizontal-Intensitat 

Eine dritte Bestimmung dieser Constanten wurde am 21. Juli mit der holzernen Ablenkungsschiene vor- 
genommen und ergab 

dH = 0 - 000021035. 

Die drei Bestimmnngen zeigen eine kleine Zunahme des Werthes eines Scalentheiles. Die Differenz ist 
aber gering und es wurde infolge dessen das Mittel aus den drei Bestimmungen gemacht, wobei den Bestim- 
mungen vom 14. April und 21. Juli das doppelte Gewicht beigelegt und der Werth eines Scalentheiles 
am Bifilar 

d H  
w = 0-000020854; - = w' = 0.0002136 

H 

als constant fiir die ganze Zeit der Beobachtungen angenommen wurde. 
Bei den grossen Declinationsvariationen konnte lnan die Correction der Bifilarlesung wegen Declinations 

anderungen nicht vernachliissigen, wenn gleichzeitig grossere Storungen der Horizontal-Intensitat auftraten. 
Die zur Berechnung dieser Correction bcniitzte Formel wurde aus L a m o n  t's Handbuch ftir Erdmagnetis- 

mus 9. 157 entnommen. 

E Bogenwerth eines Scalentheiles am Declinatorium 
$ Torsionswinkel = 143'49 '5 

dies in die Formel eingesetzt gibt 

cl H = 0.000020854 n' (1 - 0.000399 n) 

Bei einer Stiirung der Declination um 100 Scalentheile und einer gleichzeitigen Storung der Horizontal- 
Intensit2 urn 100 Scalentheile betragt diese Correction schon 4 Scalentheile, ist daher keineswegs zu ver- 
nachlassigen, da  solche Stdrungen haufig vorkamen. 
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Eine andere, bei Bifilarlesungen anzubringende Correction ist die Temperaturscorrection. Es wa.r zwar im 
Bifilarmagnete eine Temperaturcompensation angebracht, es zeigte sic11 jedoch bald, dass dieselbe nutzlos war. 

Der TeniperaturcoEfficient des Bifilars wurde zuerst aus den absoluten Beobachtungen berechnet, indem 
aus mehreren, in ktirzeren Zeitraumen, bei verschiedenen Temperaturea gemacliten absoluten Bestimmungen 
die absoluten Werthe des Scalentheiles 400 abgeleitet und die Differenzen dieser Werthe dem Temperaturein- 
flusse zugeschrieben wurden. Aus den Differenzen der Werthe des Scalentheiles (400) und der Temperatur- 
differenz liess sich der Temperaturco6fficient bestimmcn. Es  wurden dabei die Beobachtungen verschieden 
combinirt um eine gleichzcitige Normalstandsanderung miiglichst zu eliminiren. 

Der auf diese Weise berecbncte Temperaturcoefficient ftir lo C. war 

u = 0.0000353 C. G. S. odcr 1 . 7 0  Scalentheile. 

Nach der Rtickkchr der Expedition wurde der TemperaturcoEfficient des Bifilarmagnetes (lurch 
Ablenkungsbeobachtungen an einenl inagnet,ischen Theodolithen an der meteorologischen Centralanstalt in 
Wicn bestimmf, indem man die verschiedenen Ablenlrungen inass, welche der Bifilarmagnet bei verschiedenen 
Temperaturen (durch Eintauchen in warmes oder kaltes Wasser) am Theodolithen hervorbrachte. Die so 
erreichten Temperaturunterschiede beliefen sich auf 26" C. 

Sind t ,  und t, die Temperaturen 
y, und y, die zugehiirigen gemessenen Ablenknngswinkel, so ist nach der Lamont'schen Formel 

rechnet man nach L a m o n t  die AusdehnungscoEfficienten des Messings und Platins ein, so ist 

pl= p - p + 2 p  

p = 0 00000884 AusdehnungscoEfficient des Platins 
p = 0..00001875 77 77 n 

es ergibt sic11 auf diese Weise 
p' = 0-  00034593 ftir 1" C. 

und in absolutem Werthe 
p l H =  u = 0.0000337 C. G. S. 

aus den absoluten Beobachtungen wurde 
u = 0.0000353 f i r  lo C. 

gefunden, was befiiedigend iibereinstimmt. Zur Reduction der l3cobaclitungen wurde das arithmethische Mittel 
verwendet, wobei dein u aus den absoluten Beobacl~tungen das doppelte Gewicht gegeben, 

u = 0.000035 = 1 - 6 8  Scalentlleile ftir lo  C. 

als TemperaturcoEfficient resultil-t, mit welchem samn~tliclie Bifilarlesungen anf 0 "  C. reducirt wnrden. 
Die Temperaturscl~wankungen waren init Rltcksiclit anf die VerhBltnisse in dem Raume, wo das Bifilar 

stand, infolge der Erwgrmnng durch die bestlndig brennenden Scalenbeleucl~tungslampen nicht gross, und es 
erfolgte selbst bei sehr raschem Temperaturwechsel im Freien ein allmahlicher ubergang im Beobachtungs- 
raume. 

Die beobachteten Temperaturextreme waren: 

Maximum I. August 1883. .  . . . . 14955C. 
Minimum 4. Jiinner 1883 . . . . . . -8 * 8 C. 

Die grgsste Tempcraturschwankung innerhalb 24 Stunden betrug 7'7 am 4.-5. Jinner 1883, als die 
Lufttemperatur sich in derselben Zeit im Freien um 26" linderte. 
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Es  ergibt sich sonach die Formel zur Reduction der Bifilarlesdngen mit Berltcksichtigung aller Correc- 
tionen, vom Scalentheile 400 ausgehend und auf die Temperatur 0 "  C. bezogen: 

H ist der jeweilige Normalstand, 
to die zur Variationslesung n' gehorige Temperatur, 
n die gleichzeitige Lesung am Declinatorium. 

Der Normalstand wurde, so oft sich Gelegenheit bot, d. h. eine gewisse Ruhe in den magnetischen 
Elementen herrschte,' durch absolute Beobachtungen der Horizontal-Intensitat bestimmt (siehe Tabelle 2). 

Die auf den Scalentheil400 und die Temperatur 0 "  C. reducirton ahsoluten Werbhe wurden nach dem 
Datum zusammengestellt und die uberg5nge grapliisch durch eine durchgelegte Curve ausgeglichen. 

Die dieser Curve entnommenen Normalstande, wclche bei der Reduction der Rifilarlesongen in Verwen- 
dung kamen, sind mit den zugehorigen Zeitabschnitten aus folgender Tabelle ersichtlich. 

Tabelle 5. Normalstande des Bifilares. 

3. D i e  Lloyd ' sche  Wage.  

Dieses Instrnment, dessen Beschreibung sich auch in der schon erwghnten Edelmann'schen Broschltre 
findet, ist musterhaft gearbeitet, nur ware etwas mehr Einfachl~eit in dem Aufbau wltnschenswerth. Die Achat- 
lager sowohl, als auch die Arretirvorrichtung konnten ganz gut in der Werkstatte auf eine bestimmte, am 
Instrumente gekennzeichnete Ebene justirt werden, die bei der Aufstellung mit einer Libelle leicht horizontal 
zu stellen ware. 

Die dem Instrurnente beigegebenen kunstvollen Fussplatben erwiesen sich nicht vortheilhaft, da  ein 
Verrticken des Instrumentes auf denselhen, z. B. beim Aufsetzen und Abnehmen der Ablenkungsschiene oder 
beim Drehen derselben leicht vorkommen kann. 

Bei der Aufstellung mussten die beiden Aluminiumgewichtchen am Magnete durch ein zwischen die- 
selben eingelegtes Goldplattchen vermehrt werden, 

Die Langenachse des Magnetes der L lo  y d'schen Wage lag in Bezug auf den magnetischen Meridian 
bei der getroffenen Anordnung der Instrumente Nord 33" Oat. 

Es wurde diese Aufstellung mit Rticksicht auf den Umstand belassen, dass die Verticalcomponente der 
erdmagnetischen Icraft alrf einen horizontalen Magnet in allen Azimuthen mit der gleichen Griisse einwirkt und 
der Winkel mit dem magnetischen Meridiane in der Formel f i r  den Werth eines Scalentheiles als Constante 
bei der Bestimmung in dem Cogfficienten A enthalten ist, der Einfluss der ~ n d c r u n g e n  der Horizontal- 
iutensitlt und der Declination aber ftiglich als geringftigig vernachiiissigt werden kann. 

qoo t = O O  

0.09776 
0.09775 
0'09773 
0'09770 
o 09766 
0.09764 
0.09762 
0.09764 
0.09767 
0.09770 
0.09768 

- 0.09764 
0.09760 

V o n 

8. September 1882 . . 
I. November , . . 

I I. n . . 
21. n n 
26. . . 
I. ~ e c e k b e r  . . 
6. n n - *  

16. n ,, . . 
26. n . . 
6. JZnner 1883 . . . 
16. , . . .  
26. . . . 
11. Febraar ,, . . . 

b i s 

31. October 1882 . . 
10. November , . . 
20. n n . .  
25. n n . '  
30. n . . 

5. December . . 
15. n . . 
25. . . 
5. ~ZnrAr 1883 . . . 
15. n 
25. . . . 
10. Februar . . . 
I. August , . . . 



Magnetische Beobachtungen. 

Die einfache Formel far die ~ n d e r n n ~  der VerticalintensitLt lautet: 

dV= (cot J C O S  v - tgw) da  + pdt ,  
P 

wo J die Inclination, v den Winkel der Magnetachse mit d e ~ n  magnetischen Meridian, zo den Winkel zwischen 
der magnetiscl~en Achse und der Verbindungslinie des Schwerpunktes nlit der Drehungsachse, P den Winkel der 
magnetischen Achse gegen den Horizont, p den TemperaturcoGfficicnten des Magnetes und t die Temperatur 
bedeutet. Oder 

K = ~ d p + p d t .  
P 

Der Cogfficient A wird durch Ablenlrungsbeobachtungen mit einem Hilfsmagnete bestimmt, der am 
Declinatorium in der Verlangerung des Declinationsmagnetes, senkrecht auf diese Verbindungslinie aufgelegt 
wird und sodann in analoger Weise an der Lloyd'schen Wage in de~.sclben Distanz, mit seinem Mittelpunkte 
in derselben Horizontalebene mit dem Magnete der Lloyd'schen Wagc, in der Verlangerung der Achse desselben, 
senkrecllt mit seinem Nordpole abwechselnd nach oben und nach unten Ablenkungen hervorbringt. 

Nennt man den durch dell Hilfsmagnet veru~~sacliten Ablenkungswinkel am Declinatorium u,, den 
Ablenkungswinkel an der Lloyd'schen Wage u,, so besteht die Relation: 

A = - ~ C O ~ J ,  

tg. u, 
ftir P i n  der friiheren Formel H t g  J eingeftihrt, 

a ~ = - ~ t g . , d p + ~ d t ,  
+g u, 

ftir tg ZL, kann man auch den Bogen einftihren, wenn E, den Winkelwerth eines Scalentheiles der Lloyd'schen 
Wage und u, Scalentheile bedeuten. 

tg u, = 24, E, sin 1') 
d p  auch in Scalentheilen ausgedriickt: 

d p  z Ap E ,  sin 1' 

d v =  - ~ . t g ~ p + ~ d t .  
zdi 

Der Werth eines Scalentheiles ist somit 

Der ?Verth von w,, der aus den Ablenlrnngsbeobachtungcn hervorgeht, wurde im Laufe des Beobachtungs- 
jahres dreimal bestimmt. 

Diese Bestimmungen ergaben : 
am 7. September 1582 . . 20, = 0.00010083, C. G. S. 
,, 19. Juli 1883 . . 0-0001 1501, 77 

9, 21. 37 1883 . . 0.0001 1567. 17 

Gibt man der ersten Bestimmung das doppelte Gewicht, so ist im Mittel: 
wa = 0.00010808, 

welcher Werth auch zur Reduction der Variatiouslcsungen an der Lloyd'schen Wage f i r  die ganzo Beob- 
ichtungszeit bentitzt wurde. 

Der TemperaturscoCfficient konnte nicht aus den absoluten Bestitr~mungen der Inclination und glcich- 
zeitiger Ablesung am Bifilare, woraus V = JI tg J berechnet wird, erinittelt werden. 

Es wurden daher nach der Riickkehr der Expedition, ebenso wie mit dem Bifilarmagnete an der metcoro- 
logischen Centralanstalt in Wien, an einem magnetisohen Theodolithen bei verschiedenen Temperaturen 

~storroichiscl~u Expodiliotl auf Jnn Mnyon. 



(im warmen und kalten Wasscr) Ablenkungsbeobachtungen gemacht, und daraus der TemperaturscoBfficient 
des Magnetes wie beim Bifilarmagnete bereclinet. 

Der Magnet war zwar auch wie der Bifilarmag~iet mit einer Tcmperntnrcotnpeusation verschen, welcl~c 
jedoch nicht ausreichend war. Der Temperatnrcoefficient B der Formel wurde berechnet: 

B = 0-00017785 C. G. S. fiir 1 "  C. 

Dieser blos von dem Magnete abhangige CoBfficient wurdc in die Formel eingefuhrt, der von den einzelnen 
Metallbestandtheilen des Magnetes and Wageballcens abhangige Theil des llemperatorcoEfficienten aber ver- 
nachlassigt. 

1st Vdie  dem Scalentheile N bei der Teinperatur 1' entsprechende Verticalintensitlt, so ist fiir cine 
andere Scalenlesung n2 bei der Telnperatur t, die zugehorige Verticalintensitat aus der Formel zu berechnen 

v = v + w2 (n, - N> + B (t2 - T). 

B Will man die ~eb~era tur -Correc t ion  in Scalentheilen haben, so ist - = b, und setzt man die far unser 
W2 

Instrument bereclineten Grossen und fiir N den Scalentheil 400 und fur T = 0"  C. ein, so ist 

V ,  der sogenannte Normalstand, wnl-de aus den absoluten Beobachtungen der Inclination und dell 
gleichzeitigen Bifilarlesungen, die das H gabeu berechilet u i ~ d  init tlcn Lesungen an der Lloyd'schen Wage ~z,  

auf den Scalentheil 400 reducirt. 

Da  man bei Inclinationsbeobachtungen, besonders in einer arktischen Station, Beobachtungsfehler von 
r+ 0'5, auch bei Anwendung der griisstcn Sorgfalt bcim Beobachten annehmen muss, ein solcher Fehler aber 
bei der Inclination von 79" einc Unsicherheit iin Normalstande V von -c 0.00039 C. G. S. = & 3.6 Scalen- 
theilen nacll sich zieht, so darf man an das Verhalten des auf diesem Wege gefundeuen Norm alstaudes keinen 
zu strengen Massstab anlegen. 

Die berechneten NormalstLnde (Tabelle 3) wurden  fa^. jedes Monat gemittelt (die Beobaclltung 19. Marz, 
D I, wurde ansgestossen) und dem Mittel das mittlere Datum der Bestimmungen beigegeben, sodann d i e  
Uebergange von einem Monatsmittel zum anderen je nacli den Differenzen auf grossere oder kleinere Zeit- 
abschnitte vertheilt. 

Die aus den absoluten Inclinationsbeobachtungen abgeleiteten Normalstand~nonatsmittel der Lloyd'schen 
Wage sind in der Tabelle 6 zusammengestellt . 

Tabelle 6. 

AUS iliesen wurden die nachtltehenden zur Reduction der Variationsbeobachtungen verwendeten Normal- 
stande zusammengestellt. 

. 
Mittleres Datuin 

23. Septernbor 1882 . . . . . . . .  
20. October . . . . . . . .  

. . . . . . . .  14. November ,, 

. . . . . . . .  g. Ijecembor 
~g .J&nner  1883 . . . . . . . .  
12. Februar ,, . . . . . . . .  

vo (400) I hfittlercs Datilin 

0.50461 

o 50468 

0.50469 
0'50441 

. . . . . . . . . . .  15. Miirz 1883 

. . . . . . . . . . .  14. April 

. . . . . . . . . . .  8. Mai 
14. Juni ,, . . . . . . . . . . . .  
19. Juli ,, . . . . . . . . . . .  

0'  50543 
0.50602 
0'50574 
0.50591 
0.50617 
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Tabelle 7. Normalstande der Lloyd'schen Wage. 

B. Die Lamont-Edelmann'scllcn Variationsapparate. 

. 

Zuitabschnitt / vo (4001 Zoitnbschnitt ( yo (4001 I 

Diese Apparate, deren Beschreibung sic11 in der wiederholt citirtcn E d  e 1 man  n'schen Broschtire findet, 
wurden vor Abgang der Expedition probeweise aufgestsllt, wobei sich cinige nothwcndige ~nde rnngen  heraus- 
stellten, von welcheil die an allen drci Apparaten gleicliartig vorgcnommenen hier, die ftir jedcs Insrument 
besonders nothwendigen bei den einzelncn Instrumcnten besprochen werden sollen. 

Die lcleirler~ Hnfeisenmagnete hangen bei diesen Appasateu in einem starkwalldigen JCupfercylinder, 
der dcn Zweck eines Diimpfers zu erftillen bat. Der Spielraun~ zwischen dem Msgnete und der inneren Wand 
des I(upfercy1inders war aber so gering, dass das Anshangen des Magnetes nur bei einer bestimmten Stellung 
des Magnetspiegels mEiglich war. 

Dies machtc das Einstellen des beweglichen Spiegels nngemein miihsam, wollte man nicht den Miren- 
spiegel jedeemal entfernen. Da auch ein Anliegen des Magnctes an der Wand des Dampfers hiiufig vorkam, 
wurden dieselbcn wciter ausgedreht. Die Rollen mit dern ICupferdraht, welclie in Verbindung mit einenl 
Thermoelemente zur Priifung ~ C S  Frcischwcbens der Magnete dienen sollten, wurden nach der Erweiterung 
der Dlmpferhohlungen als unnothig abgenommen. 

Um den auf den Anflllngefaden schadlicl~en Einfluss der Fenchtiglteit xu beseitigen, wurde hinter dem 
Stiinder des Mirenspiegels ein kleines ICupfel.schalcllen mit Chlorkallt anfgestellt und alle Fugcn an dem 

'1 mens Magnetgehause sorgfaltig mit Talg ver~cl~miert.  13eztiglich der Construction des Magncttragers und des R' h 
dcs Magnetspiegels muss bemcrlct werdcn, dass die Gewichtsersparniss auf Icosten der Festigkeit etwas zu 
weit getrieben wurde, da bcim behutsamstcn Anfjssen des Spiegclralimens beim Drehen des Magnetes zu 
leicht ein Verbiegen vorltam, in li'olge desseil das Spiegelbild ans dem Fernrollre verschwand. 

Das Hornschl.lubchen, welches den Hnfeisenmag~~et [nit dem 8l)iegelrahmen verbindet, ware auch durch 
ein Metallschrtlubchen zu ersetzcn, da sowohl Temperatlir als aucll Feucl~tigkeitseinfltisse eine Torsion hervor- 
zubringen schienen, die sic11 in erheblichen ~ n c i e r u n ~ e n  des Normalstandcs ltundgab. 

Die zu diesen Apparaten gehiirigcn Scalenfernrol~re wwen ganz gleicli denen cies friiher beschriebenen 
Satzes, voil einer ebenso vollendeten Construction und hervorragenden Giitc. Die Beleuclitung der Scalen 
geschah in der beirn W i 1 (1- E d  e l in a n n'schen Satze bescliricbcnen Weise. Die 13eleuchtungslampen wurdcn 
in diesem Raume jedcsmal vor der Rcobachtung augeztindet, daller auch grossc Temperaturschwankunge~~ 
vorkamen, in Folge welcher besonders iln Frlihjahre ein hiinfiges 13escl1lagen der Linsen der Fernrohre und 
der Plangllser an den Apparaten durch Conden~ntion des Wasserdampfes anftrat, das beim Ablesen sehr 
stiirend wirkte, ja sogar die Ablesung iifters verhinderte. 

Die Distanr; - Scala-lfagnetspiegel - wurde hei dieseri Apparaten mit 1719'""' cingestellt, was nach 
4* 

8. September-go. September 1882 . 
I .  October -30. October ,, . 
I .  November-31. Deccmbcr ,, . 
I .  .J$iiniier --25. Jannor 1883 . . . . 

26. 11 - 5. Februar ,, . . . . 
6. Februar-15. . . . . . . 

'6. ,1 -20. , ,, . -  - a 

21. n -25. n n . . . . 
26. . -28. ,, , . . . . 

I .  Miirz- 5. IIPrz , . . . .  
6. , -10. , . . . .  

11. -20. , n . . . .  
21. , -25. , , . . . .  
26. -31. ,, n . . . .  

0'50461 
0 '  50463 
0.50468 
0'50469 
0 50456 
0.50441 
O.50458 
O.50475 
0.50492 
0'50509 
0.50526 
0'50543 
0'50555 
0.50568 

I .  April- 5. April 1883 . . . . . 
6 . ,  - 0  , , . . . . .  

11. , -20. , , . . . . .  
I .  , -25. ,, , . . . . .  
26. -30. . , . . . . . 

I .  I - 0 .  a ,, . . . . . 
1 1 .  , -15. , ,, . . . . . 
16. , -25. ,, . . . . .  
26. , - 5 . J u n i  , . . . . . 
6 .  Juni -20. , , . . . . . 

2 , -30. ,, , . . . . .  
I .  Juli - 10. Juli , . . . . . 

1 1 .  , -I .  August . . . . . . 

0'50580 
0' 50592 
0-50602 
0' 50594 
0.50588 
0'50580 
O '  SO574 
0.50579 
0'50584 
0'50591 
0 '  50598 
0.50607 
0.50616 



1 1 
It = 2 D sin l1 - 6 D3 sin l 1  

den Bogenwerth eines Scalentheiles von einer Bogenminute gibt. Das zweite Glied mit D3 erreicht erst bei 
100 Scalentheilen einen Werth 0 '  1 und wurde bei Ausschlagen die iiber 100 Scalentheile (von der Mitte aus 
gerechnet) betrugen, als Correction beriicksichtigt. . 

Die Vertheilung und gegenseitige Lage dieser Instrumente ist aus der Skizze Fig. 1 ersichtlich. Der 
gegenseitige Einfluss war so gering, dass er als constmt zu betracliten war und bei den Variationen niclit ein- 
gerechnet wurde. 

Da, wie schon erwiihnt, an den L a  mo 11 t'schen Apparaten jede vierte Stur~de von einem zweiten Beob- 
achter gleichzeitig mit dem W i l  d'schen Satze abgelescn wurde, und die Mittagslesungen streng gleichzeitig 
(an je,dem Instrumente ein Beobachter) such an dicsem Satze durchgefiilirt wurden, so licgt ein reichhaltiges 
Vergleichs-Beobachtungsmaterial vor, aus welchem ersichtlich ist, ob die Instrumente, deren Angaben sich auf 
dasselbe erdmagnetische Element beziehen, bei ruhiger Lage und besonders bci Sto1.ungen gleichartige uncl 
gleich grosse Elongationen anzeigten. 

Da das Verhalten cler Lamont 'scl~en Instrnmente jedoch nicht so befriedigend war, dass es sic11 ver- 
lohnt hatte, alle im Laufe des Beobachtungsjahres gemnchten Vergleichslesnngen in absolute Werthe zu ver- 
wandeln, so wurden nur die Vergleichsbeobachtuilgen des Monates Mai reducirt und mit den Angaben des 
W i 1 d'schen Satzes verglichen. 

Zur Prtifung des Verhaltens der Instrumente bei Stijrungen wurden von den streng gleichzeitigen 
Mittagslesungen von 20 zu 20 Secunden diejenigen verwendet, bei welchen grijssere Storungen beobachtet 
wurden, dabei die Differenz zwischen einer Lesung und der vorhergehenden gebildet, und diese Differenzen 
verglicben. 

Zum Beispiel 
Lamont'sches Unifilar. Wild'sches Declin. 

Zeit Lesung Differenz Lesung Differe~lx Vergleich 
l l h 5 8 m  0' %I ?%-n~ 4 %I2 - nI1 (n2 -n,)  - ( ? ~ ~ ~ - - n ~ ~ )  

20 we 123 -wz 4 v: - n: (9% -4 - ( ~ ' 3  -nlA 
40 ?24-n3 n3 nI4 - (nr4 - nil-(ni  -n$) 

59 Q n4 

etc. 

Die so gewonnenen Resultate werden bei jedem einzelnen Instrumente besprochen werden. 
Es  wurde diese Art des Vergleiches gewiihlt, weil dabei einige Fehlerquellen ausfallen, die beim directen 

Vergleiche der absoluten Werthe durch den Normalstand, Tempcraturcorrcction etc. das Resultat beein- 
flussen. 

1. D a s  L a m o n t .  E d e l m a n n ' s c h e  U n i f i l a r m a g n e t o m e  ter .  

Das Verhalten dieses Instrumentes war befriedigend, mit Ausnahmc des grossen Sprunges zwischen den 
Beobachtungen am 14. und 18. Februar und eines kleilieren gegen Ende Juni; nachsteliende Tabelle rnit den, 
aus den absoluten Decliqationshestimmungen abgeleiteten Normalstanden gibt hierUber Aufsehluss. 

Tragt man die Normalstande als Ordinaten, die zugchEirigen Zoitintervalle als Abscjssen auf und legt eine 
Curve ' d u r c i  die so erhaltene Reihe von Punkten, so zeigt die Curve, abgeselien von den zwei Sprtingen, 
ein allmahliches Sinken rnit Unterbrechung einer kleinen steigenden Tendenz in den Monaten December und 
Janner. 

Die Beobachtungen, welche jede vierte Stunde gleichzeitig rnit dem anderen Declinatoriuxp vorgenommen 
wurden, ergaben, dass die grosse Differenz zwischen den zwei Normalstlnden vom 14. und 18. Februar durch 
ein rascheres continuirliches Sinken desselben wahrend dieser vier Tage hervorgebracht wurde, also ein 
Verriickeu des Illstrumenlea ausgeschlossen ersclieint. Die Ursache dieser raschen 6nderung iat niclit 
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Tabelle 9. Vergleich des Lamont'schen Unifilar's mit dem Wild'schen Declinatorium. Mai 1883. 

2. D a s  Lsmont , -Ede lmann ' sche  U n i f i l a r  m i t  A b l e n k u n g s m a g n e t e n  (Horizontal-Intensimeter). 

. 

An diesem Instrumente fehlte bei seiner Uebernahme cine Vorrichtung zum Einstellen des Ablenkungs- 
minimums, die Geradefihrung und Fixirung der Ablenlrungsschiene. Er wurden daher die Achsen, mit denen 
die Ablenkungsschiene in dem Lagerbtigel ruht, soweit cylindrisch abgedreht, dass cine Verschiebung der 
Ablenkungsschiene in der Richtung ihrer IJangenachsc mdglich wurde; xwci Schraubchen an einem der Lager 
ermoglichen die Festklemmung der Scl~iene. 

Die Geradflihrung der Schiene wurde erst Anfangs April 1883, gelegentlich einer grosseren Reparatur 
am Instrun~ente angebracht und besteht aus einer Scl~raube, welche zugleich die Verscbiebung derAblenkungs- 
schiene beim Einstellen des Minimums bewerkstelligt und die ihr gegcbene Stellung versicbert. 

Das Instrument wurde am 15. September aufgestellt, am 16, September die Empfindlichkeitsbestimmung 
vorgenommen. 

Diese, sowie die spater vorgenommenen Bestimmungen des Werthes cines Scalentheiles, wurden 
folgendermassen durchgeftihrt. 

Ein Hilfsmagnet wurde am L a  m o n t  'schen Unifilare in der Entfernung E von dessen Mitte, in der 
Horizontalebene der Magnetpole so aufgelegt, dass sein Mittelpunkt in der Verllngerung des Declinations- 
magnetes, also im msgnetischen Meridian lag und seine Langenachse senkreclit auf diese Verbindungslinie 
stand; die Ablenkungen wurden in vier verschiedenen Lagen des Hilfsmagnetes (Nord und Slid vom Declina- 

-- -. 

T a g I 511 a. m. 1 7'1 a. m. ( 1 1 h  :L m. i Mittag 8 h  p. m. 

+ 3'8 
+ 0 '5  
- 0.3 

0.0 

- 0.4 

- 0.5 
- 0.6 
- 0.1 

- 0'4 
+ 0.1 

- 1 .2  

- 0'1 

- 0.5 
- 0 '2  

+ 0.5 

- 3'4 
+ 0.1 

+ 0.6 
+ O . I  

+ 0.5 

- 1.8 - 1 '2  

+ 5'0 
- 0 .2  

+ 0 2 

- 0 '2  
- 0.2  

+ 0.8 
+ 0.1 

- 0.4 
i- 0.7 

-- 

0.8 

+ 0.1 

- 0'3 

+ 0'1 
- 0.3 
- 1.3 
- 0 .2  

- 1.6 
- 0.7 
- 1.2  
- 0.9 

- 1.2  

- 0.4 
- 2.2 

- 0.5 
- 0.3 

- 0 '2  

- 0.6 
4- 0.8 
- 0 . 7  
+ 0.1 

- 1 - 8  
+ O . I  

- 1.1 

- 0.6 
- 0 - 3  

- 0.8 

0 ' 7  
- 

- 0.6 

7 . . 

- 0'7 
- 1.2  

- 1 '3  
- 0.5 
- 0.2 

+ 0'4 
0'0 

- 0-5  
- 0.4 
- 0.3 

- 0.4 
- 0 . 4  
- 0'4 
- 1'1 

+ o e 5  

+ 0'3 
- 2.4 
+ 0.4 
f 0 . 2  

- I 

- 0.8 
+ 2.8 
+ 0'3 
- 1 ' 4  
- 1'3 

- 1'4 
- 0.3 
- 0-6  
- 0.2 

- 0.3 
- 0.1 

0.7 

- 0.4 

I. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

'3- 
14. 
15. 
I 6. 
17. 
I 8. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Mittlere 
Differen, } 
Differenz 
dm Yittel ) 

+ 0!5 
+ 3 '8  
+ I ' 3  
+ I . O  

+ 0.6 

+ 1'3 
0 '0  

f- 0'4 
0 '0  - 0.2 

+ 1.1 

+ 0 .8  
+ 0.5 
+ 1 '2  

+ 0.1 

+ 1 - 5  + 0.6 + 0.8 
+ o - 3  
+ 0.7 

+ 3 . 6  
+ 1 ' 2  

+ 0.7 
+ 0.3  
+ 0'7 

+ 0 .5  
+ 0.7 
+ 2.7 
+ 0'4 + 0.8 
+ I ' I  

0.9 

+ ''9 

+ 013  
+ 0.5 
f - 0 . 5  
3 . 0 . 3  
+ 0'4 

+ 0.8 
- 0.3 
+ 1'3 
+ 0 '2  

+ 0.4 

+ 0.6 
+ 0.1 

+ 0.6 
+ 0.1 

+ 0 ' 2  

+ 2.1 

+ 1'5 
+ 0.4 
- 1 - 4  
- 1 '3  

+ 2.1 

+ 0 * 3  
+ 0.8 
- 0'3 

0.0 

- 2 . 1  
+ 0 - 2  

+ 0.6 
+ 0.3 
+ 0.6 
+ o e 3  - -  

0.7 
- 

+ O o 4  

1 1 h  p. m. 

- 011 

+ 0.3 
f- 1'9 
+ 0.5 
+ 0.7 

0'0 

+ 0 ' 2  

- 0.4 
- 0.3 
+ 0'3 

- 0.3 
3 - 0 . 1  

+ 0 - 2  

- 0'1 

+ o e 7  

+ 0-9  
- 0 ' 2  

+ 0.1 

3 - 0 . 4  
+ O ' I  

+ 0.2 

+ 3'4 
- 1'0 

+ O ' I  

0'0 

+ 1'1 
- 0.1 

- 0 - 6  
- 1.1 

+ 0 ' 4  
+ 0 .5  

0.5 

+ 0.2 

- o!g 
+ 0.3 
- 0.1 

- 0.1 

- 0.9 

- 0.1 

+ 0.2 

0'1 

- 1.5 
-- 0.4 

- 0.8 
- 0.3 
- I*O 
- 0.5 
- 0'1 

0.0 
- 0.7 
+ 0'4 
+ I ' I  

+ 0.5 

+ 1.7 
+ 1 '1  
+ 0.1 

- 0.5 
+ 0 .2  

+ 0.2 

0.0 

+ 0'3 
+ 0 '2  

+ 0.5 
0.0 

0'5 

0.0 

Mittlerc DiRerenz 
0'5 
1 '1  

0.8 
0.4 
0.6 

0.4 
0.4 
0.5 
0.6 
0.4 
0.8 
0 ' 3  
0 -8  
0'5 
0'3 
1.2 
0.9 
0'5 
0.6 
0.7 

1.6 
1'4 
1'3 
0.6 
O.4 

0 '9  
0'3 
0.8 
0.4 
0.5 
0'4 

0 ' 7  
- 

0'4 
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torium und Ost und West mit seinem Nordendc) gemessen und rnit Berticksichtigung der gleichzeitigen 
1)eclinationsvariationen der Winkel u gefunden. 

In analogel. Weise und in derselben Distanz E wurdc sodann derselbe Ililfsmagnet am Unifiltlr mit 
Ablenlcungsmagneten aufgelegt und der Ablenkungswinliel u, bestimmt. (Variationen der Declination und 
der Ilorizontal-Intensitat beriicksichtigt, die Variationen der letztcren wurdeli am Theodolitllen beobachtet.) 

Aus diesen zwei Winlceln findet man 
sin u 

cos y' = - 
sin u, 

die Torsion des AufhLngefadens ist auch zu berlicksichtigen und kommt, wenn y der am Unifilare bestimmte 
TorsionscoEfficient ist, nach L a m o n t  folgendermassen in Rechnung 

2y s i n x i  
sin u [ cos y = -;-- 1- -- 
sin u, cosy' I 

und 

wo cp der Winkel ist, u n ~  n7elchen der Magnet des Iestrumentes durch die Ablenlcungsmagnete abgelenkt ist, 
H die Horizontal-Intensitat wal~rend der Bestimmung, 
E der Bogenwerth eines Scalentheiles, bei uns also sin 1'. 

Die einzelnen Bestimmungen wurden auf das Jahresmittel der Borizontal-lntensitat und der Declination 
bezogen und ergaben : a 

16. September 1882 H - 0.09745. D = 29" 5317 

Am 15. Februar wurde der Mirenspiegel um 90 Scalentheile verdreht gefunden und die Empfindlichkeits- 
bestimmung ergab am 

16. Februar 1883 d l $ =  0.00001437, C. G. 8. 
6.Mlrz ,, d E  = 0.00001447, C. G. S. 

Iliese plbtzliche grosse Acnderung im Werthe eines Scalentheiles, mit der nattirlich aucl~ eine ~ u d e r u n g  
des Ablenkungswinkels znsammenhKngt, ist mir nicht gelungen zn ergriinden ; die genaue Besichtigung lies8 
nicht arlf ein Verr-ticlren schliessen, da  die Schrnuben alle fest angezogen, die Fussplatten festgelrittet und die 
tibrigen Bestandtheile in der richtigen gegenseitigen Lage vorgefunden wurden. 

Am 26. Marz Morgells warf ein im Observatoriuni mit dem Trocknen des Bodens beschaftigter Matrose 
das Instrument von seinem Pfeiler herab, wobci die Glasrbhren brachen und der Lagerbligel der Ablenkungs- 
schiene leicht verbog.cn wurdc. Gelegentlich diescr Reparatur wurde die obenerwahnte Vorrichtung zuln 
Einstellcn des Ablenkuegsminimums augebracht und am 7. April stand das Instrument wieder zur Beob- 
aclitung bereit. 

Die Empfindliclikeit wurde diesmal ctwas goringer gemacht, weil bei den Stbrungen zu hlufig Aus- 
schlage ltber die Scaln liinaus vorkamen, die vou einem einzigen Beobachter nur miihsam und auch nur 
ungenau zu beobachten w aren. 

dH 
7. April . . . . . dH = 0.00002228 C .  C. S - ---- - w' = O m  0002287. 

H - 
Am 25. Juui reflectirte der Mirenspiegel den Scalentlleil 772, die Drehuug blieb unerklart. Die darauf 

vorgenommene Empfindlichkeitsbestimmung ergab am 



4. Juli . . . . dH= OS.00002845 1 0.00008853. C. G. S, 
23. Juli . . . . dH= 0.00002862 

Rei den absoluten Bestimmungen der Horizontal-Intensitat wurden stets auch Variationslesungen am 
Lam on tlschenHorizontal-Intensimeter und am Declinatorium gemacht und so der Normalstand bestimmt. In 
der nachstehenden Tabelle sind die aus den absoluten Beobachtungeri abgeleiteten Normalstande mit Beifligung 
der zugehijrigen Temperatur zusammengestellt. 

Tabelle 10. Normalstande des Lamont'schen Horizontal-lntensimeters. 

Betrachtet man diese Tabelle, so ergibt sich eio befriedigendes Verhalten des Normalstandes innerhalb 
der einzelnen Zeitabschnitte, welche zwischen den erwiihnten grosseren ~ n d e r u n g e n  im Werthe eines Scalen- 
theiles liegen. 

Da die Ablenkungsmagnete ftir Temperaturiinderungen compensirt waren und sich aus den Normal- 
standen bei verschiedenen Temperaturen kein Einfluss der letzteren erkennen Iasst, so wurde die Compensation 
der Magnete ftir Temperaturschwankungen als vollkommen angenommen und keine weitere Temperatur- 
correction berechnet. 

Aus den Vergleichen der Ilifferenzcn aus den gleichzeitigen Mittagslesungen bei Stiirungen geht hervor: 
Von 139 gebildeten Differenzen waren die Differenzen zwischen zwe-i aufeinanderfolgenden Lesungen am 
L a  m on  t'schen Horizontal-Intensimeter 

D a t u m  o o  t I D a t u m  1 M. IH(4oo)i t I D a t u m  

23. O0l0 im Mittel nm 7 (10-5 C. G. 8.) kleiner als am Bifilare 

59 - 0  77 . 97 ,, 6 I7 grosser ,, ,, , 
11 5 , gleich denen am Bifilare 
6.5 ,, mit dem entgegeiisetzten Zeichen als am Bifilare. 

Der Magnet des Lamont'sehen Horizontal-Intensimeters macht also in der Mehrzahl der Fiille weitere 
Sch6ngungen 81s der des Bifilars. 

Nachfolgende Tabelle zeigt die Differenzen zwischen den Lesungen am L a m  o n t 'schen Horizonta;l- 
Intensimeter und denen am Bifilar. Die Zahlen sind Einlieiten der ftinften Decimale C. G. S. 

Bei der Reduction der Lesungen am Horizontal-Intensimeter wrlrde ftir den Monat Mai folgende Formel 
angewendet: 

hnd = 0.09736 -I- 0.00002228 (nt- n) 

22. April 1883 . 
29. ,, ,, . 
30. ,, ,, . 
10.hfai . 
ro. ,, . 

I. Juni . 
5. n . 

12. . 
25. n 
25. . 
17. Juli  . 
22. n 
22. . 
28. . 
28. . 

zz.September 1882 
28. 
28. 
zo. October 
20. 

4. November 
4. n 
6. December 
7. 1, 

7. n 
14. n 

15. n 
'5. n 
3. Jiinner 1883 . 
4. n . 

I 
11 
1 
I 
I1 
I 
I1 
I1 
I 
I1 
I 
I 
I1 
I1 
I 

406 
4'2 
4'7 
6.0 
6 .5  
5.8 
6.0 
5 '4  
1'5 
r . 4  

- 5.3 
- 5.0 
- 4 . 0  
-12.7 
-15'3 

I1 
I 
11 
1 
I1 
I 
I1 
I1 
I1 
I 
LI 
I1 
I 
I 
11 

I 
I1 
I 
I1 
I 
I1 
I 
I1 
1 
I1 
I 
I 
I1 
I 
11 

4. .Jhiner 1883 . 
12. . 
12. . 
13. ,, . 
14. . 
19. ', . 
19. ,, . 
24. . 
24. . 
9. Fcbruar ,, . 
9. ,, . 
7. ~ d r i l  . 
7. , . 

17. . 
17. . 

0.09838 
0.09820 
0'09824 
0.09809 
0.09820 
0.09823 
0.09802 
0.09805 
0.09813 
0.09804 
0.09825 
0.09825 
0.09815 
0.09813 
0.09832 

0.09730 
0'09735 
0.09729 
0.09756 
0.09731 
0.09721 
o.og760 
0.09756 
0.09775 
0.09786 
0.09626 
0.09590 
0.09584 
0.09587 
0.09611 

0.09826 
0.09815 
0.09798 
0.09796 
0.09804 
0.09793 
0.09783 
0,09793 
0'09789 
9.09781 
0.09767 
0.09753 
0.09761 
0.09733 
0.09734 

204 
3 '3  
2.8 
1 - 8  
r ' o  
4 '3  
4.7 
7.2 
6 .5  
6.9 
5.8 
7 '5  
7.7 
8 . 0  
8.6 

-1493 
- 0 - 3  

0'0 

1 . 6  
1.9 
0.1 

0 ' 2  

2 - 2  

2 ' 3  
3 ' 3  
3.6 
3 - 2  
4.6 
1 . 2  

3'0 
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Tabelle 11. Vergleich des Lamont'schen Horizontal-lntensimeters mit dem Bifilar. Mai 1883. 

Eiuhcitcn clcr fumften Decimale C. G. S. 

3. D a s  Lamont -Ede lmann ' sche  U n i f i l a r  mi t  E i s e n s t a b e n .  
(Vertical-Intensimeter). 

Dieses Instrument erforderte eine bedeutende Abiinderung der Einrichtung zum Anbringen der 
Inductionsstabe, sollte die Empfindlichkeit nach dein Programme des internationalen Polarcomrnission ein- 
gehalten werden. Die ursprtingliche Schiene s, welche die Stiibe trug, wurde als Fllhrungsschiene far eine neu 
hergestellte Ablenlrungsschiene S verwendet, welclie cine Vertiuderung der Entfernung der Stilbe vom Magnete 
und ausserdem die Einstellung des Ablenlrungsminim11rns (gleichm%ssiges Einwirlren der Inductionsstlbe auf 
den Magnet) gestattete. Diesc neue Schiene S wurdc aus gut ausgetrocknetein hhornholze verfertigt und mit 
I~eissem Leiniil getrgnkt, urn sic gepell Fcuclitig1~eitseinfllisse widerstandsfiihiger zu machen. 

Zwei Schrauben A A fixirten die Stellung der Ablenkuilgsschie~le (siehe Fig. 4). 
Die von E d e l m a n n  dern Instrurnente beigegebeilcn llohlen Inductionsstlbe zeigfen bei ihrer Prllfung 

so vie1 permanenten Magnetismus, dass sie durch neue Skibe ersetzt werden massten, die massiv aus weichem 
Eisen angefertigt und wiederholt in Holzfeuer ausgegliiht wnrden. Vor ihrer Anbriugung am Instrurnente 
w u r b n  sie noch vielemale abwechselnd in heisses. und kaltes Wasser getaucht, urn nach Lamoi l  t die Anfangs 
bedeutende Veranderlichkeit der Inductionsftihigkeit herabzumhdern. 

6sterroichischo lxyudi t io l~  auf Jull Mayan. 5 



Die Aufstellung dieses Instrumentes nahm vie1 Miilie und Zeit in Anspruch. Nach sieben vollstaudig 
durchgefiihrten Empfindlichkeitsbestimmungen, jede nach einer vorgenommenen Veranderung, wurde das 
achtemal ein Werth eines Scalentheiles erreicht, der den Anforderungen geniigend entspracb. 

Fig. 4. 

Die Empfindlichkeitsbestimmungen wurtlen mittelst Ablenkungsbeobaclitungen mit einem Hilfsmag nete 
in der Horizontalebene des freien Magnetes und senlireclit iiber de~nselben vorgenommcn, und zwar mit den 
Inductionsstaben, und bei entfernten Inductionsstlben, wo ein kleiner Magnet dieselhen ersetzte. Aus diesen 
Ablenkungsbeobachtungen berechnete man den InductionscoEfficienten der StLbe 

a Inductionsco~fficient. 
p der Coefficient fiir den inducirenden Einfluss des freien Magnetes auf die EisenstLbe. 

u, Ablenkung durch den Hilfsmagnet in verticaler Lage senkrecht Uber dem freien Magnet bei eingesetzten 
Inductionsstiiben. 

u, Die gleicliartige Ablenkung bei entfernten Inductionsstaben und aufgelegtem Ersatzmagnete. 
u3 Ablenkung durcli den Hilfsmagnet in horizontaler Lage parallel der Richtung der Verbindungslinie der 

Inductionsstabe, aber senkrecilt iiber dem freien Magnete. 
A Halbe Lange des Hilfsmagnetes. 

11 n , des freien Magnetes. 
12 n der Inductionsstabe. 
k die halbe Entfernu~~g der Inductio~~sstabe von einander, 
h die senkrechte Entfbrnung der Mitte derselben von der Kbene des fkeien Magnetes, 
e die senkrechte Entfernung des Ililfsmagnetes von der Ebene des fkeien Magnetes. 

Aus Ablenkungsbeobachtungen mittelst des Hilfsmag~ietes in der Horizontalebene der freien Nadel 
parallel mit der Verbindungslinie der Stabe und aus analogen Ablenliungen am Unifilare berechnete man den 
Winkel y, um welchen der freie Magnet des Vertical-Intensimeters vom magrletischen Meridian durch die 
Inductionsstabe abgelenkt war. 
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a 'PI 2 y sin - 
sin I/, (?c -- ? z l )  

COS cp = 
sin (nfO-n1~ ) cos cpl J 

no-nl Ablenlrung am Unifilare 
9&o'-n1r ,l ,, Vertical-Intensimeter. 

y TorsionscoBfficient. 

Uiese Griissen wurden in nachstehende Formel eingesetzt: 

d v = sin 1.1 = wll, 
a 

welche den Werth eines Scalentheiles in absolutem Masse gibt. 
Da aber beim Vertical-lntensimeter die ~ n d e r u n ~  der Declination und der Horizontal-Intensitat in 

Rechnung gebracht werden mtissen, lautet die Reductionsformel ftir die Lesungen an diesem Instrumente : 

H sin cp v = V +- wN (nll-n) + (nl-n) u1 
a 

v die der L6snng am Vertical-Intensin~eter entsprechende Vertical-Intensitat, 
V Normalstand dieses Instrumentes, 

w" Werth eines Scalentheiles an demselben, 

71 77 11 am Horizontal-Intensimeter in Theilen der Horizontal-Intensitat - 

n Lesung am Declinptorium, 
("3 

fit 7, ,, Horizontal-Intensimeter, 
nl' ,, ,, Vertical-Intensimeter, 
H Horizontal-Intensitat, 
cp Ablenkungswinkel am Vertical-Intensimeter, 
a Inductionscoefficient. 

Die auf diese Weise dnrcllgefiil~rten Bestimrnungen ergaben, auf den mittleren magnetisellen Meridian 
und das Jahresmittel der Horizontal-Intensitat bezogen: 

'P a wN 
22. November 1882. 66" 13' 37" 0.1057 0.0001081 
2. August 1883. G5O31'50" 0.1120 0.0001046 

und die Formel zur Reduction der Variationslesungei~ 

22. November. v = V + 0.0001081 (nu-n) + 0.00015664 (n2-n) 
2. August. ,o = B t 0.0001046 (nu-9%) + 0.00018076 (nl-n); 

V, der Normalstand des Instruinentcs, wurde aus den absolute11 Inclinationsbeobachtungen und gleichzeitigen 
Lesungen an den Variationsapparaten berechnet 11nd ist in nachsteliender Tabelle zusammengestellt. 

Tabelle 12. Normalstand des Lamont'schen Unifilares mit Inductionsstaben. 

t 

003 
2 .5  
2 . 2  
0 . 6  
1 ' 3  
2'0 

2 .6  
4'0 

D a t u m  / t 1 D i ~ t u m  

8. December 1882 .  . . 
9- n ,, . . .  

10. Jiinr~er 1883 . . . 
14. n ,, . . .  
16. , n . . .  
' 4  17 17 . "  
30. n , , . . .  

0 -  50646 
0 . 50644 
0.50172 
0'49599 
0.49638 
0'49555 
0.49722 

205 
2 . 5  
O.5 
3.5 
3'9 
3'8 

-2.2 
12. Februar ,, . . . 
'3. n ,, . . .  

15. April 1883 . . . . . 
2 3 . .  ,, . . . . .  
2 4  71 77 . . . . .  

5.Mai ,, . . . . .  
5 .  17 . . . . .  

1 1 .  ,7 n . . . . .  
11. , . . . . .  

0.49690 
0.49588 
0.49576 
0'49579 
0.49664 
0 . 4 9 3 8 ~  
0.49494 

0.49348 0 . 8  8. Juni ,, . . . . . 
0.49750 

0.49656 



38 A. Gratxl ,  

Die grossen Lticken baben ihren Grund in der TJnsicherheit des Normalstandes des L a m  on t 'schen 
Horizontal-Intensimeters. Wie aber aus den in der Tabelle 12  angeftihrten Normalstanden hervorgeht, war dieses 
Instrument als Variationsapparat ftir die programmassigen Lesungen unbrauchbar. Es wurden daher nur die 
gleichzeitigen Lesungen des Monates Mai reducirt und mit clen Lesungen am Wild'schen Satze verglichen. 
Die Differenzen in den Angaben sind in der Tabelle 13 ersichtlich und bestatigen das oben ausgesprochene 
Urtheil tiber dieses Instrument. 

Bei der Reduction der Mai-Reobaclitungen wurde die Formel vom 2. August 1883 mit V= 0.49565 
verwendet. 

Tabelle 13. Vergleich des Lamont'schen Vertical-lntensimeters mit der Lloyd'schen Wage. Mai 1883. 
Einheitcn der fiinfterl Decin1:~lo C. G. S. 

Von der Ermittlung eines Temperaturco&fficienten musste unter diesen Umstanden selbstverstandlich 
abgestanden werden. Von den streng gleichzeitigen Mittagslesungen bei Starungen wurden, wie bei den 
anderen Instrumenten, die Angaben reducirt und Nachstehendes gefunden. 

Das Lamont 'sche Vertical-Intensimeter zeigte von 79 Vergleichslesungen mit der Lloyd'schen Wage, 
wobei die Differenzen zwischen je zwei aufeinanderfolgenden Lesungen verglichen werden, 58mal grussere 
Differenzen im Mittel um 37 Einheiten (10-5 C .  (3. S.), lmal  kleinere Differenzen, 2mal gleiche Differenzen 
uiid 18mal Differenzen mit dem entgegengesetzten Zeichen, also zum Dcispiel eine Abnahme der Vertical-. 
rntensit%t, wenn an der Lloyd'schen Wage eine Zunahme derselben beobachtet wurde, oder umgekehrt. 

1111 81,. m. 

- 24 
+ 90 + 16 
+ 25 
- 126 

- 8 9  
c 3 5  
+ 9  
+ 3 7  
- 30 
+ 22 

+ 23 
+ 30 
- 38 
+ 143 
+146 
+ 22 
+ 41 + 142 
+ 91 
+ I73 
4 1 2 2  
- 6 
+ 41 

108 

+146 
+ 164 + 184 
+ 76 
+ I 1 1  

+ 76 - - 
7 7 

+ 56 

T a g 

I. 
2. 
3 - 
4. 
5. 
6. 
7- 
8. 
9. 
10. 

I I. 
12. 
13. 
14. 
15. 
I 6. 
17- 
I 8. 
19- 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

Mittlere 
Differenz 
Differenz 

Jlitl i~g 1 3 13. 11. 1 711 p. 111. 1 11.1 a, 1 I 811 a. III 7 ik. m. 

- 57 

+ I I Z  

+ 27 
- 161 
- 5 2  
A 30 
- 32 
f-42 
- 75 
+ 2 

- 19 
- 28 
- 54 + 62 
+19o 
+ 57 
+ 31 + 150 
+ 96 
4- 259 
+ 60 
+ 48 

+ 151 
+ 256 
+ 45 

84 

+ 53 

+ 52 
- I 0 2  
+ 8 6  
+ I07 
+ 21 

- 13 
- 51 
+ I 2  

+ 9 
+ I Z  

+103 
-143 

98 
+ 39 + 86 
+173 
+ 105 + 122 
+ 95 + I 
+ 325 
+135 
+ 59 + 28 

192 
+128 
+ 177 
+ 450 
+ 145 
+I45 
+ 152 -- 

I 1 2  

+ 89 

+ 2 

+ 55 
+ 3 
- 69 
- 160 
- 44 + 23 
- 81 
+ 2 6  
-I- 85 
+ I I I  

+ 83 
+ 144 
+ 7 0  + 215 
+123 
+ 106 
f- 75 + 107 
+ 137 
- I 8 
-1730 
- 5 5  
- 99 
- 108 

+155 
+ 153 
- 22 
+ 97 
+I06 
i-201 

I44 

- 10 

o 
-4-140 
+ 2 8  
+ 51 
+ I4 

- 7 7  
- 44 
- 1 8  
+ H Z  
+ 2 6  

+ 84 
89 + 98 

f 73 
+ 99 
+162 
+ 85 
f- 71 + 108 
+ 175 
- 1.8 
+ 38 
+ 43 
+ 39 
+ 141 
t164 + 200 
+ 207 
+ 88 
+I14 
+ 358 

96 

+ I O ~  

Differenz 

- 
119 

41 + 100 
+ 24 
+ 44 
- 31 
- 7 9  
+ 142 
+ 2 1  

+ 5 6  
- 5 
+ 82 
+ 87 + 21.5 
+ 3 5  
+ 297 
-502 
+ 185 
f- 104 
+ 387 
+ 179 
-I- 245 
+126 
+ 6 6  
+188 
+ 230 
+ 256 
+ 116 
+ 534 
+ 307 
f 1 6 8  
4-245 

164 

-1-15'1 

+ 48 
- 261 
- 2 5  
+ 48 
- I43 
- 3 1  
+ 45 
+ 5  
+ 4 7  
+ 24 
-+196 + 136 
+ IIO 
+ 8 1  
+ 319 
+16z 
- 82 
+ 93 + 119 
- 156 
- 745 
- 70 
+ 3 1  
+ 55 
+ 192 
- 112 
+ 294 
+ 153 
+ 135 
+If3 
-1-259 

140 

+ 36 
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Die wahrend dieser Zusammenstellung in Dr. Exn er 's  Kepertorium ftir Physik erschienene Abhandlung 
von Dr. W. G i e s  e, ,,Kritisches tiber die auf arktischen Stationen fur mngnetische Messungen, itisbesondere 
fur Variationsbcobacbtungen zn benutzenden &parate" beschiiftigt sich eingehend mit den Mangeln der 
Lamont'schen Apparate und specie11 mit denen des Unifilar's mit Iuductionsstliben. 

Terminbeobachtungen. 
Die Beobachtungen wurden nach dem in der Einleitung angefiihrten Programme der internationalen 

Polarconferenz an den W i l d - E d e l m a n  n'schen Variationsapparaten durchgefuhrt. 
T e r  mint  a g e .  Die Lesungen, in absolute Wertlie reducirt, sind in den Tabellen Seite 55  bis 94 zusammen- 

gestellt, Nordlichtanmerkungen in der Anmer-kung beigegeben, und am Schlusse eines jcden Terniintages sind 
die Tagesmittel der drei Elemente angemerkt und die Extreme herausgehoben, sowie auch einige Daten uber 
den meteorologiscl~en Charalrter des Tages angeftigt. 

Der Verlauf jedes Elementes ist auch graphisch in Curven wiedergegeben, u. zw. auf den 

Tafeln I-VL Declination lmm - - 1 '. 
,, VII-XI1 Horizontal-Intensitat 1""' = 0.00005 C. G. S. 
,, XIII-XVI Vertical-Intensitlt 1'"'" = 0.00005 C .  G. S. 

T e r m  i n s t un d en .  Die Lesungen wnrden ebenfalls am W i l d -  E d  e l  mann'schen Satze gemaclit und die 
3 Apparate jede zwanzigste Secundc miigliclist 1.asch 11:ccheinander von einem Beobachter abgelesen und die 
von einem zweiten notist, 

Die Lesungen sind in den Tabellen Seite 95  bis 121, in absolute Werthe redncirt zusammengestellt; 
Nordlichtanmerkungen beigesclilossen. 

Die Curven, welche den Verlauf der 3 Elemente wiilirend der Termillstunden wiedergeben, findet man 
auf den Tafeln XVII-XIX fur Declination, XX-XXII fur Horizontal-Intensitiit, XXII-XXIII fiir Vertical- 
Intensitat; die Ordinatentheilung ist gleich der oberen. 

Bei beiderlei Curven entspricht wachsenden Ordinaten eine iistliclie Bewegung, respective Zuaahme der 
Intensitiit. 

Stiindliche Beobachtungen. 
Die atllndlichen Beobachtungen wurden alle nach Giittinger Zeit gemacht, mussten aber nach dem 

Beschlusse der Wiener Polarconferenz nrach mittlerer Ortsxeit publicirt werden, wesshalb ober jeder Tabelle 
die Zeitcorrection - 13" 6 steht, welche bedeutet, dass die z. B. um 1'' eingetragene Lesung eigentlicb um 
12h 4Gm 4 mittlerer Ortszeit beobachtet wurde. 

Die sttindlichen Beobachfungen beschrankten sich jedoch nicllt auf eine einzige Lesung bei jedem 
Apparate, sondern wurden dem Vorschlage W e y  p r e  cht's gem&s vervielfiiltigt und swar vom 7. September 
bis 14. April in folgender Weise durchgefIihrt: 

Bifilar xh 58m Os 59" 0 "  GI"' 0 "  62" Os  
Declination 20 20 GOm 40' 40  
Lloyd'sche Wage 40 40 20 20 

so dass sich das Mittel auf 60" OS  bezieht. 
Vom 15. April an bis zum Ende der Beobachtungs~~cilie wurden um x" 58'") 59") 601", G l m ,  G2m immer zur 

vollen Minute, alle 3 Apparate in der Eeihenfolgo, Bifilar, Declinntoriu~n, Lloyd'sche Wage, mbglichst rasch 
nacheinander abgelesen. . 

Beim Lamont 'schen Satze wurde vom Anfange an der zweite Ablesuagsmodus eingehalteu, da die 
Apparate von einander abhtingig sind und eigentlicli streng gleichzeitige Lesungen erfordern. Liegt zwischen 
der Ablesung des einen Instrumentes nnd der des nachsten ein Zeitintervall von 10 bis 20 Secunden, so kann 
diese Beobachtung bei der in lliilleren Breiten gewFhnlich herrschenden Uriruhe unmbglich riehtige Resultate 



geben, da man in diesem Falle zur Rcduction der Lesungen des Vertical-Intensimeters eine Correction 
anbringen wiirde, die sich aus der um 1 0  bis 20 Secunden frtiher gemachten Beobachtung des Horizontal- 
Intensimeters und der um 20 bis 40 Secnnden verfriihten Declinationsbeobachtung ergibt. 

Die an dem W i l d - E  d e l m  ann'schen Satze gemachten Beobacl~tungen wurden in den Tabellen Seite 
122 bis 159 zusammengestellt, wo also jede Beobachtung als das Mittel aus vier resp. ftinf in der vorer- 
wahnten Weise notirten Lesungen zu betrachten ist. 

Beim Bifilare kanien so grosse Ausschldge des Magnetes vor, dass derselbe seitlich am Dampfer anlag 
oder spater nacll Erweiteiung der Dampfer die Scalenlange nicht mehr gcntlgte, was mit dem Ausdrucke 
,,ausser der Scalal' bezeichnet wnrde; in solchen Fallen wurde in die Tabelle ftir diese Beobachtungen ein 
Werth der Horizontal-Intcnsitat eingetragen, der vor dem Ausfeilen der Dampfer den aussersten moglichen 
Lesungen entsprach, nach dem Ausfeilen der Dampfer, wenn das Bild ausser der Scala war, ilem Ende der 
getheilten Scala zukam. 

Diese Werthe sind als interpolirt bezeichnet und durch Italique-Lettern kenntlich gemacht; Mittel, welche 
aus einer Reihe hervorgehen, in welcher mehrere interpolirte Beobachtungen vorkommen, sind in derselben 
Weise gekennzeichnet. 

In den Tabellen der sttindlichen Beobachtungen sind manchen Lesungen Zeichen beigefiigt, welche das 
Verhalten tles Magnetes wahrencl der Beobachtung charakterisiren sollen, u. zw.: 

ruliig, 
t stetig ansteigend, 
J. stetig abnehmend, 
+ stufenweise ansteigend, 
+ stufenweise abnehmend, 
? snstejgcad mit Schwingungen, 
$ abnehmend mit Schwingungen. 

Diese Zeichen wurdcn gelegentlich der Polarconferenz in Wien vereinbart, also nach Anstellung der 
Beobachtungen. L)a eolche nacbtragliclie Bestimmungcn schwer durclizufuhren sind, konnten nur jenen Beob- 
achtungen Zeichen beigegeben werden, bei welchen Anmerknngen in den Beobachtungsbtichern dies ermbg- 
lichten, und wurde daher von einer weitercn Zusammenstellung ganz abgesehen. 

Berechnung der Perioden. 
Zur Berechnung der Periode der crdmagnetischcn Elemente wurden die sttindlichen Beobachtungen ver- 

wendet. Da die Beobachtungen kein ganzes Jahr umfassen, so wurden zur Erlangung der tlglichen Pcriodc 
fur das Jahr die Beobachtungen nach Jalireszeiten (dem Sonnenstande) gruppirt u. zw.: 

November, December, Jlinaer und Febrnar als Winter, 
Marz, April, September und October als ~ ~ u i n o c t i e n ,  
Mai, Juni, Juli (August fehlt) als Sommer, 

und jeder Gruppe das gleiche Gewicht gegeben. 
Dieser Vorgang wurde sowohl bei der Berechnung der taglichen Periode aus allen stlindlichen Beobach- 

tungen als auch bei der Berechnung der taglichen Periode aus den ausgewalllten ungestBrten Tagen ein- 
gehalten. 

Es werden in der Folge zur Bezeichnung der Jahresabschnitte die Ausdrticke Winter, ~ ~ u i n o c t i e n  und 
Sommer gebraucht werden und sind stets in der oben angefiihrten Bedeutung zu verstehen. 

Es  wurde auch der Versuch gernacht, eine gcnahcrte jahrlichc Periode der beobachteten Elernente aus 
dcm vorlicgenden Matcriale zu berechnen. Um zu diesem Zwecke die saculare ~ n d e r u n g  zu gewinnen, wurden 
die Mo~latsmittel des der Beobachtungsreihe vorangegangenen und nachfolgenden Monates August durch 
graphische Interpolation bestimmt und aus der Differenz beider die jlhrliche Zu- oder Abnahme des betref- 
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fenden Elementes gefunden. Die Elimirlirlxng der slcularen ~ n d e r u n g  geschah dann nach der beknnnten 
L a m  on  t'sclien Metl~ode mit dem Mittel des Februar als Stlitzpunkt. 

Aus dem Gesagten nnd der kurzen Beobachtungsreihe geht hervor, dass die auf diese Weise gewonneneii 
Resultate fiir die jahrliclie und die saculare ~ n d e r u n g  keinen Anspruch auf Genauiglreit machen lronnen. 

Decliiitition. 
Die tagliche Periode der Declination, aus d len  sttindlichen Beobachtungen berechnet, zeigt folgende 

Wendepunkte. (Tafel XXIV1) Tabelle 14, Seite 43. 
~st l i chcs  Maxim. Westliohes Maxim. 

Winter . . . . . .  4-6%. in. 6h p. m. 
. . . .  ~ ~ u i n o c t i e n  4-5h ,, ,, 7-Sh 7, 77 

Sommer . . . . .  4 h ) 7 t 7  Sh 7, 7, 

Jahr . . . . .  - 4-5h 7, ,, 7-sh 1, n 

Unzweifelhaft haben die Storungen einen liberwiegenden Einfluss auf diese Wendepunlrte. 
Die im sechsten Ilefte der Mittheilungen der internationden Polarconferenz verijff'entlichte tlgliche 

Periode weicht von der in der Tabelle 14 entlialtenen desshalb ab, weil bei der Bildung der ersteren die Beob- 
achtungstage des August mit vollem Gewichte eines Monates eingerechnet sind, wiihrend die liier angeflihrte 
aus den Jahresstundenmitteln aus den drei Monatsgruppen bere~hnet  ist. 

Bezliglich der taglichen Schwankung gibt die folgende Tabelle Aufschluss. 

T a g l i c h e  S c l l w a n k u n g e n  d e r  Dec l in  a t '  ion. 

C 
d 

k F( 

periodisel, . 32'2 34'1 44'6 2 2 ' 1  18 '3  35'6 37'2 39'6 / 39'6 6 ' 8  43'4 26'4 34'0 I 32'8 - - ------ -- 
aperiodisch . 59.7 64.8 125.8 74'8 46 .2  8 1 - 3  77.9 70'3 82.1 89.7 82.0 70'7 80.5 77-7 

mittl.0rdinat.c 8 . 4  8 .5  11'3 5 '0  4 '0  7'7 9 ' 3  10.0 1 1 . 7  I 6 . 9  8 . 9  1 0 . ~  8 .8  

Die mittleren Ordinaten und die periodischen Amplituden zeigen nnit Ausllal~me derjenigen des November 
das gleiche Verhalten wie in inittle~.en Breiten, bei den aperiodisclieli Amplitudeti lrommt aber sclion die durch 
Stljrungen verursachte Unregelmassigkeit zur Geltnng. 

Betracllte~l lvir dagegen die aus den ausgewahlten uiigestiirten Tagen berechnete tagliche Periode, so 
ergibt sic11 eine Anniilierung an den tiiglichen Verlauf der Dcclination in den mittlereii Breiten. 

In der Tabelle 15, Scite 43 sind die Ordinaten cingetragen und zwar bedeutet (+) cine Gstliche, (-) 
eine westliehe Abweicl~ung vom Mittel, Tafel XXIV. 

Die Hauptwcndepunlrte sind: 

Winter . . . . . . . .  
Aquinoctien . . . . . .  
Somillor . . . . . . .  
Jnhr . . . . . . . . .  

1 In dcr CUI'VC ,Docliliation Jehr" :dlut. stiindlicheu Ucobachtuugon ist dio Ordinate von 1111 p. m. vorkohrt aufgetrsgcn, 
sio sollte -1.1 eingczeichnot soin. 

Ost-Maxi~nuin 

IrZaup t- 
Wende1)unkt 

411 a. 111. 
4  
4  
4  

West-Maxiinuin 

Sec~lndiir- 
Wendepunkt 

6--7h 1). III. 

6-7 
6-7 
6-7 

Ilaupt- 
Wo~idcpunkt 

1'' p. m. 
1 - 2  
1 - 2  

1-2 

.Sccuudlr- 
Wcudepunlrt 

g  - 1011 p. in. 
8  
9 

8-9 
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Die AmpIituden und mittleren Ordinaten zeigen dasselbe Verhalten wie in mittleren Breiten, und das 
Product aus der Amplitude im So~nrner mit dem Cosinus der mittleren Inclination a cos J =  4.35,  welche Zahl 
nach J. B r  o un  annahernd auch in den mittleren Breiten herauskommt. 

Die in der Tabelle 15, Seite 43  enthaltene balbjlhrige Ungleichheit wurde auf die belcannte Weise als 
Differenzcurve aus der Jahrescurve und der Curve der beiden Halbjahre (Winter und Sommer) gebildet. 

Die Bestimmung der jahrlichen Periode der Declination ist aus einem elf Monate umfassenden Beob- 
achtungsmateriale von sehr zweifelhaftem Wertl~e. Aus den Monatsmittelu ergibt sich nach Eliminirung der 
sacularen ~ n d e r u n g  mit einer jahrlichen Abnahme der westlichen Declination um 3 2 !0, ein ausgesprochenes 
Minimum im November, der weitere Verlauf wird durch das niedere Mittel des Monates Marz gestiirt. 

Horizontal-Intensitat. 

Hier wollen wir auch zuerst die tagliche Periode betrachteu, die sich aus allen stundlichen Beobachtungen 
ergibt. 

Die Hauptwendepunkte sind aus der Tabelle 14, Scite 43, und Tafel XXIV zu entnehmen: 

Maximum Ninimum 

Winter . . . . . . . .  1-2h p. m. 0-1". m. 
iquinoctien . . . .  : . 3h ,, ,, 4h 77 77 

Sommer . . . . . . .  4h ,,,, 3h 7, n 

Jahr . . . . . . . . .  3-4" ,, ,, 3h 7, 77 

Die taglichen Schwankungen sind nachstchend verzeichnet. Die periodischen Amplituden weisen eine 
ziemlich regelmassige Zunahme vom Winter gegen den Sommer auf. 

T a g l i c h e  S c h w a n k u n g e n  d e r  Hor i zon ta .1 - In t ens i t a t .  

Die aus den ungestorten Tagen berechnete tagliche Periode hat nach Tabelle 15, Seite 4 3  und Tafel XXIV 
folgende Wendcpunkte : 

Maximuin Minilnum 

Winter . . . . . . .  5" p. m. 11-12" 1). m. 
. . . . .  ~quinoctien 4" , . 3- 4'' a. m. 

Sommmer . . . . . .  5-6h ,, , 4- 511 2, 7, 

Ja11r . . . . . . . .  511,,, ,  3h 77 7, 

periodisch. 

aperiodisch 

Stellt man die Monatsmittel eusammen, so weisen sic ein Maximum Ende Mai und Jlnner, ein Minimum 
im November und ein zweites irn Mlrz auf. Eine saculare ~ n d e r u n g  ist nicht ausgesprochcn, doch scheint die 
Horizontal-Intensitat im Zunehmen begriffen zu sein. 

Vertical-Intensitat. 

Sept. / Oct. I Nov. / Dee. / Jiinn. / Pebr. I Piiru / April ( Mai I Juni 1 Juli 

Die tiigliche Periode der vertical-lntensitsit, aus allen stiindlicheu Beobachtungen berechnet, weist einen 
ganz eigenthiimlichen Gang auf und zeigt nach Tabelle 1 4  und Tafel XXV folgende Wendepunkte: 

260 
-- 

518 

180 

352 

196 

498 

201 

478 

204 

399 

153 

390 

146 

556 

249 

464 

118 

331 

143 

380 

146 

429 



Mngnetische Beobachtungen. 

Maximum Minilnun1 

Winter . . . . . . . .  I-2ll a. m. I O ~  a.m. 6-71~ p. m. 7-8" a. m. 
. . . . . .  Aquinoctien I 10-11 5-6 7-8 

Solnmer . . . . . .  11-12 6 7 
Jahr . . . . . . . . .  1-2 10-11 6 7-8 

Die taglichen Schwankungen sind nachfolgend zusammengestellt: 

T I g l i c h e  Schwanlcungen  d e r  Ver t ica l - In  t ens i t s t .  

Die tagliche Periode der Vertical-Intensitat aus den nngestorten Tagen berechnet zeigt die Wendepunkte : 

Aus der Betrachtung der Monatsmittel ergibt sich eine entschiedene Abnahme der Vertical-Intensitlt; 
setzt man diese jlhrliche Abnahme mit 154 Einheiten der ftinften Decimale C. G. S. an und eli~ninirt diese 
slculare ~nderung,  so zeigt sich eine jahrliche Periode der Vertical-Intensitgt, welche ein Rfaximum irn 
November und ein Minimum Anfangs Februar aufweist. 

1 

Total-Intensitit. 

Der ttigliche Verlauf derseIben ist ganz tihnlich dem der Vcrtical-Intensitiit, die graphische Darstellung 
ist auf Tafel XXV zu finden. 

Aucli die taglichen Schwankungen sind naturgem8ss mit denen der Vertical- IritensitLt in enger 
Beziehung. 

Tggliche periodischc Schwankung: 

Sept. Oct. Nov. Dec. J%n. Febr. M%rz April Mai Juni Juli Jahr 

66 87 133 81  97 125 112 103 97 127 136 98 

Die tRgliche Periode der Totnl-Intensitst, aus den ungestijrten Tagcn berechnet, ist der folgendcn 
Tabelle 15, Seite 43 zu entnehmen uod schliesst sich auch dem Vcrlaufe der Vertical-Intensitiit an. 

In der Tabelle 22, Seite 160 sind die Tagesrnittel der Total-Intensitat .~;usammengestellt; sic warden 
aus den Tagesmitteln der Ilorizontal- und Vertical-Intensitat nnch folgender Formel berechnet: 

I 

Wintor . . . . . . . .  . . . . . .  Aquinoctien 
Sommcr . . . . . . . .  
Jahr . . . . . . . . .  

ijsterr@lchleclhe Bxpedltioli auf Jan Mayan. 

Maxirnl~m 

Huupt- 
Wcndepunkt 

211 p. m. 
2 

1-2 

2 

Minimum 

Secundiir- 
Wendepunkt 

1-211 a. m. 
I 
I 

I 

Raupt- 
Wendepunkt 

8-91> p. m. 
8-9 
7-8 

8 

Secundiir- 
We~idcpunkt 

4-5'1 a. m. 
6 

6-7 
5-6 



wo die Factoren von dH und dV mit dem Jahresmittel von Ii und V berechnet fiir alle Monate mit gentigender 
Genauigkeit anwendbar sind, 

dK=0.1902 dIi- tO.9817 dl?  

Mit Hilfe dieser Formeln wurde auch die tagliche Periode berechnet. 
Aus den1 Monatsmittel Iasst sich eine ausgesprochene jal~rliche Abnahme erlrennen; bringt man dieselbe 

mit 144 Einheiten der flinftenDecimale C. G. S. in Rechnung und eliminirt darnit die saculare ~ n d e r u n g ,  so zeigen 
die so gebildeten Monatsmittel ein Hauptniaxiinum Anfangs October, ein Hauptminimum im Februar, ein 
secundtires Maximum im April und ein secundbes Minimum Anfangs Juni. 

Inclination. 

Die tagliche Periode der IncIination steht mit jener der Horizontal-IntensitIt, wie es bei der grossen 
Inclination zu erwarten ist, in engstem Zusammenhange und zeigt diesclben Wendepunlrte nur fiillt sclbst- 
verstlndlich auf das Maximum der Horizontal-Intensitit ein Minimum der IncliuBtion und urngekehrt. 

Die taglichen Schwankungen in den einzelnen Monaten sind nachstehend verzeichnet: 

Sepf . Oct. Nov. Dcc. Jan. Febr. Marz 
Periodische Amplitude 12 7 1 3 ! 8  1 1 ' 1  1 0 ' 0  8 ' 5  1 1 ' 0  1 4 ! 6  

April Mai Juni Juli Jahr 
1 2 ' 0  1 4 ' 2  1 8 ! 0  2 0 ' 5  1 1 ! 9  

Die Tagesmittel, Tabelle 23, Seite 160 wurden aus der Horizontal- und Vertical-Intensitat iiacli folgender 
Formel berechnet : 

cos" cos2 J 
dJ=- cl V- 

H sin 1' Is2 sin 1' d I1 

Die Factoren von d P und d H  wurden mit den Jahresmitteln von H und V berechnet, da sich ergab, dass 
die Schwankungen in den Monatsmitteln nur kleine ~ n d e r u n ~ e n  in den daraus berechneten Factoren von dH 
und d V hervorbringen, welche auf die zu berechnenden Inclinationsvariationen keinen Einfluss haben, dcr in 
Rechnung zu ziehen ware. 

Die so berechneten Factoren, in die Formel eingeseht, geben: 

Diese Formel wurde auch bei der Berechnung der taglichen Periode angewendet. Die aus den ungest6rten 
Tagen berechnete tagliche Periode hat mit jener der Horizontal-Intensitat gleiche Wendepunlite rnit entgegen- 
gesetzteu Extremen. 

Die Monatsmittel der Inclination zeigen cine Abnahme der Inclination an; setzt man dieselbe fur ein Jahr 
gleich 1 ' 2  und eliminirt diese saculare ~ n d e r u n g  aus den Monatsmitteln, so lKsst sich eine jiihrliche Periode 
erkennen, welche ein Maximum im November, ein kleineres im Marz und ein Minimum Ende Mai und ein 
secuudQes Minimum Ende Jdnner zeigt. 



Magnetisc he Beobacl~tu9zgen. 43 

Tabelle 14. Die tlgliche Periode in Differenzen gegen das Mittel, aus allen stltndlichen Beobachtungen berechnet. 
Bei der Declination -t Bewegungnach Ost, - naeh West; bei den iibrigeii Elerrlenten + Zunahme, - Abnahme. 

Minuten und Einhciteli iier fiinften Decimale C. G. S. 
. 

S t u n d o  

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 

Nittag 
I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 

Nitteruucht 

S t u n d e  

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
Mittag 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 

Mittesnaoht 

Declination 

1 1 1 S 4 m % 

IIorizontal- 
111te11sitiit 

l l g J  g 12 k :  m 

Vertical- 
I~ltensitlt  

-- 
G . : l $ l ~ l ~  - B : - i m ~ ~ ' B : 4 r n -  

6!6-54-40- 
10-5-54-51- 
15'2-42-71 
16.9-40-73- 
17'0-31-63- 

27 
31 
35 
41 
49 
62 
63 
59 
34 
28 

7'4-33-53- 

157 

To t;d- 
Ihitensitiit 

u' 

. : ~ ~ ~ g l ~  

3!4 
8 .1  

12 .1  

12.1  
13'2 
9 ' 1  
7 ' 0  
5.6 
1'2 

3 .4  
1 . 8 -  

- 1 . 4 -  
- 2 .9-  
- 4.8 
- 5.0-  
- 7 .6-  
- 

- 

- 6.7-  
- 2 '3  

50 
46 
35 
30 
16-  

I 

-13 
21 

-42-67-53-49-35-49-44 
45 

7-21 
7 

29 
38 

Inclination 

c; 

.z 151 j 14 B 4 m  

8!3  
12.3 
17.9 
21.1 
19'9 
18.7 
13'3 
9 .9  
4.8 
2.4 
1.0 

2 '3 -  
2 .0 -  

- 6.8 
8 . 8 -  
9 .1  

8-3-10'7-12.7-10.6 
-13*2-13'4-15'8-14'2-11 

"9-15'7-19'7-15'2- 
-ro.7-16~3-~0*1-15~8-30-10 
-10'2-10'3-19'0-13'2-49-30- 

5'3-10.0- 
5 ' 0 -  

8!3 
11 .2  

15.8 
17.7 
17'2 
13'4 
7.8 
5 .1  
3 ' 8  
1 .7  
1.2 

3 . 7 -  
6 . 0 -  

- 7'3 
8 .2 -  
8 .6 -  

0 ' 9 -  

0-47-  
16-22- 

I 

I I -  

20 -  

35 
60 
60 
83 
84 
83 
77 
31 

3 -  2 

30-44- 
- 3 ~  

61 
57 
44 
38 
33 

-11 
- 

8 -  

49-10-15- 

-25 

68-41 
37-48 

13 
35 
50 

4!4 
4 ' 3  
3 ' 4  
3 '2  
2 '3  
0.1 

6-2.1-0.9 
1-2'3-1'4 

38-47-43-0'3-0'3-4'3-1'7 
1.7 
3 '1  
2 ' 1  

2 ' 1  

4 - 5  

13'7 
9 '3  
6 .8  
3 '7  
2.4 
0.5 
2 ' 5  
3.7 

- 6 . 4  
7 ' 4  

- 8.5 

1.1 

78 
88 
74 
44 
15 

- 15 

-25 

83-38-37-45-40-31 

IO-20- 
6 

41 
62 

56 
50 
51 
30 
10 

3-14-  
-25 

9-22- 
6-12-  
I - I I -  

4-11- 

65-12-16-11-13 
-20 

89-33-28-31 

13-45-38-57 

37 
52 
52 

49 
40 
37 
16 

3-22-21 

I -  

6 -  
4 -  4 
I -  3 
0 -  4 
- 3 
-11 

-21 

26 
43 
46 3 .6  4.5 

65 
65 
56 
37 
16 

9 -  7 
-17- 

9-14- 
8 -  9 
5 -  6 
2 -  6 
3-10- 

-24 
-31 

-47 
-35-17-45.-36-41-19-43-34 

18 
42 
54 

-106-74 

- 28- 
15 

I 

23 
39 
75 
91 

127 
133 
I O I  

92 
46 

21 

- 64 

3!4 
4 ' 0  
5 ' 4  
5.1 
4 '3  
3 '0  
1.1 

I-2.7-2 '4-1.5-2 '2  
0-3 '3-4-1-2.0-3.4 
0-4.1-4.2-5.0-4.5 

-4'4-5'7 
6-12-4'3-5'9-8.7-6.3 

-23-~ '7 -5 '9 -9 '5 -6 .1  

2 '1  

4 ' 0  
3 - 6  
2.7 4.81 1.8 

75-57 
86-64 

93-69 
85-60 
63-37 
37-15 

I 

17-  
32-  

78 

8-11 
17-33-11 

-36 
45-40 

-51 

62 1 54 6!0 
6.9 
8 .0  
6.7 
5.8 
4.1 
2 .3  

-6-6 

0 '2-2-6-6.9-3 '1  

0.4-1.1 
0 ' 9  
1 . 5  
3.5 
5.0 

70 
53 
23 

2 -  2 

6-29-23-19-1.1 

9-10- 
6 -  

3 
4 
3 

- 7 
- 
-19 

5-24-13 
2 

31 
48 

4!6 
5 '0  
5.6 
5.0 
4 ' 1  
2 '4  
0 - 7  

1 '8-0.1 
0.9-0.7 
0 - 1 - 1 . 2  

-5.6 

0.3 
2 ' 0  

2.5 
3 ' 0  
4 . 0  

52 
42 
23 
4 

-13 

-20-14-11-1'8-03 

5 -  

- 7 

- 4 3 - 5 8 - - 4 8 - 3 4 - z 8 - 3 8 - 3 3 - 2 ' 3 - 5 ' 6 - 7 ~ 4 - 5 ~ 1  

12 

35 
44 



44 A. G r a t a l ,  

Wie schon erwabnt, ist Unrulie der gewohnliche Zustand, in welchem sich die Elemente des Erdmag- 
netismus in arktischen Gegenden befinden. 

Diese bestandigen Storungen, deren Intensitat tibrigens nieht z11 jeder Tageszeit gleich ist, haben natlir- 
lich einen bedeutenden, respective tiberwiegenden Einflnss auf die tagliche Periode. Diesen Einfluss 5511 

eliminiren und dadulch zu einerri storungsfreien taglichen Verlauf der Elemente zu gelangen, der, sagen wir 
von derselben Kraft bedingt ist, welche in gemassigten Breiten die tagliche Periode der erdmagnetischen Ele- 
mente hervorbringt, dies isf das Ziel, welches S a b i n  e, L ef r o y, Van der S t  o c k und M7 i 1 d durch ihrc ver- 
schicdenen Methoden der Storl~ngsausscheidullge~~ zu erreichen trachten. 

Nachstehend wurde die W i 1 d'sche Methode befolgt, welche darin besteht, aus den vorliegenden Beob- 
aelitungen ciner Station solclle Tage auszuwahlen, welche ihrem Charakter nach, der aus dem taglichen Ver- 
lnufe des betreffenden Elemcntes beurtheilt wird, nls uugeetiirt anzuselien sind. Unter diese Tage sind auch 
solche aufiunehmen, bci denen nur ein oder zwei Lesungen den regelmassigen charakteristischen Verlauf 
storen, welche durch Interpolation ersctzt werdcn konnen. 

Zur leichteren Erkenntniss dcs ungestorten Charakters gab Dr. W i l d  in einem Circulare eine Lisle der 
Tage, welche sich in mehreren Stationen als storungsfrei erwiesen. 

Aus den in Jan Mayen gesammelten Beobachtungen wurden nachstehende Tage als storungsfrei, 
respective als gecignet zur Ermittlung des normalen taglichen Verlaufes ansgewahlt. 

Bei dem Datum steht auch der Anfangsbnchstabe des Elementes, flir welches der Tag als storungsfrei 
angenommen wurde. 

D = Declination, H = Horizontal-Intensitlt, V = Vertical-Intensitat. 
Der Klirze halber werden in der Folge diese Tagc Normaltage genannt werden. 

Normaltage. 

October.. . l .D.H.V.  8.H. V. 9.H. 13.0.  19.D.H. V .  20.D.H. 21.D.H.V. 23.D. 30.1). - - -  - -  
November .&IT. V. 10.11. V .  l l . H .  V. 22.D. 23.0. 28.D. 29. V. 

P -- - 

December .2.V. G.H.V. 7.V. 8 . 0 .  10.1). 13.H. 14.D.H.V. 15.H 17.H. 24.H. - - - -- - -  
J lnne r . .  . .3.H.V. 4.D.V. 9.D. 1O.H. ll.D.V. 12.H. 13.D.V. 16.D.H. 19.H. 23.D.H. 29.0. 30.U.H. --- - -- -- 
Februar. . . 7 . IL  8 .D.K 9.H.V. 1O.D. 11.D.H.V. 12.D.H.K 13.D.H. 1b.H. 1G.D. 18.V. - - -- 
Marz . . . . .6.I% 10.H. 11.H.V. 12.0. lb.D.H. V. lG.D.H.K 17.D.H.V. 18.V. 19.D.H.V. 20.D.H.T. -- -- -- 
April. .  . . .7.D. 10.D.H. l l . H .  12.V. 14.D.H.V. 17.D.H.V. 21.D.H.V. 22.D.V. 23.D.H.V. 28.H. - -- 
Mai . . . . . .7.D. 8 . 1 .  9.H.V. 1O.H. ll.D.H.V. 12.D.H. 14.U. 16.H.V. 17.V. - 
Juni . .  . . . . 4 .H.  5 .  D.H. 1 0 . K  11.D.H.V. 12.H. K 13.V. 1b.D.H. 16.H. 21.0 .  29.H. - -- - 
Juli . . . . . .  2.D. 9.D. 21.D.H. 22.D.H. 23.D.H. 28.D.V. 29.V. --  

Unterstrichen sind die Tage, welche im Circulare nieht genannt sind und auf Jan Mayen ruhig waren. 
Unter diesen Tagen sind, wie erwahnt, anch solche, wo eiinzelne Lesungen ausgeschieden und inter- 

polirt werden mussten. 
Da in einzelnen Monaten nur wenige geeignete Tage zu finden waren, und das Mittel aus diesen keinen 

gleichmassigen Verlauf gegeben hatte, so wurden Gruppen zu vier Monaten gebildet und alle in einer ~olchen 
Gruppe gefundeneli Normaltage gemittelt. Die so erhaltenen Mittel gaben einen beinahe regelmassigen Ver- 
lauf; zur Ausgleichung der in einer solchen Curve tibrig gebliebenen Hbcker wurde mit der B e s s el'schen 
Formel mit vier Gliedern die Periode berechnet. Die Unterschiede zwischen den gemitteltcn und berechneten 
Perioden sind jedoch ausserst geringf'ligig, da  die beiden Curven sich sehr gut an einander anschmiegen. 
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Die Gruppen der Monate sind folgendermassen gebildet: 
Winter: November, December, Janner, Februar, 
~ ~ u i n o c t i e n :  Marz, April, September, October. 
Sommer: Mai, Juni, Juli (August fehlt). 
Aus der so erbaltenen taglichen Periode eines jeden Eiementcs, die in der TabelIe 15 Scite 43 in Ordinaten 

0 

gegeben ist, wurde Init Zugrundelegung des Rlonatsmittels aus allen stiindliclien Beobaclitungen die sogenannte 
Normalcurve coristruirt, welche die Basis zur Ausscheidung der Stdrungen bildete. 

Hierin liegt eine Abweichung von der Wi l d'schen Methode, da W i l d  das aus den Normaltagen eines 
Monates sic11 ergebende Mittel als Norrnalmonatsn~ittel ansetzte. Ich weiehe von diesem Vorgange aus folgen- 
den Grtinden ab: 

1. Weil durcb die Interpolation einzelncr Lesungen 11nbest1-eitbar einer gewissen Willktir Rnum gegeben 
wird nnd man eine solche interpolirte Grijsse im Vereine mit anderen Lesungen zur Ermittlung einer Stunden- 
Ordinate noch verwenden kann, nicht aber zur Erlangung eines ahsoluten Mittelwerthev einbeziehen sollte. 

2. Weil es nicht miiglich ist zu beurtheilen, ob die ausgewahltcn Tage niclit durcli eine langer dnuerndc 
Storung beeinflusst sind, also zum Beispiel einem melirere Tage andauernden hohen odcr tieferen Stande des 
betreffenden Elementes angehijren, innerhalb dessen die tagliche Periode sich ganz regelmlissig und ungestbrt 
zeigen kann. In einem solchen Falle wttrde dann das Normalmonatsmittel um einen gewissen Betrag zu gross 
oder zu klein sein und die von der Normalcurve gebildeten Abweicl~nngen alle diesen Fehler enthalten. 

Durch die Anwendung des gewohnlichen Monntsmittel als Basis zur Construction der Normalcurven 
werden unxweifelhaft aanoll gewisse St6rungseigenthtimlichkeiten verdeckt werden, zum Reispiel in manchen 
Monaten das durcbschnittliche ~be rwiegcn  der Sttirungen lincll einer Riclltung etc.; doch scheint dieser 
Vorgang gerechtfwtigter, als zum Beispiel aus drei Tagen, welche aucli noch einige ii~terpolirte (ausgeglicbene) 
Lesungen enthalten (siehe Normaltage November, Horizontal-Intensiflit) ein Normalmonatsmittel zu bilden. 

In nachstehender Tabelle 16 sind die Monatsmittel zusammengestellt, wie sie aus allen Tagen und bloss 
ans den Normaltagen hervorgehen. Die Differenz zwis~.Iien beiden ist hiozugeftlgt. 

Tabelle 16. Vergleich der Monatsmittel aus allen Tagen mit jenen aus den Normaltagen. 

Mit den obenerwahnten Normalcurven eines jeden Monates als Basis wurden bei jodem Elemcnte die 
Abweichungen der sttindlichen Beobachtungen Init ihrem Zeichcn gebildet nnd die Summe der Abweichungen 
mit Berticksichtigung der Zeiclien und ohne Berticksichtigung dcrselben zusammengestellt. Siehe Tabellen 25 
bis 27, 29-31, 33-35. 

Aus diesen Tabellen ersieht man bei der Declination: 

September . . 
October. . . . 
November . . . 
December . . . 
JSnncr . . . . 
Februar . . . . 
Marz . . . . . 
April . . . . . 
Mai . . . . .  
Juni . . . . . 
Juli . . . .  . 

af.itt~l. . . . . 

D = zgO+ 

Alle Tage 

57'4 
55'3 
54' 1 

53'5 
54.3 
54'9 
51'9 
52.0 
50'7 
50.1 
48.7 

53'0 

IT= o ~ o g o o o + o ~ o o  . .C.G. S. 

Normaltage 

56'5 
54.6 
5 1 . 2  
52'9 
53'2 
53'5 
52'9 
51'3 
50' 4 
49'2 
47 .6  

52'  I 

V =  O.~OOOO-+O-00..  .C.G.S.  

Differenz 

-0'9 
-0.7 
-2.9 
-0 .6  
- 1 . 1  

- 1 . 4  
+ r e o  
-0.7 
-0'3 
-0.9 
-1 .1  

-0'9 

Alle Tage 

395 
408 
375 
365 
242 
224 
243 
282 
242 
228 
226 

294 

Differenz 

+3I 
+2 7 
i -64 
f 3 3  
+16 
+zb 
+30 

I 
Alle Tsgo 

739 
74 7 
7'3 
735 
75 1 

734 
735 

Normaltage 

345 
365 
367 

320 
242 

368 

237 
295 
2x7 
226 
2 50 

294 

Normaltage 

7 70 
7 74 
777 
768 
767 
760 
765 

756 
764 
765 
757 

7 45 

Differenz 

-50 
-43 - 8 
f 3 

i-18 
+78 

- 6 
4-13 
-25 - 
4-24 

0 

+ 9 ::: / +I3 
7 74 -+ 9 
757 

769 

o 

4-24 



Eine griissere StBrungsintensittit bei den westlichen Abweichungen, deren Mittel 9 ' 8, Maximum 19 ' 9 
betragt, wahrend das Mittel der Fstlichcn Abweichungen 8!5 und deren Maximum 14'5 ist. 

In Bezug auf die Haufigkeit des Auftretens miissen, da voln Mittel ausgesohieden wurde, die ostlichen 
Abweichungen iiberwiegen und zwar im Verhlltnisse nach Percenten 53.1 : 46.0. 

Bei der Horizontal-Intensitat sind die negativen Abweichungen (Verminderung der H. I.) um das doppelte 
intensiver als die positiven (Vermehrung der H: 1;). 

Negative Abweichung Mittel 93 Maxim. 117 
Positive ' 77 47 7, 77. 

Beziiglich der Hiiufigkeit ist infolge der Ausscheidungsart das verkehrte Verhtiltniss positive 66OI0, 
negative 34%. 

Bei der Vertical-Intensitat sind auch die Abweichungen irn negativen Sinne der Kraft intensivel; doch 
ist der Unterschied nicht bedeutend. 

Negative Abweichungen Mittel 6 1  Maxim. 93. 
Positive 9, 97 58 ,, 93. 

Der Haufigkeit nach herrschen die positiven Abweichungen vor, im percentuellen Verhiiltnisse 
51 : 48. 

Bezuglich der Stgrungs-IntensitPt ohne Berilcksicktigung der Zeiclien (Tabellen 25, 29, 33) weist jedes 
Element im Tage zwei Maxima auf, von welchen eines mit dem Maximum der positiven Abweichungen das 
zweite mit dem der negat,iven Abweichungen zusammenfallt. 

Aus den Monatsmitteln der Abwcichungen, ohne Rlicksicht auf das Zeiohen ergibt sich eine mit,tlere 
monatliche Abweichung: 

grtisste klcinste Mittel 
Declination. . . . . . . . . . . . . November 15'5 Jtinner 5'6 Jahr 9! 1 

Horizontal-IntensitIt. . . . . . 77 104 77 46 91 62 
Vertical-Intensitat . . . . . . . 97 77 Mai 40 ~7 55. 

Ferner wurde fur jede Tagesstunde der Stijrungsco6fficient berechnet, der sich aus der algebraischen 
Summe sammtlicher zu der betreffenden Stunde notirten Abweichungen mit ihrem Zeichen, dividirt durch 
die Zahl der Beobachtungstage ergiht, oder aucll als Ordinate der Differenzcurve aufzufassen ist, welohe 
zwischen der Curve aus allen stlindlichen Beobachtungen und der Normaljahrescurve liegt. 

Diese StFrungscoEfficienten sind bei jedem Elemente graphisch in den Tafeln XXIV und XXV 
wiedergegeben und auch nachstehend zusammengestellt. Tabelle 17. 

Tabelle 17. Stiirungs-Coefficienten in Minuten resp. 

I! Horizontal-Intonsitlt . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vertical-h~teositiit.. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Daraus ergibt sich bei der Declination ein fiberwiegen der astlichen Abweichungen von Mitternacht bis 
2" p. m. mit einem Maximum um 5". m., wahrend fur den Rest des Tages 3h p. m.-llh p. m. westliche 
Abweicbungen die Oberhand haben und urn 8h p.m. ein Maximum erkennen lassen. Diese beiden Maxima fallen 
rnit den Wendepunkten der tfglichen Periode zusammen. 

Rei der Horizontal-Intensitat herrschen von 7" a. rn. bis 5" 40m p. m. positive Abweichungen rnit einem 
Maximum um lh p. m. Tor; den Rest des Tages haben die negativen Abweichungen das ~bergewicht  mit einem 
Maximum urn 3h a, m. 
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Hier stimmt das negative Maximum mit dem Minimum der Horizontal-Intensitat liberein, wahrend das 
positive Maximum zwei Stunden vor dem Maximum der tiiglichen l'eriode der I-Iorizontal-Intensitat eintritt. 

Bei der Vertical-Intensitlit sind die positiven Abweichungen von 8h 30" p. m. bis 6" 15" a. m. uber- 
wiegend. Das Maximum f d t  auf 2h a.m. Wahrend der tibrigen Stunden herrschen negative Abweichungen vor 
und haben um 411 p. m. ihr Maximum. Hier finden wir eine ~be re ins t immun~  des positiven Maximums mit dem 
Maximum der taglichen Periode, das negative Maximum fallt zwei Stunden vor das Minimum der tiiglichen Periode. 

Es ist auch nus diesem Stijrungscoefficienten derjeuige leicht zu erhalten, der sich aus der St6rungs- 
ausseheidung mit den Wild'schen Normalmonatsmitteln ergibt, man braucht nur die in der Tabelle 16 entlial- 
tenen Differenzen der Mittel entsprechend snzubringen, also bei 

der Declination. . . . . . . . . . - 0 ! 9 d. 11. die westl. Abweichungen vermehrend. 
Horizontal-Intensitat. . . . . . -- 24 d. h. ,, negativen ,, n 

Vertical-Intensitat . . . . . . . . 0 
Die Tabellen 24, 28 und 32 geben tiber den St6rungscharakter eines jeden Tages Aufschluss; in der 

ersten Rubrik jedes Monateu ist das Mittel der Abweichungen ollne Rlicksicht auf das Zeichen, in der zweiten 
und dritten die Mittel der positiven und negativen Abweichungen aus der Sumn~c der betreffenden 
hbweichungen, dividirt durch 24 enthalten. 

Die Sttirungen wurden auch nacli ihren Zeichen und nach der Grijsse der Ausschlage in Gruppen 
getheilt und der Percentsatz der Hlufigkeit berechnet, wie oft die Storungen von einer gewissen Intensitat 
auftreten. 

Dieso Zusammenstellung fur die drei Elemente ist ftir jede Stunde des Tages aus allen stlindlichen 
Beobachtungen gemacht. Tabelle 18. Es ist daraus bei der Declination ein bedeutendes ~ b e r ~ v i e g e n  der kleinen 
Schwankungen, bei der Horizontal- uud Vertical-Intensitat hingegen ein solches der grosseren Abweichungen 
von 10-100 Einheiten der flinften Decimale C. G. S. ersichtlich. Eine ausgesprochene Periodicitat zeigen die 
kleinen Schwanknngen mit positiven Vorzeichen bei der Declination mit einem Maiiirnum in den Mittags- 
stunden. Grijssere positive, ijstliche Abweichungen tretem hlufiger in den Morgenstunden, grijssere negative, 
westlidhe Abweichungen haufiger in den Abendstunden auf. Bei der Horizontal-IntensitIt treten grossere 
positive Abweichungen von 5" a. 111. bis 8" p. m. haufiger auf, die librigen Stunden hindurch sind negative 
gr6usere Abweichungen der Zahl nach hlufig-er. 

Umgekehrt ist das Verhaltniss bei der Vertical-Intensitat, wo tagsliber negative griissere Abweichungen 
der Zahl nach Uberwiegen und die positiven gldsseren Abweichungen wahrend der Nachtstunden htiufiger 
vorkommen. 

Einheiten der fUnften Decimale C. 6. S. 

Eine gedrangte Zusammenstellung der percentuellell Haufigkeit dor Abweichungen nach Zeichen und 
Qruppen geordnet enthalt die Tabelle 19. Dieselbe zeigt bei der Horizontal- und Vertical-Intensitst, dass die 
grtisseren positiven Abweichungen vom Winter gegen den Sommer an Zahl abnehmen, die negativen aber 
zunehmen. 

Wo in den Tabellen 18 und 19 die Summe der Percente positiver und negativer Abweichungen nicht 100 
ausmacht, ist die Erganzung auf 100 rler Percentsatz der Haufigkeit der Abweichung Null vom Normalgange. 

C' 

11 

+ 5 - b  

+ 43 
- 1 6  

1 11 1 Mitter- ~iacht Mittng 

f 3 . 8  

+ 52 
- 2 6  

-5.0 

- 2 6  

+ 32 

1 / 2 1 8 1 4 1 5 1 6 I 7 1 8 ) 9  

I 

- 1 6  

- 2 4  

-+ 48 

+n*o 

- 3 1  

+ 55 

+3 .3  

i- 57 

- 3 4  

+o*6  

+ 56 

- 4 6  

-1'6 

+ 51 

- 5 1  

-7-6 

+ 18 

- 4 9  

-4.3 

+ 34 

- 5 4  

-11-7 
- 
- 43 

-10 .2  

33 
+ 1 2  

- 1 2 . 6  

- 29 

--12.g 

8 - 1 8 - 2 6 -  

- 1 2  



Declination. 
Hiiufigkeit der Abweichungen mit positiven Zeichen (nach Ost) in Perconten. 

Tabelle 18. 

b, 

60-2 0.3 1.8 2.1 1.2 1.2 1.2 0.3 0.3 0.6 1.8 1.2 09 0.9 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.3 

Haufigkeit der Abweichungen mit negativen Zeichen (nach West) in Percenten. 

23.6 

7.8 
10.5 

0.0 

25'0 

8.5 
11.8 

0-7 

0'-5' 

5 -10 
10 -100 

60-x 

Horizontal-Intensitiit. 

ITaufigkeit der Abwcicl~ungea mit positiven Zoichen in Percenten. 

29.0 

6-3 

7.2 
oo 

25.1 

5 7 
9.9 

0.9 

26.9 

5.1 
1.2 

0.0 

20.4 

15'3 
31.1 

3.6 

27'2 

10.2 

14.7 
0.6 

0-10 

10-100 

100-X 

20'1 

15.9 
36.8 

2.1 

23.9 

8.4 

5.1 

0.3 

21'8 

14.4 
22.4 

2.4 

30 o 

5.7 

4.8 

0.3 

7 

52 

7 

5 

46 
I 2  

48 
2 

Hiirrfigkeit der Abweichungen mit negativen Zeichcn in Percenten. 

15.6 

13'2 

39.2 

3.6 

23.6 

3.9 
1.8 

0.3 

24.2 

5.1 

1.5 
0.0 

28.4 

5.4 
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Vertical-Intensitit. 
HLufigkeit der Abweichungen mit positiven Zoichen in Percenten. 
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Magnetische Beobachtungen. 

Declination. Tabelle 19. 
HIufigkeit der Abweichungen nacll ihren Zeichcn in Percenten. 

Zusammenhang zwischen Polar l ich tern  nnd  msgnetischen Storungen. 

Winter .......................... 
Aequinoctieu ..................... 

......................... S o ~ ~ n n e r .  

Die magnetischell Elemente zeigten wahrend Polarlicl~terscheinnngen beinnlie immer cine auffallende 
Unruhe; um den Zusammenhang zwische~i Polarlicl~tersclicinungen nnd g l e i ~ h ~ e i t i g  beobachteten StFirungen 
ziffermgssig zu nntersuchen, wurden alle jene sttindlichen Beobaclitungen, bei welchenPolnrlicliterscheinungen 
beobachtet wusden, herausgehoben nnd die Abweichungen von den Norrudstundenmitteln des Monates mit derr 
zugeh8rigen Zeichen zusammengestellt. 

Dies ergab bei der D e c l i  n a t  i o n aus 560 Beobachtungen : 
48 .4  O/O iistliche Abweichungen im Mittel um 14  ' 4 
5 0 . 9  ,, westliche n n ,, 15.0 
0 . 7  ,, keine Abweichungen 0.0 

H o r i z o n t a l - I n t e n s i t a t  aus 558 Beobachtungen: 
43  - 2 positive Abweichungen im Mittel von 39 C. G. S.) 
56.4  , negative 91 7, 97 97 138 n 

0 . 4  ,, keine Abweichung 0 
V e r t i c a l - I n t e n s i t a t  aus 555 Beobachtungen: 

66.6°/0 positive Abweichungen im Mittel um 95  C .  G. S.) 
33 .0  ,, negative ,, 9, n 11 69 n 

0 . 4  ,, keine Abweichung 0 n 

~storroiahiboho Expodition auf Jnn Mayen. 

+ (nach Ost) - (nach West) 

0'-5' 1 ~'--Io '  10'-60' I 601--~' 5'-10' 1 10'-60' 1 60'-z' 

Horizontal-Intensit'it. 
Hiiufiglreit dcr Abwcichungen nach ihren Zeichen in l'ercenteu. 
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Vertical-Intensitat. 
FIiiufigkeit der Abweichungen nach ihren Zeichen in Percenten. 
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Polarlichterscheinnngen waren in den Morgenstunden h:iufiger von iistlichen, in den Abendstunden 
von westlichen starkeren Stsrnngen der Declination begleitet. 

Die bei Polarlicliterscheinungen beobachteten Stiirc~agen der Ilorizontal-Intensitat waren durchgehends 
haufiger im abnchmenden Sinne der ]<raft, also negativ und traten als solche oft sehr intensiv auf. 

Bei der Vertical-Intensitat herrscl~ten der Zalil und Intensitat nach die positiven Stbrnngen bei Polar- 
lichterscheinungen vor. 

Zusammenhang zwischen magnetischen Stoi-ungen und Sonnenflecken. 

l ler Zusammenhang zwischen magnetischen Stiirungen mit der Zahl der Sonnenflecken wurde durch 
nachstehende Zusammeiistellung ntitersucht. Die in der Tabelle 20 cnthaltenen Zahlen sind die Gesammt- 
summen der Abweichungen und die inittleren Abweichungen ohne lilicksicht auf clns Zeichen fur alle drei 
Elemente; bei der Declination in Bogenminuten, bei den Horizontal- und Vertical-Intensitgten in Einheiten der 
flintten Decimale C. G.S.; in der letztenltnbrik sind die ltelativzalllen der Sonnenflecken ftir den betreffellden 
Monat angefugt, welche Dr. K. Wolf's astronomischen Mittlleilungen Heft 59 und 62 entnommen sind. 

Tabelle 20. Zusammenhang zwischen magnetischen Storungen und Sonnenflecken. 

Gleichzeitige ~ n d e r u n ~  der verachiedenen Elemente bei Storuugen. 

Wic schon erwlhnt, warden um lhp.m. Gijttinger Zeit, was in dieNahe des Mittags mittlerer Ortszeit fallt, 
an allen Variationsapparaten, bei jedern Instrumentc ein Reob:~chter, drcizehu streng gleichzeitige Lesungen 
in Intervallen von 20 Secunden gemacht, um die gleichzeitig.cn ~ n d e r u n ~ e n  der drei Elernente vergleichen zu 
konnen. Von diesen Beobachtungen wurden zu diesem Zwecke jene weiterbearbeitet, wlbrend welcher 
Stijrungen herrschten. Diese Lesungen wurden auch zum Vcrgleiche der Angaben der L a  in on t - E  d el  m a n  n' 
schen Apparate mit denen der W i l d  - E d  e l  rn a n  n'schen Variationsinstrumente benlitzt. (Siehe Seite 29, 
32 und 33.) 

Aus den Lesungen am Wild-Edelmann'schen Satze wurden von den drei Elemellten die gleichzeitigen 
~ n d e r u n ~ e n  mit ihrem Zeichen zusammengestellt, inctem die Differenzen zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
Lesungen mit Beigabe des Zeichens gebildet wurden. 

ltelativ- 
%:~hIen der 

Sonnenfleclre 

57'7 

59'2 

84'4 
41 '8 

60.6 

46.9 

42.8 

82.1 

32.1 

76'5 
80.6 

M o n a t  

September 1882 .......... 
October .......... 
November .......... 
December .......... 
Jiinner 1883 .......... 
Februar .......... 
MIre .......... 
April ,, .......... 
Mai ,, .......... 
Juni .......... 
Juli , .......... 

Decli~~ation Vertical-Intensitiit 

Gesammt- 
summe 

5 163.9 
6282.6 

11281.1 

5206.8 

4132.6 

6142.5 

6702.6 

6438.2 

5551'9 

7577'2 
8030.0 

Gesammt- 
summc 

49141 

55434 

34580 

47761 

43893 

48163 

32586 
3002 I 

35072 

49767 

IIorizo1lt;~I-I1itc11sit5t 

mittlere 
Abweichung 

7!2 

8'4 

15'5 

7'0 

5'6 

9'1 

9.0 

8.9 

7'5 
10.5 

10.8 

~nittlcrc 
Abwcichung 

68 

66 

7 7 
46 

64 

65 

65 

45 

40 

49 

6 7 

Gca:~mmt- 
surlin~c 

47926 

74691 

42738 

34327 
40880 

50711 

36677 

39642 

43139 

48720 

mittlcro 
Abweiullung 

52 

64 

104 

57 

46 
6 I 

68 

51 

5 3 
60 

65 



Magnetische Beobacht~lngen. 51 

In n achsteltender Tabelle sind die Resulfate dicser Vergleiche zusanimengestellt und zwar wird die 
Htiufigkeit in Percenten gegeben, \vie oft mit einer gewissen ~ n d e r u n g  cler Totalintensitat, Declination und 
Inclination eine ~ a d c l x n g  der anderen Elemente wit dem beigefiigten Zeichen beobachtet wurde. 

Tabelle 21. Haufigkeit der gleichzeitigen ~nderungen nachPercenten. 

a) bci einer ~ n d e r u n ~  dcr Total-Intensitiit 

Aus dieser Zusammeastellnng geht hervor, dass bei eiiler Ahnallme der Total-Intensitst (114 Ii'lllc) 
meist cine Abnahine der Inclination uncl der Vertical-Intensitiit dagegen eine Zunalime der Horizontal-Inten- 
sitat nnd eine westliclie Bcwegung der Declinationsnndel auftrat. 

Mit einer Zunahmc der Total-Intensitiit (122 F;ille) war in der R4ehrzahl der Falle cine Z t~ r i a l~~ne  der 
Inclination uncl der Vertical-Intensitat und eine Ab~lahme dcr EIorizontal-Intensitlt verb~ulcten. 

Eine iistliche Rewegung der Declillntioiisnadel (123 Fllle) vrar meist von einer Zuilalrnle der Total- 
Intensitiit begleitet, wahrend init ciner westlielien Bewegung cler Dcclinationsnadel (164 FUlle) eiue Abnalimc 
der Total-Intensitat anitrat. 

Eine Abnahme der Inclination (152 Fiille) war von einer Abnalimc der Total-Intensitat, cler Vertical- 
Intensitat, von einer westlicheil Bewegung der Declinatioi~snadel und einer Zunabme der Horizontal-Intensitat 
begleitet. 

Eine Zunahme der Inclination (122 FBlle) trat gleicllzcitig rnit einer Zuuahmc der Total-Intensiflit und 
der Vertical-Intcnsitiit und einer Abnallme der IIorixontal-Inteasitat auf. 

Absolute Bestimmungen in der Umgegend der Station. 

Aus der Gesteinsgattung ties Bodens und der iiiicllstliegenden Icrater und Htigel liess sich nach 
Dr. Mo hn's und unseren cigenell Untersuchungen ein localer Einfluss mit Bestimmtheit erwarten. Um Hbcr 
die Grbsse desselben ins Klare zu kommen, wurden absolute Bestimmungen i r ~  dcr Unigegeiid vorgenomnlen 
und hiezn ein Ort gewahlt, desseu Lage annel~men liess, dass der Localeinfluss wenn aucl~  nicht aufgehoben, 
so doc11 verringert sei. Dies wlrc in erster Linie ein von der Insel ein oder zwei Seemeilen entfernter Punlrt 
am Seeeise gewesen. 

Die Ausfiihrung dieser Bestimmung wiire abcr zum mindcsten sollr uinstlincllich gewesen, da  das Fort- 
kommen auf dem Eise iibcr die aufgethiirmten Schollen sellr beschwerlich war nnd die Station nur ilber einen 
magdetischon Theodolitllon verfiigte, cler bei oiiler solchcii Excarsion judciifallu starlr gefiilihrdet gewesen wiiro. 

7* 
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Es wurde daher auf der Eisdecke der zugefrorenen Nordlagune ein Pfeiler so einfrieren gelassen, dass 
er vom nachsten Ufer 500 Schritte entfernt war; die Tiefe des Wassers betrug an dieser Stelle 36". Ein 
zweiter Pfeiler wurde in ESE, 200 Schritte vom ersten entfernt einfrieren gelassen und lag vom nachsten 
lJfer auch auf 500 Schritte. 

Die Rest,immungen, welche alif diesen l'feilern von mir vorgcnommen wurden, erstreckten sich auf alle 
drei Elemente. 

Bei der Declinationsbestimmung diente die Windfahne am Blyttkrater als Mire, von wo Linienschiffs- 
lieutenant Br. B a s s o  mit einem astronomischen Theodolitlien das Azimuth der Pfeiler durch Winkelmessung 
bestimmte. 

Zur Restimmung der HOI-izontal-Intensitat wurden nur Schwingungsbeobachtungen vorgenommen und 
mit dem in der Station vor und nachher aus den absoluten Reobachtungen bestimmten magnetischen Momente, 
ans dem Prodncte M H  die Horizontal-Intensitat gefunden. 

Bei den Inclinationsbestimmungen wurde durch Aufsuchen der senkrechten Lage der Nadel der 
magnetiscbe Meridian bestimmt. 

Wallrend der Beobachtung auf der Lagune wurden in der Station die entsprechenden Variations- 
apparate jede zweite Minute abgelesen, so dass marl aus der Zeit die zusaminengehtirigen Lesungen erkennen 
konnte. 

Dec l ina t ion .  

1. November Lagunenpfeiler I. D = 31'54 ! 3 12. Miirz Lagunenpfeiler 11. D = 29" 21 ! 0 
. . . . . . . . . . .  Station. 29 54 .5  Station. . . . . . . . . . . . .  29 59 .5  

Differenz + 1°5R!8 Diffel.eiiz - 0°38!b 

17. Mai Lagunenpfeiler I. 11 r 31 "53 ! 8 
Station. . . . . . . . . . . .  29 58.3 
Differenz -I- 1°55!5 

Horizon t a l - I n t e n s i t a t .  

14. Mai Lagunenpfeiler I. H = 0.11 113 
Station. ........... 0 -09761 
Differenz + 0.01352 

Inc l ina t ion .  

10. Janner Lagunenpfeiler I. J= 77 "38 ! 6 
Station ............ 79 4 . 0  
Differenz - 1'2514 

13. Mai Lagunenpfeiler I. J = 77 " 39 ! 0 
Station. ........... 79 1 - 3  

- .. 
Differenz - 1'2213 

24. April Lagunenpfeiler II. H = 0.11 162 
Station. . . . . . . . . . . .  0.00750 
Differenz -t 0.014iZ 

12. Marz Lagunenpfeiler 11. J= 77 "30 1 2 
Station ............ 79 1 8 
Differenz - 1°31'6 

I 13. Mai Lagunenpfeiler 11. J= 77 '30 ! 8 
Station ............ 79 0 . 8  
Differenz - l03O1O 

Es besteht daher auch zwischen den zwei Pfeilern ein Unterschied in der 

Declination. . . . . . . . . . . . .  von 2" 36 1 1 
Horizontal-Intensitlt ..... ,, 0.00060 
Inclination ............. ,, 0" 7 1 0 

Ausser diesen Beobachtungen wurden Declinationsbestimmungen mit einem Azimuthalcompasse 
N e g  r e  t t i  & Z a m  b r a  an den Ufern der I~agune  in der Linie Windfahne am Blyttkrater und Pfeiler I1 
gemacht. Dieselben ergaben: 



Nordostliches IJfer. 
Magnetisches Azin~uth. . . . . . . . . . .  .73" 10' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. Station .20 46 
- - ..- ... - . ... 

Differenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 8"48/ 

Siidwestliches Ufer. 
Mugnetiscl~es Azimuth . . . . . . . . . . .  .87 " 15' 
Wahres Azirriutl~ . . . . . . . . . . . . .  : . .52 13 

~- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Declination. .35" 2' West' 
Station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .29 60 ,, 

.- 
DiRercnz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 5"12' 

also einen Declinationsunterschied von 14" zwisclien den zwei Uferpunlrten. 
Es sol1 nun noch eine Declinations- und eine Ilorizolltal-Intensitatsbestit~~mu~lg :~ngeftihrt werden, welche 

ich imwilczek-Thale auf der Thalsohle, etwa 80 Schritte vom ~nagnet~isclien Observatorium der Station entfernt 
ausfiihrte. 

11. Juli Declinatioil Thalsohlc: . .  .34"38' \Vest 
Station. . . . . . . . . . . . . . .  .YO 0 ,, 
njfferenz . . . . . . . . . . .  -+-do 38' 

I 1. 1~'el)i'nat. Hoi~izontwl-lnie~lsitiit 

. . . .  'l'helsohle. . 0 . ~ 8 9 9 1  C .  G .  S. 
Station. . . . . . .  .0.09812 ,, 

- -- - . - - 
Differenz . . . . - -  0.00821 ,, 

Die angeftihrten Bestimmungen geben ein beredtes Zeugniss fiir den bedeutenden und sehr verschiedenen 
Localeinfluss auf der Insel und lassen uns auch erkennen, dass die ails unscren Beobachtungen abgeleiteten 
Jahresmittel als absolute Grossen f ir  die Kenntilis der Vertlieilung der erdmagnetischen Icraft auf der Erde 
von keinem grossen Werthe sind. 

Schlusswort. 
Zum Schlnsse erlaube ich mir noch auf Grund der gemachten Erfallrungen eiilige Worte iibcr magnetische 

Instrumente fiir arlrtische Beobachtungsstationen beizufiigen. 
Bei der Wahl der Instrumente wiirde ich fiir absolute Beobachtungen eincn handlicllen magnetischen 

Theodolithen empfehlen; leicllte Declinationsmagnete, damit ein einfacher Coconfaden zur Aufhangung 
genuge und grosse Torsionscorrectionen vermieden bleiben; Spiegelablesung mit geritzter Glasskala im Fern- 
rohre; gerlumiges Magnetgehause, um mit der Hand bequem arbeiten xu ksnnen; zwei Schwingungsmagnete 
ftir Intensitatsbestimmung zur gegenseitigen Controle. 

Das Inclinatorium muss von vorzuglicl~ster Qualitmat sein, da sonst die Ermittlung und Controle des 
Normalstandes eines Variatioiisapparates fiir Vertical-Intensitat bei dem grossen Einflusse der Beobachtungs- 
fehler einer Inclinationsbestimmung zur Unmbglichlceit wird. 

Beztiglich der Variationsapparate wtirde ich voii L a m  on t'schen Variationsapparaten wegen der 
Abhangigkeit der einzelnen Instrumente von eiiiander und den dadurch unvermeidliclien, und bei Stlirungen 
grossen Beobacl~tungsfehlern entsohieden abrathen. 

Die W i l d  -E d e lm ann'schen Instrumente rnit starker Kupferdtimpfung haben sich vollkonimen bewlhrt ; 
nur wtirde ich von einer Temperaturcompensat,ion der Magnete in I-linkunft absehen, da  sie meist illusorisch 
ist und nur das Gewicht der Magnete uuniithig vermehrt. 
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Auf eine Expedition sollten nur Apparate mitgenommen worden, welche friiher schon vollstandig auf- 
gestellt waren und durch einige Zcit anstandslos functionirt haben, 3a mit ganz neuen Instrumenten bei der 
ersten Aufstellung immer vie1 Zeit verloren geht, die bei einer kurzen Beobachtungsreihe sehr werthvoll ist. 

Was die Wahl der Ernpfindlichkeit der Variationsapparate anbelangt, wiirde ich unter Beibehaltung der 
Scalendistanz von 1719"" und der Scalenlange von 800"" fiir den Werth cines Scalentheiles folgende Grossen 
empfehlen : 

Declination, 1 Scalentheil = 1' 

Horizontal: und VerticalzIntensitat, 1 Scalentl~eil = 0.00005 C. G. S. 

Die von der Polarconferenz vorgesc1;lagene Ernpfindlichkeit erwies sich flir die Horizontal-Intensitat zu 
gross, da  bei grossen Storungen Ausschllge bis tiber die Lange der Scala vorkamen und gar nicht oder nur 
ungenau gemessen werden konnten, was bei der oben vorgeschlagenen Empfindlichkeit, wo die HBlfte der 
Scala mit 400 Scalentheilen 0.02000 C. G. S. gleichkommt, sich doc11 nicht mehr ereignen dlirfte. 

Die Empfindiichlieit der Vertical-Intensimetcr war n ~ i t  0.0001 zu klein, da  zum Reispiel der Magnet der 
Lloyd'sehen Wage gar zu trage war nnd kleiilere Schwingungen niclit anzeigte. 

Nothwendig ist es, bei den absoluten Resfimmnngen eine Genauigkeit anzustreben, welche nlit der 
Empfindlichkeit der zu controlirenden Variationsapparate im richtigen Verhaltnisse steht ; so ist es zum Beispiel 
bei absoluten Declinationsbestinimul7gen iiberfliissig, sich bei der Rerechnnng mit Correctionen auf eiilzelne 
Secunden zu plagen; bei den Ablenkungsbeobachtungen zur Restimmung der Horizontal-Intensitat wird es 
rathlich sein, die kleinere Ablcnkungsdistanz so zu wiihlen, dass der aufgelegte Magnet einen Ablenkungs- 
winkel von mindestens 50" verursacht, weil sonst die Empfindlichkeit dcs Intensitatsvariationsapparates mit 
0.00005 C. G. S. unverhaltnissmassig gr6sser wird, als diejenige am Tbeodolithen. 

Bei den Inclinationsbeobarhtungen ist der ~ b e l s t a n d  der bedeotenden Ungleichheit in der Empfindlich- 
keit zwischen dem Inclinatorium und den1 V~riationsapparate nicht zu beheben; da muss die Sorgfalt und 
Aufmerksamkeit bei der Beobaclitung die mangelhafte Einpfindlichkeit des Inclinatoriums zu ersetzcn trachten. 

Da es hoffentlich im Laufe der Jahre doch wieder zu eiuer internationalen ~be re inku~ i f t  kommen wird, 
die arktisellen Beobachtungsstatiouen wieder fiir ein oder zwei Jahre zu bezielien, muss ich bier noch anmerken, 
dass nach den bedeutenden localeu Einfliissen, (tie auf Jan Mayen in magnetischer Beziehung vorgefunden 
wurden, diese Insel als Glied einer Kette von Beobachtungsstationen zur Anstellung synchronisclier magnetischer 
Beobachtungen nicht geeignet ist, da  anzunehmen ist, (lass sowohl die Variationen der magnetischen Elemente 
als aueh die StFrungen in Bezug auf die Grosse durch locale Einfltisse verandert werden. 



Magnet ische Beobachtungen. 

Terminbeobachtungen. 
Die h i m u t h e  in den Nordlichtaiimerliungen siud auf den astronomischen Meridian bezogen. 
Bei der Declination ist das Maximum als westliclles Maximum, das Minimum nls 6stliches Maximum zu 

verstehen. 

Termintage. Gottinger Zeit. Jan Mayen. 

D= 25" + West. 

Zci t I D 
O ~ I I  4°56'4 
5  4  58'1 

10 4 56.5 
15 4 56'5 
XI 4 55 '2  
25 4 53'4 
30 4 5 0 ' 7  
35 4 45'7 
40 4 4 0 ' 8  
45 4 33'2 
50 4 50'2 
55 4 45'5 

I o  4 2 9 . 7  
5 4 4 8 - 5  

10 4 49'6 
15 4 40'8 
20  4  46.6 
25 4 53'0 
30 4 56.8 
35 4 58 '0  
40 , 4 5 6 ' 0  
45 4 54'5 
50 4 52'8 
55 4 54'5 

2 o  4  53.5 
5 4 5 4 ' 5  

10 4 56.1 
15 4 55'3 
20 4 5 4 ' 9  
25 4 55'8 
30 4 56'6 
35 4 5 3 ' 5  
40 4 54'5 
45 4 56'7 
50 4 55'5 
55 4 55'7 

3  o 4 5 5 ' 2  
5 4  54'5 

10 4 56.6 
I5 4 55'5 
20 4 54'4 
25 4 54'0 
30 4 55'5 
35 4 54'9 
40 4 5 4 ' 2  
45 4 53'5 
50 4 5 2 ' 5  
55 4 54'8 

Heiteros Wetter. Lufttemper:btur 092. Der Wind dreht iin L'tufe do8 Teges von N iiber W Max . . 5 10.6 
und S nach SE. Min. . . 4 29.7 

Zeit I D  
41L0'11 4°54!5 

5 4 56.4 
10 4 56.4 
15 4 58 0 

20 4  55'6 
25 4 55'5 
30 4 55'8 
35 4 56 '0  
40 4 55'5 
45 4 56.8 
50 4 56.4 
55 4 55.1 

5 o 4 53'9 
5  4  53'8 

10 4 54'2 
15 4 5 5 ' 7  
20 4  54'7 
25 4 54'5 
30 4 55" 
35 4 53 4 
40 4 53'5 
45 4 52'8 
50 4 5 3 ' 2  
55 4 53" 

6 o 4 54'0 
5  4  54 '3  

10 4 51'5 
15 4 54'7 
20 4  53'8 
25 4 53'7 
30 4 50.1 
35 4 55'0 
40 4 5 3 ' 5  
45 4 5 1 . 2  
50 4 51.7 
55 4 54'3 

7  0 4 5 4 ' 5  
5  4  53 '5  

10 4 5 2 ' 9  
15 4 57'8 
20 4 54'5 
25 4 5 3 ' 8  
30 4 56'0 
35 4 58.6 
40 4 57'9 
45 4 56'5 
50 4 5 7 ' 8  
55 4 56.6 

8" 581n pltjtzliche 

Zeit I 
16110.11 5 0 5 f 4  

5 5 5 '0  
10 5 5 '4  
15 5 4 ' 8  
20 5  4 ' 4  
25 5 4'7 
30 5 4 '3  
35 5 4 ' 4  
40 5 4 ' 3  
45 5 5 ' 0  
50 5 5 '2  
55 5 4 ' 7  

17 o 5 5.6 
5 5 5 ' 3  

10 5 4.8 
I5 5 5.I 
20 5 4 .6  
25 5 4 ' 5  
30 5 5 '3  
35 5 5 ' 5  
40 5 5 ' 2  
45 5 5 '0  
50 5 4 ' 1  
55 5 3 ' 3  

18 o 5 2.5 
5 5 2 '8  

10 5 2 '4  
15 5 2 .2  

20 5  1.9 
25 5 1 ' 9  
30 5 2 .0  

35 5 2 ' 0  
40 5 2 ' 2  

45 5 2 '3  
50 5 3 '5  
55 5 3 ' 6  

19 0 5 3 '7  
5  5  3 ' 6  

10 5 3 '5  
15 5 3 ' 0  
20 5  2 .6  
25 5  2 '9  

1. September 

&it 1 Zeit I 
20hom 5 0 3 ! 7  

5 5 3 '7  
10 5 3 ' 4  
15 5  3" 
20 5 2 '3  
25 5 2 ' 0  

30 5 2 '4  
35 5 2 '5  
40 5 4 ' 0  
45 5 4 ' 7  
50 5 4 ' 7  
55 5 3 '4  

21  0 5 2.5 
5 5 1.8 

10 5 0 5  
15 5 0 '1  

20 4 58'9 
25 4 58'9 
30 4 58'9 
35 4 5 9 ' 1  
40 4 58'8 
45 4 58'9 
50 4 59'5 
55 4 59'2 

22 o 4 59'7 
5  4  59'9 

10 4 59 '8  
15 4 58.7 
20 4  58.9 
25 4 59.1 
30 4 59'0 
35 4 59'2 
40 4 59'7 
45 4 5 9 ' 5  
50 4 59'9 
55 5 1 ' 4  

23 0 5 0 ' 5  
5  5 0 5  

10 4 59'8 
15 5 1 . 8  
20 5  1 '5  
25 5 0 '0  

iiber 

- 

~ I L O I I ~  

5  
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

9 o 
5 

'0 

'5 
20  

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

10: o 
5 

10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

11 0 

5 
10 

'5 
2o 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

msche 

1882. 

Zeit I 
I ~ ~ I O I I I  5 0 8 ! 0  

5 5 6 ' 9  
10 5 6 - 6  
15 5 6 . 8  
20  5  6 .4  
25 5 8.6 
30 5 8 ' 5  
35 5 8.5 
40 5 9 ' 1  
45 5 10.3 
50 5 9 ' 5  
55 5 9 '9  

I3  o  5  9.2 
5 5 8.6 

10 5 8 . 1  
'5 5  9 '6  
20 5  9 '7  
25 5 10.1 

30 5 8 6  
35 5 9 '2  
40 5 7 ' 4  
45 5 9 ' 8  
50 5 9 ' 1  
55 5 9 ' 7  

14 o 5 7.6 
5 5 6 .9  

10 5 8 .7  
15 5 10.6 
20 5  8 . 0  
25 5 8 .1  
30 5 6 .6  
35 5 5 '5  
40 5 6 7  
45 5 8 '2  
50 5 6 .6  
55 5 6 6  

15 0 5 8'0 
5  5  4 ' 8  

10 5 4 ' 7  
15 5  5 '1  
20 5  6 . 9  
25 5 6 .3  
30 5 6 '4  
35 5 5 ' 6  
40 5 5 ' 4  
45 5 5 ' 4  
50 5 5 ' 6  
55 5 6.3 

10 Scalentheile. 

4058!9 
4 5 6 . 3  
4 55'8 
4  58 2 

4  59 '4  
4  58'2 
4  57 '6  
4  56'7 
4  57'9 
4  56'3 
4  56.8 
4 57'9 

5  2 . 1  

4  54'2 
4  57'7 
4  58'7 
4  59 '0  
4  59 '4  
5  0 '1 

4 5 9 ' 9  
4  55 '6  
4  56'3 
4  57'6 
5  0 ' 4  

5  0 '2  

5 0 "  
4 58.6 
4 59 '5  
5  2 ' 1  

5  3 ' 6  
5  2 . 1  

5  3 ' 0  
5  3'2 
5  0 ' 4  
5  0 '4  
5  0 .7  

5  2 '3  
5  3 '8  
5  5.2 
5 4 "  
5 5 '7  
5  6.2 
5  4 ' 3  
5  3 ' 8  
5  2 . 1  

5  3 '8  
5  4 ' 9  
5  6 .2  

Schwingung 

30 
35 
40 
45 
50 
55 

5 2 '4  30 4 59 '4  
5  3 '9  35 4 59'1 
5  4 '4  40 4 59'2 
5  3 ' 6  45 4 59.1 
5 3 '6  50 4 58'9 
5  3 ' 4  55 4 58.8 

Mittel . 5 0.0 



A. G r a t z l ,  

Termintage. Gbttinger Zeit. Jan Mayen. 

D=25"+ West H=0.09000-1-0.00 . . .  V = 0-49000+0.00.. .C. G. S. 

16. September 1882. 

A n m c r k u n g e n .  

Polal*licht Nr. 6. 

2'1 371" Streifenformiges Baud (a), NE-SW iiber magnetischer~ Zenith. 
40 Bogenfiirmiger Schein von Nord nach Surl. 
42 Dclselbe hellt auf. Ausserdem ein Streifen sichtbar. 
43 Das Baud (u) biegt im Zeuithe gegen Sud :ab. Der bogenfiirliligc Schein senkt 

' sich gegen den Siidhorizont. 
53 Das Band a aertheilt sich in parallele Strahlen; es entstehen drei Btigen die 

sich nach Siiden senlre11 I I I I ~  : ~ n  Lichtintensitlt stets abmehmen.* 
3, 31, Nur melir ein Schein in S+47O, h = 30". 

4 Ein Striihl lauft 1Lngs deln Horizonte. 
.5 Eiri Strahl gegen den magnetischen Zenith. Bifilnr Nagnet sehr unruhig. 

10 Ein Bogen in S+3g0, 72 = 55. 
15 Der Bogen hat sich nach S--8O, k = 82O verschobcn. 
18 Eiu Band entsteht parallel dem Bogen. 
25 Alle Erscheinungen wandern gegen Norden und werden liclitschwiicl~cr. 
32 Streifenfiirmiges Band in dcr Richtung des magnetischen Meridim~es. 
37 Intensivur bogenfiirmigcr Streifon, Mitte S+140°, 76 = 72'. 
39 Passirt dcrselbe den Polarstern und u dcs grossen Biiren. 
42 E ~ I I  neues Band in der Position 3h371n, vcrharrt daselbst 7 Minuten und senkt 

sich verblassend gegcu NW. 
57 Ein 8treifenb:~nd passirt d c r ~  Zenith, hcllt dasclbst auf und rririkt vcrblasse~~d 

gegeri Nord. 
58-411 Om Ein Band bilclet sich Siid, h = 60". 

411 51)3 passirt es  bei seiner Bewegung den Zenith und verschwindet :Lm Nordhorizonte. 
Ei11 neues Rancl vou Siidcri aufsteigend ist wciters von don Cir.-Wollr~n 

beim Tagesgrauen nicht eu uuterscheidcn. 
17 steigt ein Band von S-30" auf, das den Zenith passirt und sich von den Cir.- 

Wolken scharf abgrcnzt. 
21 Das Band stcht iiber NW-Horizont, h = 45O ilnd scheint nntcr den Cir.- 

Wollcen zu sein. 
22 Auf der Hiihe von 40° verblasst es bei zunehmender Ti~geshellc. 
31, Alle ilrei Magnete sehr unruhig; besonders der Bifi1:tr-Nagnet. 

Die Unruhc der Magncte d a ~ ~ e r t  fort. 

1466 
1468 
1470 
1467 
1467 
1468 
I472 
1471 
1471 
1466 
1468 
1473 

1476 
1484 
1488 
I497 
1520 
1546 

'588 
1571 
1571 
1588 
1585 

1556 
I543 
1541 
1531 
1515 
I527 
1503 
1510 
1496 
1484 
1477 
1472 

1490 
I473 
1464 
1467 
1467 
I459 
1447 
'445 
1442 
I447 
I445 
1434 

I432 
1433 
1422 
1423 
1428 
1431 
1433 
'434 
1438 
1426 
I433 
1456 

Zeit 

oh 01" 

5 
10 

15 
20 

25 
30 I 35 
40 
45 
50 
55 

1 1 0 
5 1 10 

15 
20 

25 
30 
35 

1 40 
45 
50 
55 

2 o 
5 

10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

3 0 

5 
10 

1.5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

4 0 

5 
I 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
5 5  

/ 
o!g 

5 0 ' 9  
4 58.9 
4 59'6 
5 0 '5  
5 2'6 
5 1 ' 2  

4 59.1 
4 57'2 
4 5 6 ' 5  
4 56'7 
4 53.6 

4 51 5 
4 48.6 
4 48.7 
4 49'3 
4 46.6 
4 46.6 

47 ' 7  
4 43 '5  
4 42 '3  
4 48.6 
4 52 9 
4 45'0 

4 4 0 . 6  
4 52.7 
4 55 '8  
4 50'8 
4 53.2 
4 50'7 
4 5 7 ' 6  
4 54'4 
4 49'3 
4 4 9 ' 5  
4 50 0 

4 56.8 

4 50.2 
4 55'5 
4 57'6 
4 55 '1  
4 5 4 ' 4  
4 50 '3  
4 48'3 
4 52 '5  
4 55 '4  
4 51'5 
4 51 ' 6  
4 48'7 

4 48.8 
4 4 7 ' 1  
4 51'5 
4 48-4  
4 51.2 
4 52'2 
4 52'7 
4 5' '5  
4 48.5 
4 4 9 ' 9  
4 44 '4  
5 6 -  1 

H I  
954 
754 
748 
744 
750 
757 
742 
739 
739 
743 
740 
736 

737 
730 
719 
714 
682 
631 
592 
560 
577 
604 
554 
558 

584 
617 
621 
630 
652 
637 
689 
674 
687 
70' 
700 
722 

672 
704 
730 
742 
740 
724 
716 
73' 
730 
702 
702 
703 

720 
704 
715 
707 
718 
717 
711 
725 
698 
704 
700 
659 



iWaqnetisclhe Beobachtungen. 57 

Termintage. GBttinger Zeit. Jan Masen. 

1 U = 2[ra+ West H =  0.09000-t-0.00.. .C. G. S. V =  0-49000+0.0. . . .C. G. S. 1 
11 16. September 1882. 11 

Anmcrkungen 

G"5nl Dor Bifilar-Magnet ist 
in Schwingunge~i bis 
zu 15 Scalentheilcn. 

7h 16m Magnet des Bifil:~rs in 
weiton rasclien 
Schwingungen. 

811 40m Der Bifila~rmagnct 
scliwiugt uber 10 
Sc:~lontheile. 

Bstorroio~~iaoiie ICxpodition auf Jan Mayon. 8 



58 A. Gra tx l ,  

Termintage. Gattinger Zeit, Jan Mayen. 



Magnetische Beobachtunge?t. 59 

Termintage. Gbttinger Zeit. Jan lVtkyen. 

j D = 2 5 ' +  West li = 0 ~ 0 9 0 0 0 + 0 ~ 0 0 . .  . C .  G .  S. V =  0.49000-1-0 0 . .  . .C. G. S. 

I -- 

I .  October 1882. 

Zeit Zcit 

Ioll  0 1 "  

5 
I 0  

'5 
2 0 

25 
30 
35 
40 
4 5 
50 
55 

I1 0 

5 
I 0  

'5 
20 

25 
30 
3 5 
40 
45 
50 
55 

12 0 

5 
I 0  

'5 
20 

2 5 
30 
35 
40 
45 
50 
5 5 

'3 0 

5 
I 0  

I5 
2 0  

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

'4 0 

5 
I 0  

1.5 
20  

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

- 
Zcit 
-- 

5" 0' 

5 
I 0  

'5 
20 

25 
30 
35 
40 
4 5 
50 
55 

6 o 
5 

I 0  

'5 
2 0  

25 
30 
3 5 
40 
4 5 
50 
5 5 

7 0 

5 
I 0  

'5 
2 0 

25 
30 
35 
40 
45 
5 0 

55 

8 0 

5 
I0  

'5 
20 

2 5 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

9 0 

5 
I 0  

I5 
2 0  

25 
30 
3 5 
40 
45 
50 
55 

Zeit 

15" oIn 
5 

'0 

'5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

16 o 
5 

10 

'5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

17 o 
5 

10 

15 
20 

2s 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

18 0 

5 
'0 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

19 0 

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

l u  
so 6!7 
5 4 .2  
5 ' ' 9  
5 0 ' 4  
5 0 .9  
5 2 . 0  

5 2 .3  
5 "9 
5 2 . 2  

5 "7 
5 2.7 
5 "5 

5 1 . 8  
5 2 . 0  

5 1.6 
4 59'3 
4 59.6 
4 58'9 
4 59'1 
4 59'6 
5 0 ' 4  
5 0 .6  
5 0 ' 5  
5 "4 

5 1.6 
5 0 '4  
4 59.6 
4 58.6 
4 58.3 
4 57-6 
4 56.1 
4 57'4 
4 57'2 
4 56.6 
4 5 6 . 7  
4 57'2 

4 56.5 
4 56.9 
4 57' I 
4 56.2 
4 56.4 
4 56.1 
4 55'8 
4 55'9 
4 5 5 ' 7  
4 56'8 
4 57'1 
4 56.6 

4 56.8 
4 56.6 
4 56' I 
4 56'1 
4 55' I 
4 55'6 
4 56.1 
4 56.0 
4 57'6 
4 57'8 
4 56.7 
4 55'8 

H I 
864 
860 
854 
837 
832 
835 
847 
850 
849 
848 
85' 
853 

853 
867 
867 
864 
862 
855 
845 
834 
822 
821 
823 
827 

826 
827 
821 
836 
836 
817 
817 
8'7 
8'3 
807 
806 
799 

799 
797 
799 
798 
793 
793 
793 
790 
790 
794 
796 
797 

797 
796 
797 
794 
788 
787 
786 
782 
782 
784 
786 
785 



\ A. Gratz l ,  
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Magnetische Beobachtungen. 63 

Termintage. GiSttinger Zeit. Jan Mayen. 

1 0 = 2 5 "  + MTest 1Z=0~09000+0~00..  .C.  G. S. I ~ = 0 ~ 4 0 0 0 0 + 0 ~ 0 . .  . .C.  G. S. 

Zeit I D 1 

Polarlicht Nr. 35. 

011 1111 Kin helles wallendes Baud in Siidcn. 
5 Ilolligkeit niunint sb. 
5-20'" Strz~hlenwurf i~ber  den1 Siid-Horixonte, B;nid in Wnllu~ige~l aber weniger 

zusa~~imonlll~lgcntX, starlre Lichtbewegung; oberer ltniid griin, Nittc weiss- 
lich, Unterrand roth. 

21 Verbl:~sseud, im Westcil am andauensten. 
22 D~~iiststreifen voil S+(ido gegen Zenith. 
25 I11 Siid llellt oil1 in Stiicke gerisso~ics Band auf. Ein Du~lstbaiid von S+ GO0 

i~ber  Zenith gcgen S-120'. 
30 Westlicher Tlleil wird lichtschw,z~h, iistlich entstcht oin Doppclba~id. 
45 Liclitschwaches farbloses B:mci in Suclcn. 
50 Ein Band SW gegen NNE; cin Baud niirdlich parallel ZII erstercm. 

lh 51n Breiter Streifen, im Zenitllc zweitlieilig. 
10 Der Streifen windct sic11 schlangcnfiii.mig im Weston. 
13-32111 Mehrere Streifcn nac1icin:mdor init 1cbll:ifter Liclitbcwegung, zertlloilcn 

sich zoitweise, winden sich an iliren Endon. 
34 Kleinc Corona, liist sic11 in B k d e r .  
42 Corona lebliaft gefirbt. Dauer 30 Secunden; 16st sic11 in Uiindor und Streifell. 
50 Biinder mcrdcn intcnsiver. 
55 Melirere Straifen init diinlrlem Uiitcrrande. 

211 51" Liclltbogen in SE, Jc=5,)O; verscllwindet nach 9 Minuten. 
16 Dunstfiecko in SW. 
16-35m Mit Ausn:dliue cines hellen kurzcn Str:~l~lcs bloss ~ ~ l i ~ i ~ c h ~  Ersclieiilun- 

gen, moist Uunstbiincicr. 
40 lcura :~ndaucmdc Dunstfloclrc in SW und Siid. 
45 ICurx andauernde Strahlon im Ostcn. Bifilar-Magnet schwingt. 
53 Band von ENE bis SSW; fiirbig iin fistlichen Theilc. 
53-311 20m Scllrvache Erscllein~~ilgen \.on liurzer Dauer. 

3'' 20111 Str:~hlcnmantol vom maguetisclion Zonithe abwiirts; verscllwindct b:~ld. 
27-431" Dunstblnder und Dunstflocke. 
50 Band mit langen Strnhlen, die gcgen Zonith convergiren; lebhafto Licht- 

bewugung. 
Hierauf oin Stral~lenbiischol. 

qh 11-151n Breites Band, das sic11 nordwiirts soulit. 
20 Dunstbogon init wechselnder Iiitcnsitiit andaucrnd. 
35 Zeigt e r  ciuen Strah1enwul.f iu West. Wird zurn Band, in Nord breit. 
36-45111 Wird liclitach~iic11cr, sinkt nordwlrts. Mitte hobt sich wicdcr; dann ver- 

scllwindet der Gstlichc Theil. 
45 Zwei Dui~ststrahlen von kurzer Dauer. 
47-5l1 15111 S c h ~ a c h e  D~usterscheinungei~ und einzelno Strahlenbiindel. 



64 A. Gratzl ,  

Termintage. Gbttinger Zeit. Jan Mayen. 

11 D=25'+ West H = 0 ~ 0 9 0 0 0 + 0 ~ 0 0 . .  .C. G. S. V=O.49000 t O . 0 . .  . .C .  G. S. 

16. November 1882. 

Zeit I D 

I 

Anmerkungen Zeit 1 I) 1 H 

1011 om 5' 0'7 I I45 
5 4 46'4 1095 

10 5 0.7 1295 
I5 4 35'3 1318 
20 4 45'4 780 
25 5 13'0 956 
30 456'4 900 
35 5 8.5 1203 

- 40 5 11'4 1256 
45 5 23'5 1004 
50 5 8.3 855 
55 4 58.9 946 

5h 15113 Alles verscl~manden. 
50 Bifilar - Magnet 

schwingt iiber 50 11. 

im abnchmcnden 
Sinnc. 

711 35m Alle drei Mt~g~iete in 
lieftigen Scllwingun- 
gen. 

40 Alle drei Magnete in 
lieftigen Schwingun- 
gen. 

55 Dunst in1 Zenithc. 
Wetter l~eitert sich 
auf. 

811 Hill Dunst ilnWtbsten llnd 
Norden. Firm:~lncnt 
fast ganx klar. 

45 Str:~hlenf icher am 
Siidfirm:lmente. 

50 Strwhlenformige 
DunststrcifenvonOst 
nach Wcst dr~rch den 
Zenitli. 

55 Allcs vcrschwunden. 

Anmerkungen 



Magnetische Beobachtungen. 85 

Termin tage. GUttinger Zeit. Jan Mayen. 

D = 25" + West EI=0~09000+0~00.. .C .  G. S .  T=0.49000 f O . 0 .  . . . C. G. S-. 

16. Nouernber 

Anmerknngen 

16'' On' l~ifilarmagnot in 
r:rschen weiten 
Sc~lwing~~ngen.  

20 Die Losungen dnr 
L)eclin,ztion stim- 
~ n c n  zl~tiillig, :tbcr 
(lor Dec1in;rtions- 
magnet ist  in 
raschen Schwingun- 
gen. 

Mayen. 

1 V 

1255 
1252 

1239 
1230 
1218 
1270 
1240 
1248 
'230 
1272 
1256 
1241 

1242 
1253 
1247 
1245 
I255 
1252 
I252 

I254 
1248 
1248 
1263 
1250 

1241 
1252 
1284 
1281 
1264 
I244 
1261 
'233 
1250 

1239 
17-30 
1212 

1182 
"70 
~164 
1165 
1166 
1166 
1163 
1161 
"38 
1140 
1138 
1122 

1x9 
1x09 
1098 
IIO5 

I093 
1081 
1070 
1060 
1061 
1078 
1062 
1071 

auf Jan 

I H -. .- - 

776 
774 
863 
857 
917 
784 
873 
875 
915 
813 
821 
820 

897 
850 
876 
887 
903 
886 
915 
907 
952 
980 
946 
1005 

992 
I034 
973 
959 
985 
1008 
897 
969 
897 
915 
916 
899 

939 
932 
894 
867 
842 
872 
888 
888 
877 
844 
827 
884 

905 
912 
914 
860 
878 
888 
887 
911 
897 
873 
899 
875 

Expedition 

Zeit 
- 

1511 ol" 
5 

10 

15 
20 

25 

30 
35 
40 
45 
50 
55 

16 o 
5 
10 

15 
20 

25 

30 
35 
40 
45 
50 
55 

17 0 

5 
ro 
I 5  
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

18 0 

5 
10 

15 
20 

25 

30 
35 
40 
45 
50 
55 

19 0 

5 
1 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

Gatei-reiohischo 

1 D ---- -- 

5' z14 
5 10'5 
4 56'4 
5 2'4 
4 54'7 
5 8 5 
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4 59.2 
5 7'0 
4 57 4 
5 0.7 
5 0 8 
4 56.4 
5 0'2 

5 0.0 
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5 21.8 
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4 36'3 
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4 14'8 
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433'1 
4 35.0 
4 37.6 
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'4 33'9 
4 45'2 
4 52'2 
4 54.3 
5 2'6 
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4 50' I 
4 59'1 
5 0.7 
5 1'9 

An~nerknngon 

Lufttemperatur 109. Vor- 
mittc~g SE 4 n ~ i t  wochseluderBewZilku~~g; N:~cIimittagESE 

5  nit Nebel und ltegen. 

9 

1882. 

Zeit I D  H 
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'213 
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1215 
1216 
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1243 
I235 
1242 
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I303 
1308 
I307 
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I309 
1662 
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urn 8.8111nl. 

4'59l0 
5 0.0 
5 6.5 
5 6.7 
5 1'9 
4 57'4 
4 58.6 
4 57'6 
5 0.7 
5 0-7 
455'8 
4 55'7 
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453'3 
4 54'4 
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4 44'9 
4 40'3 
4 43'9 
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4 35-8 
4 36.4 

4 43'4 
4 45.2 
4 46-6 
4 39'3 
4 44.6 
4 44'5 
4 33'5 
4 35'1 
4 37. I 
4 26.3 
434'5 
427'3 

4 30'5 
3 48'9 
4 38'3 
433'3 
4 36.0 
4 40'3 
4 49'9 
439'1 
4 49'6 
4 45'4 
451.9 
4 56.2 ---- 
4 49.0 
6 20'7 

3 31 '6 

Luftdruck 
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Termintage. Glittinger Zeit. Jan Mayen. 
* 

D z 2 5 "  t West II=0.09000t0.00.. .C .  G. S. V=O-490OO-t 0.0.  . . . C. G. S. 

1882. 

Anmerkungcn - 

8.Ornln. Lufttexnperatur -408, 

1. Yeceltzbe~~ 

Zeit I D I H / 

steigend. Vormittag SE 4 und dicht bcwiilkt. Nachmittng 
SE 6 ;  Abends Schneefall und stark08 S ~ ~ i n e c ~ e s t i i b e r .  

1882. 

Anmcrkringen 

Polarlicht Nr. 69. 

011 10111 Dunstbnnd in ENE. 
15 Von cinein SW gclege- 

ncn Lichtflecke xieht 
cin scl~wachcs Band 
gegen Ost. 

20 Licht~nassen in SSW, 
25 verwandeln sich in 

einen schwnchen 
Bogen. 

40 Schwach beleuclltete 
Wolkcnriindor in Siid 
und SW. 

44-47m Schwnclie Strah- 
Ion und ein Bogen. 

50 Ein schwaches gefiirb- 
tes Band von S W  nach 
ENE; nnclnuernd. 

l h  10m DasBand wird schmii- 
lor, zicht aiidwtirts und 
verblasat. 

14 Entsteht einBogenNE 
iibor Zonith, dcr fiir 
kurze Zeit verschwin- 
det and wicder er- 
scheint. 

20 Der Bogcn vcr- 
schwiinmt zur Dunst- 
masse, die slchverbrei- 
te t  und allmiihlich das 
ganzo Firmainent iibcr- 
zielit. 

28 Verschwindct der 
Dunstiiberzug; es 
bloibt cin 8chwacher 
Bogen NE-SW, der 
auch nach 5 Minuten 
verblasst. 

33-50" Rogellosc cinaeln 
:~nftrctende Dunstmas- 
sen. 
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4 51'9 
4 54'0 
454.8 
4 53'2 
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4 52'7 
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4 53'7 
4 56.0 

4 56 8 
456.0 
456.5 
458'3 
458,o 
4 59'2 
4 58'4 
4 57'2 
459'7 
5 6.7 
4 52'9 
5 '0.2 

5 12.2 
525.1 
4 48.5 
5 11.4 
5 30'3 
5 21.8 
5 22.3 
513'7 
4 41.6 
432'7 
5 19.9 
539.7 

5 16.4 
5 15.2 
5 3'2 
448.4 
454-7 
5 5'4 
4 59'2 
5 0-2 
4 57'1 
5 0'7 
5 8.7 
5 '6 3 

--7- 

4 53'4 

5 39'7 

4 15.6 

Luftdruck 
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769 
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77' 
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741 
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764 
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761 
764 
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4 52.2 
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4 58'3 

4 55'5 
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4 52'3 

4 51'6 
4 50'9 
4.5I.2 
4 52'5 
4 53'8 
4 54'0 
4 53'5 
52'4 

451'8 
4 52'0 
4 52'1 
451 1 

451.3 
4 50'3 
4 5I ' 7 
4 51.1 
4 50'4 
451'6 
4 51.6 
4 51.2 
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4 52'0 
4 51.0 
45I.2 

798 
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797 
787 
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778 
779 
776 
774 
772 
771 
767 

766 
759 
750 
738 
734 
734 
724 
707 
684 
642 
618 
572 
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779 
610 
603 
649 
721 
752 
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817 
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538 
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784 
743 
704 
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672 
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726 
747 
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841 
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I397 
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I397 

1400 

1405 I409 
1403 
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1394 

1395 
1391 
1391 
1391 
1391 
1391 
1391 
r391 
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I390 
1390 
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Anmerkungen 

Pol~rlicht Nr. 60. 

17" 401" Zwei Strahlcn von 

Wcst gegen Zenith. 

1811 Olrl Schwaches Dunstband 
mit einem Par:dlel- 
stmhle in WSW. 

5 Verblitsst Allcs; hellt 
dann wicder anf. 

10 Kurzer Strahl, ver- 
schwindet sofort. Das 
Band theilt sich im 
Westcn und wird in 
Osten heller. 

15 Im NW-Quadranten 
breiter Strahlenwulf, 
gegen Zenith conver- 
girend. 

20 FLden vercinigen sich 
gruppenweise. 

26-48111Mchrcre schwache 
Dunstbiinder und 
Streifen, welche eoit- 
weise etwae aufhellen 
und verblassen. 

50 Verschmilzt Alles en 
einem breiten Dunst- 
bando, das sicli sitd- 
wlrts scnltt und zuln 
Bogen wird, sich dann 
aber wieder zertheilt. 

52-1011 18m Schwache 
Stmhlen aufhellend 
und verschwindcnd. 

10h 2Onl Bogen in SW Bber 
Zenith, versehwindet 
bald. 

30-60m Schwachu Strah- 
leu und B L n d ~ r  von 
kurzer Dauer. 
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4 5 1  8 

4 51'8 
4 52.6 
4 5 1 . 7  
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4 52 '9  
4 52'5 
4 52'9 
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4 51.8 
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Termintage. 

A. G r a t z l ,  

Gattinger Zeit. Jan Mayen. 

D=25"+ West H= 0~09000+0~00. .  .C. G. S. V =  0.49OOO-t-0.0.. . .C.  G. S. 

2. Jammer 1883. 

A n m e r l r u n g c n  

Polarlicht Nr. 71. 

Oh 10m Strahlenformiges Band iiber dem NW-Qu:~drantcn, 
12 verblasst es. 
15 D1mstb:~nd iiber den NW-Quadranten ; 
20 stcigt es auf und verblasst nach 2 Minuten. 
28-42" Aus einem Dunstbogen entstehen durch Theilung llnglichc Dr~nstlnasscn, 

die sich wieder zu cinem Bogen vereinigen, der bis zuin Zenithe aufstoigt. 
46 Der Bogen theilt sic11 in Blnder. Strahlen von Siid gegcn Zcnith. 
50 Die Strahlen in Siid bilden Biischel. Alles wird bliisser. 
55-57~1 Die Bander vercinigcn sich nacheinander. 

111 8-15m Zwei achwache Dunststreifen von SW bis NE. 
25 Schwaeher Dunststreifen, 
30 verschwindet dersclbe. 
35 Band von SW iiber Zcnith nach NE mit lebhafter Liehtbewcg~~ng. Bogen iiber 

dem Siidhorizonte. Das Band verschwindct und ein Strahl tritt auf. 
40 Lichtfleckc in SW. 
45 Schwachcr Bogen iiber dem NW-Quadranten. 

211 5 Schwachcs Dunstband von NE iiber Zcnith nach SW; dasclbst cin lrurzer 
Flcheransatz. Dunstbogen in NNW. 

10 Dunstband erlischt. Bogen verblasst. 
28-35m Aus einem Dunstflocke in SW wird einBand mitStrah1cnans:~tz irn Zcnith, 

aus dem sich ein FLcher entwiclrclt. Ausscrdcm mehrere Strahlenbiischel. 
36 Dcr FLeher zieht sich zurn Bandc zusammen, die Strahlenbiischel vercinigen 

sic11 in SW. Drei lange Biinder laufen iiber das Firmament. 
40 Zwei Blnder verschwinden, das hcllste bleibt, wird breiter, zeigt Strahlen- 

struetur. 
45 Wird das Band lichtschwach. Helles Band iiber NNW-Horizont. 
50 Nordende dcs Ba~ldes rollt sich auf nnd steigt auf, entsendet cinen langen 

Fadenmantel gegen den Zenith, der sich unter lebhafter Lielitbewcgung in 
zwei Thcilc theilt. 

2h 5510 Es murden aus Vorigcm zwei Biinder, die im ostlichen Theile verblassen, in 
NW sich kriiminen. 

3" Kuraer Strahl in NW. 
20 Lichtschwaeher unentwickelter Bogen iiber dcm WNW-Horizonto. 
40 Dicser Bogcn kriimmt sich mehr und wird holler. 

4'1 5 Ein schwaches Band, NE-SW; 
10 dasselbe erblasst. 
16 Aus Strahlen, die sich verlangern und mit Streifcn in Oat vereinigon, entsteht 

ein Bogen, der gegen Horizont liegt. Andere Strahlen treten in SW auf. 
20 Bogen erloschen. Die Strahlen in SW blassen ab. 
30 Bogen iiber Nordhorizont verblasst nach 6 Hinuten. 
50 Dunststreifen wenige Secunden sichtbar. 
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Termintage. Gbttinger Zeit. Jan Mayen. 

D = 25"+ West H = 0~09000+0~00.. .C. G. S. V =  0-49OOO-i-0.0.. . .C. G. S. 

2. Jamner 1883. 

A n m e r k u n g c n  

Polarlicht Nr. 72. 

18h 201" Dunstbogen von WSW nach ENE mit drei Durlststrahlen am WSW-Ende. 

24 zertheilt sich der Bogen i11 drei Biigen, nachde~n er iiber Zenith ctwas siid- 
warts gewandert ist. 
Fii-ma~nent stark neblig. 

29 Nlir diffuses Licht im Zenithe. 

31-39'" Aus einom Dunstfleeke in West entmickeln sicli lange Streifen, die sich 
wirbeli~rtig winden und ausdehnen. Das Centrum bewegt sic11 iiber NW nach 
Nord, die Streifen werden zu einem dreifachen 13ogen. 

40 Alles zu einem breiten Dunstbogen verschmolzen. In NNW ein Stiick eines 
Dunstbogens entstanden. 

42-47111 Aus den beidcn Bilgen wird durch I<riiminung und Theilung cine drei- 
fache Schlinge, die :lllmlhlich durch Nebel verdeckt wird. 

50 Nur stellenweise Lichtflecke sichtbar. 

-58-591" K i r ~  Dunststreifen durch Nobel sichtbsl-. 

1911 0'" Der Streifen dreht sich wie um oin Pivot in SW und verblasst. Schneetreiben 
und Nebeldunst. 

G Ein kurzes Bogenstiick durch den Nebel sichtb:~. 

20 Dunstbogen iiber Zenith leuchtot durcli den Nebel. 

25 Der iistliche Theil des Bogens bicgt nordwiirts und der Bogcn zerdllt  in 
Fiiden. 

29-341" Eine Spitzbogenform, dcren WesthLlfte allein ~nehr  sichtbar bleibt. Dann 
auch verblasat. 
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Termintage. GiSttinger Zeit. Jan Maven. 

D = 25" + West H = 0~09000+0~00 
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2. Jtilzner 1883. IMI 
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Mittel 

Nsx. . 
Min. . 

21112-22m Zwei p:~mllclo Bo- 
gen ontstehen, uereini- 
gensich denn, ein neuer 
Bogen entsteht. Alle 
Erscheinungen sind 
liclitschwach uud ma- 
chen den Eindrl~ck 
grosser H6lic. 

25-32m Ein Bogenstiick 
von ENE gegen Polar- 
stern, verblasst thcil- 
weise im  zenith^, nm 
wiedcr sufzulicllen. 
Spsltet sich dann zu 
einem Zweieelie. Ein 
dritter Bogen entstcl~t. 

35 Drei Biigen s i c l ~ t b : ~ ~ ,  
wovon dor durch den 
Zenith gehendc amhcll- 
sten ist. 

40 Ein Dunstband iiber 
dern Nordliorizonte. 

41-46111 Dss Band windet 
sicli und stcigr zuin Ze- 
nith nuf; strcclit sich 
d a m  wicdcr. 
Eisnstle1f:~ll. Die Er- 
schcinuugen werdcn 
schwiichcr, lcucl~ten 
denn wieder xuf. 

48 koiilnit cin viertor Bo- 
gen hiezu. 

50 vorblessen xweiBiigen, 
einer leuchtct wieder 
auf. 

53 Nur voin Zenithe siid- 
wLrtv cine Dunst~nasse 
zu sehen. 

6 Ncbel im Zeuithe cr- 
scheint liellcr. 

Lufttemperstur -23%. Leichtor N nnd NW 1-2. 
Vormittag heiter; Naclimittag llnd gegen Abend Bewijl- 
kung zunehmcnd. 

Z e i t I  D \ H I  V I  Anmerkungen 

6sterreichiaahe Zxpodition auf Jan Mayon. 
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~ermihtage. GSttinger Zeit. Jan Mayen. 

D = 25" -t- West H =  0.09000-t-0.00. . . C. G. S. 8= 0.49OOO-t-0.0. . . .C.  G .  S. 
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771 
774 
778 
770 
772 
772 
777 
770 
769 
767 

769 
770 
774 
787 
785 
783 
769 
775 
774 
774 
771 
771 

766 
766 
765 
766 
772 
774 
772 
766 
769 
773 
782 
782 

794 
804 
810 
804 
814 
823 
830 
822 
845 
845 
847 
854 

walkt, Morgenrr Regen, 
Abcnds llcgori 11. Sch11eef:tll; 
Vormittltg ESlCbisENE 2-4, 
Nachmitt;~gstcifer ENE 6-7. 

( Y 

1259 
1270 
1240 
1243 
1248 
1250 
1252 
1247 
1242 
1237 
1237 
1250 

I255 
1246 
1244 
1244 
I247 
1232 
1232 
IZ23 
1217 
1205 
1190 
1189 

1180 
1178 
1172 
1 ~ ~ 4  
1161 
1165 
1153 
I141 
1142 
1150 
1141 
"42 

1137 
1129 
1135 
1140 
1136 
1x10 

1098 
1096 
1093 
1090 
I097 
1095 

1101 

1 1 1 0  
1119 
"23 
1126 
1128 
1137 
I142 
1138 
I 129 
I roo 
1098 

5"24!0 
5 22-2 
5 21.3 
5 8'3 
4 48.3 
4 54.8 
4 57'9 
5 5 8 
5 16.5 
5 23'4 
5 22.0 
5 14.4 

5 15.1 
5 0.8 
5 8.0 
5 2.4 
4 55'2 
4 46.3 
4 42.3 
4 44-8 
4 39'3 
4 24'7 
4 36.3 
5 3-9 

5 1.9 
5 1.6 
4 57.2 
5 25'1 
5 44-6 
523'9 
5 17.0 
5 203 
5 8.7 
5 15.3 
5 3.9 
5 12.6 

5 9'9 
4 59.6 
5 2-3 
458.2 
4 57'4 
4 54'2 
456-9 
457.3 
4 54'0 
448.8 
4 51.2 
4 54'1 ---- 
4 56.0 

5 44'6 

4 24.7 

sinkt 
L1ifttc1l1peratur1?4.Glmebe- 

I D 

4O58!9 
4 56.4 
4 52 7 
4 56.7 
4 54.6 
4 57'8 
4 56-1 
4 57 0 
5 0'4 
5 3'1 
5 4'2 
4 55'2 

4 56'6 
454'1 
4 56'9 
5 3'1 
5 0'5 
459.1 
4 55 9 
4 56'4 
4 52.8 
4 54'1 
4 56.5 
4 59'9 

5 1.0 

j 1'5 
4 59'7 
5 O.3 
5 5.0 
5 1°'5 
5 10'9 
5 3.8 
5 1'1 

5 59'7 
4 56.8 
4 55'7 

4 54'2 
456'7 
4 54': 
448'6 
451.6 
4 54.6 
4 47'8 
446.7 
4 51'7 
455'5 
4 52'5 
459'4 

5 2'2 

5 2.1 

5 4'8 
5 4'9 
5 5.8 
5 6.7 
5 3 '8 
5 8.5 
4 59.8 
4 57.6 
5 9- 5 
5 22-3 

( II 

865 
543 
833 
824 
820 
809 
812 
820 
837 
854 
874 
855 

834 
845 
850 
848 
839 
848 
839 
843 
837 
840 
832 
829 

829 
821 
814 
793 
779 
755 
788 
781 
777 
764 
776 
776 

787 
802 
794 
774 
764 
791 
791 
783 
789 
791 
791 
802 

799 
798 
787 
783 
775 
771 
250 
742 
716 
659 
646 
691 

712 
756 
753 
764 
759 
788 
782 
751 
718 
741 
763 
784 

775 
752 
651 
636 
757 
788 
784 
775 
733 
692 
702 
688 

732 
673 
669 
607 
724 
786 
764 
748 
786 
825 
800 
822 

817 
817 
806 
809 
798 
799 
800 
7b6 
730 
777 
772 
772 

777 

874 

607 

urn 

1108 
1112 
1117 
1123 
1120 

1065 
I093 
1093 
1096 
1085 
1088 
1096 

1107 
1 1 1 2  

1139 
1117 
1103 
1096 
1091 
1088 
1096 
1109 
1110 

1117 

1099 
1096 
11 1 1  

1113 
1107 
1104 
1117 
1126 
I139 
1136 
1132 
1139 

1157 
1168 
1176 
1180 
II,o 
1194 
1190 
1195 
1205 
1193 
1203 
1212 

1224 

I297 
1065 

10'5n1111. 



1 

Termintage. G bttingey Zeit. JW M ~ Y ~ P .  

D = 25O+ West n = 0 ~ o s o o o + 0 ~ 0 0  . . .  c. G. S. T= 0.44900+0.0.. . .C. G. S. 

1. l?ebt*zcar 

Anmerkungcn 

PolarliclltNr83. 
Ui14311l Eiu licl~tschwachcr Bo- 

gen iiber Zenith ver- 
blasst I~:LCII 10 Alinutcn. 

1113--11mDunstHcclriniZeni- 
the. 

36 Lichtschimmcr in SE, 
darn Str:~hlon cntstei- 
gan,welclic zwoi Bligcn 
bildon ; dicsestcigcnsuf 
und bilden 

39-411n cine Krone mit 
W:~llcn uncl Farbrmt- 
wicklung. 

43-481n Zwci Bilndcr mit 
\vcchselndcr Helligkeit 
bleibrn iibrig, wovon 
eiuea bald verschwin- 
det. 

50 DRS eweit? B:md ist go- 
gcnZcnit11;~ufgesticgen 
und senkt s i c h n ~ ~ ~ ~ f o n n -  
lossiidwiirts; ebcnso ein 
darauffolgendcr D~lnst- 
streifen. 

55 Band im Nordcu, das 
wallo~id xufstoigt. 

58 Ein l%and, von Sudcn 
lrornn~c~nd, crreicht don 
Ze11it11. 

2'1 OIL1 Alles in Aufliisnug. 
5 Bandflirmige I,icht:~ri- 

s:~mmlnngcn in NW in 
ewci IIiihen, bride zcr- 
stieben en Dunst. 

10 Unregclmilssigc, 
~ ~ h w : ~ c h l o u c l ~ t e r ~ d o  

Dunstflocke. 
20 Ein Streifen von SW 

iiber Zenith gegen Nor- 
den, wo eino Dunst- 
nmsse stel~t.  
Nabelschlcior untl 
Scbncc~treibcn verciteln 
clic Sichtb:trkcit (tor 
Erschcinungen. 

22-39111 Zcitweise Dungt- 
@kc und Streifen 
slohtbar. 

40 $!lea ve~~ecllwundcn. 
5Q111-3hllll Dunat in SE. 

3'124-26m Dunst im ,!3iicjcn. 

I V 

1256 
1260 
1258 
1262 
1273 
1287 
1286 
1295 
1295 
1307 
1307 
'3'4 

1313 
1308 
1325 
1328 
1328 
13~' 
1327 
1499 
1435 
I454 
1467 
I424 

1402 
I347 
1351 
1330 
1335 
1349 
1356 
1324 
1307 
1271 
1279 
1285 

1285 
1286 
1289 
1283 
1271 
1263 
Iz67 
1259 
1257 
1256 
1260 
1262 

1266 
1276 
1287 
1289 
1283 
1274 
1272 
'28' 
1 ~ ~ 5  
1 ~ 9 ~  
1297 
'304 

I 
691 
702 
775 
768 
760 
738 
757 
737 
734 
726 
739 
752 

764 
773 
755 
762 
763 
759 
767 
338 
346 
406 
451 
416 

538 
547 
480 
508 
576 
573 
568 
648 
683 
706 
735 
738 

753 
762 
748 
736 
747 
759 
758 
769 
780 
790 
786 
787 

782 
766 
742 
734 
739 
749 
759 
752 
737 
724 
723 
714 

Zeit 

0111 

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

I o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

2 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

3 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

4 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

) 
4O57!3 
457.1 
4 54'3 
454.1 
4 55'1 
4 58'9 
4 56.4 
4 56.5 
4 52'9 
4 54'5 
4 55.0 
4 53'8 

4 49.1 
4 52'0 
4 57'9 
4 57'0 
4 54.7 
4 53'9 
4 55'5 
5 2.7 
5 16.8 
4 44'4 
4 52.6 
4 13.6 

4 59.9 
4 24.7 
4 33.6 
428.6 
4 41.6 
4 41.0 
4 39.7 
4 44-6 
4 36.4 
4 38'6 
4 46.4 
444.2 

4 47'4 
446.4 
443.6 
4 43.4 
4 46.0 
4 49.0 
4 47 I 
450'5 
4 51.9 
453'9 
4 52.4 
4 51.6 

4 50.9 
448.1 
445.6 
4 47-6 
4 47 '7 
4 50.5 
4 54'5 
447'1 
4 52'5 
4 50.4 
4 52'1 
4 48'7 

1883. 

V 

1304 
1303 
1286 
1275 
1267 
1262 
1266 
1271 
1272 
I274 
1275 
I273 

1273 
I273 
1274 
'274 
1279 
1282 
1283 
1283 
I 282 
1277 
1282 
1276 

1273 
1272 
I274 
I272 
1271 
1272 
1274 
1275 
1276 
1275 
1274 
1274 

1272 
1273 
1272 
1295 
1291 
1286 
1289 
128g 
1293 
1295 
1294 
1295 

1294 
1297 
129.5 
1289 
1293 
Izgr 
1287 
1289 
I293 
1295 
1294 
'294 

Zeit 

511 om 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

6 o 
5 

1 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

7 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

8 o 
5 

1 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

g o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

Anmerkungen I D 

4O42 * 7 
4 40.7 
4 36.7 
4 49'2 
446'3 
4 54 5 
4 56.6 
4 57.0 
4 54.6 
4 54'0 
4 51.8 
4 52'7 

4 54.5 
4 53'7 
4 53'7 
4 53'7 
4 53'7 
4 53 '6 
4 52'7 
4 53'7 
4 53 ' 6 
4 52'7 
4 51 '9 
4 49'9 

4 52'0 
4 53'0 
4 52.0 
4 51.6 
4 43.4 
4 54'8 
4 54'8 
4 53'2 
4 53.6 
4 53'0 
4 53'3 
4 50.8 

4 50'8 
4 53'7 
4 47'7 
4 50'8 
451.0 
4 51.5 
4 53.0 
4 55'6 
4 57'9 
449'8 
4 52' 7 
4 51 "7 

4 50'5 
451'8 
4 49'6 
449'3 
4 53'2 
4 52'6 
4 53'8 
4 57'7 
4 50'4 
4 50'7 
4 49'5) 
4 51'7 

1 
692 
683 
694 
736 
761 
793 
803 
801 
803 
794 
786 
792 

795 
797 
797 
802 
791 
7 90 
787 
779 
777 
781 
764 
768 

773 
775 
771 
771 
782 
786 
779 
781 
773 
771 
772 
768 

764 
765 
765 
764 
763 
770 
774 
784 
779 
776 
773 
774 

767 
766 
764 
768 
763 
762 
773 
779 
778 
774 
767 
764 



Termintage. Gottinger Zeit. Jan Mayen. 

D = 25"+ West H= 0~09000+0~00.. .C. G. S. Y = 0-49000+0.0. . . . C. G. S. 

Zeit I D 

I 

Polarlicht Nr. 84. 

181154m Ein Bogcn im Siidex 
mit lichtschwachen 
Strahlen gegen dcl 
Zenith. 

U 

a057!9 
4 58'7 
4 58.7 
5 0'9 
5 2.1 
5 4'2 
5 3'0 
5 4'7 
5 8.0 
5 8.9 
5 5'5 
5 3'2 

5 6.4 
4 59'6 
5 5'0 
5 4'6 
5 1'0 

5 1.1 
5 1'4 
5 0.0 

4 59'0 
5 1.8 
5 3'7 
5 4'3 

5 8.2 
5 9.6 
5 7'7 
5 9'7 
5 12.8 
5 12.8 
5 73'8 
5 18.8 
5 17'7 
5 10'7 
5 =9'o 
522'5 

523'7 
5 24'2 
5 22'8 
5 24'8 
524'2 
5 23'7 
525'9 
5 26.1 
5 27'8 
5 34'1 
5 34'9 
5 48.8 

5 44'2 
5 43'7 
5 34'0 
5 37'9 
53.5'1 
5 37' 1 
524'5 
5 '5'9 
5 10.7 
5 21'5 
520.8 
523'8 

19 10 Ein Bogen iibcr Siid 
12= 200. 

1883. 

Zeit 

r5h om 
5 

1 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

16 o 
5 

I 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

17 o 
5 

1 0  

'5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

18 0 
5 

I 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

19 0 

5 
1 0  

I5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

1. Pebruar 

Anmerkungen 

15 Der Bogcn wird (lop 
pelt; 

1 

20 fast g:~ux verschw~~u 
den; 

30-47m Diffuser Licht 
fleck in SSE-Siid 
danu andere gnuz 
schw:tche Erscheinlln. 
gen von kurzerD;~uer 
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Terrnintage. Gottinger Zeit. Jm IkIayen. 

I D =  25"+ West I$= 0.09000-1-000.. .C. G. S. P Z  0.49000tO.O.. . .C.  G. 8. 

16. E1eT,cum 1883. 

v 

"93 
1194 
1x95 
1194 
1194 
1193 
1195 
"95 
"94 
1194 
1193 
1192 

1191 
1x93 
1193 
1x92 
1190 
1192 
1192 
"93 
1194 
1192 
"93 
1'93 

1195 
1193 
1193 
1193 
1193 
1x90 
1189 
"91 
1191 
1195 
1194 
1195 

1195 
1193 
1192 
1192 
1192 
1192 
1193 
1192 
1193 
1192 
1189 
1192 

1192 
"90 
1191 
1190 
1192 
1193 
1192 
1190 
1190 
1187 
1186 
1188 

v 
- 

1174 
1176 
1182 
"76 
1176 
1177 
"82 
1182 
1x82 
"8' 
"82 
1182 

1183 
1183 
1182 
1183 
"83 
1183 
1183 
1184 
1184 
1184 
1 183 
1184 

1186 
1184 
1187 
1190 
1191 
1x92 
"91 
r19r 
1x92 
1190 
1191 
1193 

1190 
1191 
1187 
1189 
1188 
1190 
1192 
1192 
1192 
1x91 
1193 
1193 

r 1 9 ~  
1191 
~ 1 ~ 2  

!I89 
?I92 
"94 
1187 
1187 
1188 
1192 
1188 
1194 

k 

Zeit / D 1 11 

760 
759 
754 
755 
765 
755 
755 
754 
749 
755 
755 
756 

747 
749 
757 
750 
747 
749 
747 
745 
745 
742 
745 
742 

744 
751 
752 
750 
744 
743 
747 
745 
744 
746 
747 
741 

744 
744 
752 
751 
752 
752 
747 
746 
747 
748 
745 
745 

751 
754 
751 
755 
754 
745 
762 
762 
759 
755 
767 
749 

511 Om 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

6 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

7 0 
5 

10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

8 o 
5 
10 

1.5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

9 0 
5 

10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

Zeit 1 D / II 1 v Zsit 

1511 olll 

5 
1 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

16 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

17 0 
5 

10 

15 
20 

2s 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

18 o 
5 
10 

1.5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

19 0 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

4O52!1 
4 50-5 
4 51.2 
447.1 
4 50.1 
4 50.0 
448.7 
448'1 
4 47'9 
455.7 
451.5 
4 54-6 

4 53-5 
4 51'3 
4 50'3 
454'3 
4 54 7 
4 54'5 
4 54'1 
448.9 
4 51.1 
457'1 
4 53'6 
4 52'3 

4 50'3 
4 50'7 
4 52.3 
4 49.3 
447.1 
4 51-3 
4 50.0 
4 54.3 
4 52.2 
450.8 
4 53.9 
4 48.8 

5 0.4 
447.1 
455.1 
4 50'4 
4 5 2  9 
4 53.6 
452'3 
452.6 
453'8 
4 52'7 
453'4 
4 55.0 

4 53-4 
4 55'1 
4 52'9 
4 54'6 
4 53.0 
4 53'4 
4 53'6 
4 53'3 
4 53'2 
4 52.5 
4 52'8 
4 52'1 

1011 om 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

11 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

'2 0 

5 
ro 
15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

13 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

14 0 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

750 
747 
764 
737 
749 
753 
750 
731 
742 
703 
750 
763 

760 
757 
753 
765 
760 
758 
759 
74'5 
757 
766 
759 
758 

754 
755 
750 
762 
766 
758 
765 
772 
762 
766 
762 
747 

772 
732 
784 
754 
767 
776 
764 
763 
775 
767 
769 
766 

754 
758 
754 
770 
752 
764 
756 
757 
759 
756 
757 
759 

q053!5 
454.7 
4 52.2 
4 53'4 
4 54'3 
453'1 
4 54'2 
4 54'9 
453'3 
4 53'4 
4 53'2 
4 53 7 

4 52'9 
454.4 
4 54'3 
4 54'0 
4 54'2 
4 53'3 
4 53'4 
4 53'4 
454'1 
453'8 
4 54'4 
4 55'2 

4 55'3 
4 58.0 
4 57'0 
4 55'9 
4 54'4 
4 55'0 
4 55'7 
4 55.7 
4 55'9 
456.3 
456'3 
4 55'3 

4 55.2 
4 56'3 
4 57'4 
4 58.1 
4 58.2 
4 57'1 
4 56.5 
4 56'3 
4 56.0 
4 57'3 
4 57'1 
4 57'2 

4 57.7 
4 58'3 
4 56.9 
4 58.6 
4 57'9 
4 57'9 
4 58.4 
4 57'5 
4 58.6 
4 57'7 
4 57.6 
4 57'3 

1183 
1x81 
1174 
1180 
1173 
1174 
1179 
1170 
1170 
1164 
1174 
1170 

1175 
1176 
1x76 
1174 
1178 
1x79 
1179 
1184 

1177 
1174 
1172 
1177 

"75 
1172 
1181 
1169 
I170 
1172 
1169 
1163 
1168 
1166 
1168 
1178 

1169 
1182 
1162 
1172 
1170 
1166 
1x70 
1183 
1169 
1173 
1169 
1172 

1174 
1174 
1175 
1170 
1181 

1173 
1177 
1175 
1175 
1176 
1176 
1x77 

/ D 

4O57!6 
4 55.1 
4 55'3 
4 56'3 
4 56'4 
4 56.3 
4 56.2 
4 56'4 
4 56.6 
455'8 
4 56'9 
4 56.8 

4 56.0 
4 56.2 
4 56.8 
4 56'3 
4 56.1 
4 55'5 
4 54'7 
455'1 
4 55'1 
4 55'0 
454'6 
4 54.1 

4 54'0 
4 53'b 
4 54'1 
4 53'5 
4 53'6 
454.1 
4 52'4 
4 53'0 
4 51.3 
4 53'5 
4 52'8 
4 53'2 

4 53'8 
4 53'6 
4 53.8 
4 53'3 
4 54.2 
4 53'5 
4 53'8 
4 53'3 
4 53'2 
4 53'5 
4 53'0 
452'6 

4 52.3 
4 53'3 
4 53'4 
4 53'6 
4 53'4 
4 53'6 
4 53'5 
452'5 
4 52'7 
4 53'1 
4 53.1 
4 53'3 

/ H 

757 
756 
752 
753 
757 
761 
755 
753 
755 
752 
754 
757 

761 
757 
756 
759 
764 
760 
762 
757 
756 
759 
759 
759 

753 
757 
759 
761 
764 
769 
777 
775 
784 
772 
773 
766 

763 
764 
764 
762 
761 
763 
758 
763 
760 
759 
764 
764 

762 
762 
764 
767 
764 
763 
762 
764 
764 
770 
774 
772 



Magnetische Beobachtungen. 79 

Termintage, GSttinger Zeit. Jan Mayen. 
-- 

D = 25" -t Wcst H= 0~09000+0~00.  . . C. G .  S. V =  0.49000-1-0.0.. . .C.  G. S. 

16. Pebruar 1883. 2. M&?w 1883. 

2011 01" 

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

21 o 
5 

10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

22 o 
5 

I 0  

I5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

23 0 
5 

10 

1 5  
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

Mittel 

Max. 
Min. 

Niederer 
Lnfttcmperatur 

4O53!8 
4 53'3 
4 53.4 
4 54'2 
4 53.3 
4 53'3 
4 53'5 
453'7 
4 54'6 
4 54'3 
4 53'4 
4 56'3 

4 57.2 
4 55'1 
4 57'1 
4 55'4 
4 54'7 
4 54.9 
4 54.6 
4 54'9 
4 56.1 
4 55'7 
4 54'1 
4 53'5 

4 52'4 
4 51'4 
4 52'7 
4 52'3 
4 53.6 
4 55'4 
452.5 
451.6 
4 53'3 
455'3 
4 52'7 
4 53'8 

4 51'8 
451.5 
4 50'6 
4 52'4 
4 53'4 
4 54'1 
4 54.8 
4 55'0 
4 53.8 
453.6 
4 53'4 
4 50.0 ---- 
4 53.7 

5 20.9 

4 37-2 

Luftdruclr 
- 

steigend, dicht bowollrt Vormittag 
ENE 5-7 mit IEegcn in denMorgcn- 
stunden. Nachmittag ESE 5- 7 lnit 
Regen und Abends lnit Schneefall. 

770 
768 
764 
759 
765 
767 
766 
767 
769 
765 
753 
749 

752 
754 
754 
753 
754 
759 
760 
7O4 
761 
7'31 
762 
762 

759 
756 
752 
752 
755 
749 
740 
739 
739 
734 
739 
744 

750 
754 
757 
756 
752 
750 
765 
768 
767 
764 
762 
757 

742 

784 

402 

001, 
40 
45 
50 
55 

1188 
"89 
1190 
1191 
1186 
1184 
"87 
1184 
"84 
1184 
"86 
"84 

"83 
1184 
1183 
"84 
1186 
11% 
1186 
IlS6 
1188 
1x91 
"92 
1192 

"91 
1192 
1194 
1194 
"95 
1194 
1196 
1205 
Izo6 
1z04 
"97 
1202 

I200 
1200 

1204 
1203 
1205 
1207 
1205 
1204 
1205 
1206 
1207 
'2'2 

1196 

1317 
1163 

738.7 In'". 

langsRm 
4 2. I 
4 20.4 
4 26.1 
4 26.1 

oll oLLL 

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

1 0 

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
5O 
55 

2 0 

5 
I 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

3 0 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

4 O 
5 

I0 

20 

25 
30 
35 

490 
590 
583 
564 

503018 
5 24'7 
5 21.8 
5 17'8 
5 14.4 
5 4'1 

5 7.7 
4 59' I 
4 57'9 
4 57'8 
4 59'2 
4 59'8 

4 59'8 
4 54'2 
4 40.1 
4 48.0 
4 53'5 
5 15'7 
5 22.1 
5 23'8 
5 36.4 
5 8.2 
4 55'3 
4 28.7 

4 1'6 
4 17'5 
4 14'0 
4 25.3 
4 10.5 
3 43.2 
4 47'4 
5 4'5 
4 51'6 
448'3 
4 41.8 
4 34'4 

4 30'5 
4 41 '4 
4 33.4 
4 24.4 
435-2 
426.7 
4 20-7 
4 17.4 
4 25.1 
4 9.6 
4 18'6 
4 32'3 

4 29'6 
4 15.7 
4 9'4 
23 .4 

4 19.8 
4 13'3 
4 21.0 
4 25.0 

1287 
1245 
1257 
1271 

A n m e r l r u n g e n  

Polal-licht Nr. 96. 

211 2111 Ein Vorliang in SW. Ein grosser Dunst- 
fleck rngt :~ns oilier in Siid stcheuden 
Stratus-Bank hervor. 

10 Einc Krone. Concentrirungspunkt der 
Strahlen iin grossen BSren. 

1 5  In Aufliisung zu Biinilern. 
20 Die Biiudcr haben sich in mallcridc 

Lichtinassen ausgebre~tet,  wclche deli 
gr6ssten'l'heil des Firuiamentes bedecken. 

25 Ein I3;~rid mit Str;~hlentextrlr. Liclitdnnst 
i ~ u  Siidon. 

30 Ein stark gelrriimmtes Band. 
35 Ein neues B:md sclili~sst sicli an. 
38-47~1 Dcr griisste Thcil dcs I"irmamentcts 

mit Lichtdunst iibcrzogen, in wclcl~cm 
zoitwoisc Ifiindei9 rind Strcifon :~tlfhcllen. 

50 Sehr verbrciteter Lichtdunst. 
52-57"' Tretcn in doin Lichtdunste c i~~zolne  

hello Blindor auf. 
311 5111 Dunststreifen gegcn Zenith init strahlen- 

flirmigem Ende. 
10 Nur cin Bogen von SW iibersiid, lh=YOO 

n:~ch SE. 
14-21111 Zwei in SW stc.hcnde Biigen zcr- 

theilcn sicli zu Dnnststrcifen von ver- 
schicdcncr ICriiinmung und zn mehrcren 
Donstfleckcn. 

23 Nsch Vereinigung zu oinem Bogen ver- 
scliwindet Alles. 

30 Eiu mehrfach gewmldcnes Btmd im 
Wcstcn mit lqrbung. 

40 Mohrcrc sc1iw;~cl~o Dunstfleclro in Siid 
und SSW. 

45 Ein friilier entstandener Strahl init ab- 
nehmsnder Lichtstiirlro. 

50 Nur mehr liclite Stellen in Siid rind SE. 
55 VOII cinigonEl.schei~ir~ng.en nur cinlicht- 

fleck in Ost sichtbur. 
411 OaI Ku;zer Strahl von NW zcnithwkrts. Es  

bemolkt sich ganz. 
53 Dnrcli eine Wollre~lliicke cin Strahl in 

NW siclitbar. 

796 
731 
690 
631 
654 
641 
616 
684 
736 
745 
742 
747 

735 
724 
729 
697 
591 
559 
422 

253 
520 
523 
477 
575 

586 
517 
598 
656 
644 
650 
548 
735 
697 
716 
713 
697 

672 
660 
645 
665 
626 
594 
571 
533 
555 
541 
541 
591 

563 
640 
583 
bO2 
596 
576 
585 
583 

1302 
1291 
1244 
1235 
1204 
I207 
1232 
1222 

1227 
'236 
1242 

1242 

1247 
1252 
1258 
1283 
1353 
1374 
1282 
1312 
I334 
1347 
I393 
1370 

I414 
1363 
1307 
1282 
1267 
1240 
1250 
"76 
1175 
1156 
1146 
1143 

1148 
1113 
"11 
1121 

1136 
1161 
1167 
"95 
1206 
1219 
1237 
I245 

1253 
1233 
1264 
1270 
1272 
1271 
1267 
1260 



80 

Termintage. 

A. Gra tx l ,  

Gottinger Zeit. Jan Mayen. 

D = 25" + West H =  0~09000+0~00. .  .C. G. S. V =  0.49000+0.0.. . .C. G. S. 

Zeit 1 
5h 01x1 

5 
10 

'5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

6 o 
5 
10 

15 
zo 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

7 0 
5 
ro 
15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

8 o 
5 

1 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

9 0 
5 

1 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

1. Marx 

D 

4O25'9 
4 7.7 
4 16.2 
4 25'7 
4 29.3 
4 19'4 
435'8 
4 26.2 
4 29" 
4 38.5 
430'3 
4 34'0 

4 12.6 
4 I7 9 
4 18.0 
421.7 
4 18.4 
4 21'9 
414.1 
415'5 
4 20.4 
4 15'3 
4 2'6 
4 4'3 

3 59'8 
4 15'4 
418-0 
4 35'5 
4 2.0 
410.8 
3 48.2 
48. 

3 40.3 
4 13.6 
436'8 
4 47'7 

4 26.4 
4 10.3 
4 37'3 
4 8.8 
4 37'2 
5 12.4 
4 44'5 
4 54'0 
5 7-8 
4 43'5 
4 48.5 
4 47 '5 

4 39'4 
4 43'0 
4 31'7 
4 36.4 
4 50.9 
4 38'4 
4 43'0 
450'5 
447.8 
4 56'2 
5 0.5 
5 6.9 

Anmerkungen 

5h 1 2 m  Stiick eincs schwa- 
chen Dunstbogens im 
Westcn; wird gleich 
wieder durchwolken 
verdeckt. 

16 Einen Moment cin 
Stuck eincs senkrech- 
ten Strahles in SW 
durch eine Wolken- 
liicke sichtbar. 

30EinhellerStralilscheint 
durch die Wolken; 
hierauf schirnmert eine 

Kronenerscheinung 
durch die Wolkcn- 
decke. 

34 42m Zeitmeisc 
durch Wolkenliiclren 
helle Lichtschimmer 
und manchmsl auch 
Stucke von Streifen 
sichtbar. 

64 Schwacher Bogen von 
NEnachWSW,Scheitel 
h=2S0. Glcich darauf 
dicht bewolkt. 

Anmerknngen 

A 

H 

547 
528 
526 
563 
558 
553 
533 
557 
554 
494 
544 
561 

569 
629 
573 
611 
616 
642 
658 
640 
615 
575 
548 
572 

573 
577 
570 
603 
526 
593 
528 
5ro 
568 
508, 
549 
566 

619 
636 
677 
667 
724 
770 
797 
785 
829 
767 
744 
809 

778 
756 
733 
730 
717 
730 
759 
751 
702 
674 
727 
695 

Y 

1031 
1034 
1048 
1078 
1072 
1067 
Io81 
1074 
I044 
1103 
1092 
Iog4 

I 105 
1125 
1094 
1124 
1127 
1097 
1084 
1087 
1095 
1105 
1090 
1065 

I044 
1051 
1045 
1044 
1030 
1011 

1007 
987 
957 
933 
949 
960 

976 
966 
945 
914 
924 
901 
877 
885 
850 
859 
879 
879 

885 
890 
900 
913 
903 
876 
900 
912 
921 
912 
911 
918 

1 V 

1262 
1266 
1258 
I255 
1246 
1241 
I233 
1217 
1213 
1231 
1208 
1'93 

1184 
1170 
1186 
1165 
1167 
1167 
1176 
1174 
1167 
1172 
1159 
1136 

1143 
1145 
1147 
1143 
1140 
1110 

1143 
I Iz9 
1115 
1098 
1091 
1108 

1048 
1039 
1044 
1039 
'0x7 
1028 
1030 
1066 
1032 
1071 
1080 
I044 

1041 
'077 
1058 
1062 
1060 
1048 
1027 
'030 
1040 
1047 
1028 
1042 

1883. 

i t  1 D 1 8 

10 om 
5 
10 

I5 
20 

25 
3o 
35 
40 
45 
50 
55 

5 
1 0  

15 
zo 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

12 0 

5 
10 

15 
zo 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

1 3  0 
5 

1 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

14 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 I 

so 1'0 
4 55'0 
4 48'3 
4 50'0 
4 51.0 
4 59'0 

I.5 
5 3'8 
5 6.9 
5 4.6 
5 2.0 
58'0 

55. 
5 4.0 
5 2'5 
5 0.5 
451.3 
4 57.8 
5 1.5 
4 53'0 
440.8 
4 38'5 
4 42'9 
4 38.6 

4 37'7 
4 58.2 
4 48.2 
4 57'5 
444.8 
4 32.9 
4 30.2 
425'9 
4 47.9 
4 43.4 
4 40'5 
4 47'4 

4 39'7 
431.4 
4 32'6 
4 48.8 
4 35'3 
4 44'7 
4 42.9 
4 55'9 
5 5'1 
517'2 
5 10.0 
5 29'4 

5 13'0 
4 59'7 
4 52.2 
4 48.9 
4 45.6 
4 57'5 
5 7.6 
5 4'5 
4 53'5 
449'7 
5 4'0 
5 9'4 

761 
815 
759 
714 
738 
762 
730 
751 
794 
769 
815 
851 

873 
852 
907 
891 
841 
880 
1026 
982 
1004 
898 
899 
850 

833 
817 
834 
863 
896 
896 
863 
850 
867 
890 
861 
871 

840 
851 
819 
787 
676 
742 
797 
707 
730 
792 
815 
777 

740 
735 
721 
722 
728 
767 
763 
742 
732 
737 
740 
742 



Termintage. 

Magnetische Beobachtungen. 

Gljttinger Zeit. 

81 

Jan Mayen. 

~atorro lo l~ i sc l~e  Brpodition auf Jut1 Mayo n. 11 

-, 

D=25"+ West H I  0 - 0 9 0 0 0 + O - 0 0 . .  .C. G. S. Y =  0.49000+0.0.. . .C. G. S. 
- 

I. nrirx 1883. 

Z e i t /  D E 

5 
10 

'5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

22 0 

5 
10 

I5 
20  

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

23 0 

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
4O 
45 
So 
55 

Nitto1 

AZin. 

Itascll 

911 
912 
93O 
935 
934 
920 
912 
918 
927 
925 
936 

941 
952 
960 
957 
958 
9s8 
971 
948 
903 
949 
951 
958 

977 
992 
990 

1000 

1007 
1016 
1017 
1010 

1010 

1012 

1011 
rorI  

r0z6 
1061 
1098 
1167 
1206 
I142 
1218 
lolo 
8g3 

7g7 

16. M ~ W X  

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

2 o 
5 

10 

'5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

3 0 

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

4 0 

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

. 

zollotn 
5 

10 

15 
2 0  

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

21 o 

Y 

893 
903 
923 
929 
917 
891 
837 
So8 
818 
837 
846 
864 

895 
676 
723 
729 
089 
697 
737 
753 
755 
758 
779 
794 

777 
750 
734 
767 
792 
799 
785 
770 
862 
816 
854 
872 

851 
812 
812 
803 
800 
778 
753 
767 
756 
742 
725 
716 

681 
602 
526 
372 
443 
165 

270 

251 
349 
340 
476 

Z a i t (  
- - -. - . - 

ollolll 

5 
10 

1.5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

I o 

1883, 

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

17 0 

5 
10 

15 
2 0  

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

18 0 

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

I9  
5 

10 

15 
zo 
25 
30 
35 
40 
45 
so 
55 

(11" 1 l '~l l l t l l ) .  L r~ f t t en~pe r :~ t~~ r  
- 1 ° 0 .  WbW 4-6. UrOht 
ubor S bis ESE 4-6. Vor- 
mittag Soh~uet re ibe~~.  N:uh- 
"ittag diclit bewiillrt. 

5 2 5 . 1  
5 2 2 . 1  

5 24'3 
5 15 '6  
5 17'6 
5 18.1 
5 11.2 

5 8 .6  
4 5 8 ' 5  
4 56 '5  
5 4 ' 0  

4 53'5 
4 48.7 
4 57 '8  
4 43 '4  
4 56.5 
4 44'5 
4 5 4 ' 5  
4 24.8 
4 22.0 

4 43'0 
4 2 2 ' 2  

4 22 '9  

4 3 2 ' 2  
4 38'4 
4 47'4 
4 42 '0  
4 53'5 
5 4 7 ' 2  
5 29.7 
5 52 3 
5 50'7 
6 5 4 
5 45'7 
5 52'8 ---- 
4 49.9 

6 5 .4  

o 5 8 . 7  

siulce~~der 

I H ~  
Sob 
824 
788 
740 
746 
742 
765 
811 
793 
791 
724 
681 

638 
5 7 '3  
5 11 '1  

5 1 '5  
5 2.5 
5 6 .1  
5 10.7 
5 14'1 
5 20.6 
5 19'5 
5 18.8 
5 19.5 

5 15 .2  

5 19.0 
5 1 3 ' 6  
5 12 .0  

5 14'4 
5 8 .1  
5 6 .3  
4 51'7 
4 59.0 
5 3 ' 3  
5 0 '5  
5 7 ' 1  

5 4 ' 9  
5 6 .8  
5 10.0 

5 8.2 
5 9 .1  
5 7'9 
5 12.6 
5 11.7 
5 11.7 
5 16.6 
5 2 2 ' 2  

5 3 1 . 0  

5 34'7 
5 35.9 
5 2 2 ' 1  

4 36.2 
0 5 8 ' 7  
I 57.6 

22.3  
58.5 

4 4 1 ' 5  
4 '3  

5 15.6 
24.6 

Z e i t I  

151101~ 
5 

10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

16 o 
4 50'1 
4 49'5 
4 50'2 
4 49 '6  
4 4 9 . 1  
4 51'7 
4 50'9 
4 49'9 
4 48 '8  
4 48.4 
4 48.0 

4 4 9 ' 3  
4 50'9 
4 50'4 
4 50'4 
4 51'9 
4 5 1 . 8  
4 50'7 
4 53'4 
4 49 '0  
4 48'9 
4 47'2 
4 46.2 

4 50.1 
4 47'9 
4 53'6 
4 47'1 
4 48.0 
4 40.8 
4 44.8 
4 49'7 
4 46.8 
4 46.5 
4 40.7 
4 43'0 

4 44.9 
4 47'3 
4 41.9 
4 43 '4  
4 43.8 
4 46.7 

45 
47 .4 

4 47.7 
44.s 

4 42'8 
4 39'8 

s034!0 
5 24'7 
5 26.8 
5 21.4 
5 1 5 ' 7  
5 28.8 
5 43'8 
5 49.1 
5 3 1 ' 0  
5 30.9 
5 3 1 ' 5  
5 30'4 

5 31'7 

D 

5"11!9 
5 8.2 
4 53'7 
4 50'9 
4 4 9 ' 4  
4 56.8 
5 8 .9  
5 7 . 4  
5 5.2 
5 20.8 
5 35'9 
5 17.0 

5 7.6 

D - - - - - 

4O43!S 
4 47'8 
5 7 '9  
4 55'9 
4 58.1 
4 53 o 
4 46.8 
4 50'9 
4 49 '3  
4 51'7 
4 49'9 
4 48.3 

4 48.b 

Z e i t I  D 

717 
707 
733 
734 
732 
701 
677 
b86 
680 
5-51 
582 

631 
605 
642 
679 
716 
704 
749 
707 
632 
671 
715 
704 

687 
716 
717 
728 
674 
544 
553 
611 
593 
542 
572 
508 

679 
1026 

733 
731 
731 
743 
744 
744 
741 
745 
741 
735 
745 

756 
756 
757 
759 
759 
759 
759 
766 
753 
746 
739 
728 

740 
747 
725 
722 
721 
684 
715 
716 
090 
689 
673 
706 

724 
732 
706 
719 
715 
717 
722 
733 
729 
71g 
705 
684 

11iI 

702 
672 
617 
646 
611 
610 
594 
611 
632 
666 
652 
671 

657 

5110" 
5 

10 

15 
zo 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

6 o 
5 

10 

I5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

7 0 

5 
10 

I5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

8 0 

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

9 
5 

10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

1096 
1101 

1096 
1098 
1099 
1112 
1117 
1115 
1120 

1137 
1120 

1092 
1082 
1058 
1040 
1048 
1051 
1028 
1056 
1094 
1073 
1056 
1080 

1109 
1109 
1148 
1169 
1204 
1299 
1269 
1288 
1304 
1334 
1355 
I344 

1084 

I414 

787 

L~li'tdrnck 

481 
422 
450 
425 
481 
524 
583 
582 
626 
659 
669 
705 

722 
1237 
1227 
1242 
I233 
1226 
1227 
1223 
1223 
1220 

1221 

1213 

1210 

1210 

1209 
1205 
1205 
'204 
1203 
1204 
1207 
1212 

1205 
1204 

1214 
1193 
1221 

1201 

1210 

1221 

1197 
1213 
1220 

1220 

1228 
1219 

I z r 7  
1215 
1226 
1212 

1214 
1218 
1217 
1205 
1216 
1224 

1230 
I235 

I H ( Y  - - - 

659 
592 
585 
563 
566 
610 
629 
669 
684 
711 
7x2 
716 

725 

v 

1217 
1222 

I230 
1206 
1190 
1191 
1199 
1192 
1193 
1188 
1200 

1193 

I204 
707 
689 
675 
711 
722 
732 
744 
727 
719 
741 
794 

771 
779 
747 
718 
724 
728 
736 
726 
736 
736 
732 
706 

722 
715 
724 
754 
763 
758 
760 
762 
763 
765 
764 
770 

761 
764 
754 
760 
754 
749 
759 
753 
754 
753 
746 
737 

4"44!6 
4 4 1 . 7  
4 35.1 
4 41.9 
4 33.2 
4 33.8 
4 33'6 
4 36.7 
4 36.6 
4 3 9 ' 3  
4 33.6 
4 37'8 

4 40'0 
4 4 9 ' 9  
4 46.8 
4 43'5 
4 43'8 
4 44 '4  
4 52 '8  
4 51 '3  
4 44'2 
4 51'7 
4 59.0 
5 3 '9  

4 57'0 
4 4 0 . 6  
4 46.2 
4 51.1 
4 49.6 
4 52'3 
4 49'3 
4 46.6 
4 49'9 
4 52'3 
4 5 1 ' 3  
4 5 0 ' 6  

4 5 0 ' 7  
4 58'8 
4 59'7 
4 5 9 ' 3  
4 56'0 
4 58.1 
4 5 7 ' 7  
4 53'7 
4 53.8 
4 56'1 
4 52'5 
4 52'7 

4 S2 '4  
4 5 2 ' 1  
4 50'9 
4 53'3 
4 50'0 
4 51'7 
4 50.8 
4 49'6 
4 54'7 
4 55'4 
4 54'3 
4 54'2 

818 
864 
905 
948 
985 
999 

1002 
1029 
1051 
1067 
1094 
1093 

1091 

1289 
'3x1 
1298 
1311 
1307 
1276 
1267 
1272 
1271 
1267 
1258 
1254 

1245 
1184 
1199 
1197 
1182 
1182 
1181 
1166 
1183 
1182 
1181 
1166 

1166 
1187 
1181 
1190 
1191 
1176 
1177 
1165 
1161 
1169 
"70 
1179 

1173 
"75 
1168 
1160 
1163 
1175 
1174 
I 174 
1181 
1183 
1186 
1187 

1193 
1193 
1195 
1193 
1196 
1197 
1200 

1200 

1195 
1193 
1193 
1192 



82 

Termintage. 

A. Gratx l ,  

Gbttinger Zeit. Jan Mayen. 



Termintage. G6ttinger Zeit. Jan Mayen. 
Ir 1 

L , = 2 5 " +  West a= 0.09000+0.00.. .C. G.  S. V =  0~49000-+0~0.. . .C. G. S. 

I .  Ap%L 1882. 



84 

Termintage. 

A. G r a t z l ,  

GBttinger Zeit. Jan Mayen. 
r 

16. Apr6Z 1883. 

D = 25" + West 

i 

/ Y 

I295 
1298 
1298 
1298 
1300 
1299 
1298 
1298 
1297 
1297 
1296 
1296 

1296 
1297 
1297 
1296 
1296 
1296 
1295 
1294 
1293 
1294 
1294 
1296 

1296 
1296 
'295 
1294 
1288 
1288 
1287 
1288 
1288 
'289 
1294 
1293 

1291 
1289 
1288 
1287 
1287 
1287 
1286 
1287 
1287 
1287 
1286 
1287 

1287 
1286 
1286 
1286 
1286 
1286 
1285 
1284 
1285 
1286 
1285 
1285 

~ e i t  / D I 11 

766 
767 
768 
768 
767 
766 
768 
766 
766 
767 
766 
768 

769 
767 
770 
772 
770 
769 
770 
771 
771 
769 
761 
758 

761 
757 
759 
757 
763 
764 
767 
767 
769 
769 
764 
761 

757 
757 
759 
760 
761 
760 
763 
760 
760 
761 
762 
758 

757 
758 
758 
759 
757 
756 
757 
762 
762 
755 
755 
759 

011 om 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

I o 
5 

10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

z o 
5 

1 0  

I5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

3 o 
5 

10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

4 o 
5 

10 

I5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

H= 

4O49!6 
4 49'7 
4 50.1 
4 49.8 
4 50.6 
4 50'5 
449'7 
4 50'0 
449'8 
4 49'7 
4 49.8 
4 48.6 

4 49'0 
4 48.6 
4 49'1 
4 49'1 
449'3 
4 49'4 
4 49'0 
4 49'5 
4 49.6 
4 49'8 
448.1 
448.5 

4 49-1 
4 48'3 
4 48.4 
4 48'5 
449'6 
449'6 
450'5 
4 50.5 
4 49'7 
4 50'3 
4 48'9 
4 48.9 

4 48.5 
4 47'7 
4 47.4 
4 47'3 
4 47.6 
4 47.4 
4 48.5 
4 48.0 
448.3 
4 48.6 
4 48.4 
4 47'4 

4 46-5 
4 46.4 
4 45.5 
445'5 
4 45'4 
4 45.6 
4 45'5 
446.2 
4 46.8 
446'0 
4 45'5 
4 46.2 

~ e i t  

511 01" 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

G o 
5 

10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

7 o 
5 

1 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

8 0 
5 

10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

9 0 
5 

1 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

0.09000+0.00.. 

v 

1286 
1283 
1277 
1281 
1279 
1279 
1280 
I279 
I277 
1276 
1277 
1275 

1276 
1276 
I275 
1273 
1269 
1269 
1269 
1267 
1272 
1271 
1270 
1271 

1269 
1271 
1269 
1269 
1269 
1269 
1268 
1268 
1268 
1267 
1268 
1268 

1267 
1267 
1268 
1267 
1267 
1266 
1268 
1267 
1267 
1267 
1267 
1267 

1267 
1267 
1267 
1267 
1267 
1267 
1267 
1267 
1268 
1267 
1264 
1264 

.C. G. S. V =  .C. 

~ e i t  

1011 orll 
5 

1 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

1 1  0 

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

12 0 

5 
' 1 0  

I 5  
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

13 o 
5 

I 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

14 0 
5 

10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 - 

0.49000tO.O.. 

Zei t  

lgh oN1 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

16 0 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

17 0 
5 

10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

18 0 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

19 0 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

H I  
870 
869 
882 
872 
897 
909 
925 
896 
930 
927 
937 
948 

964 
964 
981 
996 
1002 

987 
1008 
980 
959 
942 
926 
922 

927 
910 
908 
912 
895 
875 
869 
869 
865 
857 
852 
850 

840 
839 
839 
846 
839 
839 
840 
837 
835 
842 
849 
841 

834 
846 
838 
829 
824 
829 
817 
811 
817 
809 
809 
803 

11 

749 
749 
747 
750 
741 
737 
742 
739 
745 
747 
744 
748 

746 
740 
737 
737 
735 
731 
733 
733 
729 
735 
736 
742 

736 
735 
735 
736 
740 
739 
743 
737 
752 
745 
751 
752 

746 
753 
747 
752 
750 
750 
754 
764 
778 
787 
789 
784 

789 
786 
781 
792 
805 
817 
829 
832 
853 
856 
858 
862 

I D 1 II 

G. S. 

D 

4'43'4 
442'3 
4 44'5 
4 44'2 
4 44.2 
4 47'2 
4 48.2 
4 48'5 
4 48.6 
4 49'8 
4 48.6 
4 50'4 

4 53'9 
455'8 
4 56.8 
4 55'5 
4 54'5 
4 56'7 
4 56.3 
4 56'5 
4 56'7 
4 56'3 
4 55'9 
4 55'8 

4 55'5 
4 54'9 
4 54.2 
455'6 
4 54'6 
4 55'0 
4 53'4 
4 54'0 
4 53'5 
455'5 
4 50'7 
4 53'0 

4 52'6 
4 55'2 
453.1 
4 53'5 
4 54.5 
4 54'5 
4 54'6 
4 55'3 
4 54.6 
4 55'3 
4 55'3 
4 53'8 

4 54'4 
4 53'9 
4 53'9 
4 53'5 
4 56.5 
4 56.8 
4 55.6 
5 0.2 
4 56.5 
4 56'1 
4 56.7 
4 56'4 

. 

D 

4"54!2 
454'6 
4 50.9 
4 54'7 
4 56-6 
4 54'3 
446.6 
4 53'9 
4 53'1 
4 52'9 
4 52.6 
4 54'9 

4 52'5 
4 53'0 
4 53-6 
4 57'2 
4 54-6 
4 55'1 
4 54'4 
452.6 
449'6 
4 50'1 
4 51.4 
4 53'0 

4 50.4 
4 54.6 
4 55'0 
4 55.6 
455.6 
4 55'4 
4 56'3 
4 58.0 
4 58.4 
4 58'7 
4 58'5 
459'8 

4 59'5 
5 0'4 
5 0.0 
5 2.5 
5 2.8 
5 3'3 
5 1.9 
5 2.1 
5 1'1 

5 3'9 
5 1.8 
5 2'4 

5 2'6 
5 2.6 
5 0.6 
5 0.8 
5 1.0 
4 59'2 
4 59'3 
4 59'0 
458'7 
4 57'0 
456.8 
4 56'9 

1279 
1281 
1280 
1284 
1281 
1280 
1272 

1277 
1264 
1266 
1262 
1260 

1255 
1249 
1236 
1227 
1226 
1219 
1203 
1208 
1205 
1206 
1206 
1204 

1207 
1214 
1215 
1216 
1224 
1229 
1228 
1228 
1232 

I235 
1236 
1236 

1237 
I239 
1240 
1239 
1241 
1241 
1242 
I243 
1243 
1240 
1241 
1242 

1242 
1239 
1240 
1241 
1240 
I239 
1240 
1239 
1237 
1240 
1239 
1239 

Y 

1266 
1266 
1264 
1264 
1263 
1267 
1267 
1267 
1267 
1267 
1267 
1267 

1267 
1268 
1270 
1273 
1275 
1277 
1277 
1279 
1280 
1277 
1277 
1276 

1277 
1277 
1~76 
I275 
1272 
1271 
1268 
1270 
1267 
'269 
1267 
1267 

1267 
1268 
1268 
1268 
1268 
1268 
1268 
1267 
1266 
1267 
1268 
1274 

1276 
1279 
1279 
1277 
1275 
1275 
1276 
I277 
1275 
1275 
1279 
1279 

4O46!2 
447'3 
4 48'6 
4 47.5 
4 46.1 
4 45.3 
4 43.2 
443'5 
4 44'3 
4 43'1 
4 43'9 
4 43'3 

4 42.4 
4 42'9 
4 44'4 
4 43'6 
4 46.0 
4 46'5 
445'3 
4 44.5 
4 43.1 
443.6 
4 43'1 
4 43'9 

4 44'1 
4 42.8 
4 44.4 
4 43'5 
443'6 
4 44'1 
4 44.4 
4 44'1 
4 45'1 
4 44'9 
4 45.2 
445'2 

4 45.1 
4 43'7 
4 43'3 
4 46.4 
4 43.4 
4 44'1 
4 44'3 
444'0 
4 45'2 
4 45'3 
4 43.8 
4 42'7 

4 42'1 
4 44.6 
4 44'3 
4 45'5 
4 47'3 
4 47'4 
4 47'5 
4 47'5 
444'7 
4 43'6 
4 42.5 
4 43'5 

759 
763 
764 
756 
758 
756 
752 
758 
758 
758 
755 
758 

755 
756 
757 
758 
762 
758 
759 
762 
754 
758 
756 
75' 

752 
753 
754 
753 
753 
752 
755 
753 
754 
754 
752 
753 

755 
755 
752 
753 
749 
752 
751 
754 
752 
752 
752 
751 

749 
749 
747 
747 
749 
747 
748 
747 
741 
747 
746 
747 



Magnetische Beohachtungen. 8.5 



A. G r a t x l ,  

Gbttinger Zeit. Jan Mayen. 

I D = 25'+ West H = 0~09000+0~00. . . C. G .  S. V =  0~49000+0~0..  . . C .  G. S. 11 

1 5 ~ ~  OIBI 4O56'7 774 1275 20~10~~1 5O11'6 798 1149 
5 4 56.6 777 1276 5 5 11.5 786 1137 

I 0  4 56.0 783 1275 I 0  5 3.9 818 I121 

15 4 56.2 789 1275 15 5 8'4 709 1148 
20 4 56.9 791 1276 20 5 14.5 737 1148 
25 4 57'3 792 1276 25 5 11.1 808 1124 
30 456.7 796 1276 30 5 0.4 782 1115 
35 4 56'8 799 1276 35 5 1'7 799 1107 
40 4 56.7 So4 1276 40 5 14-4 828 1104 
45 4 56.0 819 1275 45 5 10.4 824 1115 
50 4 58.7 833 1274 50 5 4.9 827 1121 
55 5 2.2 850 1274 55 4 57'3 827 "'7 

16 0 5 0'5 871 1274 21 0 458'3 794 1121 

5 4 57'3 876 1276 5 5 1.6 784 1124 
10 4 55'1 874 1277 10 5 2.9 726 1132 
15 4 53.2 873 1276 15 4 58'3 714 1140 
20 4 53'4 875 1275 20 4 56.3 717 1135 
25 451.1 877 1274 25 4 58.0 708 1134 
30 4 50.9 882 1270 30 4 58.3 646 "57 
35 4 52'0 892 1266 35 5 9'4 7O7 1149 
40 4 56'4 894 1267 40 5 9.4 719 1162 
45 451.9 886 1271 45 519.6 727 1181 
50 4 51'2 882 1266 50 5 18.6 749 1189 
55 4 53'8 889 1255 55 5 13.6 753 1193 

17 o 4 52'5 886 1254 22 o 5 17'4 764 1192 
5 451'4 893 I245 5 5 14'4 765 1197 
lo 4 51.0 892 1244 1 0  5 14'4 767 1197 
15 4 50-3 880 1239 I5 5 17'9 763 1203 
20 449.8 865 1228 20 5 14.2 760 1208 
25 4 52.3 866 1219 25 5 15'9 750 1214 
30 4 56.6 863 1210 30 5 13'9 756 1214 
35 4 55'3 862 1204 35 5 11.3 764 1214 
40 4 56.4 854 1201 40 5 10.6 762 1214 
45 4 58.3 846 1196 45 5 10-6 764 I214 

5O 5 0.4 842 1195 50 5 11'4 764 1215 
55 4 55'7 867 1157 55 5 11.8 762 1220 

18 0 4 53'5 870 1137 23 0 5 8.8 757 1235 
5 4 50.0 862 1137 5 5 9.6 740 1252 
10 4 50.8 860 1125 10 5 13.2 763 1248 
15 451.4 867 1127 15 5 10.6 760 1254 
20 4 55.3 869 1126 20 5 11.3 773 1246 
25 4 59'9 886 1123 25 5 10.1 787 124.3 
30 5 8.2 877 1115 30 5 7.6 794 1242 
35 5 15.1 873 1117 35 5 8.3 794 1241 
40 5 7.8 872 1124 40 5 12.2 789 1246 
45 5 9'4 879 1124 45 5 7.4 755 1267 
50 5 9.2 877 1126 50 5 5'7 726 I297 
55 5 9'3 869 1129 55 5 2.7 654 1346 -- 

I9 0 5 10.8 872 1126 Mittcl 4 51.6 759 1235 
5 5 6.5 880 1123 

10 5 8.4 877 1x19 M:Lx. 5 23'2 894 1346 
1.5 5 14'9 855 1114 Min. 4 19.6 526 1104 
20 5 23.2 851 1120 

25 5 17'2 858 11zy 
30 5 16 '4 860 I 135 Lilftdruclr 7 7 0 a 2 m m  langsam 
35 5 19.0 857 I I34 ainlzcnd. Lufttomperatur 
40 5 21 '4 862 I 136 -11?0. Vormittag NNW 5-3, 
45 5 r 7.9 85 I r 142 heitor. Nachmittag NNW 3-1, 
50 5 Ir -0 844 I 141 leichtcr Schneefall; Abonds 
55 5 14.8 821 I150 wiederheiter. 



Termintage. 

Magnetisc/$e Beobachtulzgelz. 

Gattinger Zeit. 

87 

Jan Mayen. 

D=2ii0+ West 

Z ~ i t  

511 0111 

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

6 0 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

7 0 
5 

1 0  

1.5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

8 o 
5 

10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

g o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

I I) 
I 

4O36'8 
431'9 
437.1 
433.1 
4 33.8 
4 34.2 
4 34'9 
4 31 I 
4 34'2 
4 30.8 
4 33 8 
427.7 

430.8 
4 27.1 
4 30.5 
433'0 
426.9 
4 30'0 
4 28.1 
4 28.9 
4 32.3 
4 32'6 
4 33'9 
4 34'7 

. 4  36.8 
4 3 6 0  
4 33'1 
4 34.0 
4 34'0 
4 36-6 
4 36.1 
4 38.0 
4 37'8 
436.2 
4 37'0 
437'3 

436.8 
4 36.1 
4 38'1 
4 37'0 
4 40.6 
442'5 
4 42'2 
4 39'1 
4 42'4 
4 44'3 
4 45'6 
4 48.8 

446.8 
446.0 
4 46.7 
444'0 
4 44-6 
442.2 
4 41'0 
441'9 
442.3 
4 45'7 
4 42'5 
4 44'6 

/ II 

690 
696 
698 
684 
691 
683 
685 
671 
671 
661 
664 
648 

642 
645 
650 
654 
662 
672 
661 
672 
671 
678 
676 
687 

613 
701 
704 
711 
719 
722 
724 
727 
734 
739 
740 
738 

741 
737 
745 
744 
747 
746 
744 
748 
756 
758 
754 
752 

758 
759 
757 
764 
761 
769 
766 
761 
753 
750 
763 
757 

Y 

1204 
1200 

1196 
1206 
1196 
1201 

1193 
1196 
1189 
1188 
1183 
1182 

1175 
1167 
1162 
1164 
1151 
1151 

1154 
1147 
1148 
1146 
1152 
I 146 

1143 
1139 
I142 
1142 
I142 
1143 
1143 
1143 
1145 
1146 
1149 
1151 

1151 
1152 
1150 
1152 
1151 
1153 
1154 
1153 
1155 
1156 
1101 

1163 

1163 
1164 
1168 
1165 
r I 72 
1169 
1172 
1174 
1176 
I177 
1174 
1176 

, 

Zeit 

1011 0111 

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

1 1  o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

12 o 
5 

1 0  

I5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

13 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

14 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

D 

4046~9 
4 49'5 
447'1 
4 4 8 4  
448.6 
4 49'9 
449'4 
4 47 1 
4 4 7 2  
4 45'7 
449'7 
4 50'1 

4 53.3 
4 52'0 
451.1 
4 51'3 
4 53.0 
4 52'1 
4 51'9 
4 50'5 
4 51.2 
4 51 0 
4 54.2 
4 54'1 

4 53.9 
4 53'9 
4 54'5 
454'3 
453'8 
4 54'3 
4 54'b 
4 55.3 
4 57 3 
4 59'9 
5 2.4 
5 1.1 

5 2.2 
5 2'3 
5 2.6 
5 2.2 
5 1.0 

5 2.5 
5 1'9 
5 1.3 
5 0.1 
5 2.1 
5 1.1 

5 1'4 

5 0.8 
5 0.9 
458.6 
4 58.8 
459'8 
4 59.2 
5 0.1 
4 58'3 
5 0.5 
5 0'9 
4 59'0 
4 58'7 

758 
758 
759 
764 
761 
764 
767 
769 
772 
777 
776 
781 

778 
775 
767 
764 
765 
756 
755 
760 
761 
703 
766 
769 

776 
780 
774 
780 
790 
782 
790 
778 
762 
745 
741 
742 

746 
746 
753 
757 
755 
765 
771 
768 
756 
764 
774 
773 

780 
798 
809 
821 
809 
822 
837 
840 
852 
865 
874 
879 

1176 
1176 
1178 
1176 
1179 
1176 
1177 
1176 
1177 
1177 
1179 
1184 

1184 
1187 
118s 
1187 
1187 
1187 
1187 
1187 
118b 
1187 
1187 
1188 

1187 
1187 
1190 
1191 
1190 
1196 
1x90 
1203 
1208 
1210 

1212 

1212 

1213 
1215 
1213 
1213 
1214 
1209 
1209 
1209 
1212 

1209 
1208 
1208 

1207 
1203 
1202 

1201 

1207 
1206 
1206 
1210 
1210 
1210 
1214 
~ 2 1 6  

15h olil 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

16 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

17 o 
5 

I 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

18 o 
5 
10 

IS 
20 
2.5 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

19 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

II DL-.- 
879 
877 
890 
882 
882 
876 
870 
873 
872 
881 
874 
868 

892 
912 
920 
934 
936 
946 
943 
955 
960 
972 
974 
979 

973 
972 
959 
958 
948 
940 
946 
945 
930 
918 
904 
881 

867 
861 
853 
840 
819 
844 
870 
904 
833 
835 
838 
809 

837 
833 
849 
861 
848 
844 
856 
882 
888 
587 
877 
885 

i 
4O57!7 
4 54'8 
4 57'1 
5 1.1 
4 54'6 
4 54'5 
4 52.6 
455.1 
4 54 4 
455 1 
4 55'5 
4 57.8 

456.7 
4 55'7 
452.9 
4 52-6 
4 52.2 
4 54'1 
451'3 
4 53 3 
4 54.7 
455.6 
4 57'9 
4 56.9 

5 1.1 
5 3'0 
5 0.2 
4 59'8 
5 2'9 
4 59.6 
5 1 - 2  

5 10.9 
5 7.1 
5 5'1 
5 5.6 
5 3.1 

5 4'1 
5 4.2 
5 1.8 
4 57'9 
4 55'4 
5 22'7 
5 3.8 
4 59'2 
4 56.2 
454'2 
5 4'2 
5 6.1 

5 6.3 
5 12.1 
5 14'5 
5 11.8 
5 15'3 
5 17'4 
5 13.0 
5 9'1 
5 6.7 
5 10'9 
5 2'1 

5 8-1 

V 
-- 

1218 
1219 
1217 
1219 
1215 
1213 
1213 
1210 
1210 

1204 
1203 
1202 

1192 
1190 
1189 
1152 
1182 
1 I75 
1177 
1168 
1168 
1160 
1159 
1154 

1150 
1146 
114s 
114b 
1137 
1129 
1104 
1104 
1117 
1107 
1106 
1106 

1105 
1104 
1100 

1097 
1068 
1073 
1046 
I375 
1062 
1051 
1052 
1046 

1046 
1054 
1060 
1072 
1070 
1074 
1079 
I079 
1083 
rofz 
1079 
ro7o 



88 

Termintage. 

A. Gratx l ,  

Gattinger Zeit. Jan Mayen. 
t 

11 

D = 25" -I- West 

16. Hai 1883. 

Zeitl D I H ~ V  

f 

H=0.09000+0.00 . .  .C. G. S. V=O.49000 + 0 .0 . .  . .C. G. S. 

20" om 
5 
10 

I5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

21 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

22 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

23 o 
5 

10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

Mittcl 

~ C L X . .  

Min. . 

temp. 
1-4.Friih Itlorgens Schneefi~ll 
u.Nebel.Vormitt. aufheitcrnd. 
Naehmittag lieiter. Abencls 
Schneetreiben. 

5' 5'0 
5 8.0 
5 4.0 
5 9'4 
5 13'2 
534'1 
5 25'2 
5 23'4 
5 21.3 
5 28.1 
5 29.1 
5 18'3 

515'3 
5 11.1 
5 1.6 
5 1.6 
4 58.9 
4 58.5 
4 57'9 
4 56.1 
4 58'9 
4 53'3 
4 54'5 
4 53'2 

4 55'7 
4 52'9 
4 52'3 
4 52.6 
4 49 7 
450'3 
4 51 0 
4 51.1 
4 51'2 
4 50'5 
4 51'3 
452'5 

4 52'1 
4 51'1 
4 51'3 
4 51'9 
452'1 
451'4 
451'1 
451.0 
4 50'5 
4 19'4 
4 49'1 
4 50.5, ---- 
4 51.7 

5 34'1 

4 26.9 

Sitetiger 
-290. 

868 
850 
846 
837 
827 
778 
784 
774 
819 
822 
819 
838 

812 
818 
808 
801 
802 
.812 
807 
808 
794 
796 
791 
788 

791 
787 
785 
790 
788 
786 
772 
779 
780 
776 
774 
777 

774 
769 
767 
767 
769 
767 
764 
763 
760 
758 
756 
761 

787 

979 

642 

Luf'tdrnck. 
Wcchsel~~dcWindo 

1084 
1084 
1081 
I079 
1075 
I073 
1095 
11 1 1  

1095 
1096 
1105 
1100 

1099 
1106 
1116 
1127 
1127 
1125 
1128 
1127 
1129 
1128 
1128 
1133 

1137 
1139 
1139 
1139 
1140 
1143 
1150 
1149 
1150 
1151 
1151 
1151 

1151 
1151 
1151 
1151 
1151 
1153 
1156 
1160 
1161 
I 162 
1162 
1162 

1167 

I222 

1046 

LufZ- 

1. JwmZ 1883. 

I199 
1197 
1197 
1201 

1201 

1200 

1199 
1197 
1195 
1193 
1195 
1195 

1189 
1201 

1205 
1200 

1204 
1201 

120.5 
1201 

1201 

1202 
1200 
1202 

1200 

1197 
1193 
1196 
1199 
1200 

1202 
1200 

1200 

1204 
1203 
12.02 

1204 
1208 
1210 

1210 

1210 

1210 

1209 
1208 
1210 

1213 
1213 
1210 

1214 
1214 
1214 
12x2 
I222 
1204 
1212 
1201 

I201 
I201 

1199 
1195 

Zeit/ D I H ~ V  Zcit) 
u 

4'49'4 
4 51'0 
4 51'4 
4 48.9 
4 47'9 
4 50.8 
4 52'0 
4 52'5 
450'9 
4 50'7 
4 48'6 
4 48'7 

448'3 
447'4 
4 48'7 
450'7 
4 54'1 
4 54'7 
4 54'4 
4 55'7 
4 52'5 
4 50'9 
4 50.8 
4 51'5 

4 52.4 
4 49'7 
4 45'1 
4 43'9 
4 48.5 
4 49.8 
4 48.0 
4 46'5 
4 39' 1 
442'6 
4 41'4 
4 39.1 

4 48.3 
4 31.1 
4 24'7 
4 31'7 
4 36'3 
4 20'7 
4 16.1 
4 27'2 
4 30'5 
4 23.5 
4 20.4 
4 25'7 

4 30'4 
4 32'5 
4 29.9 
425'4 
4 21-7 
4 12'5 
28. 6 
33, 
,, . , 
I 6 
23. 8 

4 25.6 

Zeit1 

511 om 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

6 o 
5 
10 

15 
20 

5 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

7 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

8 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

9 o 
5 

10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

j 
1 

771 
772 
767 
757 
751 
754 
757 
763 
770 
784 
783 
786 

794 
789 
782 
792 
779 
793 
790 
802 
803 
806 
810 
787 

790 
796 
822 
811 
797 
799 
799 
819 
817 
812 
807 
798 

787 
780 
769 
759 
768 
754 
765 
767 
753 
743 
747 
765 

752 
765 
776 
774 
741 
792 
777 
817 
813 
821 
830 
846 

roll olll 

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

11 o 
5 
10 

15 
20 1 25 30 
35 
40 
45 
50 
55 

12 o 
5 
KO 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

13 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

14 o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

oh oil1 

5 
10 

15 
2o 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

I o 
5 

I0 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

2 o 
5 

1 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
5O 
55 

3 0 
5 

1 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

4 0 
5 
10 

15 
20 

25 
3o 
35 
4o 
45 

55 

/ I I I V  
4'42'1 
4 39'9 
442'5 
4 46'6 
4 49'7 
4 51'0 
4 49'3 
444'3 
442'8 
442'0 
4 40.6 
4 34'9 

437'6 
4 39'0 
4 37'6 
4 38-7 
4 41'4 
4 39'5 
4 42'9 
4 45'9 
4 47.6 
4 43.6 
4 39.5 
4 39.6 

4 43'0 
4 48'8 
4 44'4 
4 44.6 
4 51'7 
449'7 
4 57'0 
4 52.8 
452'4 
4 57'7 
4 56.9 
4 59'7 

5 2.1 
5 5-3 
5 6-5 
5 5'7 
5 4'5 
5 5.8 
5 5'3 
5 2.9 
5 4'4 
5 4'3 
5 6.7 
5 3'2 

5 7.4 
5 6-5 
5 9.9 
5 7'1 
5 4'0 
4 59'9 
4 57'0 
5 2.9 
4 59'9 
5 3'8 
5 2.2 
5 3'9 

Y 

1221 

1201 
1200 

1193 
1190 
1179 
1164 
1165 
1167 
1179 
1167 
1164 

1170 
1169 
1169 
1172 

1179 
1187 
1181 
1183 
1189 
1178 

1180 
1182 
1183 
1188 
1190 
1190 
1191 
1191 
1191 
1 197 
1195 
1199 

1199 
1199 
1199 
1199 
1199 
1195 
1196 
1199 
1194 
1197 
1195 
1194 

1200 

1193 
1197 
1196 
1195 
1199 
1200 

1201, 

1199 
1201 
1200 

1201 

D 

q0zo'8 
4 21.3 
4 17.6 
4 15'9 
4 22.5 
427.5 
4 25'7 
425'1 
4 34'5 
4 39'4 
432.5 
4 32.8 

432.6 
4 35'1 
4 35.0 
4 35'0 
4 35'7 
4 4 . 2  
4 32'5 
4 32'7 
4 36.7 
443'8 
4 47'9 
4 50.8 

4 50-7 
4 51'3 
4 52.2 
4 54.1 
4 50.9 
4 53-8 
4 50'8 
448.0 
4 50.0 
4 50'4 
4 48'6 
4 47'2 

4 48-6 
4 46.9 
4 46.7 
4 46.8 
4 47'1 
4 48.0 
447'8 
4 46'5 
4 47'8 
4 46'1 
4 45.6 
4 50'6 

4 45.0 
4 44'1 
4 46.1 
4 46.6 
4 46.2 
446'7 
446.5 
4 44.2 
4 42'7 
4 40'5 
4 38.6 
4 39.6 

781 
784 
786 
786 
794 
797 
782 
773 
766 
763 
769 
772 

766 
762 
759 
769 
770 
772 
771 
764 
756 
746 
742 
736 

713 
717 
705 
671 
648 
604 
573 
556 
563 
537 
549 

550 
517 
521 
556 
543 
552 
561 
582 
605 
611 
616 
649 

665 
661 
654 
629 
621 
602 
bZ3 
6bo 
b36 
8 

bo9 
615 

H /  

606 
629 
606 
604 
614 
628 
654 
647 
656 
667 
700 
723 

707 
711 
715 
715 
711 
7 0  
711 
704 
714 
743 
751 
762 

774 
784 
793 
801 
805 
805 
801 
807 
810 
802 
797 
788 

786 
784 
782 
779 
779 
779 
779 
775 
781 
774 
770 
771 

765 
776 
771 
772 
772 
769 
769 
768 
777 
779 
777 
769 

I 
1220 

1222 

1226 
1222 
1221 

1232 
1234 
1239 
1240 
1233 
I233 

1234 
1234 
1234 
1232 
I232 
1232 
1232 
1235 
1240 
1243 
1244 
1245 

73II250 
12-59 
1262 
I273 
1286 
1298 
1329 
1338 
1330 
1329 
I327 
1329 

I325 
1320 
1320 
1314 
I324 
1291 
1294 
1289 
1275 
1266 
1250 
1236 

1246 
1255 
1255 
1259 
I255 
1260 
1248 
1237 
1243 
I 244 
I 239 
1229 



Magnetische Beobnchtungen. 

G6ttinCer Zeit. . 

89 

Jan Mayen. Termintage. 

Zeit 

1511 on 
5 

I 0  

15 
20 

2 5 
30 
3 5 
40 
45 
50 
55 

16 o 
5 

I 0  

15 
20 

2 5 
30 
35 
40 
45 
50 
5 5 

17 0 

5 
I0 

'5 
2 0  

2 5 
30 
35 
40 
45 
50 
5 5 

18 0 

5 
I 0  

15 
20 

2 5 
30 
35 
40 
45 
50 
5 5 

I9  0 

5 
I0  

15 
20  

25 
30 
3 5 
40 
45 
50 
55 

Zeit 1 
2oll 0111 

5 
I 0  

'5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
5 5 

21 0 

5 
I 0  

15 
20 

25 
30 
3 5 
40 
45 
5 0 

55 

22 0 

5 
I 0  

15 
20  

25 
30 
3 5 
40 
45 
50 
5 5 

23 o 
5 

I 0  

'5 
20 

25 
30 
3 5 
40 
45 
50 
5 5 

Mittel 
Max. . 
Milt. . 

Zeit 

5 
I0 

'5 
20 

25 
30 
3 5 
40 
45 
5 0 

55 

I 0  

5 
I0 

I5 
20 

2 5 
30 
3 5 
40 
45 
50 
55 

2 0 

5 
I 0  

'5 
20 

25 
30 
3 5 
40 

I 45 ' 50 
55 

3 0  
5 

10 

15 
20 

2 5 
30 
3 5 
40 
45 
50 
55 

4 0 

5 
I 0  

15 
20 

2 5 
30 
3 5 
40 
45 
50 
5 5 

Hoher Luftdruclr 764.8111nl 
langsain stcigeud. Luftt. -00 1. 
Vormitt. NW 2, bis Mittag gauz 
bcwiilkt, zcitwcisc Schnecfall. 
Nachmitt. NW. Abends SSE 
2-3, aufhoiternd. 

6sterrelchische Erpedltion auf Jan Mayen. 12 



90 A. Gratxl ,  



Termintage. Gbttinger Zeit. Jan Msyen. 
1 a 

I- D = 25" -I- West I~=0~09000+0~00 . .  . C .  G. S. V=0.49000+0.0.. . .C. G. S. 

I .  JuZi 1883. I 
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Termintage. 

A. G r a t z l ,  

Gbttinger Zeit. 

' 

D = 25O-1- West H =  0-09000+0.00.. . C .  G. S. V =  0.49000+0.0.. . .C. G. S. 

Y 

1170 
I173 
1180 
1181 
1181 
1181 
1181 
1181 
1181 
1180 
1177 
1174 

1176 
1173 
1172 
1172 
1170 
1172 
1173 
1173 
1173 
1174 
1181 
1186 

1192 
1193 
1190 
1192 
1193 
I191 
1189 
1186 
1183 
1184 
1183 
1187 

1182 
1179 
1175 
1175 
1173 
1172 
1173 
I177 
1176 
1179 
1176 
1173 

1173 
1173 
I 176 
1178 
1182 
1183 
1183 
1180 
1181 
1181 
1181 
1177 

I B 

786 
779 
768 
765 
764 
763 
760 
760 
760 
759 
762 
764 

758 
760 
764 
765 
743 
740 
756 
769 
777 
779 
769 
760 

753 
749 
757 
757 
749 
749 
751 
749 
753 
749 
748 
742 

745 
751 
753 
752 
754 
761 
759 
752 
754 
750 
748 
754 

751 
759 
756 
755 
759 
736 
734 
738 
736 
735 
732 
740 

15. J~4l.i 

~ e i t  

0'1 on) 
5 
10 

I5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

I o 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

2 0 

5 
10 

I5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

3 o 
5 

1 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

4 0 
5 

10 

I5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

Zeit 

511 om 
5 

1 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

6 0 
5 
10 

I5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

7 0 
5 

1 0  

I5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

8 0 
5 
10 

15 
Z0 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

9 0 
5 

1 0  

I5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

/ D 

50 0!2 
4 58.8 
456.7 
4 55'3 
4 51.5 
4 50.3 
4 50.3 
4 48-9 
4 48.5 
448.2 
4 49'0 
449'6 

4 49.3 
4 49.6 
4 49'7 
451.2 
451'4 
4 49'3 
4 49'0 
4 47'7 
4 49'9 
449'3 
448.7 
448'4 

4 49'3 
446'7 
4 47.6 
448'9 
446.8 
4 45'5 
4 44'7 
443'0 
4 43'0 
4 41'4 
442'0 
4 39'1 

437'9 
4 40.1 
4 42'0 
4 42'4 
4 42'0 
4 44'7 
4 46'0 
4 45'1 
445'9 
4 44'2 
4 44'0 
4 44'4 

4 44'2 
4 46.0 
4 46.4 
4 45'8 
4 43'4 
4 42'3 
442'2 
4 43'2 
4 42.0 
4 40'7 
4 39'2 
4 40.0 

v 

1181 
1180 
1180 
I177 
1179 
1176 
I 176 
1179 
1179 
1182 
1182 
1190 

1181 
1183 
1183 
1183 
1183 
1183 
1183 
1186 
1186 
1184 
1190 
1189 

1194 
1188 
1192 
1191 
1193 
1200 

1197 
1201 

I194 
1192 
1190 
1187 

1186 
1190 
1188 
1190 
1193 
1193 
1194 
1195 
1196 
1199 
1199 
1202 

1203 
1203 
1203 
1203 
1203 
1202 

1203 
1202 

1203 
1203 
I201 
1203 

1883. 

D I H I  ~ a i t )  

loI1 oT11 
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
so 
55 

11 0 

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

12  0 

5 
1 0  

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

13 0 
5 
10 

I5 
20 

25 
3O 
35 
40 
45 
50 
55 

I4 0 
5 

10 

I5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
so 
55 

4O39!5 
4 38'9 
4 39'5 
441.1 
4 40'2 
4 40'0 
4 38.4 
4 40'1 
440.7 
4 41'3 
4 41'2 
4 38'5 

4 41'5 
4 40.2 
4 41.3 
4 40.2 
4 40'2 
4 40'1 
4 41.6 
440'2 
441.8 
4 43'4 
441.4 
4 44'9 

4 42'0 
4 42'3 
4 39'7 
439'3 
439'5 
4 38'7 
4 37'1 
4 33'2 
4 34'9 
4 37'5 
4 37'4 
4 38'7 

440.2 
4 40'7 
442.0 
442'5 
4 40'4 
4 40.2 
4 40'3 
4 39'2 
443'4 
4 46.0 
445'9 
4 45'2 

4 45.6 
446.9 
4 45'2 
446'7 
4 46.3 
4 46.2 
4 46.2 
4 47'2 
4 47'2 
4 46'2 
4 47'0 
4 47'2 

Y 
-- 

I202 

1201 

1201 

1201 

1202 

1201 

1201 
1202 

1202 

1204 
1205 
1206 

1206 
1207 
1207 
1205 
1207 
1206 
1207 
1205 
120-5 
1207 
1203 
1203 

I204 
1205 
1204 

1208 
1207 
1208 
1208 
1209 
1208 
1209 
1208 
1208 

1207 
12x3 
1202 

1203 
1202 

1204 
1205 
1203 
1202 

1202 

1202 
1201 

1201 

1200 

1195 
1193 
1192 
1191 
1197 
1194 
1199 
1196 
1196 
"92 

733 
732 
739 
747 
746 
754 
757 
758 
760 
758 
757 
740 

757 
751 
755 
750 
752 
752 
752 
744 
747 
755 
744 
750 

739 
743 
749 
752 
743 
729 
725 
707 
707 
712 
719 
723 

732 
734 
738 
737 
733 
738 
740 
738 
744 
744 
745 
739 

739 
739 
735 
738 
735 
734 
729 
732 
725 
725 
725 
724 

D 

5' 1'2 

5 0.3 
4 57'5 
5 0.4 
4 59 5 
5 0'0 
458'1 
4 53'2 
4 52.2 
4 46.3 
444'9 
4 47'5 

4 44.0 
4 38.1 
4 46.9 
4 53'3 
4 53'2 
453'3 
4 52.3 
4 55'0 
4 59'5 
4 56 I 
4 55'3 
5 0.1 

5 2.1 
5 5'9 
5 9.2 
5 13.7 
5 16.7 
5 16.3 
5 6-3 
5 14'7 
5 35.6 
5 52'3 
5 51'3 
5 39'7 

517.2 
4 58.5 
5 28.1 
5 25'8 
537.2 
5 37'6 
5 35'5 
5 34'9 
5 35'3 
5 43 4 
5 44' I 
6 7.6 

5 15'8 
5 14.3 
5 19.5 
5 28.4 
5 23.2 
5 22.5 
5 21.4 
5 15'9 
5 19.7 
5 25'8 
5 29.2 
5 27'2 

~eit 

Ish On' 

5 
1 0  

I5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

16 o 
5 
10 

I5 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

I7 0 
5 

10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
SO 
55 

18 o 
5 
10 

15 
z0 
25 
3O 
35 
40 
45 
50 
55 

19 o 
s 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

D I H  
4'48'4 
4 47'4 
4 48.0 
4 48.9 
4 46.8 
4 46.0 
4 46.4 
4 47'4 
4 48.4 
4 47'8 
4 49'5 
4 48'5 

4 48'4 
4 49'9 
4 49.6 
449'8 
4 51'4 
4 51'0 
4 52'4 
4 52.1 
4 54'0 
453.3 
5 54'2 
456.2 

4 55'4 
457.8 
457'3 
4 58.4 
4 59 1 
4 59'2 
4 59'2 
4 58'2 
4 58.4 
4 59'2 
5 0.1 
4 59'4 

459.4 
4 55'7 
4 54.6 
4 55'7 
4 59'3 
4 59'2 
4 59'3 
4 59 0 
458.4 
457'5 
4 59.1 
4 57.2 

4 59.2 
4 56'4 
4 56.2 
4 57'2 
4 58'9 
4 56.2 
4 58'6 
4 57'2 
456.7 
4 56.8 
4 58'9 
4 59.8 

H 

827 
855 
855 
889 
890 
931 
961 
994 
987 
977 
972 
908 

991 
1001 

967 
979 
984 
995 
1008 
1009 
1027 
969 
946 
886 

862 
846 
831 
817 
785 
778 
798 
763 
768 
783 
789 
713 

698 
723 
723 
717 
go6 
783 
79' 
754 
762 
785 
803 
844 

1032 
885 
852 
852 
852 
832 
851 
842 
812 
797 
805 
796 

724 
724 
727 
724 
726 
729 
732 
729 
733 
733 
734 
733 

735 
734 
734 
736 
734 
737 
737 
739 
739 
736 
742 
742 

739 
740 
740 
736 
738 
735 
734 
734 
736 
737 
737 
739 

742 
724 
757 
753 
757 
747 
742 
748 
748 
747 
749 
753 

751 
751 
758 
758 
763 
768 
759 
772 
767 
771 . 
775 / 786 

Y 

1187 
1181 
1187 
1180 
1181 
1179 
1173 
1166 
1180 
1183 
11s9 
1178 

1184 
1181 
1180 
1169 
1160 
1150 
1139 
1127 
1096 
1093 
1061 
1039 

1018 
1027 
1005 
1003 
1010 

1010 

1001 

IPOO 

989 
986 
994 
1030 

I035 
1005 
990 
988 
957 
967 
956 
965 
948 
954 
946 
941 

go1 
986 
1007 
1002 
1011 

1031 
1040 
I049 
1055 
1065 
1065 
1073 
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Termintage. Gbttinger Zeit. Jan Mayen. 

D =  25"+ West H =  0~09000+0~00. .  .C.  G. S. V =  0.49000+0.0..  . .C. G. S. 1 

23 0 

5 
I 0  

'5 
20 

25 
30 
3 5 
40 
45 
50 
55 

Mittol 

Max. . 
Min.  . 

Stetiger Luftdruck 759.61111n. 
Lnfttempertltiir 300. SE 2- 3. 
Abeilde ENE 2. 

I324 
1313 
I321 
I goo 
'307 
I 306 
I 286 
1274 
I 262 
I249 
I233 
1229 



94 

Termintage. Jan Mayen. 



Magnetische Beobaohtzmgen. 

f 

I 

I 

d 

Terminstunden. Gattinger Zeit. Jan Mayen. 
I 

D=25"+ West H =  0~09000+0~00. .  .C. G .  S. V =  0.49000-1-0.0.. . .C. G. S. 

Stundcnmittel: D = 5" 7 ! 5 .  

Zeit 

0 ~ 1 ~  0 9  

20 

40 
I o  

20 

40 
z  o  

20 

40 
3 o 

20 

a 40 
4  o  

20 

40 
5 0 

20 

40 
6 o 

20 

40 
7 0  

20 

40 
.8 o  

20 

40 
9 0 

20 

40 
r o o  

20 

40 
I 0 

20 

40 

1. 

D 

so 716 
5 7'4 
5 7 ' 3  
5  7 - 6  
5 7.6 
5 7 ' 7  
5  8 .5  
5  8 . 6  
5 8'5' 
5  8 .6  
5  8 .6  
5  8.6 
5 8.2 
5 7.6 
5 7 '4  
5  6.9 
5  7 ' 0  
5  6.7 
5  6 . 1  
5 6.3 
5 5 '9  
5 6 . 2  
5 6 .6  
5 7 ' 4  
5  7 . 8  
5 8 ' 3  
5  8.7 
5  8 . 9  
5 9 ' 1  
5  9.0 
5 8 . 7  
5 8.5 
5 8 . 3  
5 7 '9  
5  7 .6  
5  6.6 

Zcit I 

A 

1 2 ~ 1  09 

2 0  

40 
13 0 

20 

40 
I4 0 

20 

40 
15 o 

20 

40 
16 o 

20 

40 
17 0 

20 

40 
18 0 

20 

40 
19 0 

20 

40 
20 o 

20 

40 
21 o 

20 

40 
22 o 

20 

40 
23 0 

20 

40 

so 617 
5 7'0 
5  7 '5  
5  7 '9  
5  7 '8  
5 8 . 4  
5 8 '9  
5  9.6 
5 10'4 
5 10.6 
5 11 '3  
5  10.8 
5 10.2 

5  0 .6  
5  9 ' 5  
5  9 ' 1  
5  8 .6  
5  8 ' 1  
5  7.6 
5  7 - 6  
5 7 ' 4  
5  7 .6  
5  7 - 6  
5 7'6 
5  8.0 
5  8 .3 
S 8.5 
5  9.0 
5 9 . 2  
5 8 .9  
5 9.0 
5 9 .6  
5 10.1 

5 9 ' 9  
5  9 '4  
5  8.6 

Septeml,esa 1882. 

Zeit 1 D 

2"-3" p. m. 

Zcit D eei t  1 D 

24'" 05 

20 

40 
25 o 

20 

40 
26 o 

20 

40 
27 0 

zo 
40 

28 0 

20 

40 
29 0 

20 

40 
30 o 

20 

40 
31 o 

20 

40 
3 2 0  

20 

40 
33 0 

20 

40 
3 4 0  

zo 
40 

35 0 
20 

40 

48mos 
20 

40 
49 0 

20 

40 
50 o 

20 

40 
51 0 

20 

40 
52 o 

20 

40 
5 3 0  

20  

40 
54 0 

20 

40 
5 o 

20 

40 
5 6 0  

20 

40 
57 0 

20 

40 
58 0 

20 

40 
59 0 

zo 
40 

36m os 
20 

40 
37 0 

20 

40 
38 0 

20 , 
40 

39 0 
20 

40 
4 0 0  

20 

40 
41 0 

20 

40 
42 0 

20 

40 
43 0 

zo 
40 

44 0 
20 

40 
45 0 

zo 
40 

46 0 
20 

40 
4 7 0  

20 

40 

so 8!4 
5 8 .2  
5 8.2 
5 8.1 
5 7.8 
5 7 ' 2  
5  6 . 6  
5  6.8 
5 7 ' 1  
5  7 '0  
5  7.1 
5  7 ' 1  
5  7 '4  
5  7 .6  
5  7 .6 
5 7 '6  
5  7.6 
5 7 ' 2  
5  6.6 
5  6.8 
5 6 . 9  
5 6 .8  
5 6 .9  
5 6 .8  
5 6 . 5  
5 6 . 1  
5 6 . 1  
5 6.0 
5 5 ' 5  
5  5 ' 4  
5  5 '2  
5  5 '2  
5 5 ' 3  
5  5 '5  
5  5 .6  
5  5 '9  

- 

s 0 6 ! 5  
5 6 . 4  
5 6.4 
5 6.1 
5 6 . 3  
5 6 .6  
5 6 .6  
5 6 6  
5 6 . 8  
5 7 '3  
5 7 0  
5 6 .6  
5 6.6 
5 6 . 4  
5 6 .1  
5 6 . 9  
5 5 ' 7  
5  5 ' 8  
5  5 '9  
5  6.1 

: ::d 
5 7 '0  
5 7 ' 3  
5  7'5 
5  7'5 
5  7 '6  
5  7 ' 8  
5  7 .6  
5 7 . 8  
5 7 '6  
5  7 - 6  
5 7.8 
5 7 '7  
5  8.0 
5  8 .1  

so 6!1 
5 6.3 
5 6 . 4  
5 6 .8  
5 7 '4  
5 7 ' 5  
5  7 '4  
5  7'4 
5  7 ' 6  
5  7 ' 4  
5 7 ' 3  
5 7 . 1  
5 6 . 7  
5 6.8 
5 7.1 
5 7 ' 3  
5  7 ' 3  
5  7'2 
5  7 '4  
5  7 ' 4  
5  7'2 
5  7'1 
5  7.0 
5  7'2 
5  7 '6  
5  7 '9  
5  8 .1  
5  8 .2  
5 8 . 2  
5 8.2 
5 8 . 3  
5 7 '8  
5  '1.6 
5 7 ' 3  
5 6 . 8  
5 6 . 6  



Terminstunden. Gbttinger Zeit. Jan Mayen. 

1 

D = 25"t West H = 0-09000+0.00.. .C. G. S. V =  0.49000+0.0.. . .C. G. S. 

Y 

1407 
1420 
1420 
1397 
1429 
1426 
1428 
1429 
1431 
1431 
1431 
1432 
1432 
1431 
1432 
1431 
I432 
1432 
1430 
1429 
1429 
1429 
1430 
I430 
1429 
I427 
1428 
I427 
1428 
1427 
1428 
1427 
1427 
1427 
1427 
1428 
1430 
1428 
I430 
1430 
1430 
1430 
1429 
1429 
1429 
1430 
1429 
I427 
1426 
1426 
1426 
1426 
1426 
1426 
1426 
1426 
1426 
1426 
1426 
1426 

Zeit I D ,  ' H I  

16. 

Zeit 

2 0 ~ 1  o5 
20 

40 
21 o 

20 

40 
2 2 0  

20 

40 
23 o 

20 

40 
24 0 

20 

40 
2 5 0  

20 

40 
26 o 

20 

40 
27 o 

20 

40 
28 o 

20 

40 
29 0 

20 

40 
30 o 

20 

40 
31 o 

20 

40 
32 O 

20 

4O 
3 3 0  

20 

40 
3 4 0  

20 

40 
35 0 

20 

40 
36 o 

20 

40 
37 0 

20 

40 
38 o 

20 

40 
39 o 

20 

40 

Stundenmittcl: 

om os 
20 

40 
1 0  

20 

40 
2 o 
20 

40 
3 0 
20 

40 
4 0  
20 

40 
5 o 
20 

40 
6 o 
20 

40 
7 0  
20 

40 
8 0 
20 

40 
9 0 
20 

40 
10 o 

20 

40 
11 o 

20 

40 
1 2 0  

20 

40 
1 3 0  

20 

40 
1 4 0  

20 

40 
1 5 0  

20 

40 
16 o 

20 

40 
17 0 

20 

40 
18 o 

20 

40 
19 o 

20 

40 

1882. 

v 

1426 
1426 
I424 
1426 
1426 
1426 
1426 
1424 
1424 
1426 
1426 
1426 
1427 
1428 
I429 
1428 
1429 
I429 
1430 
1430 
1429 
1430 
I429 
I429 
1428 
1429 
1428 
I427 
1428 
1427 
1427 
1427 
1427 
1427 
I427 
I427 
1427 
1427 
1428 
I429 
1428 
1429 
1429 
1429 
1428 
I430 
1431 
1430 
1431 
1431 
I434 
1434 
1430 
1431 
1430 
1431 
1430 
1430 
1431 
1429 

V =  

September 

D 

5"10!6 
5 10.6 
5 10.5 
5 10.3 
59.9 
59.6 
5 9 - 3  
5 8.9 
5 8.7 
5 8'8 
5 8.8 
5 8.9 
5 9.4 
5 9'5 
5 9'6 
59.8 
5 9'8 
5 10.0 
5 10.4 
5 10'5 
5 10 6 
5 10.6 
5 10.6 
5 10.6 
5 10.4 
5 10.1 
5 9.6 
5 9.6 
5 9'4 
5 9'4 
5 9.5 
5 9.6 
5 9'9 
510.0 
5 9'9 
5 9'9 
5 9 8 
5 9'7 
5 9'5 
59'6 
5 9.6 
5 9'7 
5 9.8 
5 9'5 
59'5 
5 9'2 
5 8.9 
5 8.8 
5 8.4 
57'9 
5 8.0 
5 8.4 
58'6 
58.7 
5 8.8 
5 8.8 
5 9'1 
5 9.3 
5 9'4 
59'7 

D = s O  8'2; 

5O 8!4 
5 7.9 
5 7.6 
5 7'4 
57'4 
5 7.6 
5 7'7 
5 7.8 
5 7'9 
5 7'8 
5 7'8 
5 7.8 
5 7'9 
5 7.8 
5 8.1 
5 8-2 
5 7'9 
5 8.1 
5 8.3 
5 8.6 
5 8 . 7  
5 8.8 
5 8 9 
59.2 
5 9.3 
59'4 
5 9'9 
5 9.0 
5 8.9 
5 8.9 
5 8.8 
5 8.8 
5 8.7 
5 8.8 
5 8.9 
59'0 
5 9'1 
5 8.9 
5 8 . 7  
5 8.6 
5 8 - 7  
5 8.7 
5 8 . 9  
5 9 - 2  
5 9'3 
59.2 
59.4 
5 9 7 
5 9.6 
5 10.0 
5 10.0 
5 6.9 
5 9.9 
59.8 
5 10.3 
5 10.6 
5 10.6 
5 10.6 
5 10-6 
510.6 

H 

800 
800 
801 
801 
801 
802 
802 
802 
801 
802 
800 
799 
798 
797 
796 
794 
793 
793 
793 
792 
792 
792 
793 
794 
794 
796 
796 
797 
798 
797 
797 
797 
798 
798 
799 
799 
798 
798 
797 
797 
796 
797 
797 
796 
797 
797 
797 
797 
797 
796 
795 
794 
794 
793 
794 
794 
793 
793 
792 
794 

II=804; 

Zeit I 
40'" 0 s  5 O  9!7 

20 5 9'4 
40 59'1 

41 o 5 8.8 
20 5 8.4 
40 5 8.4 

4 2 0  58.3 
20 5 8.3 
40 5 8.2 

43 o 5 8'0 
20 57'9 
40 57'8 

44 0 5 7.8 
20 5 7.8 
40 5 7.8 

4 5 0  5 7.8 
20 5 7'7 
40 57'6 

46 o 5 7.6 
20 5 7'8 
40 5 7.6 

4 7 0  5 7'7 
20 5 7'4 
40 5 7'3 

48 o 5 7'0 
20 5 6.9 
40 5 6.8 

49 o 5 6.6 
20 5 6.6 
40 5 6.7 

50 o 5 6.6 
20 56.7 
40 56'9 

51 o 5 7.2 
20 5 7.1 
40 5 6.6 

52 0 5 6.1 
20 5 5.6 
40 5 5 4 

5 3 0  5 5 . 1  
20 5 5'4 
40 5 5.6 

54 0 5 5.6 
20 55'7 
40 5 5'8 

55 o 5 6.0 
20 5 5.9 
40 5 5.8 

56 o 5 5.5 
20 5 5'5 
40 5 4'4 

5 7 0  53.6 
20 5 2.6 
40 5 2.3 

58 o 5 1-7 
20 5 1.5 
40 5 1.6 

59 o 5 1-7 
20 5 1-9 
40 5 1.6 

1430. 

816 
817 
818 
818 
818 
817 
816 
815 
815 
814 
812 
810 
809 
807 
807 
807 
806 
806 
804 
805 
805 
804 
804 
804 
804 
804 
805 
805 
806 
806 
807 
807 
807 
807 
807 
807 
806 
805 
804 
803 
803 
802 
801 
800 
800 
800 
800 
801 
801 
801 
801 
802 
802 
802 
802 
801 
800 
800 
800 
800 

8h-4h 

H 

795 
796 
796 
797 
798 
798 
800 
800 
799 
799 
799 
799 
799 
802 
805 
805 
805 
805 
804 
802 
802 
801 
802 
802 
803 
802 
802 
802 
802 
802 
802 
804 
807 
809 
810 
811 
812 
812 
813 
812 
812 
812 
813 
814 
815 
817. 
817 
819 
820 
824 
825 
826 
827 
827 
827 
828 
828 
828 
828 
829 

p. m. 

v 

1430 
1430 
1429 
1429 
1429 
1429 
1429 
1430 
I429 
1430 
1429 
1436 
1433 
1433 
1434 
1434 
1434 
I434 
I434 
1434 
1436 
1436 
I437 
I437 
1437 
1438 
1438 
1438 
1440 
I440 
1438 
1437 
1436 
1436 
1436 
1436 
1435 
1436 
I437 
1436 
I437 
1437 
1436 
1436 
1436 
1436 
1436 
1436 
1436 
1435 
1435 
1436 
1436 
1436 
1436 
1436 
1436 
1436 
1436 
1436 



Terminstunden. 

Magnetische Beobnchtzlngetz. 

Gtittinger Zeit. 

69 
Jan Mayen. 

~storrelohischo Expedition auf Jan Mayen. 13 

. 

' 

D = 25" + West II= 0~09000+0~00.. .C. G. S. 'C.'= 0.49000i-0.0.. . .C. G. S. 

p. m. 

v 

1295 
1295 
1295 
1295 
1295 
1295 
1295 
1295 
I294 
1294 
1294 
I294 
1294 
1294 
1294 
1294 
1294 
1294 
1294 
1294 
1294 
1295 
1295 
1294 
I294 
'"4 
1293 
1293 
1293 
1291 
1290 
1290 
1289 
1289 
1289 
1288 
1288 
1288 
1288 
1288 
1288 
1288 
1289 
1289 
1289 
1290 
1290 
1290 
1290 
1290 
1i90 
1290 
1290 
1290 
1290 
1291 
1291 
1291 
1291 
1291 

1. OctoBer 1882. 4"-bl' 

0111 0q 

20 

40 
1 0  

20 

40 
2 o 
zo 
40 

3 o 
20 

40 
4 o 
20 

40 
5 o 
20 

40 
6 o 
20 

40 
7 0  
20 

40 
8 0  
20 

40 
9 o 
20 

40 
I O O  

20 

40 
11 o 

20 

40 
1 2 0  

20 

40 
13 o 

20 

40 
14 0 

20 

40 
15 o 

20 

40 
16 o 

20 

40 
17 o 

20 

40 
18 o 

20 

40 
19 o 

20 

40 

1 D I N -- 
5' 0!4 
5 0.1 
4 59'9 
4 59'8 
459.6 
4 59.6 
4 59'6 
4 59'7 
4 59'9 
5 0'3 
5 0.4 
5 0.6 
5 0.6 
5 0.6 
5 0 . 6  
5 0.6 
5 0.6 
5 0.4 
5 0.1 
4 59.8 
4 59'6 
4 59'2 
4 59'1 
4 59'1 
4 59'1 
4 59'3 
4 59'6 
4 59'8 
5 0'1 

5 0.4 
5 0.5 
50.6 
5 0.7 
5 0'6 
50.6 
5 0.4 
5 0.1 
5 0.0 
5 0.0 
5 0.0 
5 0.3 
5 0-5 
50.7 
5 1'1 

5 1.2 
5 1.4 
5 1.6 
5 1 . 7  
5 1:8 
5 I 8 
5 1.8 
5 1.8 
5 1'8 
5 1.4 
5 1.4 
5 1'4 
5 1.4 
5 1.6 
5 1.6 
5 1.6 

5" 1!8 
5 1'7 
5 I .6 
5 1 . 6  
5 1.6 
5 1-3 
5 0.9 
5 0.7 
5 0.6 
5 0.3 
5 0-3 
5 0.5 
5 0.6 
5 I 
5 1.6 
5 2'0 
5 2.5 
5 2.7 
5 3.1 
5 3-3 
5 3'3 
5 3-1 
5 3'0 
5 2.9 
5 2.9 
5 2.7 
5 2-6 
5 2.5 
5 2 . 0  
5 1.6 
5 1'6 
5 1.6 
5 1.6 
5 1.6 
5 1'5 
5 1.4 
5 1.1 

5 0.7 
5 0'4 
5 0.0 
4 59 8 
4 59.6 
4 59'5 
4 59'4 
4 59.3 
4 59.3 
459'6 
459'8 
5 0.2 
5' 0.8 
50.6 
5 0.6 
5 0.6 
5 0.6 
5 0.6 
5 0.6 
50.5 
5 0.2 
5 0 . 1  

, 5 0.0 

822 
822 
823 
823 
822 
822 
822 
822 
822 
822 
822 
822 
822 
822 
822 
821 
821 
821 
821 
820 
819 
819 
819 
820 
819 
819 
819 
819 
820 
821 
823 
824 
826 
827 
829 
830 
831 
832 
833 
833 
832 
831 
830 
829 
828 
827 
827 
828 
826 
829 
829 
829 
829 
828 
828 
827 
826 
826 
825 
826 

853 
855 
856 
854 
860 
862 
864 
865 
868 
867 
868 
868 
868 
867 
866 
867 
865 
864 
864 
863 
864 
865 
867 
868 
868 
867 
867 
867 
867 
866 
867 
866 
865 
8h4 
864 
864 
864 
865 
865 
866 
866 
867 
867 
867 
866 
804 
865 
864 
863 
862 
862 
861 
860 
860 
860 
860 
860 
861 
861 
862 

201" 08 
20 

40 
21 o 

20 

40 
22 o 

20 

40 
23 o 

20 

40 
24 o 

20 

40 
25 o 

20 

40 
26 o 

20 

40 
27 0 

20 

40 
28 O 

20 

40 
29 o 

20 

40 
30 o 

20 

40 
31 0 

zo 
40 

32 o 
20 

40 
33 0 

20 

40 
34 0 

X I  

40 
35 0 

2O 

40 
36 o 

20 

40 
37 o 

20 

40 
38 o 

20 

40 
39 o 

20 

40 

~tundBnmittel: 

1300 
1300 
1300 
1299 
1298 
1298 
1298 
1297 
1297 
1296 
12gb 
1296 
1296 
1297 
1298 
1298 
1299 
1299 
I300 
1301 
1301 
1300 
1300 
1299 
1298 
1298 
1298 
1298 
1298 
1298 
1299 
1299 
1300 
1301 
1302 
1302 
1302 
1302 
1302 
1302 
1302 
I301 
1300 
1300 
I300 
1299 
1299 
1299 
1299 
1298 
1299 
1300 
1300 
1299 
1300 
1299 
1299 
1298 
1298 
1298 

4"59l6 
459'4 
4 59'1 
4 58'9 
4 58.8 
4 58'7 
458'9 
4 59'1 
459'2 
4 59'2 
4 59'2 
4 59'1 
4 59'0 
4 58'9 
4 58'9 
458'9 
4 58'9 
4 58'9 
4 58.9 
4 59'0 
4 59'1 
4 59'3 
4 59'5 
459'5 
459.: 
4 59' 
4 59'6 
459'6 
4 59'5 
4 59'4 
4 59.1 
4 58.8 
4 58.6 
4 58'3 
458'3 
4 58'4 
4 58.5 
4 58'6 
4 58.6 
4 59'0 
459.1 
4 59'4 
4 59.6 
4 59'7 
4 59.6 
4 59.6 
4 59'6 
4 59.6 
4 59.6 
4 59'7 
4 59-8 
459'7 
4 59.7 
4 59.6 
459.8 
4 59'8 
459'9 
5 0.1 
5 0'3 
5 0'3 

D =  50 0'3; 

862 
862 
862 
863 
863 
863 
862 
862 
860 
860 
859 
858 
857 
8.57 
856 
855 
855 
854 
854 
853 
853 
852 
852 
85' 
840 
850 
848 
847 
846 
845 
845 
845 
845 
845 
844 
844 
843 
842 
842 
841 
840 
839 
838 
837 
836 
834 
833 
832 
831 
830 
829 
829 
829 
828 
828 
827 
826 
824 
823 
822 

H =  

L 

1298 
1298 
1298 
1298 
1298 
1297 
1297 
1296 
1296 
1297 
1297 
I297 
I297 
1297 
1298 
1298 
I297 
1297 
1297 
1296 
1296 
129.5 
1295 
1295 
I295 
'295 
1295 
1295 
1296 
1296 
1296 
1297 
1295 
1296 
1296 
1296 
1296 
1295 
1295 
1295 
1295 
I295 
1295 
129.5 
1295 
1295 
I295 
1295 
1296 
1296 
1296 
1296 
1296 
1296 
1296 
1295 
1296 
1296 
1295 
I295 

845; V =  

Zeit 

40111 os 
20 

40 
41 o 

20 

40 
42 o 

20 

40 
43 o 

20 

40 
44 o 

20 

40 
45 o 

20 

40 
46 o 

20 

40 
47 0 

20 

40 
48 0 

20 

40 
49 0 

20 

40 
50 o 

20 

40 
51 o 

20 

40 
52 o 

20 

40 
53 o 

20 

40 
5 4 0  

20 

40 
5 5 0  

20 

40 
56 o 

20 

40 
57 o 

20 

40 
58 o 

20 

40 
59 o 

20 

40 

1296. 
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Terminstunden. 

A. Gratxl,  

GZittinger Zeit. Jan Mayen. 

D = 25"+ West I+ 

Stundenmittel: D =  5" 818; H =  873; V= 1314. 



Magnetische Beobachtungen . 9 9 

Terminstunden, Gijttinger Zeit. Jan Mayen. 
t- 

D = 25" i- Wcst a= 0.09000+0.00.. .C. G. S. V =  0.49000+0.0.. . .C. G. S. 

Zeit I 
0~~ o~ 4'55'7 

20 4 55'4 
40 4 55.6 

I 0 4 5 5 ' 8  
20 4 55'6 
40 4 54'6 

2 0 4 53'9 
20 4 5 4 . 1  
40 4 54'4 

3 0 4 54'6 
20 4 54.9 
40 4 55 '4  

4 o 4 55.6 
20 4 55 '4  
40 4 55'0 

5 o 4 54'9 
20 4 55.5 
40 4 55.5 

6 o 4 5 5 . 3  
zo 4 5 5 . 3  
40 4 55'4 

7 o 4 55.9 
20 4 56.3 
40 4 56.4 

8 o 4 56.4 
20 4 56.6 
40 4 56.4 

g o 4 5 6 . 3  
20 4 55.7 
40 4 54'8 

10 o 4 54.2 
20 4 5 3 ' 9  
40 4 54 '0  

11 0 4 53'5 
2 0  4 53.6 
40 4 53'2 

12 o 4 53.6 
20 4 52.9 
40 4 5 2 . 6  

13  o 4 52.3 
20 4 5 1 . 9  
40 4 5 1 - 6  

14 o 4 52.3 
20 4 5 3 . 1  
40 4 53 '4  

15 o 4 53.3 
20 4 5 3 ' 6  
40 4 53.9 

16 o 4 54.4 
20 4 54'7 
40 4 5 3 ' 4  

I7 0 4 5 5 . 7  
20 4 5 6 . 1  
40 4 56.4 

18 o 4 56.6 
20 4 56.8 
40 4 5 6 . 9  

I9 0 4 57'7 
20 4 5 8 . 7  
40 5 0-1 

18* 

6"-7" 

N 

824 
823 
821 
820 
820 
820 
820 
820 
819 
819 
821 
821 
820 
820 
819 
821 
821 
821 
820 
819 
818 
817 
8x7 
817 
816 
815 
813 
811 
809 
807 
804 
803 
804 
804 
804 
805 
807 
809 
808 
So8 
807 
804 
802 
801 
799 
799 
799 
800 
801 
802 
803 
803 
802 
801 
800 
799 
798 
797 
794 
790 

p. m. 

v 

1392 
1392 
1392 
1391 
1390 
1390 
1390 
1390 
1390 
1390 
1390 
1390 
1390 
1390 
I390 
1390 
1389 
1389 
1389 
1389 
1389 
1389 
1389 
1388 
1388 
1388 
1388 
1388 
1389 
1390 
1390 
1391 
I390 
I390 
1389 
1388 
1388 
1387 
1387 
1388 
1388 
1389 
1389 
1390 
1390 
1390 
1388 
1387 
1385 
1384 
1383 
1383 
1383 
1383 
1382 
1382 
1382 
1381 
1381 
1382 

D 

4O59'8 
5 0.3 
5 0.9 
5 1.7 
5 2.6 
5 2.8 
5 3.2 
5 3 . 6  
5 3 '7  
5 3 '6  
5 3 . 6  
5 3 . 6  
5 3 - 6  
5 3.6 
5 3'5 
5 3 '3  
5 3.1 
5 2.8 
5 2 '7  
5 a - 8  
5 3 . 1  
5 3 '5  
5 3 ' 7  
5 4 ' 5  
5 5 .2  
5 5.8 
5 6.5 
5 7.5 
5 8.0 
5 8.7 
5 9 ' 1  
5 9 . 2  
5 9 ' 0  
5 8 . 8  
5 8 . 9  
5 8 . 9  
5 9.0 
5 9 '1  
5 9 ' 4  
5 9 .6  
5 9 '9  
5 9 '9  
5 9 '9  
5 1 0 . 0  
5 10.0 

5 9 '9  
5 10.0 

5 10.0 

5 10 '2  

5 10.5 
5 10.5 
5 10-0 

5 9.6 
5 9.6 
5 9 '4  
5 9 ' 1  
5 8.8 
5 8 . 2  
5 8 . 0  
5 8 ' 4  

Zeit 

40'" 08 

20  

40 
41 o 

20 

40 
42 o 

20 

40 
43 0 

20 

40 
44 o 

20 

40 

"2: 

40 
46 0 

20 

40 
47 0 

2 0  

40 
48 o 

20 

40 
49 o 

20 

40 
50 O 

20 

40 
51 o 

20 

40 
52 o 

20 

40 
53 0 

zo 
40 

5 4 0  
20 

40 
55 0 

20 

40 
56 o 

20  

40 
57 r o  

20 

40 
58 o 

20 

40 
5 9 0  

20 

40 

1395. 

875 
875 
876 
874 
873 
871 
867 
863 
860 
859 
860 
859 
858 
855 
853 
852 
851 
850 
850 
850 
851 
850 
850 
850 
850 
852 
952 
852 
852 
852 
850 
848 
848 
849 
843 
855 
857 
859 
862 
865 
865 
864 
862 
859 
854 
851 
848 
844 
842 
842 
842 
840 
842 
842 
843 
844 
844 
844 
843 
843 

1410 
1411 
1410 
1410 
1410 
1413 
1413 
1414 
I414 
1413 
1411 
1411 
1411 
1411 
1411 
1410 
1410 
1410 
1409 
1408 
1407 
1406 
1406 
1406 
1406 
I405 
1405 
1406 
1406 
1407 
1408 
I409 
1409 
I407 
1406 
1405 
I403 
I403 
1402 
1401 
1401 
1401 
14.01 
1402 
I403 
140.1 
I404 
1405 
I404 
I404 
I404 
I404 
1403 
1403 
1402 
1400 
1402 
1401 
I400 
1398 

1. AToua9nbe9* 1882. 

Zeit / u 1 ‘ H  1 Y 

1400 
1398 
1400 
1400 
1400 
1400 
1397 
I395 
1395 
1394 
1394 
1392 
1390 
1389 
1387 
1385 
1384 
1384 
1383 
1381 
1 3 8 ~  
1381 
1382 
1384 
1385 
1389 
1390 
1390 
1392 
1393 
1393 
1393 
I394 
1394 
1395 
1395 
1395 
1396 
1396 
1396 
I395 
I395 
1393 
1392 
1391 
1391 
I390 
1390 
1390 
1390 
1390 
1390 
1390 
1390 
1390 
1391 
1391 
1391 
1391 
1391 

837; V =  

846 
843 
843 
844 
843 
843 
846 
847 
850 
853 
857 
860 
863 
866 
868 
868 
869 
869 
869 
872 
873 
871 
868 
865 
860 
857 
854 
852 
850 
848 
847 
845 
844 
843 
842 
841 
839 
837 
836 
834 
831 
829 
829 
829 
829 
832 
833 
834 
836 
837 
837 
837 
836 
83b 
834 
832 
830 
829 
828 
826 

1I= 

zonl 05 

20 

40 
21 o 

20 

40 
22 0 

20 

40 
23 0 

20 

40 
24 0 

20 

40 
25 o 

20 

40 
26 o 

20 

40 
27 o 

20 

40 
28 o 

20 

40 
29 o 

20 

40 
30 o 

20 

40 
31 0 

20 

40 
32 0 

20 

40 
33 o 

20 

40 
3 4 0  

20 

40 
35 0 

20 

40 
36 o 

20 

40 
37 0 

20  

40 
38 o 

20 

40 
39 0 

20 

40 

Stundenmittol: 

0!7 
5 1-1  

5 1 . 2  

5 0 ' 7  
5 0 . 2  
4 59'7 
4 5 9 ' 5  
4 59'1 
4 58'5 
4 57 '4  
5 0 . 5  
4 53'7 
4 52'9 
4 5 2 ' 1  
4 5 1 . 4  
4 50.7 
4 5 0 . 5  
4 5 0 . 9  
4 5 1 ' 5  
4 52 '4  
4 53'4 
4 54-5 
4 5 5 . 8  
4 57 '1  
4 58.2 
4 58'5 
4 58.6 
4 5 8 . 5  
4 5 8 - 4  
4 58.4 
4 58.2 
4 5 8 ' 3  
4 58.3 
4 5 8 . 1  
4 58.0 
4 58.2 
4 58.6 
4 58.8 
4 5 8 . 7  
4 58.8 
4 59'4 
5 0.4 
5 196 
5 2 .6  
5 2 . 9  
5 3'6 
5 3 ' 8  
5 3 .3  
5 2.3 
5 1.4 
5 0 . 6  
5 0 . 3  
5 0 . 3  
5 0 . 3  
5 0.0 

4 59'7 
4 59'6 
4 59'9 
5 0.0 

4 59'9 

D = so 0 ' 0 ;  



Terminstunden. Gottinger Zeit. Jan Mayen. 

D = 25" + West H =  0~09000+0~00.. .C. G. S. P =  0.49000-1-0.0.. . .C.  G. S. 

Zeit 

om 03 

20  

40 
I 0  

20  

40 
2 0 

2 0  

40 
3 0 

20 

40 
4 0  

20 
40 

5 0 
20 
40 

6 o 
20 

40 
7 0 

20 

40 
8 0 

20 

40 
9 0 

20 
40 

10 0 

20 

40 
I1 0 

20 
40 

I2  0 

20 

40 
13 0 

20 
40 

I4 0 
20  

40 
I5 0 

20 

40 
16 o 

20 

40 
17 0 

20 
40 

18 o 
20 

40 
I9 0 

20 

40 

878 I093 
876 I095 
871 1096 
869 1097 
870 1096 
875 I094 
878 1083 
879 1092 
878 1092 
879 1091 
882 1090 
888 1086 
894 1082 
898 1080 
895 1080 
888 1081 
883 1082 
876 1084 
868 1085 
860 1087 
855 1686 
855 1083 
859 1082 
862 1080 
866 1080 
871 1078 
878 1074 
879 I074 
881 I073 
885 1072 
887 1070 
890 1069 
891 1070 
892 1069 
892 1068 
890 1067 
892 1066 
895 1065 
goo 1064 
905 1061 
910 1060 
'914 1059 
918 I057 
9'7 I057 
912 I059 
911 1060 
916 1060 
917 I059 
913 1060 
907 1061 
905 1061 
903 1061 
899 1062 
895 1065 
896 1065 
897 1064 
897 1062 
895 1061 
895 1061 
897 1061 

Zeit 

Stundenmittel: D = 4O 52'0; H =  885; V =  1084. 



Terminstunden. 

Magnetische Besbachtzcngen. 

Gpttinger Ceit. 

D=25"+ West H= 0~09000+0~00. .  .C. G. S, V =  0.49000+0-0. . . .C. G. S. 

Zeit 1 D ! H I  v 

0111 08 

20 

40 ' 0 

20 

40 
2 0 

20  

40 
3 0 

20 

40 
4 0 

20 

40 
5 0 

20 

40 
6 o 

20 

40 
7 0 

20 

40 
8 o 

20 

40 
9 0 

20 

40 
10 0 

20 

40 
11 0 

20 

40 
12 0 

20  

40 
13 0 

2 0  

40 
14 0 

20 

40 
15 0 

20 

40 
16 o 

20 

40 
17 o 

20 

40 
18 o 

20 

40 
19 0 

20 

40 

Y '  
- 

1331 
1331 
1331 
133' 
'330 
'330 
1330 
I330 
1331 
'331 
1331 
1331 
1330 
1330 
1330 
1330 
1330 
133O 
1330 
1330 
1330 
I330 
1330 
1330 
1330 
I330 
1330 
I330 
1330 
I330 
1330 
1330 
1330 
I330 
I330 
1330 
'330 
I329 
I329 
1329 
1329 
1329 
I329 
I329 
1329 
13-29 
1329 
1329 
1329 
1329 
1329 
1329 
1329 
1329 
1329 
7329 
I329 
1329 
7329 
1329 

780; V =  

I .  Deccmbea* 1882. 

Z a i t I  D I X  
p. m. 

v 

1330 
6330 
1330 
'330 
3330 
I330 
1330 
1329 
1329 
1330 
I329 
I329 
'329 
133O 
I33O 
'330 
1330 
1330 
1330 
1330 
1329 
'330 
1330 
1330 
1330 
'330 
1330 
'330 
1330 
1330 
1330 
I330 
1330 
1330 
I330 
1329 
1329 
1329 
1329 
1328 
1328 
1s29 
I329 
1329 
r329 
1330 
1329 
1329 
1329 
1329 
1329 
1330 
r330 
1330 
1330 
r330 
I330 
1330 
1330 
1330 

S1'-gh 

Z o i t !  D I H  
-- 

1333 
I333 
1333 
I333 
'333 
I333 
I333 
I333 
1333 
I333 
1333 
I333 
I333 
1333 
'333 
'333 
1333 
I333 
1333 
I333 
'333 
I333 
'333 
'333 
I333 
I333 
I333 
'333 
'334 
'334 
I334 
I334 
'334 
'334 
'334 
'334 
'334 
"34 
'334 
I334 
I334 
'334 
I335 
I335 
I335 
'335 
I335 
'334 
I333 
I334 
1333 
I333 
I333 
I333 
1333 
1333 
I333 
'333 
I333 
1333 

4O54'9 
4 55.0 
4 55.0 
4 55'0 
4 54'9 
4 55'0 
45 .5 '0  
4 55'0 
4 55"3 
4 55'0 
4 55.0 
4 55'0 
4 55.0 
4 55'1 
4 5 5 ' '  
4 55'2 
4 55 '2  
4 55'2 
4 55.2 
4 55'0 
4 54'7 
4 54'2 
4 54 '0  
4 5 3 ' 7  
4 53.6 
4 53'5 
4 5 3 ' 3  
4 53'3 
4 5 3 ' 4  
4 5 3 ' 3  
4 53'2 
4 5 3 . 0  
4 52'7 
4 52'8 
4 53'0 
4 53'2 
4 53 '1  
4 53'1 
4 53'0 
4 53'0 
4 53'0 
4 5 3 . 1  
4 53'2 
4 5 3 . 0  
4 5 2 . 3  
4 5 1 . 9  
4 51'4 
4 51'3 
4 51.3 
4 5 1 . 5  
4 5 1 . 8  
4 5 2 . 1  
4 5 2 ' 3  
4 52.7 
4 5 2 . 9  
4 53.0 
4 53'2 
4 53'2 
4 53'4 
4 53.6 

-- - -- 

798 
798 
798 
799 
799 
799 
799 
799 
799 
799 
800 
800 
800 
800 
80' 
800 
800 
800 
800 
799 
799 
799 
799 
799 
799 
799 
799 
799 
79s 
798 
797 
796 
795 
795 
795 
794 
794 
793 
792 
797- 
791 
790 
790 
789 
788 
787 
787 
787 
786 
786 
785 
784 
783 
782 
781 
780 
779 
779 
778 
777 

777 
777 
777 
777 
777 
777 
777 
777 
777 
777 
777 
777 
778 
778 
778 
778 
778 
778 
777 
777 
778 
778 
778 
778 
779 
779 
779 
779 
779 
779 
779 
778 
777 
777 
777 
776 
777 
777 
777 
777 
777 
777 
777 
777 
777 
776 
776 
776 
776 
776 
776 
776 
776 
776 
776 
775 
775 
775 
774 
774 

N= 

2om os 
20 

40 
2' 0 

20 

40 
2 2  0 

20 

40 
23 0 

20 

40 
24 0 

20 

40 
25 0 

20 

40 
26 o 

20 

40 
27 0 

20 

40 
28 0 

20 

40 
29 0 

20 

40 
3O 0 

20 

40 
3' 0 

20 

40 
32 0 

20 

40 
33 0 

20 

40 
34 0 

20 

40 
35 O 

20 

40 
36 0 

20 

40 
37 0 

20 

40 
38 0 

20 

40 
39 0 

20 

40 

i 

Stundenmittel: 

774 
774 
773 
773 
773 
773 
773 
773 
773 
773 
773 
772 
772 
772 
772 
772 
772 
771 
772 
772 
772 
772 
771 
771 
771 
771 
771 
77' 
771 
771 
771 
771 
770 
770 
770 
770 
770 
770 
769 
769 
769 
769 
769 
768 
768 
767 
767 
767 
767 
767 
767 
767 
767 
767 
767 
767 
767 
767 
766 
766 

-- 

40mOs 
20 

40 
4' 0 

20 

40 
42 0 

20 

40 
43 0 

20 

40 
44 0 

20 

40 
45 0 

20 

40 
46 0 

20 

40 
47 0 

20  

40 
48 0 

20 

40 
49 0 

20 

40 
50 0 

20 

40 
51 0 

20 

40 
52 0 

2 0  

40 
53 0 

20 

40 
54 0 

20 

40 
55 0 

20 

40 
56 o 

20 

40 
57 0 

20 

40 
58 o 

zo 
40 

59 o 
20 

40 

1331. 

4O54!0 
4 54'2 
4 54'5 
4 54'9 
4 5 5 ' 0  
4 55'9 
4 5 5 ' 1  
4 55'0 
4 55.0 
4 54'9 
4 54'9 
4 54'8 
4 54'6 
4 54'5 
4 54'7 
4 54 '8  
4 54 '8  
4 54'8 
4 54.9 
4 54'9 
4 55'0 
4 54'9 
4 54'7 
4 54'4 
4 54 2 

4 54'0 
4 53'9 
4 53 '6  
4 5 3 ' 4  
4 53 2 

4 53'2 
4 53.1 
4 53 '0  
4 52'8 
4 52'9 
4 52'9 
4 53'2 
4 52.1 
4 53'4 
4 53'5 
4 53'5 
4 53'4 
4 53'3 
4 53'2 
4 53.1 
4 52'9 
4 52.8 
4 52.7 
4 52'7 
4 52-6 
4 52.6 
4 52.6 
4 52-6 
4 52.6 
4 5 2 . 6  
4 52'5 
4 52'6 
4 52'6 
4 52'6 
4 52'6 

D =  4O 53 '9;  

q052!7 
4 5 2 ' 8  
4 52.8 
4 5 2 ' 9  
4 52'9 
4 52'9 
4 52'9 
4 52'7 
4 52.7 
4 52'8 
4 52'8 
4 53'0 
4 53'2 
4 53'2 
4 53'4 
4 5 3 ' 4  
4 53'6 
4 53'7 
4 53'6 
4 53.6 
4 53'5 
4 53'4 
4 53'4 
4 53 2 

4 53.3 
4 5 3 ' 3  
4 53 '3  
4 53'4 
4 53'5 
4 53'6 
4 53'7 
4 5 3 ' 7  
4 53'8 
4 54'0 
4 54'1 
4 54'2 
4 54'2 
4 54'3 
4 54'5 
4 54'7 
4 55.0 
4 5 5 ' 2  
4 55 '4  
4 55-6 
4 5 5 ' 8  
4 56.0 
4 5 6 . 2  
4 56.2 
4 56.5 
4 5636 
4 56.7 
4 56.9 
4 57.0 
4 57'0 
4 5 7 ' 1  
4 57' 1 

4 57'2 
4 57.1 
4 57'0 
4 5 6 . 9  
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Terminstunden. GBttinger Zeit. Jan Mayen. 

D = 25" + West H= 0~09000+0~00.. .C. G .  S. V =  0.49000+0*0.. . .C. G. S. 

Z e q  D 1 H V 

1346 
1346 
1344 
1344 
1346 
I344 
1346 
I349 
1353 
1356 
I359 
1360 
1362 
1362 
1363 
1363 
1362 
1363 
1362 
1361 
1361 
1360 
I359 
I355 
I355 
1360 
1362 
1361 
I357 
I352 
1351 
1350 
'348 
'349 
1350 
'351 
13.51 
I352 
I353 
1351 
1353 
I357 
'359 
1356 
1352 
'351 
1351 
1350 
I351 
1351 
1351 
I350 
I350 
1349 
1350 
1352 
I357 
I357 
1361 
1361 

zom oS 
20 

40 
21 o 

20 

40 
22 o 

20 

40 
23 0 

20 

40 
24 o 

20 

40 
25 o 

zo 
40 

26 o 
20 

40 
27 o 

20 

40 I 28 o 
20 

40 
29 o 

20 

40 
30 0 

20 

40 
31 0 

zo 
40 

32 0 
20 

40 
33 o 

20 

40 
34 0 

20 

40 
35 0 

20 

40 
36 o 

20 

40 
37 o 

20 

40 
38 0 

20 

40 
39 o 

20 

40 

$6. Decernhe2* 1882. 9"-10" p. m. 

A n m e r k u n g e n  

911 22 11 Iln Zollithe g;aiiz vorscliwu~idcn. DunstwOlkchen rundh erum. 

24 Ein Vorliung voli SW bis NW  nit fiirbigen Str:il~lcn. In Ost, SE und 

Siid schwacher Dullst. 

25 Schwacher Bogcn in NE ubcr Zenith nach SW von kurzer Ilauor. 

Der Vorhang vcrblasst und lost sicli i n  matte Dunstm~tssen. Der 

Dunst in Ost, Sud und SE verschmunden. 

33 Van SW uber West nach Nord oin Bogen lnit Strah1onans:itz in SW. 

35 Von SW bis West wird aus d c ~ n  Bogcu cin Band. 

3G Dcr Thoil von West bia Nord verschwindct ganz. 

37 Nur lnchr ein liinglicher Dunst in SW. 

38 Der Dunst breitet sich nus und wird formlos. Einzclno Dunstwiillrclien 

ziehon naeli Westen. 

5'39!0 
5 36'0 
5 3 6 ' 5  
5 38 '0  
5 37'0 
5 35'8 
5 35'8 
5 34'0 
5 30'5 
5 3 0 ' 1  
5 30'4 
5 31'0 
5 29.8 
5 29.0 
5 2 8 ' 7  
5 30.0 
5 32.2 
5 31 '0 
5 31.5 
5 3 2 . 5  
5 31 '8  
5 3 0 . 1  
5 27'1 
5 25'7 
5 28.3 
5 2 8 . 1  
5 27.7 
5 29.4 
5 3 1 ' 8  
5 3 2 ' 9  
5 34'0 
5 33'5 
5 33'5 
5 32 '7  
5 3 3 ' 1  
5 33'5 
5 33 5 
5 33 '5  
5 32.0 
5 30'5 
5 26.3 
5 23'2 
5 21 ' 2  

5 22 .1  

5 2 2 . 1  

5 2 5 ' 3  
5 25.2 
5 26.0 
5 27.7 
5 28.2 
5 27 '8  
5 26'8 
5 25 '0  
5 2 5 ' 2  
5 24'9 
5 24'0 
5 22.0 
5 18'6 
5 15.0 
5 11.0 

572 
578 
576 
576 
584 
588 
586 
579 
565 
553 
545 
539 
528 
523 
513 
501 
503 
494 
486 
480 
480 
484 
485 
491 
490 
482 
472 
479 
500 
5'7 
531 
539 
552 
555 
552 
55' 
553 
555 
5S6 
S65 
568 
556 
550 
548 
558 
562 
561 
559 
557 
559 
563 
568 
573 
573 
571 
561 
552 
546 
547 
553 



- I  

' 

B 
1 

I 

I 

I 
1 

Termiastunden. Gattinger Zeit. Jan Mayen. 

D = 25O-t West EI= 0~09000+0~00..  .C .  G. S. P=  0.49000+0.0.. . .C.  G. S. 

16. I",ecemhete 1882. 9"-loh p. m. 

A n m e r k u n g e n  

9h 401" Entfaltet sic11 ein Vorh:ing an der Stclle des friihercn Bogens. Die 
Strahlen darin sind $&big. 

41 In SW verdoppelt sich der Vorllang. 

42 In NE bis auf ein Dunstbogenstuck vcrschwunden. 

44 Der Vorhang rollt sich in SW fast zu oinem Cylinder znsnrnmon. 

45 Der g:mzc Vorhang schrumpft zu cincm geschlungenen Dunstbande 

von SW iiber NW bis NE, wo er uber das dort stehendc Dunstbogen- 
stuck greift. 

47 Eine Krone im Zenithe mit Strahlenwmf von SW bis NW. In NE 
kurze Strahlen. Ein Band durch die Krone von West durch Zenith 
nach NE. 

51 Krone verschwunden. Das Band besteht. Dunstmasscn in NW. 

64 Band abgeblasst. Dunst in Oat und Siid. 

55 Dunstbogenstiick in West bis NW. 

56 Dunst in Osten und Siiden verschwunden. 

57 Schwache kurze Strnhlen von Westen gegen Zenith. 

59 Die Strahlen verlndern rasch ihre Lage und ltichtung. 

D = 2512 ; 8= 574; r= 1356. 

Zeit I D I If 1 Y 

40"l Os 
20 

40 
41 0 

20 
40 

4 2 0  
20 

40 
43 0 

20 

40 
44 o 

20 

40 

45 2 
40 

4 6 0  
20 

40 
47 o 

20 

40 
4 8 0  

20 

40 
49 o 

20 

40 
50 o 

20 

40 

2 

40 

52 2 

40 
53 0 

20 

40 
54 o 

20 

40 
55 o 

20 

40 
56 o 

20 

40 
57 o 

20 

40 
58 o 

20 

40 
59 o 

20 

40 

559 
570 
575 
580 
593 
607 
608 
614 
616 
612 
615 
617 

212 14 

609 
603 
598 
594 
593 

60s 
609 
600 
583 
561 
541 
523 
512 
496 
499 
499 
473 
448 
447 
450 
455 
475 
485 
499 
512 
521 
535 
546 
560 
575 
582 
588 
632 
59I 
589 
591 
593 
594 
594 
594 
596 
601 
604 

So 9'2 
5 8'7 
5 8 . 9  
5 9'7 
5 8 ' 0  
5 7 ' 5  
5 4 . 5  
5 1'9 
5 3.2 
5 5'2 
5 5.6 
5 5.2 
5 4.3 
5 2.6 
4 59.7 
5 3 ' 0  
5 9.9 
5 14'1 
515'9 
5 16.7 
5 17'9 
5 14.4 
5 10.4 
516.6 
511.0 
4 59.9 
455.3 
454.5 
4 54'8 
4 55-1 
1 56.2 
4 58.0 
4 55.1 
4 54'1 
5 1.4 
5 5.4 
5 5.6 
5 5.5 
5 8.0 
5 9'4 
5 9-9 
5 10.3 
5 12.1 
5 15'3 
5 1 6 2  
5 16.9 
5 17.0 
5 17.6 
5 18.8 
5 18-3 
5 18.0 
5 18.6 
5 18.3 
5 18.3 
5 18.4 
5 1 7 5  
5 17-8 
5 18.5 
517'3 
5 13.0 

I357 
I353 
1352 
1350 
I350 
1347 
1348 
I343 
1341 
1341 
1341 
1341 
I343 
I344 
'347 
I342 
1340 
I342 
1346 
I347 
1344 
1341 
I339 
1336 
1334 
I334 
1338 
I339 
I341 
I342 
1340 
1333 
I333 
I339 
1347 
1351 
1357 
I359 
1355 
1356 
1357 
I357 
I357 
1355 
1354 
1352 
1351 
I350 
I350 
I351 
1352 
I353 
I354 
1355 
1356 
I357 
1357 
1357 
'359 
r361 

Stundenmittel: 
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Terminstunden. Gbttinger Zeit. Jan Mayen. 

D = 25" + West H =  0.09000+0.00.. .C. G. S. Y =  0.49000+0.0.. . .C. G. S. - 

Zeit 1 D I J I j  v 

10h 5* Der Nobel erschoint i ~ n  Z~llitlle gegen don umliogendun Theil deuselben erllellt. 
33 In Siiden, h = 40' ein lichter Floclc kurze Zoit hinduroh sichtbar. 

~atarreiohisoho Erpeditior~ auf Jan Nayen. 14 

1235 
1236 
1241 
I242 
1237 
1232 
1226 
1230 
1231 
1233 
1228 
1222 

1219 
1217 
1212 

1213 
1209 
1204 
1201 

1202 

1204 
1206 
1206 
1207 
1209 
1213 
1216 
1216 
1213 
1209 
1212 

1209 
1209 
1209 
1208 
1206 
1205 
1205 
1205 
1203 
I204 
1205 
1204 
1205 
1202 

1204 
1205 
1206 
1207 
1207 
1209 
1212 

1216 
1220 

1223 
1226 
1227 
1230 
1234 
1236 

2. Jamzer 1883. 

Zeit 1 = I t l I  v 

o * ~ ~ o .  
20 

40 
I 0 

20 

40 
2 o 

20 

40 
3 o 

20 

40 
4 o 

20 

40 
5 o 

2 0  

40 
6 o 

20 

40 
7 o 

20 

40 
8 0 

20 

40 
g o  

20 

40 
10 o 

20 

40 
11 o 

20 

40 
1 2 0  

20 

40 
1 3 0  

20 

40 
1 4 0  

zo 
40 

15 o 
20 

40 
16 o 

20 

40 
17 o 

20 

40 
18 o 

20 

40 
19 o 

20 

40 

zorn os 
20 

40 
21 0 

20 

40 
22 o 

20 

40 
23 o 

20 

40 
24 0 

2 0  

40 
25 0 

20 

40 
26 o 

20 

40 
27 o 

20 

40 
28 o 

20 

40 
2 9 0  

20 

40 
30 0 

20 

40 
31 0 

20 

40 
3 2 0  

20 

40 
33 0 

20 

40 
3 4 0  

20 

40 
35 o 

20 

40 
36 o 

20 

40 
37 o 

20 

40 
38 o 

20 

40 
39 o 

20 

40 

Stundenmittol: 

10"-llh p. m. 

Z e i t i  D H I  v 

4O52!2 
4 54 '4  
4 57.4 
4 57'9 
4 56.4 
4 54.2 
4 54.5 
4 57.9 
4 52'9 
5 0.1 

5 2 .0  

5 2 4  
5 2 - 5  
5 2.6 
5 7.0 
5 6.5 
5 2 . 1  

5 4.2 
5 7.5 
5 7.2 
5 10.0 

5 1 0 ' 3  
5 1 1 . 3  
5 10.5 
5 7 '5  
5 5 .0  
5 3 '7  
5 2 ' 0  

5 5.0 
5 8.2 
5 9 ' 0  
5 8 .5  
5 6 .9 
5 3 '5  
5 1 .0  

5 1 . 2  
5 0 . 4  
4 59 0 

4 58.4 
5 2.7 
5 6 . 3  
5 5 - 0  
5 5 '7  
5 3 . 5  
5 2.5 
4 5 7 . 2  
4 4 9 ' 4  
4 47.9 
4 47.5 
4 48'8 
4 49.6 
4 49'9 
4 46.4 
4 44.9 
4 48.2 
4 51.6 
4 5 5 . 4  
4 57.3 
4 56.9 
4 55.8 

1300 
1299 
1298 
1296 
1295 
1294 
1294 
1294 
I294 
1295 
1295 
1295 
1296 
1296 
1296 
1295 
1294 
1295 
129.5 
I295 
I294 
1293 
1293 
1291 
1291 
1290 
1290 
1289 
1288 
1288 
1288 
1288 
1288 
1288 
1287 
1287 
1287 
1286 
1285 
128.5 
1285 
1285 
1286 
1287 
1287 
1287 
1287 
1287 
1287 
1287 
1397 
1287 
1287 
1288 
1289 
1289 
1288 
1290 
1290 
1291 

636 
634 
626 
621 
622 
628 
636 
624 
601 
601 
617 
645 
656 
658 
667 
668 
661 
664 
671 
661 
654 
642 
643 
651 
655 
653 
650 
650 
650 
664 
661 
657 
659 
655 
657 
655 
656 
654 
652 
650 
653 
648 
654 
652 
656 
660 
655 
642 
634 
629 
629 
625 
624 
620 
619 
623 
628 
629 
625 
619 

1242 
1245 
1245 
I243 
1241 
1240 
1239 
1239 
I239 
1240 
1240 
1239 
1240 
I245 
1247 
1249 
I253 
1258 
1259 
1260 
1262 
1266 
1269 
1274 
1279 
1281 
1283 
1285 
1268 
1289 
1290 
1293 
1297 
1299 
1301 
1303 
1304 
1306 
1309 
1310 
1312 
1313 
1314 
1.314 
1314 
1314 
1312 
1312 
1312 
1312 
1311 
1309 
I307 
1304 
1303 
I303 
I302 
1301 
1301 
1300 

676; V = 

4"53!6 
4 5 2 . 3  
4 5 1 . 9  
4 54 '4  
4 57.0 
4 5 7 ' 3  
4 57.6 
4 5 6 . 4  
4 56.1 
4 55 1 
4 54.5 
4 54 9 
4 5 5 ' 2  
4 5 3 ' 4  
4 52.9 
4 54'5 
4 55'8 
4 5 6 ' 7  
4 56.4 
4 5 6 ' 7  
4 5 7 ' 1  
4 5 8 ' 2  
4 5 9 ' 5  
5 0. I 

5 0 ' 3  
5 1.8 

3 ' 4  
5 4 ' 6  
5 5.7 
5 6 . 0  
5 5 '5  
5 5 '3  
5 5 ' 0  
5 4 '9  
5 4 ' 7  
5 4 ' 8  
5 5 .2  
5 5 ' 7  
5 6 ' 2  
5 6 .3  
5 6.7 
5 7.2 
5 7 ' 4  
5 7 . 5  
5 7 '5  
5 7.8 
5 8 . 5  
5 8.6 
5 7 .8  
5 7 '5  
5 6.7 
5 6 .5 
5 6 . 3  
5 6 . 1  
5 6 .3  
5 6.5 
5 6 .4  
5 6 .3  
5 6 . 1  
5 5'9 

D = I 

708 
711 
715 
715 
721 
722 
722 
721 
718 
716 
717 
715 
712 
712 
713 
716 
7" 
718 
718 
720 
722 
724 
725 
727 
728 
729 
732 
732 
732 
732 
734 
733 
734 
735 
737 
738 
739 
741 
742 
744 
744 
743 
744 
744 
742 
742 
742 
743 
743 
742 
743 
744 
744 
743 
742 
741 
740 
739 
739 
738 

4OmOS 
20 

40 
41 0 

20 

40 
42 o 

20 

40 
43 0 

20 

40 
44 o 

20 

40 
45 0 

20 

40 
46 o 

20 

40 
47 o 

20 

40 
48 o 

20 

40 
4 9 0  

20 

40 
50 o 

20 

40 
51 o 

2 0  

40 
52 0 

20 

40 
53 0 

20 

40 
54 o 

20 

40 
55 o 

20 

40 

56 2; 

40 
57 0 

20 

40 
58 o 

20 

40 
59 0 

20 

40 

1262. 

609 
606 
606 
614 
621 
629 
632 
634 
636 
636 
640 
646 
649 
649 
649 
649 
649 
647 
649 
654 
657 
659 
659 
654 
651 
650 
054 
656 
659 
660 
659 
658 
654 
649 
648 
644 
646 
649 
649 
649 
649 
648 
650 
654 
659 
662 
667 
671 
671 
675 
681 
686 
692 
697 
699 
701 
702 
704 
705 
708 

'4; H = 

5 ' 5 ' 8  
5 5 '8  
5 6 .3  
5 6 .1  
5 5 '8  
5 5'7 
5 5.5 
5 4 ' 9  
5 4 '3  
5 3 '9  
5 3 '9  
5 3 ' 8  
5 3 '9  
5 4.2 
5 4 ' 4  
5 4 '4  
5 4 ' 7  
5 4 '5  
5 4 ' 3  
5 3 '9  
5 3 ' 4  
5 3.1 
5 2 '9  
5 2'5 
5 2 .2  

5 1 . 9  
5 1.6 
5 1.7 
5 1.6 
5 1 ' 4  
5 1 ' 4  
5 1 . 0  
5 0 . 5  
5 0 '3  
5 0 .2  

5 0 .3  
5 0 ' 3  
5 0.3 
5 0 '4  
5 0 '5  
5 0 .5  
5 0 ' 4  
5 0 . 2  

4 59'7 
4 59'6 
4 59-6  
4 59-6 
4 59'2 
4 5 9 ' 1  
4 58.8 
4 59'0 
4 59'1 
4 58'9 
4 5 8 . 8  
4 58'9 
4 58'8 
4 5 8 . 7  
4 58.4 
4 58'4 
4 58.4 



A. Q r a t x l ,  

Giittinger Zeit. 

( D=25'+ West H =  O.09000+0.00.. .C. G. S. ~ = 0 - 4 9 0 0 0 + 0 . 0  . . . .  C. G. 8. 11 

Zeit I 
Om Oe 5O 9'9 817 1157 
20 5 9.0 816 1160 
40 5 8.0 815 1x61 

r o 5 6.9 813 1162 
20 5 5'9 811 1164 
40 5 4'7 809 1165 

2 0  5 3'7 809 1166 
20 5 2'9 808 1167 
40 5 1'9 809 1168 

3 0  5 1'1 809 1168 
20 5 0'5 809 1169 
40 4 59'9 811 1x68 

4 o 459'6 812 1168 
20 4 59'2 813 1168 
40 459'2 815 1168 

5 o 4 59'6 817 1168 
20 4 59'9 818 1168 
40 5 0'3 818 1168 

6 o 5 0'9 818 1168 
20 5 1'3 816 1169 
40 5 1.9 813 1172 

7 o 5 2'2 810 1172 
20 5 2'3 807 1173 
40 52'3 804 1175 

8 o 5 2'4 803 1175 
20 5 2'4 802 1176 
40 5 2 ' 4  801 1176 

g o 5 2.4 802 1176 
20 5 2 . 4  803 1176 
40 5 2.5 804 1176 

r o o  52.3 806 1r76 
20 5 1.9 807 1176 
40 5 1'3 807 1177 

Ir o 5 1.9 807 1177 
20 5 0'8 808 1177 
40 5 0'3 808 1177 

12 o 4 59'7 809 1178 
20 459'2 809 1178 
40 4 59.1 810 1179 

I3 0 4 58'9 811 I179 
20 4 58'3 810 1179 
40 4 58'0 811 1179 

14 o 4 57.7 8x0 1180 
20 4 57'9 810 1180 
40 4 57'9 809 1180 

15 o 4 58'2 809 1180 
20 4 58'3 810 1180 
40 4 58.3 811 1180 

16 o 4 58.2 810 1x81 
20 457'9 810 '1181 
40 4 57'3 810 1182 

17 o 4 56.9 808 1183 
zo 4 56.5 807 1184 
40 456.1 804 1184 

18 o 4 56'1 803 1186 
20 4 56-1 801 1186 
40 456.3 800 1186 

f9 o 4 56'6 799 1187 
20 4 56-9 799 1188 
40 457'1 798 1189 

Zeit 1- 

Stundenmittel: D = 4" 56' I; H = 787; V = 1192. H 
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Jan Mayen. 

I D=25'+ West 

1 Zeit 1 D Zeit 

40'" OS 
20 1 41 4: 
20 

40 I 42 0 
20 ~ 4O 

43 0 
20 

40 
44 0 

20 

40 
45 0 

20 

40 
46 0 

20 

40 
47 0 

20 

40 
48 0 

20 

40 
49 0 

20 

40 
50 0 

20 

40 
51 0 

20 

40 
52 0 

20 

40 
53 0 

20 

40 
54 0 

20 

40 
55 0 

20 

40 
56 0 

20 

40 
57 0 

20 

40 
58 0 

20 

40 
59 0 

20 

40 

Stundenmittel: D = 4Os51 I; 11= 742; Y= 1286. 
oh 4 3 m  Ein Bogon von boillufig BNE-WSW-Richtung tibur Zenith laufencl. Im Zunithc lichtscl~wach; verschwindut nnch 

zehn Minuton ganri. 

14+ 



I08 

Terminstunden. 

A. Gratz l ,  

Gottinger Zeit. Jan Mayen. 
t 

Dz25O-t-  West H =  0.09000-t-0.00.. .C. G. S. V =  0.49000+0-0.. . .C. G. S. 

lh-2" 

H 

698 
699 
700 
702 
703 
704 
705 
705 
706 
707 
707 
708 
709 
709 
709 
709 
710 
710 
711 
711 
7x2 
713 
714 
714 
716 
717 
7'7 
717 
7I8 
719 
720 
722 
724 
726 
728 
730 
731 
734 
735 
735 
737 
739 
740 
742 
744 
745 
745 
746 
744 
744 
742 
740 
739 
738 
737 
736 
735 
734 
731 
729 

a. m. 

V 

1246 
1246 
I245 
1245 
1245 
1244 
I244 
I244 
1244 
I244 
1244 
1244 
I244 
I244 
1244 
1244 
I244 
I244 
1243 
I243 
1243 
1242 
1242 
1242 
1241 
1240 
1239 
1237 
1237 
1236 
1236 
I235 
1235 
I234 
1234 
I234 
1234 
1234 
1234 
1234 
I234 
1234 
1234 
I234 
I234 
I234 
I234 
1234 
1235 
I235 
I237 
1240 
1242 
1242 
1243 
1243 
I244 
1244 
I245 
1245 

Zeit 

om 08 

20 

40 
I o 

20 

40 
2 0  

20 

40 
3 o 

20 

40 
4 o 

20 

40 
5 0 

20 

40 
6 0  

20 

40 
7 0  

20 

40 
8 o 

20 

40 
9 o 

20 

40 
10 o 

20 

40 
11 o 

20 

40 
12 o 

20 

40 
13 o 

20 

40 
14 o 

20 

40 
15 o 

20 

40 
16 o 

20 

40 
17 o 

20 

40 
18 o 

20 

40 

1217 I 

H 

652 
653 
649 
649 
651 
655 
658 
659 
660 
661 
661 
659 
654 
651 
647 
643 
638 
633 
626 
622 
619 
612 
607 
605 
606 
607 
608 
606 
612 
611 
615 
615 
613 
624 
626 
624 
630 
637 
639 
640 
632 
635 
642 
651 
659 
664 
666 
669 
673 
676 
675 
678 
684 
686 
689 
690 
692 

D 

4°54!4 
4 5 4 ' 9  
4 55'7 
4 5 7 ' 2  
4 5 9 . 1  
5 0 ' 5  
5 2.1 

5 4 '0  
5 5 - 8  
5 7 ' 4  
5 9 '3  
5 10.4 
5 10.5 
5 9 . 8  
5 9 ' 6  
5 9 '7  
5 9 . 8  
5 10-0 

5 9 .5  
5 9 ' 5  
5 10'2 

5 1 1 - 3  
5 13.4 
5 15-7 
5 18.0 
5 19.4 
5 2 1 ' 1  
5 1 9 . 4  
5 20'0 

5 19'7 
5 20'9 
5 22.4 
5 24.1 
5 2 3 . 6  
5 2 0 . 7  
5 1 7 . 8  
5 16-3 
I 

5 1 9 ' 3  
5 19.0 
5 1 5 . 7  
5 14.6 
5 15'2 
5 19'2 
5 2 1 . 7  
5 20.1 

5 1 9 . 5  
5 18.4 
5 17-4 
5 1 7 . 3  
5 16.3 
5 15.8 
5 16.2 
5 17.3 
5 1 8 . 3  
5 18.6 
5 18.7 

16. J?ebrum8 

1 Zcit 1 D 

1883. 

fI 

693 
691 
695 
695 
695 
697 
697 
697 
692 
686 
682 
683 
685 
690 
695 
695 
699 
699 
703 
709 
716 
727 
729 
728 
727 
727 
724 
724 
725 
730 
732 
731 
729 
726 
720 
714 
709 
706 
704 
703 
702 
701 
700 
700 
700 
701 
703 
703 
704 
703 
702 
700 
697 
695 
693 
692 

V 

1209 
1208 
'209 
1208 
1206 
1205 
1205 
1206 
1207 
1209 
1210 

1212 

1213 
1215 
1216 
1219 
1220 

1221 
1222 

I223 
I224 
1228 
1230 
1231 
1231 
1231 
I232 
1233 
I232 
1231 
1230 
1231 
1231 
1232 
1233 
1233 
1232 
1228 
1223 
1227 
1229 
1229 
1227 
1223 
1222 

1222 

1223 
I222 

1221 
1220 
1221 
1221 
1219 
1218 
1216 
1216 
1216 

zom 03 

20 

40 
21 o 

20 

40 
22 o 

20 

40 
23 o 

20 

40 
24 o 

20 

40 
25 o 

20 

40 
26 o 

20 

40 
27 o 

20 

40 
28 o 

20 

40 
29 0 

20 

40 
3 0 0  

20 

40 
31 o 

20 

40 
32 0 

20 

40 
33 0 

20  

40 
34 O 

0 

40 
35 0 

20 

40 
36 0 

20 

40 
37 0 

20 

40 
38 o 

20 

5O18!8 
5 20.2 

5 21.9 
5 24'0 
5 24'4 
5 24'3 
5 25.0 
5 27.0 
5 2 8 . 1  
5 27'0 
5 26.2 
5 2 6 ' 2  
5 25'3 
5 23'3 
5 2 1 ' 5  
5 20.9 
5 19'7 
5 1 7 ' 7  
5 15'8 
5 15'9 
5 1 7 ' 9  
5 18'4 
5 1 7 6  
5 1 6 ' 5  
5 16.1 
5 15'0 
5 14'4 
5 14'4 
5 15'1 
5 15'4 
5 1 5 ' 1  
5 14'3 
5 13'1 
5 " '9 
5 10'5 
5 9 ' 4  
5 8 . 4  
5 7 '7  
5 7 ' 1  
5 6 .2  
5 4 ' 8  
5 3 ' 6  

2'3 : 0.8 
4 5 9 ' 3  
4 58 '3  
4 5 7 ' 7  
4 5 7 ' 2  
4 56.4 
4 55.8 
4 56.0 
4 5 5 ' 6  
4 54'9 
4 54'3 
4 5 3 ' 6  
4 5 2 . 9  

694 19 0 

v 

1219 
1220 

1219 
1218 
1219 
1219 
1219 
1218 
1221 

1223 
1226 
1228 
1229 
1230 
1229 
1229 
1231 
1232 
1232 
I231 
1228 
1227 
1227 
1229 
1230 
1232 
1232 
I233 
I232 
1232 
1232 
1233 
1235 
1237 
1241 
I243 
I244 
1245 
1246 
1246 
1247 
1248 
I249 
1249 
1250 
I249 
1248 
1247 
1247 
1246 

, 1246 
1246 
1248 
1248 
1249 
1249 

5 18'5 
40 

39 0 

691 
693 

Zeit 

4om 03 

20 

40 
41 o 

20 

40 
42 0 

20 

40 
43 0 

20 

40 
44 0 

2 0  

40 
45 0 

20 

40 
46 o 

20  

40 
47 0 

2 0  

40 
48 o 

20 

40 
49 0 

2o 
40 

50 0 
XI 

40 
51 0 

20 

40 
52 0 

20 

40 
53 0 

20 

40 
54 0 

20 

40 
55 0 

20 

40 
56 0 

20 

40 
57 0 

20 

40 
58 o 

20 

4 52.6 
4 5 3 ' 3  

695 
697 

6 '0;  H 

zo 
40 

D 

4O55I9 
4 5 6 . 5  
4 5 7 ' 2  
4 57.7 
4 58'1 
4 5 8 . 1  
4 5 7 . 8  
4 5 7 ' 3  
4 56.9 
4 5 6 . 5  
4 56.0 
4 5 5 ' 4  
4 5 5 ' 2  
4 5 5 ' 0  
4 54'9 
4 5 5 ' 3  
4 55 '4  
4 55'2 
4 55.1 
4 55 '2  
4 5 5 . 1  
4 5 4 ' 7  
4 54'5 
4 54'5 
4 54.4 
4 54.6 
4 54'5 
4 54 '4  
4 5 4 ' 3  
4 5 4 ' 1  
4 5 3 ' 7  
4 53'3 
4 5 3 ' 3  
4 53'3 
4 53 '1  
4 53 '1  
4 53 '0  
4 5 2 . 6  
4 5 2 ' 3  
4 52.1 
4 5 1 ' 7  
4 51'4 
4 5 1 . 4  
4 51.3 
4 5 1 ' 3  
4 51.2 
4 5 1 ' 0  
4 50'7 
4 50.4 
4 50 '3  
4 5 0 . 1  
4 4 9 . 9  
4 49'4 
4 49'1 
4 4 8 . 6  
4 48.4 

695 
693 

5 18.4 
5 18.3 

1250 
1248 
1248 
1247 

= 691 ; 

40 
59 0 

1217 20 

1218 40 

Stundenmittel: 
1 

4 4 8 ' 2  
4 4 7 ' 9  

4 54.2 
4 55'3 

D = 5" 

20 

40 

V =  1232. 

4 47'5 
4 47'2 
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Terminstunden. Gbttinger Zeit. Jan Mayen. 

D=25"+ West I%= 0~09000tO~00. .  .C. G. S. P= 0~40000c00 . .  . .C. G. S. 

Zeit 

om 08 
20 

40 
I 0 

20 

40 
2 o 
20 

40 
3 0 

20 

40 
4 0  
20 

40 
5 0 
20 

40 
6 0 

20 

40 
7 o 
20 

40 
8 0 

zo 
40 

9 0 
20 

40 
lo o 

20 

40 
1 1  o 

20 

40 
12 o 

20 

40 
13 0 

20 

40 
14 o 

20 

40 
15 o 

20 

40 
16 o 

20 

40 
17 o 

20 

40 
18 o 

20 

40 
rg o 

20 

40 

D 

4' 1'6 
4 2 . 6  
4 '3'5 
4 27.2 
4 40'5 
4 41'8 
4 34'6 
4 30'5 
4 33'1 
4 26'9 
4 27'7 
426'2 
415.3 
4 9 . 6  
4 16.4 
4 17'5 
4 24'5 
4 28.1 
4 30'7 
4 31'4 
4 29.1 
4 26.2 
4 26.7 
4 25'2 
4 22'2 
4 20.2 
4 19.3 
4 17.2 
4 13.9 
415.8 
4 14.0 
4 9.2 
4 8.6 
4 15.4 
4 22-6 
4 27.6 
4 29.9 
4 29.8 
432.2 
4 33'3 
433.3 
4 31.8 
430.2 
428.4 
425.7 
425.3 
425.0 
4 25'3 
4 23.6 
4 24'4 
424'3 
422'8 
4 23'0 
4 24-9 
4 18.1 
415.2 
4 13.9 
3 55.3 
3 54.3 
3 53'8 

H 

586 
595 
586 
587 
563 
511 
468 
475 
483 
474 
498 
490 
467 
479 
453 
517 
538 
562 
578 
589 
604 
608 
607 
607 
611 
602 
533 
590 
597 
603 
598 
599 
601 
603 
609 
611 
618 
626 
633 
636 
640 
643 
646 
651 
658 
656 
642 
636 
626 
637 
651 
659 
664 
656 
635 
635 
620 
601 
612 
627 

V 

1414 
1405 
I405 
I400 
1403 
I424 
1440 
I430 
1424 
1418 
1403 
I403 
1403 
1388 
I375 
1363 
I349 
1338 
I329 
1325 
I320 
1316 
1314 
I312 
I307 
1308 
1299 
I311 
1308 
1306 
I307 
1306 
1304 
1302 
1299 
1298 
1296 
1294 
1291 
1289 
1287 
1286 
1284 
1284 
1283 
1282 
1283 
1286 
1290 
1291 
1287 
1285 
1282 
1283 
1284 
1283 
1287 
1287 
1282 
1273 

1. Marit! 1883. 2h-3h a. m. 

A n m e r k u n g e n  

2h 21" Ein Vorhaug stcht in SW. Aus einor in Sudon stohonden Wolkenbank 
ragt ein grosser Dunstfleck hervor. 

10 Eino Icrono mit li.zuptsiic11licher Entwicklung ENE-WSW. Coiicentra- 
tionsort der Strahlon im magnotischon Zenithe. 

17 Nacli dem Erblxsscn bieibcri droi Biinder, wovon eincs in Norden, eill 
geschlungonos im Zcnithc und cines uber dem Siidllorizonte stcht. 

I 



110 

Terminstunden. 

A. Gra8xl; 

GBttinger Zeit. Jan Mayen. 

D = 25" t West H = 0.09000-t-0.00.. .C. G.  S. V =  0.49000+0.0.. . .C. G. S. 

Zeit 

zom os 
20 

40 
21 o 

20 

40 
22 o 

20 

40 
23 o 

20 

40 
24 0 

20 

40 
25 o 

20 

40 
26 o 

20 

40 
27 0 

20 

40 
2 8 0  

20 

40 
29 0 

20 

40 
30 0 

20 

40 
31 0 

20 

40 
32 o 

20 

40 
33 0 

20 

40 
34 0 

20 

40 
35 0 

20 

40 
36 o 

20 

40 
37 o 

20 

40 
38 0 

20 

40 
39 o 

20 

40 

D 

~ O I O ! ~  

4 7'8 
4 14'9 
4 23.3 
4 24.5 
4 21.5 
4 15-6 
4 13'3 
4 1 ' 5  
346.3 
3 38'4 
3 46'2 
3 49'3 
3 43.2 
3 36'0 
343'2 
3 39.2 
3 36'1 
3 43.6 
335'2 
3 35'7 
3 43'2 
3 45.4 
3 46'2 
4 5 ' 3  
417'5 
4 26.1 
429.3 
4 34'8 
439'5 
4 47'4 
4 53'6 
457'2 
5 1'2 

5 0.3 
5 0.0 
5 0'7 
5 2'5 
4 57'8 
454'5 
4 52'6 
4 53'7 
456.3 
5 0.6 
5 1'1 

5 4'5 
5 8.6 
5 7'8 
5 4'0 
5 1'5 
4 58'8 
4 56'5 
4 55'9 
4 54'5 
4 54'7 
453'7 
4 52'8 
452.5 
452'7 
4 52'4 

1. Mi; t !  1883. 2h-3h m. 

A n m e r k u n g e n  

2h 20"' Das niirdlicho Band verschwindet, die andern breiten sich aus und 

bedecken 60% des Fi1m:~mentes mit wogender Dunstmasse. 

21 In WSW entsteht ein neucs Band. 

22 Dasselbe biegt in Norden gegen Osten ab. 

24 Im Bande ist Strahlentextnr sichtbar. Lichtschwacher ~ u n s t  in Siiden. 
Das Band leuchtet intensiver. 

26 Dns Band wird dunstfiirmig und brcitet sich aus. In WSW entstehen 
drei Bander, welche gegen Siiden verlaufen. 14 = 7, 9 und 15'. 

27 Ein Band lguft iiber Zenith, wird r~~thenftirmig gegcn NNE. ~ i i rd l ichcr  

Raud sclittrf begrenzt. Starke fliessende Lichtbewogung. 

30 Westende 16st sich ab, dns Nordende sinkt herab nnd krummt sich 
aufwiirts. 

32 In NW, h=lOO ein lichtstarkes Band, das ubrige bildet streifenartigen 

Dunst mit E-W-Richtung. 

35 Schliessen sich die Enden der baiden Erscheinungen aueinander. 

38 Fast ganz verblasst. GriSssere Lichtansammlung in Wosten, h = 20°. 
600/0 des Firmamentes bedeckt schwacher Lichtdunst. 

644 
661 
672 
671 
672 
679 
679 
677 
649 
605 
580 
577 
598 
624 
656 
650 
638 
624 
626 
586 
572 
539 
490 
462 
464 
481 
485 
483 
522 
533 
548 
544 
568 
593 
618 
631 
660 
695 
697 
679 
695 
704 
699 
721 
737 
735 
730 
728 
723 
720 
721 
722 
727 
724 
722 
723 
719 
714 
708 
702 

1267 
I270 
1270 
1271 
1272 
1274 
1273 
1273 
1283 
1302 
I301 
1289 
1272 
1258 
1244 
1240 
1240 
1239 
I230 
1246 
1249 
1261 
1280 
1283 
1273 
1262 
1272 
1273 
1269 
I259 
12.50 

1254 
1247 
1239 
1231 
1222 

1210 

1197 
1197 
1199 
1191 
1188 
1189 
1186 
"79 
1176 
1177 
"79 
1183 
1183 
1183 
1180 
1179 
1178 
1177 
1177 
1176 
1176 
1175 
1175 



II Stundenmittel: D = 4 O  31 ' a ;  H =  644; V = 1237. 

Terminstunden. Gbttinger Zeit. Jah May6n 
* 

D=25"-I -  West H =  0-09000+0~00.. .C. (3. S. V =  0.49000+0-0.. . .C. G. S. 

Zeit I 
40m05 4O51~6 

20 4 50'9 
40 4 49'6 

41 o 4 49.2 
20 4 47'6 
40 445'7 

42 o 4 44.5 
20 4 44.5 
40 445.6 

43 o 446.3 
20 446.8 
40 4 47'3 

44 0 4 47'5 
20 4 47'4 
40 4 47'8 

45 o 4 48'3 
20 4 48.5 
40 4 48-7 

46 49 '4 
20 4 48.7 
40 4 47.0 

47 0 4 44'1 
20 4 40'4 
40 4 36.4 

48 o 4 34-2 
20 4 35'1 
40 4 38'4 

49 0 4 40'7 
zo 440.7 
40 4 40'7 

50 o 4 41.8 
20 442.6 
40 443'8 

51 o 4 45'3 
20 4 45-7 
40 447.4 

52 o 4 47.6 
20 4 45.2 
40 4 41'4 

53 0 439'2 
20 436.1 
40 4 34.5 

54 6 4 33-7 
20 4 33'0 
40 4 33-6 

55 0 4 34'4 
20 4 36.3 
40 4 37'5 

56 o 4 39.3 
20 440.2 
40 4 40.5 

57 o 4 40.7 
zo 4 39.7 - 
40 4 42-2 

58 0 4 42.6 
20 4 42-6 
40 4 40.5 

59 o 4 40.1 
20 4 35.4 
40 4 31.6 

1. Miim 1883. 21'-3h a. m. 

A n m o r k u n g o n  

Zh 43m Der Bandtheil inNorden miader sufleuchtond, die ubrigcn Lichtmsssen 

sind WSW-ENE in Striiugo gruppirt; in Westen heller. 

44 Alles ist dunstfiirmig, ohne besondorer Gruppirung 800/o des Finna- 

mentos bedockend. 

47 Unregclmiissiges Band in NW, 1b= 15O, der iibrigc Dullst gruppirt sich 
strahlcnfiirmig zu oinom Fiicher. 

50 E s  wird Allos wieder dunstfiirmig. 

52 Ein Band in NW wird holler. IntensitHt 2. I n  WSW starke Licht- 
aiisammluug, sonst :~uch dunner Dunst vertheilt. 

57 Hinter dem Dunst0 ciu Band iibor dern Wosthorizontc. In  Norden 
Fragmonte cines Bandos, uber dem Siidhorizonte eine otwu, lo0 breite 

Lichtp:~rtio. 

IT 1 V 

697 
695 
692 
690 
685 
682 
676 
668 
669 
676 
686 
700 
712 
720 
722 
716 
717 
721 
725 
726 
728 
728 
721 
717 
707 
705 
703 
707 
708 
709 
713 
713 
708 
706 
706 
706 
708 
712 
704 
706 
706 
706 
708 
709 
702 
697 
695 
701 
699 
692 
688 
684 
677 
676 
678 
679 
683 
683 
676 
674 

1175 
1175 
"74 
1172 
1173 
1173 
1172 
1170 
1168 
1166 
1164 
1161 
1x57 
"55 
11.55 
"56 
1156 
1155 " 55 
1155 
1155 
"55 
"55 
1156 
1156 
"55 
1154 
XI53 
1153 
1149 
1146 
1145 
"45 
1143 
"43 
1142 
1142 
1142 
1143 
"43 
1143 
1143 
"43 
1143 
1143 
"43 
1143 
"41 
1140 
1142 
1142 
"43 
1143 
1143 
1142 
"41 
"41 
1142 
1146 
1147 



112 A. Gra t z l ,  

Terminstunden. Gattinger Zeit. Jan Mayen. 
I 

D = 25" + West H = 0.09000-tO-00.. .C. G. S. V = 0.49000-t-0.0. . . . C. G. S. 

Zeit 1 D v 

15. Miirx 1883. 

aeit 1 D I 13 1 v 

om os 
20 

40 
1 0  

20 

40 
2 o 
20 

40 
3 o 
20 

40 
4 0 

20 

40 
5 0 
20 

40 
6 o 
20 

40 
7 o 

20 

40 
8 o 
zo 
40 

9 o 
20 

40 
10 o 

20 

40 
I I  o 

20 

40 
12 o 

20 

40 
13 o 

20 

40 
14 o 

20 

40 
15 o 

20 

40 
16 o 

20 

40 
17 0 

20 

40 
18 o 

20 

40 
19 o 

zo 
40 

3h-4h a. m. 

Zeit 1 D 1 H / v 

740 
743 
745 
747 
749 
747 
747 
744 
741 
738 
736 
734 
733 
735 
739 
747 
755 
763 
769 
776 
782 
784 
782 
778 
768 
759 
750 
742 
736 
731 
725 
717 
710 
705 

695 
695 
697 
701 
706 
710 
714 
720 
719 
722 
724 
727 
729 
730 
730 
729 
728 
728 
726 
726 
724 
724 
722 
721 

4O50!1 
4 50'0 
449'9 
449'9 
449'9 
4 49.6 
4 49'0 
4 48'3 
4 47'2 
446.0 
4 45.0 
444'4 
4 44'2 
4 44.6 
4 45.8 
4 47'9 
4 50'1 
452'8 
4 54-9 
4 56.8 
4 58.9 
5 0.6 
5 1.1 

5 0'7 
4 59.4 
4 58'3 
4 56.8 
4 56.1 
4 55.3 
4 54-6 
4 53.6 
4 52.1 
4 50.3 
4 47'7 
445'7 
444'4 
4 44-1 
4 44.2 
4 44.8 
4 45.2 
4 46.2 
4 47.0 
4 47'0 
4 47'0 
4 47.0 
4 47'1 
4 47'5 
4 47'8 
4 48.4 
448.8 
4 49'0 
4 49'0 
4 49'0 
4 49-1 
4 49.0 
4 48-9 
4 48.6 
4 48.4 
4 48'2 
4 48.1 

4om 08 
20 

40 
41 o 

20 

40 
42 o 

20 

40 
43 0 

20 

40 
44 0 

20 

46 
45 o 

20 

40 
46 o 

20 

40 
47 0 

20 

40 
48 o 

20 

40 
49 0 

20 

40 
50 o 

20 

40 
51 0 

20 

40 
52 0 

20 

40 
53 o 

20 

40 
54 o 

20 

40 
55 0 

20 

40 
56 o 

20 

40 
57 o 

20 

40 
58 o 

20 

40 
59 0 

20 

40 

V = I ~ I ~ .  

1214 
1212 

1201 

1201 

1201 

1202 

I202 

1203 
1204 
1205 
1205 
1205 

1204 
1203 
1197 
"93 
1190 
1186 
1183 
1181 
1181 
1181 
1186 
1191 
1196 
1202 

1207 
1212 

1216 
1218 
1221 

1224 
1227 
1227 
1227 
1224 
1222 

1219 
1216 
1212 

1208 
1206 
1204 
1203 
I202 
1201 

I201 

1201 

1201 

1201 

1203 
1204 
1205 
1207 
1208 
1210 

1210 

1212 

1212 

1212 

20m 0% 

20 

40 
2.1 0 

20 

40 
22 0 

20 

40 
23 0 

20 

40 
24 0 

20 

40 
2.5 0 

20 

40 
26 0 

20 

40 
97 0 

20 

40 
28 0 

20 

40 
29 0 

zo 
40 

30 0 
20 

40 
31 0 

20 

40 
32 O 

20 

40 
33 0 

20 

40 
34 0 

20 

40 
35 0 

20 

40 
36 o 

20 

40 
37 o 

20 

40 
38 o 

20 

40 
39 o 

20 

40 

Stundonmittel: 

721 
720 
719 
717 
715 
712 
710 
706 
703 
702 
697 
697 
692 
689 
687 
684 
683 
681 
682 
682 
684 
686 
687 
685 
689 
692 
693 
699 
704 
709 
715 
723 
729 
733 
736 
738 
739 
738 
736 
734 
730 
728 
725 
724 
720 
716 
714 
711 
709 
706 
704 
702 
699 
697 
695 
694 
692 
691 
691 
691 

4O48!o 
447'8 
4 47'8 
4 47'8 
4 47'7 
4 47 5 
4 47'8 
446'1 
4 45'3 
4 44'7 
4 44.0 
4 43'5 
4 42.7 
441.8 
4 41'3 
440'8 
4 40'2 
439'2 
4 39'0 
4 38.8 
4 38.8 
4 39'0 
4 39'1 
4 39'2 
4 39'3 
4 39'8 
4 40.8 
4 41.7 
4 42.6 
4 43'5 
4 44'8 
4 46.0 
446.8 
4 48'5 
4 49.6 
4 50'0 
4 50'5 
4 50.6 
4 50'4 
4 50.2 
4 50'2 
4 50'0 
449'8 
4 49'8 
4 49'8 
4 49'7 
4 49'4 
4 49'2 
4 48.6 
4 48'7 
4 48.3 
4 47'8 
4 47'3 
4 47'0 
4 46.8 
4 46-3 
4 45'9 
4 46-0 
4 46.2 
446.7 

D = q O  46'4; 

4O46!8 
4 46'7 
4 46.6 
4 46.2 
4 45'9 
4 45.9 
4 45'3 
444-7 
4 44.8 
444'8 
444.8 
4 45'0 
4 45'7 
445'9 
4 46.1 
4 46'5 
4 46.4 
445.9 
4 45.7 
445.0 
444'7 
4 44'1 
443'7 
4 43'1 
4 42.8 
4 42'7 
4 42.6 
4 42'5 
4 42'0 
441'3 
4 40.7 
4 40'1 
4 39.8 
4 39'8 
439.8 
439.7 
4 39'7 
4 39.8 
439'9 
440.6 
441.0 
441'8 
442'3 
442.8 
442'9 
4 43'0 
4 43'4 
4 43'8 
4 43.8 
4 43'8 
4 44.0 
4 44.6 
4 45'0 
4 45'2 
4 45.3 
4 45'4 
445'4 
4 45'4 
445.2 
4 45'0 

1210 

1210 

1210 

1210 

1212 

1213 
1214 
1215 

1216 
1217 
1218 
1219 
1220 

1221 

1221 

1221 

1221 

1220 

1219 
1217 
1216 
1214 
1213 
1210 

1210 

1207 
1205 

1204 
1203 
1200 

1197 
1194 
1193 
1192 
1192 
1192 
1193 
1195 
1197 
1201 

1203 
1204 
1206 
1208 
1210 
1213 
I214 
1214 
1214 
1215 
1216 
1216 
1218 
1219 
IZZO 
1222 

1222 
1222 

1221 

1220 

H=71z; 

690 
692 
691 
690 
690 
690 
690 
692 
693 
694 
694 
693 
693 
692 
691 
689 
688 
687 
686 
685 
684 
684 
682 
681 
680 
679 
678 
677 
676 
674 
673 
674 
676 
677 
680 
682 
684 
687 
689 
690 
693 
695 
699 
701 
703 
706 
710 
714 
716 
718 
720 
722 
724 
725 
725 
725 
725 
724 
724 
724 

1220 

1219 
1219 
1219 
1220 

1220 

1220 

121s 

1218 
1218 
1217 
1217 
1217 
1218 
1218 
1220 

1221 

1222 

1223 
1223 
1224 
1224 
1224 
1224 
1224 
1224 
1226 
1226 
1226 
1227 
1228 
1228 
1228 
1227 
1227 
1226 
1225 

1225 
1225 
1225 

1224 
1224 

'1223 
1222 
1221 

1219 
1218 
1216 
1216 
1216 
1215 

1214 
1214 
1214 
1214 
1214 
1215 
1215 
1216 
1217 
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Jan Mayen. 

6sterre\ohlsohe Expedition auf Jan Mayen. 15 

, 

II = 25"+ West H = 0.09000+0.00.. .C.  G. S. T+ 0.49000+0.0..  . .C. G. S. 

Zeit 1 D 1 H Y 

1340 
I340 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1342 
I342 
I342 
1341 
1340 
1340 
1341 
1341 
1341 
I340 
1340 
1340 
I340 
1340 
1340 
I340 
I339 
1339 
I340 
'340 
I340 
I340 
I340 
I340 
1340 
1339 
1338 
I337 
1336 
1334 
I333 
1331 
1331 
13.33 
1331 
1330 
1330 
1331 
I335 
I335 
1335 
I335 
1335 
1334 
1331 
I330 
1328 
1327 
1325 
1324 
1324 
1321 
1322 

1. April 1883. 

Zeit D I N I Y 

609 
609 
611 
610 
609 
609 
610 
610 
610 
606 
608 
606 
608 
609 
605 
602 
599 
599 
598 
597 
593 
591 
59' 
s~~ 
586 
584 
S83 
579 
579 
5f6 
572 
57' 
571 
57' 
573 
577 
580 
583 
584 
582 
579 
580 
581 
582 
568 
572 
567 
565 
565 
563 
566 
559 
561 
564 
563 
564 
565 
567 
563 
564 

ol11 0. 
20 

40 
I o 
20 

40 
2 o 
20 

40 
3 o 
zo 
40 

4 o 
20 

40 
5 o 
20 

40 
6 o 
20 

40 
7 o 
20 

40 
8 o 
20 

40 
9 o 
zo 
40 

I 0  o 
20 

40 
11  0 

20 

40 
IZ o 

20 

40 
13 o 

zo 
40 

14 o 
20 

40 
15 o 

20 

40 
16 o 

20 

40 
17 o 

20 

40 
18 o 

20 

40 
19 o 

zo 
40 

4"-5" a. m. 
-- 

Zeit I D I IT / 
4°3z!9 
4 33.0 
433'3 
4 33.8 
434'0 
4 34'6 
4 34.6 
4 34.3 
4 33.8 
433.9 
434'4 
4 34'9 
434'3 
4 33'8 
433.6 
433.6 
4 33'5 
433'0 
4 32'9 
433.0 
433'4 
4 33'6 
4 33'0 
4 34 0 
4 34.4 
4 34'2 
433'7 
4 33'2 
4 33'5 
4 3 4 0  
4 34'2 
4 33'7 
4 33.6 
4 34'0 
4 35'0 
4 36.2 
4 36'4 
4 36'4 
436'4 
4 36'2 
4 35'5 
4 36'0 
4 36'8 
4 37'0 
436.6 
4 36.1 
4 35'2 
4 35.6 
4 35'8 
4 36.0 
436.2 
4 36'4 
4 35'6 
435'2 
4 34'9 
4 33'0 
4 32.0 
4 30.6 
4 26.9 
4 27.6 

4oTTL ob 
20 

40 
41 0 

20 

40 
42 0 

20 

40 
43 o 

20 

40 
44 0 

20 

40 
45 o 

20 

40 
46 o 

20 

40 
47 o 

20 

40 
48 o 

20 

40 
49 o 

20 

40 
50 o 

20 

40 
51 0 

20 

40 
52 0 

20 

40 
53 0 

20 

40 
54 0 

20 

40 
55 o 

20 

40 
56 o 

20 

40 
57 o 

20 

40 
58 o 

20 

40 
59 0 

20 
40 

1300. 

201n 08 

2.0 

40 
21 o 

20 

40 
22 0 

20 

40 
23 0 

20 

40 
24 o 

20 

40 
25 0 

20 

40 
26 o 

20 

40 
27 0 

20 

40 
28 o 

20 

40 
29 o 

20 

40 
30 0 

20 

40 
31 0 

zo 
40 

32 0 
20 

40 
33 0 

20 

40 
34 0 

20 

40 
35 o 

20 

40 
36 0 

20 

40 
37 0 

20 

40 
38 o 

20 

40 
39 0 

20 

40 

Stundcumittol: 

561 
559 
557 
560 
556 
559 
553 
558 
558 
554 
550 
548 
551 
553 
557 
553 
553 
555 
558 
564 
570 
570 
571 
575 
579 
582 
586 
589 
591 
594 
596 
598 
boo 
605 
607 
611 
613 
618 
624 
626 
631 
632 
630 
626 
622 
616 
614 
611 
609 
611 
618 
627 
634 
639 
641 
643 
638 
627 
617 
617 

If= 

4O26I9 
4 26.3 
4 26.8 
4 26.9 
4 25 9 
4 24.0 
4 23'0 
4 23 2 
4 22.6 
4 24'4 
4 24.8 
4 26'2 
4 26.6 
4 28.4 
4 29 4 
4 29'4 
429.9 
4 30'7 
4 32.8 
4 35'3 
4 36.4 
4 37'2 
4 36'8 
4 39'2 
4 39 9 
4 40'5 
4 40'5 
4 40.7 
4 40 8 
4 41'0 
4 41'4 
441'1 
4 41.2 
4 41.1 
442'5 
443'3 
443'7 
4 43-9 
443.8 
4 43.6 
4 43'0 
442'7 
4 41 3 
440.3 
4 39'7 
4 38.3 
4 37.8 
4 37'3 
437'3 
4 38 5 
4 38.8 
4 39'9 
4 40'7 
4 40 2 
4 39.3 
4 38.6 
4 37-6 
4 37 3 
4 36.9 
437'1 

D = 4O 34!8; 

1322 
1321 
1321 
1319 
1320 
1320 
I321 
1320 
I320 
1320 
1323 
1323 
1323 
1321 
1319 
1320 
1320 
1316 
1313 
1311 
1309 
1307 
1306 
I303 
1302 
1300 
1298 
1296 
I295 
1294 
1291 
1291 
1287 
1284 
1284 
1282 
1279 
1276 
1274 
1273 
1272 
1273 
1273 
1274 
1275 
1276 
1277 
1276 
1274 
1272 
1268 
1263 
1262 
1261 
1262 
1263 
1267 
1273 
1275 
1279 

589;. V =  

4'36!3 
4 34.1 
4 32.8 
432'0 
4 33'7 
4 35'7 
4 35'9 
4 35'4 
4 34.6 
4 34'6 
4 35.1 
4 35'1 
4 34'3 
433'5 
4 32.6 
435'6 
4 32'9 
4 31'5 
4 31.8 
4 31.6 
4 34.6 
4 36.4 
4 38.3 
439'5 
4 41.1 
440.6 
4 39.7 
4 38.6 
4 36.1 
4 33.6 
432'4 
4 31.8 
4 32'8 
4 31'9 
4 33.1 
4 34'4 
4 34'6 
4 36.9 
4 36.6 
4 35'6 
4 35.6 
435'7 
4 35'5 
433'1 
4 33'1 
4 32.8 
4 34'5 
4 34.8 
434'6 
435'7 
4 34'7 
4 35.1 
4 33'0 
4 33'1 
4 32.6 
4 33.7 
4 31'8 
4 28.7 
4 27.6 
4 25.6 

609 
601 
591 
590 
589 
591 
592 
598 
606 
619 
632 
641 
646 
644 
639 
621 
610 
605 
599 
599 
601 
605 
609 
607 
608 
609 
609 
602 
590 
592 
582 
578 
573 
573 
576 
576 
577 
581 
582 
577 
578 
584 
577 
574 
576 
573 
576 
572 
574 
576 
570 
572 
570 
567 
566 
559 
555 
556 
551 
550 

1282 
1285 
1285 
1284 
1279 
1274 
I274 
1269 
1264 
1261 
1255 
1254 
1255 
1258 
1261 
1263 
1269 
1271 
1271 
1270 
1267 
1266 
1263 
1264 
1263 
1266 
1268 
1271 
1275 
1280 
1280 
1279 
1280 
I277 
1276 
1274 
1273 
1272 
1273 
I273 
1272 
1270 
1270 
1270 
1267 
1267 
1267 
1268 
1269 
1268 
1268 
1270 
1271 
1271 
1272 
1272 
1273 
1274 
1273 
1272 
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Terminstunden. 

A.  G r a t x t ,  

GiSttinger Zeit. Jan Mayen. 

Zoit 

20"' 0 

20 

40 
21 0 

20 

40 
22 0 

20 

40 
23 0 

20 

40 
24 0 

20 

40 
25 0 

20 

40 
26 o 

20 

40 
27 0 

20 

40 
28 0 

20 

40 
29 0 

20 

40 
30 0 

20 

40 
31 0 

20 

40 
32 0 

20 

40 
33 0 

20 

40 
34 0 

20 

40 
35 0 

20 

40 
36 0 

20 

40 
37 0 

20 

40 
38 0 

20 

40 
39 0 

20 

40 

I 
Zeit 

D = 25" + West H =  0.09000+0.00.. .C. G. S. V =  0.49000-1-0.0.. . .C. 0. S. 
-... 

16. ApiL 1883. bh-6" a. ma 

Stundenmittel: I/ = 4O 45'0; H =  757 ; V =  1279. 



Terminstunden. 

Magnetische Beobachtungen. 

G6ttinger Zeit. 

115 

Jan Mayen. 

D=25"+ West I~=0~09000+0~00 . .  .C. a. 5. V=0.49000 -I- 0.0. . . .C.  (3. S. 

P 

1256 
1257 
1256 
1257 
1256 
125.5 
1254 
1253 
1252 
1252 
1248 
1245 
1245 
1246 
1248 
1247 
1246 
I245 
1244 
1242 
1241 
1240 
1240 
1239 
1237 
I237 
1236 
17.36 
1237 
1236 
1233 
1233 
1233 
1232 
1232 
1233 
I235 
1235 
1234 
1235 
1236 
I235 
1233 
1233 
'234 
1233 
1233 
'233 
1234 
I234 
1235 
I235 
1236 
1240 
1242 
1243 
I243 
1243 
1242 
1242 

Zeit 

om 0 5  

20 

40 
I o 

20 

40 
2 o 

20 

40 
3 o 

20 

40 
4 o 

2 0  

40 
5 o 

20  

40 
6 o 

20 

40 
7 o 

20 

40 
8 o 

20 

40 
9 o 

20 

40 
10 o 

20 

40 
r r  o 

20 

40 
I 2  0 

20 

40 
13 o 

20 

40 
14 o 

20 

40 
15 o 

20 

40 
16 o 

20 

40 
I7 0 

20 

40 
18 0 

20 

40 
19 0 

20 

40 

Zeit 

2 0 m  05 

20 

40 
21 0 

20 

40 
22 o 

20 

40 
23 0 

20 

40 
24 0 

20 

40 
25 0 

20 

40 
26 o 

20 

40 
27 0 

20 

40 
28 o 

20 

40 
29 o 

20 

40 
30 0 

20 

40 
31 0 

20 

40 
32 0 

20 

40 
33 o 

20 

40 
34 0 

20 

40 
35 0 

20 

40 
36 o 

20 

40 
37 0 

20 

40 
38 o 

20 

40 
39 0 

20 

40 

Stundenmittel: 

D 

4'47'4 
4 47 '4  
4 4 7 ' 3  
4 47'2 
4 45'3 
4 44.6 
4 43'9 
4 42 '4  
4 4 1 ' 2  
4 I 

4 41. I 
4 39.1 
4 3 7 . 6  
4 36.6 
4 35'9 
4 33'9 
4 3 1 . 7  
4 3 0 ' 3  
4 29 9 
4 29'4 
4 29.6 
4 29'7 
4 29.8 
4 31'9 
4 31.2 
4 30.2 
4 31 '0  
4 33 '5  
4 34'0 
4 34'2 
4 34'8 
4 3 5 ' 2  
4 33'5 
4 33'8 
4 34'6 
4 3 4 ' 2  
4 3 2 ' 8  
4 3 1 ' 5  
4 32'3 
4 33'6 
4 33'4 
4 3 3 ' 2  
4 33'2 
4 33'1 
4 34'5 
4 34'9 
4 35'2 
4 3 4 ' 8  
4 34.2 
4 34.0 
4 33.4 
4 3 2 ' 5  
4 32-7 
4 3 2 ' 9  
4 32'5 
4 31.9 
4 30.2 
4 3 1 . 6  
4 31.5 
4 31'0 

D 

4O22!7 
4 20'5 
4 22 .0  

4 23.0 
4 24'1 
4 24.1 
4 24.7 
4 2 6 . 1  
4 27'2 
4 28.1 
4 27'7 
4 2 8 ' 1  
4 29'2 
4 30'1 
4 2 9 ' 7  
4 28'1 
4 2 7 ' 5  
4 29 2 
4 30.6 
4 32.6 
4 34'0 
4 3 2 . 8  
4 32'4 
4 30.4 
4 3 0 . 2  
4 3 1 ' 3  
4 32.1 
4 3 1 . 9  
4 30.7 
4 3 0 . 5  
4 32.0 
4 34'0 
4 36'3 
4 38.3 
4 39.2 
4 3 8 ' 1  
4 35'3 
4 32.8 
4 32'2 
4 31.8 
4 32.0 
4 33'2 
4 35.6 
4 35'6 
4 33 '5  
4 30.6 
4 3 1 ' 7  
4 33'9 
4 34.9 
4 3 5 ' 5  
4 36.0 
4 3 7 ' 5  
4 38.8 
4 39-2 
4 38.6 
4 38.3 
4 3 8 ' 2  
4 4 0 ' 0  
4 41'7 
4 42'0 

1 11 

596 
591 
586 
580 
579 
580 
580 
578 
578 
579 
585 
589 
591 
590 
587 
587 
589 
589 
590 
592 
595 
596 
599 
600 
598 
594 
593 
590 
586 
582 
584 
586 
5g6 
588 
590 
590 
587 
589 
589 
588 
582 
579 
583 
586 
5s8 
587 
589 
5s8 
586 
586 
583 
583 
581 
576 
575 
574 
571 
574 
575 
578 

I .  Mwi 1883. G"7". m. 

H I  Y 
v 

1242 
1243 
I244 
1242 
1239 
I237 
1243 
'242 
1241 
1237 
1236 
1235 
1235 
1236 
1241 
1239 
I234 
1233 
1232 
1231 
1231 
1229 
1229 
1231 
1232 
I233 
1233 
1233 
1235 
1237 
1237 
1237 
'235 
1233 
1232 
1230 
1228 
1227 
1224 
1226 
1227 
1229 
1231 
1231 
1232 
1232 
1232 
1232 
1231 
1229 
I227 
1227 
1226 
1226 
1226 
1226 
1228 
Iz29 
1229 
1230 

574; Y= 

D 

4'41 ' 1  

4 4 1 . 0  
4 39'5 
4 40'4 
4 42.1 
4 41.4 
4 40.2 
4 39'4 
4 38.6 
4 39'3 
4 38.6 
4 37'9 
4 37'4 
4 37 '9  
4 37'7 
4 37.6 
4 3 9 ' 9  
4 41'5 
4 43 '4  
4 43'9 
4 4 2 ' 5  
4 41'7 
4 4 1 ' 5  
4 40'5 
4 39.1 
4 37'3 
4 36 '2  
4 3 6 . 5  
4 34'7 
4 3 3 ' 1  
4 33'1 
4 34'4 
4 34'6 
4 36.6 
4 40'3 
4 4 4 . 2  
4 47 '0  
4 4 8 . 1  
4 49.0 
4 49.8 
4 50.1 
4 49 2 

4 47'4 
4 45 7 
4 4 4 ' 9  
4 44'9 
4 4 4 . 1  
4 45 '2  
4 46.6 
4 47.0 
4 48 '7  
4 49'3 
4 49.7 
4 49'9 
4 50'0 
4 50.2 
4 49.5 
4 49'3 
4 49.0 
4 48.4 

~ = ~ ' ~ 6 ' 5 ;  

583 
583 
585 
584 
581 
579 
573 
569 

565 
562 
563 
563 
561 
559 
556 
556 
552 
549 
542 
543 
541 
545 
546 
551 
552 
550 
551 
555 
556 
558 
556 
557 
558 
556 
554 
552 
554 
556 
555 
552 
553 
552 
550 
551 
554 
559 
561 
562 
561 
562 
565 
563 
563 
562 
564 
568 
570 
573 

Zeit 

4om oS 
20 

40 
41 0 

20 

40 
42 0 

20 

40 
3 o 

20 

40 
44 0 

20 

40 
45 0 

20 

40 
46 0 

20 

40 
47 0 

20 

40 
48 0 

20 

40 
49 0 

20 

40 
50 0 

20 

40 
51 0 

2O 

40 
s2 O 

20 

40 
53 0 

20 

40 
54 0 

20 

40 
55 0 

20 

40 
56 o 

20 

40 
57 0 

20 

40 
58 0 

20 

40 
59 o 

20 

40 

1235. 

B 

573 
569 
570 
574 
578 
581 
580 
575 
574 
578 
578 
579 
577 
571 
566 
561 
565 
569 
569 
572 
577 
579 
576 
576 
573 
571 
569 
567 
564 
559 
554 
553 
554 
557 
563 
566 
570 
578 
586 
590 
592 
593 
593 
593 
588 
585 
580 
578 
578 
582 
582 
587 
588 
591 
590 
591 
588 
587 
585 
586 

H= 

1231 
1231 
1230 
1231 
1232 
1232 
I234 
I235 
1235 
1236 
1236 
1239 
1239 
1239 
1237 
1240 
1240 
1240 
1239 
1239 
1242 
1242 
1241 
1237 
1237 
1236 
1234 
1233 
1234 
1233 
1233 
1233 
1234 
1233 
I233 
1234 
1235 
I235 
1233 
1233 
I233 
1233 
1233 
I233 
1233 
1232 
1231 
1228 
1217 
1226 
1226 
'224 
1224 
1223 
1223 
1223 
1222 

1222 

1221 
1219 



116 

Terminstunden. 

A. GrutxE, 

Gottinger Zeit. Jan Mayen. 

D = 25" + West II=0.09000 + 0.00. . . C. G. S. V=0.4'3000 +0.0..  . .C.  G. S. 

Zeit , 

omon 
20 

40 
I o 

20 

40 
2 o 

zo 
40 

3 o 
20 

40 
4 o 

20 

40 
5 o 

20 

40 
6 o 

20 

40 
7 0 

20 

40 
8 o 

20 

40 
9 0 

20 

40 
10 o 

20 

40 
11 o 

20 

40 
12 o 

20 

40 
13 0 

20 

40 
14 o 

20 

40 
15 o 

20 

40 
16 o 

20 

40 
17 o 

20 

40 
18 o 

20 

40 
19 0 

20 

40 

D 

4O36!8 
4 35 '5  
4 3 4 ' 5  
4 33-4 
4 3 2 . 0  
4 3 1 . 3  
4 30'9 
4 3 1 . 2  
4 3 2 ' 2  
4 3 2 . 8  
4 3 4 - 1  
4 34'6 
4 35'3 
4 36'3 
4 36.5 
4 36.0 
4 34.8 
4 3 3 ' 6  
4 32.2 
4 31.8 
4 3 1 ' 7  
4 32'1 
4 3 2 . 6  
4 3 2 ' 5  
4 34.1 
4 35 '0  
4 35'4 
4 35'3 
4 3 4 ' 3  
4 3 3 ' 9  
4 33.1 
4 3 2 . 1  
4 3 1 . 8  
4 3 1 - 8  
4 32.0 
4 32'3 
4 33'2 
4 33.8 
4 34'8 
4 35 '3  
4 3 5 . 8  
4 3 5 ' 9  
4 35'7 
4 35.6 
4 3 4 ' 7  
4 34.0 
4 33'4 
4 33'9 
4 32.5 
4 3 2 ' 2  
4 32.2 
4 32.4, 
4 3 2 ' 9  
4 33'2 
4 33.6 
4 33'9 
4 3 3 ' 8  
4 3 3 ' 5  
4 33.8 
4 34'0 

16. Mixi 

D 

2 0 ~ ~ ~ o y 0 3 4 ! o  
4 34.0 
4 34.6 
4 35.0 
4 35'5 
4 36.0 
4 36.1 
4 36.8 
4 36.2 
4 36.4 
4 3 6 . 1  
4 36 '3  
4 36.1 
4 36.1 
4 36.2 
4 36.6 
4 36.4 
4 36.5 
4 36.4 
4 36.6 
4 36.1 
4 3 5 ' 9  
4 35.8 
4 35.6 
4 35'0 
4 3 5 . 1  
4 35'1 
4 35'6 
4 35'9 
4 36.1 
4 36.1 
4 36.6 
4 37 '0  
4 37.2 
4 37.2 
4 37'7 
4 38.0 
4 38.0 
4 37'9 
4 37'9 
4 38'1 
4 38'9 
4 38.0 
4 38'1 
4 37'9 
4 38.0 
4 38.0 
4 38.0 
4 37'9 
4 37'9 
4 3 8 ' 3  
4 38.6 
4 39'0 
4 39.1 
4 39'0 
4 38'9 
4 38'8 
4 38'3 
4 3 7 ' 9  
4 37'8 

D=4O36! 

Zeit 

20 

40 
21 o 

20 

40 
22 o 

20 

40 
23 0 

20 

40 
24 o 

20 

40 
25 o 

20 

40 
26 o 

20 

40 
27 0 

20 

40 
28 o 

20 

40 
29 0 

20 

40 
30 0 

20 

40 
31 0 

20 

40 
32 o 

20 

4a 
33 O 

zo 
40 

34 o 
20 

40 
35 0 

20 

40 
36 0 

z0 
40 

37 0 
20 

40 
38 o 

20 

40 
39 0 

20 

40 

Stundenmittel: 

693 
692 
690 
688 
688 
687 
687 
687 
688 
690 
692 
694 
696 
698 
700 
701 
702 
702 
701 
702 
702 
703 
703 
703 
702 
703 
703 
704 
703 
704 
704 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
711 
712 
712 
712 
711 
711 
710 
709 
711 
711 
711 
711 
712 
716 
716 
7 1 8 .  
718 
718 
719 
718 
718 
719 
719 

1143 
1145 
1145 
1146 
1146 
1146 
1145 
I145 
1143 
1142 
1142 
1141 
1140 
1140 
1140 
1139 
1140 
1141 
1141 
1141 
1140 
1139 
1139 
1139 
1139 
1139 
1139 
1140 
1142 
1142 
1142 
1141 
1140 
I140 
1139 
1139 
I139 
1139 
1139 
I139 
1140 
1141 
1141 
1142 
1142 
1142 
1142 
1142 
1142 
I142 
1142 
1142 
1141 
1141 
1142 
1142 
1142 
1142 
1142 
1142 

Zeit 

4oli1 05 

20 

40 
41 0 

2 0  

40 
42 0 

20 

40 
43 0 

20 ,  

40 
44 0 

20 

40 
45 0 

20 

40 
46 0 

20 

40 
47 0 

20 

40 
48 o 

20 

40 
49 0 

20 

40 
50 0 

20 

40 
51 0 

20 

40 
52 0 

20 

40 
53 0 

20 

40 
54 o 

20 

40 
55 0 

20 

40 
56 0 

2o 
40 

57 0 
20  

40 
58 0 

20 

40 
59 0 

20 

40 

144. 

7"-Sh a. m. 

D I I I  Y 

188.3. 

I[ 1 Y 

4O37'8 
4 37'7 
4 37'6 
4 37'6 
4 3 7 ' 4  
4 37'3 
4 37'1 
4 37.I  
4 36'9 
4 36.6 
4 36.8 
4 36 '4  
4 36.2 
4 36.4 
4 36.6 
4 3 6 . 2  
4 3 6 . 2  
4 36.6 
4 37 0 

4 3 7 ' 2  
4 3 7 ' 2  
4 37'9 
4 38.0 
4 38 '1  
4 38'1 
4 38'2 
4 3 8 ' 2  
4 3 7 ' 8  
4 3 7 ' 5  
4 3 7 ' 1  
4 37'0 
4 37 '0  
4 37'1 
4 37'9 
4 3 8 . 2  
4 39'1 
4 39'9 
4 4 0 ' 0  
4 4 0 . 0  
4 3 9 ' 6  
4 39'1 
4 38.9 
4 38.8 
4 3 8 . 0  
4 37'8 
4 37'3 
4 37 4 
4 37'4 
4 37'8 
4 37'9 
4 38.0 
4 38'5 
4 39'0 
4 39'7 
4 39'7 
4 3 9 ' 5  
4 3 9 ' 0  
4 38'1 
4 3 7 ' 1  
4 36.9 

719 
721 
720 
722 
722 
724 
724 
723 
722 
721 
720 
719 
720 
720 
720 
722 
722 
722 
722 
723 
722 
723 
722 
721 
720 
720 
720 
721 
721 
722 
724 
724 
724 
726 
727 
727 
729 
729 
729 
729 
729 
729 
729 
728 
728 
727 
727 
727 
728 
729 
729 
731 
732 
734 
734 
735 
735 
734 
734 
734 

I ;  II= 

1142 
I 142 
1142 
I 142 
I 141 
1141 
1142 
I142 
1142 
1142 
1143 
1143 
1143 
1143 
1143 
1143 
1143 
1143 
1143 
1143 
'143 
1143 
1143 
I 145 
1145 
1145 
1145 
I I43 
1 I43 
I143 
1143 
1142 
1143 
1143 
1142 
1142 
1142 
1142 
1142 
I I42 
I 142 
1143 
1143 
1143 
1143 
1143 
1145 
1145 
I145 
1145 
I143 
I I43 
1143 
1143 
1143 
I143 
"43 
1143 
1143 
1145 

723; V= I 

734 
733 
733 
733 
734 
735 
735 
735 
735 
735 
737 
737 
738 
738 
739 
739 
740 
740 
742 
740 
744 
744 
745 
745 
746 
744 
744 
742 
741 
740 
740 
739 
739 
739 
739 
740 
742 
743 
744 
744 
744 
743 
742 
740 
739 
738 
735 
735 
734 
735 
735 
736 
739 
742 
743 
744 
744 
744 
743 
742 

1145 
1145 
1145 
1x45 
1145 
1145 
114.5 
1145 
"45 
"46 
1146 
1146 
1146 
1146 
"46 
1146 
1145 
1145 
1145 
1143 
1143 
1143 
1143 
"43 
1143 
1x43 
1 ~ 4 5  
1147 
1148 
1149 
1149 
1149 
1149 
"48 
1148 
1147 
1 ~ 4 6  
1147 
1146 
1147 
1'48 
"48 
1149 
1150 
1151 
1151 
1151 
11.51 
1151 
1151 
1151 
1150 
1149 
1148 
1148 
1148 
1x48 
1148 
1150 
1150 



Terminstunden. 

Hugnetische Beobachtzmngen. 

Gtittinger Zeit. 

D=25"+ West H=0.09000 +0.00. .  .C. G. S .  V=0.49000+0.0.. . .C.G.  S. 

Zeit I 
0~~~ o~ 4O48'6 

20 4 48'2 
40 4 4 8 ' 1  

I o 4 48'2 
zo 4 48.4 
40 4 48'3 

2 0 4 47.6 
20 4 4 7 ' 6  
40 4 48.1 

3 o 4 4 6 . 9  
20  4 46.9 
40 4 46.8 

4 o 4 4 6 ' 7  
20 4 46.8 
40 4 4 6 ' 9  

5 0 4 4 6 . 9  
20 4 4 6 . 9  
40 4 4 7 ' 1  

6 o 4 4 7 ' 6  
20 4 4 7 ' 8  
40 4 4 8 ' 2  

7 0 4 48'2 
20 4 48'3 
40 4 48.1 

8 0 4 4 7 . 9  
20 4 4 7 ' 7  
40 4 4 7 ' 5  

9 0 4 47.4 
20 4 4 7 ' 1  
40 4 46.9 

10 o 4 4 6 . 7  
20 4 46.6 
40 4 46.1 

1 1 0  4 4 5 . 6  
20 4 4 5 . 4  
40 4 45.1 

12 0 4 45.1 
20 4 4 5 ' 6  
40 4 4 5 . 9  

13 o 4 4 6 . 5  
20 4 46.6 
40 4 46'7 

14 o 4 4 6 - 9  
20 4 4 6 . 8  
40 4 4 7 ' 0  

15 0 4 46.8 
zo 4 4 6 - 8  
40 4 47.2 

16 o 4 47.6 
20 4 47.8 
40 4 47'7 

I7 0 4 4 7 . 9  
20 4 48.0 
40 4 47.8 

18 o 4 4 7 . 6  
20 4 4 7 ' 6  
40 4 47.6 

19 0 4 47.6 
20  4 4 7 . 6  
40 4 47 '4  

a 

786 
784 
784 
784 
784 
784 
783 
783 
783 
782 
782 
784 
784 
784 
784 
784 
784 
783 
782 
783 
783 
783 
784 
783 
784 
784 
784 
784 
783 
783 
782 
782 
782 
782 
782 
783 
784 
784 
786 
786 
786 
786 
784 
782 
781 
779 
780 
779 
779 
780 
781 
782 
782 
782 
781 
781 
781 
780 
780 
779 

v 

1199 
1199 
1200 

1199 
1200 

1199 
1199 
1200 

1200 

1200 

1200 

1199 
1199 
1199 
1199 
1199 
1199 
1199 
1199 
1199 
1199 
1199 
"99 
1200 

I199 
1199 
1199 
1199 
1199 
1199 
1199 
1200 

1200 

1200 

1200 

1199 
1199' 
1199 
"96 
1196 
1196 
1197 
1197 
I199 
1199 
1199 
1199 
1197 
1197 
"97 
1196 
1196 
1196 
1197 
1197 
1197 
1199 
1199 
1199 
1x99 

8"-9" a. m. 

i 

Zoit 1 
40111 ob 

20 

40 
41 0 

20 

40 
42 0 

20 

40 
43 0 

20 

40 
44 0 

2 0  

40 

45 2 

40 
46 0 

20 

40 
47 0 

20 

40 
48 o 

20 

40 
49 0 

20 

40 
50 0 

20 

40 
51 o 

20 

40 
52 0 

2.0 

40 
53 0 

zo 
40 

54 0 
20 

40 
55 0 

2.0 

40 
56 o 

20 

40 
57 o 

20 

40 
58 o 

20 

40 
59 0 

20 

40 

197. 

D I X 1 v 
Zeit 

20~11 08 

20 

40 
21 o 

20 

40 
22 o 

20 

40 
23 0 

20  

40 
24 0 

20  

40 
25 0 

20 

40 
26 o 

20 

40 
27 0 

20 

40 
28 0 

20 

40 
29 0 

20  

40 
30 0 

20 

40 
3I 0 

z0 
40 

32 0 
20 

40 
33 0 

20 

40 
34 0 

20 

4O 
35 0 

20 

40 
36 0 

20 

4O 
37 0 

20 

40 
38 o 

20 

40 
39 0 

20  

40 

Stundenmittul: 

1. Jwwi 

D 

4'47'1 
4 4 6 . 8  
4 46.6 
4 46.6 
4 46.5 
4 46.1 
4 46'1 
4 4 6 . 4  
4 46.6 
4 47 '0  
4 4 7 ' 6  
4 4 7 ' 6  
4 47'8 
4 47'8 
4 48 '0  
4 4 8 ' 0  
4 48.1 
4 48'2 
4 4 8 ' 5  
4 4 8 . 5  
4 4 8 ' 7  
4 4 8 ' 7  
4 4 9 . 2  
4 49'0 
4 4 9 . 0  
4 4 8 . 8  
4 48'8 
4 4 8 ' 7  
4 48'6 
4 4 8 3  
4 4 7 ' 8  
4 4 7 ' 6  
4 4 7 . 6  
4 47 '5  
4 47.4 
4 47 '4  
4 47'2 
4 4 7 . 4  
4 4 7 ' 5  
4 4 7 . 9  
4 4 8 . 0  
4 47'9 
4 47'7 
4 47'6 
4 4 7 ' 2  
4 4 6 . 5  
4 4 6 . 3  
4 46'4 
4 46.7 
4 46.9 
4 47'4 
4 4 7 ' 9  
4 4 8 . 0  
4 4 6 . 9  
4 4 6 . 0  
4 45.4 
4 4 5 ' 5  
4 45 '9  
q 46.7 
4 4 7 ' 3  

D=4'47'3; 

1194 
1194 
1195 
1196 
1196 
1196 
1197 
1197 
1197 
1x97 
1197 
1199 
1199 
1199 
1197 
1197 
1197 
1197 
"97 
1197 
1199 
1199 
1197 
1197 
1196 
1196 
1'95 
1195 
1x94 
"95 
"95 
1195 
1195 
1195 
1195 
1194 
1194 
1194 
1192 
1191 
1191 
1191 
1192 
I193 
1194 
1194 
1195 
1195 
1196 
1197 
1200 

1200 
1200 

1201 
1200 

1199 
1200 
1200 

1199 
1200 

1883. 

4O47'8 
4 47 '9  
4 47'5 
4 47'1 
4 4 6 . 8  
4 47'0 
4 47 '0  
4 4 7 ' 1  
4 47'4 
4 47'4 
4 47'2 
4 4 6 ' 9  
4 46.6 
4 46.2 
4 4 6 . 0  
4 46.1 
4 46.1 
4 45'9 
4 4 6 ' 0  
4 45 '4  
4 45'2 
4 4 4 ' 5  
4 44.6 
4 44'5 
4 4 5 . 0  
4 44.8 
4 4 5 ' 3  
4 45'3 
4 45'5 
4 4 6 . 0  
4 4 5 - 6  
4 4 5 . 6  
4 46.0 
4 46.0 
4 4 6 . 4  
4 4 6 ' 9  
4 47'2 
4 4 7 ' 5  
4 4 7 ' 6  
4 48.2 
4 48.8 
4 49'1 
4 49'3 
4 4 9 ' 5  
4 5 0 ' 5  
4 50.6 
4 51'5 
4 51'8 
4 52.1 
4 5 1 ' 4  
4 50.3 
4 48.6 
4 47.8 
4 4 6 . 4  
4 4 5 ' 6  
4 4 6 . 0  
4 45.9 
4 45-7 
4 4 6 . 2  
4 4 5 . 6  

H i  .. 

779 
780 
781 
782 
783 
784 
784 
784 
784 
784 
784 
784 
782 
780 
779 
779 
779 
779 
779 
779 
780 
780 
781 
781 
780 
781 
780 
780 
780 
780 
779 
780 
781 
781 
781 
781 
780 
780 
780 
780 
779 
778 
777 
777 
776 
775 
775 
776 
777 
779 
782 
784 
784 
782 
781 
780 
779 
781 
781 
780 

H= 

781 
782 
780 
778 
778 
778 
777 
777 
776 
777 
774 
776 
775 
774 
775 
774 
775 
774 
775 
773 
772 
771 
772 
769 
773 
772 
774 
772 
774 
772 
770 
771 
769 
768 
769 
769 
770 
772 
773 
776 
777 
776 
777 
776 
774 
771 
772 
772 
769 
769 
768 
767 
767 
764 
766 
767 
768 
769 
768 
766 

Y 

1199 
1199 
1199 
1197 
1196 
1195 
1195 
1194 
1194 
1194 
1193 
1193 
1193 
1194 
1195 
1195 
1195 
1194 
1194 
1194 
1194 
1194 
1194 
1195 
1195 
r i g s  
1195 
1195 
1196 
1196 
1196 
1195 
1195 
119.5 
1195 
1196 
I196 
1195 
1195 
1195 
1196 
1197 
1197 
1197 
1x99 
1199 
1200 

1199 
1197 
1196 
1194 
1194 
1194 
1195 
1196 
1196 
1196 
1195 
1194 
1194 

719; V= I 



118 

Terminstunden. 

A. G r a t x l ,  

Gottinger Zeit. Jan Mayen. 

D z 2 5 O - t  West H=O~09000+0~00. .  .C. G .  8. P ~ 0 . 4 9 0 0 0  -1-0-0.. . .C. G. S. 

26. Jwi 1883. 9"-10" a. m. 
L 

I 

I 

1 Zeit . - 

20"' 0 s  4'44'2 751 
20 4 4 4 ' 2  752 
40 4 44'1 752 

2' 0 4 43'7 752 
20 4 43'3 75' 
40 4 43 '2  751 

22 0 4 43'2 751 
20 4 43 '3  751 
40 4 43 '4  751 

23 0 4 43'5 75' 
20 4 43'7 752 
40 4 43'5 753 

24 0 4 43 '5  753 
20  4 43'2 753 
40 4 43'2 753 

25 0 4 43'0 754 
20 4 43" 754 
40 4 43" 754 

26 0 4 43'2 754 
20 4 43'2 755 
40 4 43 '2  755 

27 0 4 43 '3  756 
20  4 43 '4  756 
40 4 43'3 756 

28. 0 4 43'3 756 
20 4 43'3 756 
40 4 43'2 755 

29 0 4 43'3 755 
20 4 43'7 756 
40 4 4 4 ' 0  756 

30 0 4 44'0 756 
20 4 4 4 ' 0  757 
40 4 44'1 758 

31 0 4 44'1 758 
20 4 44'2 759 
40 4 44'3 759 

32 0 4 44'2 758 
20 4 44'1 759 
40 4 44 '1  758 

33 0 4 44'1 758 
20 4 44'2 757 
40 4 4 4 ' 3  757 

34 0 4 44'4 758 
20 4 44'6 758 
40 4 44'6 7s8 

35 0 4 44 '6  758 
20 4 44'5 758 
40 4 44'5 7S8 

36 0 4 44 '5  758 
20 4 44'4 758 
40 4 44'4 7s8 

37 0 4 44 '6  758 
20 4 4 4 ' 8  758 
40 4 45 '0  7s8 

38 0 4 4 5 ' 1  758 
20 4 45 '1  758 
40 4 4 5 ' 1  758 

39 0 4 45'1 758 
20 4 45 '1  758 
40 4 45'0 758 

Zeit 

40111 08 

20 

40 
41 o 

20 

40 
42 o 

20 

40 
43 0 

20 

40 
44 0 

20 

40 
45 0 

20 

40 
46 0 

20  

40 
47 0 

20 

40 
48 0 

20 

40 
49 0 

20 

40 
50 0 

20 

40 
51 o 

20 

40 
52 o 

20 

40 
53 0 

zo 
40 

54 0 
20 

40 
55 0 

20  

40 
56 0 

20  

40 
57 0 

20 

40 
58 o 

20  

40 
59 0 

20 

40 

D 

4O44!8 
4 44.8 
4 45 '0  
4 45.1 
4 45 '2  
4 45'2 
4 45 o 
4 4 4 ' 7  
4 45'0 
4 4 5 "  
4 45'3 
4 45 '3  
4 45'3 
4 4 5 . 4  
4 45'4 
4 45.4 
4 4 5 . 4  
4 45'5 
4 4 5 ' 5  
4 45 '4  
4 4 5 . 6  
4 4 5 ' 7  
4 45.9 
4 46.0 
4 45'9 
4 46.0 
4 4 6 . 0  
4 46 .0  
4 45 '7  
4 45 '7  
4 4 5 ' 6  
4 45.6 
4 45.8 
4 46.0 
4 4 6 . 1  
4 46.1 
4 46.0 
4 46.0 
4 4 5 ' 9  
4 4 5 ' 7  
4 45.8 
4 '45 '6  
4 4 5 . 3  
4 45.3 
4 45'4 
4 4 5 ' 3  
4 4 5 ' 3  
4 4 5 ' 3  
4 45 '4  
4 4 6 . 1  
4 4 6 . 1  
4 46'2 
4 4 6 . 2  
4 46.1 
4 46.1 
4 4 6 . 1  
4 4 6 . 1  
4 4 6 ' 1  
4 4 6 . 2  
4 46.2 

H 

758 
758 
758 
759 
759 
758 
758 
758 
758 
757 
757 
757 
757 
756 
757 
758 
758 
758 
759 
759 
759 
758 
758 
758 
758 
758 
759 
759 
759 
759 
758 
758 
758 
758 
758 
758 
758 
758 
758 
758 
758 
758 
758 
758 
758 
758 
759 
759 
759 
760 
759 
759 
759 
758 
758 
758 
758 
759 
759 
759 

V 

1206 
1207 
1207 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 

.I206 
1206 
1206 
1206 
1266 
1206 
'205 
1205 
1205 
1206 
1205 
1206 
1206 
'206 
1206 
120.5 
1205 
1206 
1206 
1205 
1205 
1206 
I205 
1206 
1206 
1206 
1206 
'"6 
'206 
1206 
1206 
'206 
1206 
'206 
'206 
1205 
1205 
'205 
1205 
1205 
1205 
1205 
1205 
1206 
1206 
1205 
1205 
1205 
1Z05 



Terminstunden. 

Magnetische Beobachtungen. 

GBttinger Zeit. 

119 

Jan Mayen. 

D=25" + West I~=0~09000+0~00 . .  . C .  G. S. V=0.49000+0.0.. . .C. G. S. 

1. JuM 1883. 1011-1111 a. ~ n .  

Zeit D i n 1  Y -- Zeit I 
401" 00 4O36 !g 

20 4 36'7 
40 4 35'6 

41 0 4 36.4 
I 20 4 37'9 

40 4 37'0 
42 0 4 37'6 

20 4 39'7 
40 4 40'5 

43 0 4 40'7 
20 4 43'5 
40 444'1 

44 0 4 44 2 
20 4 43'6 
40 4 41'9 

45 0 442'4 
20 4 39.6 
40 4 40'3 

46 0 4 39'3 
20 435.2 
40 438'7 

47 0 4 38'7 
20 4 39'0 
40 4 39'0 

48 0 438'3 
20 436.8 
40 4 34'6 

49 0 4 34'0 
20 4 33.6 
40 4 32'4 

50 0 4 29.6 
20 426.9 
40 423'8 

51 0 422'5 
20 4 20'0 
40 420'1 

52 0 4 21'5 
20 423'2 
40 4 24'5 

53 0 4 25'5 
20 4 24'9 
40 423'7 

54 0 4 21'9 
20 4 21'5 
40 4 22. I 

55 o 4 21.8 
20 4 22.2 
40 4 22'5 

56 o 422.3 
zo 4 22.5 
40 4 22'7 

57 0 420.5 
20 4 19'8 
40 4 20'2 

58 o 4 21.9 
20 4 23'2 
40 4 24'0 

59 0 4 24'9 
20 426.4 
40 4 26.4 



120 

Terminstunden. 

A. Grntz l ,  
I Gattinger Zeit. 

D=25"+ West H=O.09000+0-00.. .C. G .  8. 8=0.49000+ 0.0 . .  . . C. G. S. 

Zeit 

Om 08 

20 

40 
I o 

20 

40 
2 o 

20  

40 
3 0 

20 

40 
4 o 

20 

40 
5 0 

20 

40 
6 o 

20 

40 
7 0 

2.0 

40 
8 o 

20  

40 
9 0 

20 

40 
10 o 

20 

40 
11 0 

20 

40 
12 0 

20 

40 
I3 0 

20 

40 
14 0 

20 

40 
15 0 

20 

40 
16 o 

20 

40 
17 0 

20 

40 
18 o 

20  

40 
19 o 

20 

40 

D 

4O48!4 
4 4 8 . 5  
4 48.6 
4 48.7 
4 48.9 
4 4 9 ' 1  
4 4 9 . 2  
4 49.4 
4 49.6 
4 4 9 ' 7  
4 49'9 
4 49'9 
4 49'9 
4 49 '9  
4 49'9 
4 49'9 
4 49.8 
4 49'8 
4 4 9 ' 7  
4 49 '6  
4 49'6 
4 49 6 
4 49'5 
4 49 '4  
4 4 9 ' 4  
4 49 '4  
4 4 9 ' 4  
4 4 9 ' 4  
4 4 9 ' 5  
4 49 '6  
4 49.6 
4 49.6 
4 49'7 
4 49.6 
4 49.6 
4 49'5 
4 49 '4  
4 49'2 
4 49'2 
4 4 9 ' 3  
4 49'3 
4 4 9 ' 4  
4 49'5 
4 49 '4  
4 49.6 
4 49'8 
4 50.0 
4 50'1 
4 50.3 
4 5 0 ' 4  
4' 50.6 
4 5 0 ' 7  
4 5O.7 
4 5 0 . 7  
4 50.8 
4 50'9 
4 51'0 
4 51.2 
4 5 1 ' 4  
4 51'4 

735 
736 
736 
736 
736 
736 
736 
736 
735 
735 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
733 
733 
734 
734 
734 
734 
734 
735 
735 
736 
736 
737 
737 
738 
738 
739 
738 
739 
738 
738 
737 
737 
736 
735 
735 

V 

1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
I 207 
1207 
1207 
1207 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1207 
1206 
1206 
1206 
1207 
1207 
1206 
1206 
1206 
1206 
1205 
1205 
1205 
1205 
1205 
1205 
1206 
1205 
1207 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1205 
1205 
1205 
1205 
1205 

V= 

16. JuZi 1883. 

Zeit 1 D 1 11 

1206 
1206 
1205 
1205 
1205 
1205 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1206 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1207 
1206 
1206 
1206 
1205 
1205 
1205 
1205 
1205 
1205 
1205 
1205 
120s 
1205 
1206 
1206 
1207 
1207 
1207 

a. m. 

V 

1205 
120.5 

1205 
1205 
1205 
1205 
1205 
1205 
1205 
1206 
1206 
1207 
1206 
1206 
1207 
1207 
1207 
1206 
1206 
1205 
1204 
1204 
1204 
1203 
1203 
I203 
I202 
1203 
I202 

1202 
1203 
1203 
1203 
1203 
I203 
1203 
1203 
1204 
1204 
1204 
1204 
1204 
1203 
1203 
1203 
1203 
1202 

1202 

1202 

1202 

1203 
1203 
1203 
1203 
1203 
1204 
1204 
1204 
1204 
'204 

Zeit I 
401" 00 4O54!0 

20 4 54 '2  
40 4 5 4 ' 5  

41 0 4 54'9 
20 4 54'9 
40 4 5 5 . 1  

42 0 4 55 '3  
20 4 55'6 
40 4 55'7 

43 0 4 55'3 
20 4 55'2 
40 4 54'5 

44 0 4 54'2 
20 4 54'1 
40 4 53'7 

45 0 4 5 3 ' 3  
20 4 5 3 . 2  
40 4 53.0 

46 o 4 5 2 ' 5  
20 4 52'4 
40 4 52'4 

47 o 4 52'5 
20 4 5 2 . 6  
40 4 5 2 ' 6  

48 o 4 5 2 ' 7  
20 4 52 '9  
40 4 5 3 ' 2  

49 0 4 53'3 
20 4 53'7 
40 4 54, I 

50 0 4 54'2 
20  4 54'3 
40 4 54'8 

51 o 4 55'1 
20 4 55.2 
40 4 55'3 

52 o 4 56.0 
20 4 56.2 
40 4 56.2 

53 0 4 56'3 
20 4 56'2 
40 4 56.2 

54 0 4 56'2 
20 4 56'2 
40 4 56'2 

55 0 4 5 6 . 2  
20 4 56'1 
40 4 5 6 . 1  

56 o 4 56.0 
20 4 55'8 
40 4 55'5 

57 0 4 55'4 
20 4 5 5 ' 3  
40 4 55'3 

58 o 4 55'2 
20 4 5 5 . 2  
40 4 55'2 

59 0 4 55'3 
20 4 55 '3  

1 40 4 5 5 ' 4  

1205. 

zO1l1 o8 
20 

40 
21 o 

20 

40 
22 0 

20 

40 
23 o 

20 

40 
24 o 

20 

40 
25 o 

20 

40 
26 o 

20 

40 
27 o 

20 

40 
28 o 

20 

40 
29 0 

20 

40 
30 0 

20 

40 
31 o 

20 

40 
32 o 

20 

40 
33 0 

20 

40 
34 0 

20 

40 
35 0 

20 

40 
36 o 

20 

40 
37 0 

20  

40 
38 o 

20 

40 
39 0 

20 

40 

Stundenmittel: 

11"-12" 

H 

739 
739 
739 
739 
739 
739 
738 
737 
737 
737 
737 
737 
737 
737 
737 
736 
736 
736 
737 
737 
737 
738 
739 
739 
740 
741 
741 
741 
742 
742 
742 
742 
742 
742 
741 
741 
740 
739 
740 
739 
739 
740 
740 
741 
742 
742 
743 
744 
744 
744 
744 
744 
743 
743 
742 
741 
741 
740 
740 
740 

4O51!4 
4 51'4 
4 51'4 
4 5 1 . 2  
4 5 1 ' 2  
4 51'2 
4 51 I 

4 5 1 . 1  
4 5 1 ' 0  
4 51'1 
4 5 1 ' 0  
4 51'0 
4 51 '0  
4 51.0 
4 5 1 ' 0  
4 5 1 ' 0  
4 5 1 ' 0  
4 51.1 
4 5 1 ' 2  
4 5 1 . 3  
4 51.6 
4 52 0 

4 52'2 
4 52'2 
4 5 2 ' 2  
4 52 '4  
4 52'5 
4 52 '4  
4 52.4 
4 52'4 
4 52 '4  
4 52'4 
4 52'3 
4 52.3 
4 52'3 
4 52'2 
4 52 '2  
4 52 '4  
4 52.2 
4 52 1 
4 51'9 
4 51'7 
4 51'7 
4 51 0 8  
4 52'0 
4 52.1 
4 52.2 
4 52'2 
4 52.4 
4 52'4 
4 52'4 
4 52.4 
4 52.4 
4 5 2 ' 4  
4 52'5 
4 52'9 
4 53'2 
4 53'2 
4 53'3 
4 53'7 

D=q052! 

734 
735 
735 
755 
735 
735 
735 
736 
736 
737 
737 
737 
737 
737 
737 
737 
737 
737 
738 
737 
737 
737 
737 
738 
738 
737 
737 
737 
737 
737 
737 
737 
737 
737 
737 
737 
738 
738 
739 
739 
739 
739 
739 
740 
739 
739 
739 
739 
739 
739 
739 
739 
739 
739 
739 
739 
739 
739 
739 
739 

I ;  Iz=737; 



Terminstunden. 

Magnetische Beobachtungen. 

Gottinger Zeit. 

121 

Jan Mayen. 

D=25"+ West H= 0 ~ 0 9 0 0 0 + 0 ~ 0 0 . .  .C. G. S. V=0.49000+0.0.. . .C. G. S. 

1. August 1883. 12h-1". m. 

Zeit 
-- 

20m 0" 

20 

40 
21 0 

20 

40 
22 0 

20 

40 
23 0 

20 

40 
24 0 

20 

40 
25 0 

20 

40 
26 o 

20 

40 
27 0 

20 

40 
28 o 

26 
40 

29 0 
20 

40 
30 0 

20 

40 
31 0 

20 

40 
32 0 

20 

40 
33 0 

20 

40 
34 0 

20 

40 
35 0 

20 

40 
36 0 

20 

40 
37 0 

20 

40 
38 o 

20 

40 
39 0 

20 

40 

Zcit 

Stundcnmittol: D=q037I6; H= 865; V= I 121. 





Magnetische Beobachtungen. 125 
- 

Col*rection auf M. 0. Z. -13F6. 
Declination. 
October 1882. 25" + West. Jan Mayen. 

-- - 

I I D ~ ~ ~ ~ I  1  / 2 / 3 / 4 / 6 1 6  1 7  1 8  / 9 / 10 / 1 1 / y - 1  2 1 Niederste 
Lesmng 





A. Gratxl,  Magnetische Beobachtungen. 

Declina;tion. 
E'ebrzlav 1883. 25" + West. Jan Mayen. 

Declination. . - 

Correction M. 0. Z. - 13%. Unifilar. Teebrua~~ 1883. - 
1 I I I I I I i 

3 
- 
5' 915 
5 0.1 
4 53'3 
5 16-8 
4 57'2 
5 2.4 
4 55'0 
4 58.4 
4 54'3 
5 2.8 

4 59'8 
4 57'2 
4 57'9 
4 58.7 
4 56.8 

4 51'4 
5 2.2 

4 57'2 
4 53'7 
4 51'7 

4 57'4 
4 51.9 
4 56'3 
4 57.6 
5 3 2 

5 5.9 
5 15.1 
5 5.5 

4 59.6 

1 

4 

5O 717 
5 10.9 
4 59.7 
4 54 3 
5 7.5 
5 14.6 
4 54'7 
4 55.0 
4 55.2 
4 53.2 

4 56.1 
4 54.6 
4 55.4 
5 6.3 
4 53.9 

4 59.2 
4 58.6 
4 51.0 
4 52.9 
4 59.1 

4 54 2 
5 43 11 
5 3 5 
5 21.3 
5 0.3 

5 1.9 
5 5.4 
4 53.8 

5 1.6 

a=  -0~~33~~525. 
\ 

5' S18 
5 38.5 
46.7 

5 4 ' 0.6 

4 56.4 
I.1 

59.0 
59.7 
56.5 

6 
54.6 
55.3 
''5 ' 
54.8 
55.8 
59.6 
59.3 
59'1. 
'O.6 
0.4 
3'7 
7 
s8'4 

5:4 " 01 

: :i:; 
lbe6 
3'4 

Osterreiohisollo 

5 / 6 1  7 ~ S ~ 9 ~ 1 0 ~ 1 1  12 

404z14 
4 44.3 
4 59.5 
5 0.6 
4 51.5 

4 51.9 
5 4.5 
4 54.2 
4 53.8 
4 51.3 

4 53.2 
4 60.5 
4 40.4 
4 54.8t 
4 39.6 

4 51.5 
4 48.7 
4 51.4 
4 52.5 
4 55.2 
6 17.61 
4 45.8 
4 44.1 
4 2 1 4  
4 51.5 

4 52.4 
4 17.4t 
5 0.11 

4 50.1 

5O2315 
5 10.7 
5 13'9 
3 46.6 
4 53.0 
4 2 3 . 0  
4 55.7 
4 53.1 
4 53.9 
4 54.0 

4 54.2 
4 53.3 
4 56.1 
6 19.6 
4 53.52 

4 55.8 
5 4.2 
4 56.8 
4 54.4 
4 53.3 

4 53 8 
6 6.1 
5 8.9 
4 54.5 
4 54.9 

5 13.2 
5 37.6 
5 10.4 

5 0.3 

17 

5015'~ 
5 11.0 
4 55.6 
4 53 7 
4 54'7 

5 6.5 
6 11.8 
4 42.3 
5 8.0 
5 1.8 

6 4 .0  
4 53.0 
4 51.9 
5 1.3 
4 56.0 

4 57.3 
4 56.9 
4 57.0 
4 56.8 
4 56.72 

5 30.8 
6 19.6 
4 56.0 
4 59.4 
4 58.82 

5 3.5 
4 59.2 
5 33.6 
4 38.6 
4 44'4 
4 55.5 

X -  
Expodition 

Tages- 
inittel 

5O 4l9 
4 56.5 
4 49 8 
4 55.2 
4 51.1 

455.4 
4 54.9 
4 54.7 
4 55.1 
4 51.8 

4 54.5 
4 53.5 
4 54.0 
4 56.5 
4 5 4  

4 53'7 
4 57-6 
4 5 5  
4 51.2 
4 51.5 

4 56 0 
5 6.0 
4 50 1 
5 0.6 
4 36.5 

4 57.6 
5 2.9 
4 58.0 

4 54.9 

50~5'8 
6 40.6 
4 35.7 
5 21.3 
4 44.8 

5 28.7 
5 0.4 
4 54.5 
5 0.9 
4 56.2 

4 54.3 
4 54.4 
4 57.3 
5 3.5 
4 52.4 

4 56.2 
4 46.8 
4 53.8 
4 55.2 
4 53.5 

4 53 4 
7 17.7 
4 52.9 
4 58'4 
4 57 8 
G 4S.G 
6 :l0.61 
5 40.7 

6 12.0 

5. 
6 50.4 
5 3.9 
5 3.3 
4 51.5 

5 5.5 
5 5.4 
4 53.4 
5 8.9 
4 58.7 

4 53.7 
5 0.3 
4 53.1 
4 53.3' 
4 53.5 

4 51.9 
4 52.8 
4 54.5 
4 53.9 
4 54.42 

4 58.5 
5 16.1 
4 56.0 
4 59.9 
5 2.3 

5 3.3 
6 13.6t 
5 I 
5 22.5 
4 55.3 
5 3.1 

euf Jan 

Hiichste 
Lesl111g 

6O 1 ~ 4  
5 59.3 
5 38.5 
5 42 9 
5 32.9 
6 2.2 
5 19.5 
5 20.0 
5 13.1 
5 5.9 

5 2.9 
5 0.2 
4 59.0 
5 22.1 
5 0.2 

5 2.5 
5 25.7 
5 32.5 
5 0.3 
5 1.1 

5 22.2 
8 27.0 
5 25.3 
6 27.0 
7 37.0 

5 56.5 
6 34.9 
6 19.0 

5 41.5 

5'16~3 
5 5.3 
6 2'3.4 
6 28.7 
4 54.6 

4 55 8 
4 55.7 
4 51.1 
5 1.6 
4 54.9 

4 53.0 
4 52 4 
4 54'9 
4 54.0 
4 53.7" 

4 57.9 
4 59.1 
5 0.5 
4 54'7 
4 58.6 

4 55.1 
5 51'9 
5 1.3 
5 21.1 
4 56.1 

5 18.5 
5 58.0 
5 50.6 

5 7 

5 38.21 
4 39.8 
5 0.0 
4 54.0 
5 8.8 
5 2.5 
5 0.8 
6. 18.9 
5 8.0 

4 52.9 
6 12.7 
4 52.3 
4 58.72 
4 48.0 

4 56.7 
4 55.0 
4 58.8 
4 52.3 
4 53.12 

4 13.9 
4 12.04 
6 8.7  
4 53'5 
6 13.1 

5 2.3 
5 44'2t 
6. 4 
5 13.7 
4 57.2 
5 1.9 

5 4 

XLloyon. 

Niederste 
Lesung 

4'24l7 
3 47.4 
4 11.8 
3 40.6 
4 23.9 

4 9.0 
4 41.2 
4 47.0 
4 41.4 
4 34.1 

4 49.6 
4 49'5 
4 36.8 
4 27.3 
4 33.5 

4 37.2 
4 42.4 
4 42.5 
4 9.4 
4 17.1 

4 39.9 
4 29.4 
4 9.7 
4 15.6 
2 8 - 2  

4 31.2 
3 57.3 
4 8.2 

4 20.2 

~'29~4 
5 15.8 
4 49.5 
5 21.3 
4 53'5 

5 16.7 
5 1.1 
5 3.0 
5 12.8 
4 54.9 

4 52.2 
4 51.6 
4 54.0 
4 58.5 
4 56.9 

4 58.4 
5 9.4 
5 10.4 
4 55'3 
4 57.6 

5 9.3? 
5 20.4 
5 18.7 
5 50 4 
4 55.9 

5 8.4 
5 24.6 
4 49.6 ---------- 
5 6.4 

~~29'31 
5 11.4 
4 59.2 
4 40.1 
4 47'9 

5 32.8 
4 53.4 
5 11.3 
5 15.0 
5 11.9 

4 54.8 
5 3.3 
4 55.0 
5 4.4 
4 50.8 
5 2.1 

4 54.8 
4 545 
4 51.2 
4 55.02 
6 46.3 
5 4.0 
5 5.04 
4 55'4 
5 7.4 

5 17.7 
5 '28.81 
5 18.8 
5 9.2 
4 51.8 
5 0.7f 

5 5.3 

DiEercnz 

1 ~ 3 6 ~ 7  
2 11'9 
1 26.7 
2 2.3 
I 9.0 

I 53.2 
0 38.3 
0 33'0 
0 31.7 
o 31.8 

0 13.3 
0 10.7 
o 22.2 
o 51.8 
0 26.7 

0 25.3 
o 43.3 
o 50.0 
0 50.9 
0 44'0 

0 42.3 
3 57.6 
I 15.6 
z 11 4 
5 28.8 

1 25.3 
2 37.6 
2 10.8 

I 21.3 

6'6116 
5 26.4 
4 38.2 
5 22.3 
5 3.1 
6 4 1 . 2  
5 1.0 
6 0 .3  
4 59.3 
6. 3-91 

4 52.8 
4 51.4 
4 57'2 
5 I 

4 5 4  

5 0.7 
4 59.2 
6 24.1 
4 54.9 
4 56.9 

4 49.21 
5 14 9 
5 1.3 
6 26 0 
4 55.6 

5 17.91 
5 19.6 
4 53.7 

5 8.6 

5'30'6 
5 2 . 5  
5 0.4 
5 9.11 
4 54'7 

4 49.6f 
4 52.3 
6 20.4 
5 0.4 
5 14.8 

4 57.42 
5 0.9 
4 55.9 
4 47'7 
4 5 4  
6 $ 1  
4 56.9 
5 1.7 
4 54.2 
4 54.43 

5 41.3 
5 16.72 
4 52.2 
4 58'5 
5 9.6 
6. 24.31 
5 50.3 
5 4 
5 15.8 
6 7 . 7  
5 2.7 
6 8.3 

5Oz5!5 
5 8 81 
4 52.0 
5 18.8 
6 20.6 

449.2 
6 12.8 
4 56.6 
5 11.51 
4 54-6 

4 51.8 
4 52.4 
4 58.0 
5 10.6 
4 5 

4 50.9 
6 13.4 
5 7.3 
4 52.5 
4 50.5 

5 3.7f 
5 5 3 
6 1!).6 
4 58.8 
4 52 6 

5 13.81 
5 4.9 
6 11.21 

5 5.7 

4O58!4$ 
5 9 6  
4 51.8 
5 0.1 
4 57.4 

5 21.3 
4 49.9 
4 44-64 
4 53.3 
5 6 

4 54-12 
4 50.5 
4 58.9 
5 4.1 
4 1 4  

4 56.2 
4 57.9 
5 3.0 
4 55.5 
4 57.1 

5 22.5 
5 6.7 
5 3.4 
5 0.1 
5 1.3 
4 5.6 
5 43.2 
5 196 
5 18.81 
4 44.8 
5 9.7 ------ 
5 0.6 

so 915 
5 10.8 
4 46.9 
4 58.9 
4 57.1 

453.2 
4 53'3 
4 59.5 
4 55.0 
4 49.6 

4 51'5 
4 52.0 
4 58.1 
4 43.9 
4 48.6 

4 52.8 
5 0.9 
4 55.6 
4 6Y.7 
4 49.2 

5 1-41 
4 52.9 
4 52.5 
4 51.6 
4 48.5 

4 58 o 
4 52.9 
5 31-31 

4 56.2 

4O31'91 
5 5 2  
6 1 6 . 4  
6 8).81 
4 50.1 

5 0.4 
4 57.2 
5 3.3 
4 51.9~ 
6 1 

4 52-72 
4 52.8 
4 55.6 
4 54.3 
4 53.0 

4 5 6  
4 37.1 
6 6.7 
4 53.3 
4 54.0 

5 5.9 
4 59'2t 
4 30.5 
6. 6.04 
4 5 8 - 2 4  

5 17.3 
4 55.3f 
5 14.9 
6 2 6 . 7  
4 58.3 
4 57.6 

4 59.9 

6'33'8 
4 37.0J 
5 6.4 
5 1.1 

4 48.7 

5 5.2 
4 52.8 
4 40.6 
4 53.2 
4 56.5 

4 54.92 
4 52.9 
4 51.82 
.$ 47-01 
4 50.1 

4 54-7 
4 51.4 
4 48.6 
4 51.6 
4 50.~4 
4 11.2f 
4 51.ot 
5 4.8 
5 1.7 
49.5 

4 33.5 
4 43.0 
4 30.9 
4 52.1 
4 49-4 
4 46.7f 

4 51.0 

405012j 
5 0.1 
4 34.4 
4 1 
4 4 6 8  

5 30.8 
4 53'8 
4 46.7 
4 52.5~ 
4 41.0 

4 51.3~ 
4 4!)-2 
4 53.02 
4 48.7 
4 48.9 

4 48.5 
4 46-51 
4 49.3 
4 51.0 
4 il3.Yf 

4 48.6 
4 44.0 
4 51.7s 
4 37.04 
4 47.8 

5 6.3 
4 48.8 
4 49.3t 
4 34.71 
4 49.2 
4 43.2 

4 49-3 

4O52!6 
4 55.6 
4 51.1 
4 54.7 
4 45.2 

4 59.5 
4 50.2 
4 48.0 
4 49.5 
4 57.3 

4 54.4 
4 55.0 
4 47.3 
4 53.8 
4 52.2 

4 54.1 
4 51.3 
4 52.6 
4 52.9 
4 52.1 

4 56.8 
4 44'1 
4 49.3 
4 50.6 
4 52.8 

4 51.3 
4 53.7 
4 52.6 
4 49.0 
4 48.6 
4 I 

4 51.9 

6O 5'5 
5 54.9 
5 26.3 
5 47 8 
5 2.1 

5 40.6 
5 14.7 
5 21.1 
5 19.7 
5 34.5 

5 7.9 
5 13.1 
5 8.4 
5 14.1 
5 3.0 

5 11.4 
5 11.4 
5 7.6 
5 1.8 
5 1.6 

5 51.4 
5 21'9 
5 11.9 
5 32.0 
5 16.4 

5 31.5 
6 16.8 
6 1.1 

5 31.6 
5 7.9 
5 12.6 

5 24.6 

Mars 

0°M17 
4 11.7 
3 46.3 
4 29.6 
3 32.7 

4 43.5 
3 29.3 
4 7'7 
4 4.6 
4 38.5 

4 44.6 
4 48.2 
4 11.9 
4 35.6 
4 32.1 

4 39.2 
4 14.6 
4 40.5 
4 45.6 
4 21.7 

4 5.7 
3 9.4 
4 23.0 
4 25.5 
4 17.6 

3 56.0 
3 40.5 
3 49.5 
3 3S.8 
3 58.5 
4 2 6 4  

4 6 

2883. 

5' 6'8 
I 43.2 
1 40.0 
I 18.2 
1 29.4 

o 57.1 
1 45.4 
I 13'4 
I 15.1 
o 56.0 

0 23.3 
o 24.9 
0 56.5 
0 35.5 
0 30.9 
o 32.2 
o 56.8 
0 27.1 
o 16-2 
o 39.9 

1 45.7 
2 12-5 
o 48.9 
1 6.5 
o 58.8 

1 35.5 
2 35'3 
2 11.6 
I 52.8 
1 9.4 
o 46.2 

I 17.9 ' 



A. G r a t x l ,  

Correction 14. 0. Z. - 13p6. 
Declination. 

April 1883. 25" + West. Jan Mayen. 

Mugnetische Beo'bachtungen. 

Unifilar. 

Declination. 

- , 
10 

4"59!3 
4 54 '0  
3 32.81 
4 59'4.1 
4 57'0$ 

4 50'2 
4 52'12 
4 55.22 
4 59-82 
4 50.62 

4 44.02 
4 54'02 
4 43.0) 
4 49'73 
4 53'2" 

4 51'52 
4 48'42 
4 40'23 
4 49'6 
5 2.7f 
4 52'18 

D a t u m ~ l 2 ( I 1 4 5 6 7 ! 8 ! ~  

4 56.62 
4 51.02 
4 49'43 
4 43.91 

4 52.1 
4 43'11 
4 52'7 
4 49'3z 
4 43'02 

11 IhlifCrlbI 1 / 2 

4 ' 5 ~ ~ 4  
4 57.6 
4 29.91 
4 54'1S 
4 54'15 

4 51'2 
4 55'32 
4 58.22 
4 55'32 
q 5 5 ' 4  

4 59'7 
4 55'42 
4 57'8 
4 54'02 
4 55'32 

4 59'4 
4 58'32 
4 50'42 
4 35.62 
4 5 2 ' 5  

4 57.02 
4 45.4 
4 41'!)z 
4 41'32 
4 43'71. 

4 19-01 
4 17 '7t  
4 26.4 
4 41'5 
4 40.93 

4 46.4 
4 43.32 
4 39.12 
4 26.11 

4 53-21 
4 50.8 
4 35-21 
4 3.5'3 
4 43.8 

4 57'3 
4 54'b'j 
4 52'62 
4 54'0 

4 54.4 
4 46.3 
4 55'0 
4 48'52 
4 54'8.2 

- 

4"37!9 
4 42.0 
4 34.0 
4 24.41 
4 48'9 

4 29.71 
4 4 2 . 1 ~  
4 34 '8  
4 43.8 
4 41.8 

4 35 '8  
4 40.8 
4 44.4 
4 41'22 
4 43'82 

4 48.2 
4 18 '1  
4 41.51 
3 Sd.0) 
4 25.zt  

4 43'4 

4°38!6 
4 49.6 
4 33.4 
4 29'0 
4 45.0) 

4 49.04 
4 45'22 
4 41.2 
4 46.3 
4 44.22 

4 46.0 
4 45'22 
4 45.7 
4 44'53 
4 44.92 

4 43.92 
4 35.1 
4 42.93 
4 16'4 
4 42.2 

4 46.03 

4°55!32 
4 57 '4  
4 16.61 
4 45'8 
4 53'34 

4 53'32 
4 58.02 
4 58.62 
4 50 '0  
5 0 ' 3  

4 57'72 
4 57'12 
4 56.82 
4 56.52 
4 52.82 

5 1.32 
4 57-42 
4 44.12 
4 59.81. 
4 40.12 

4 57'22 
4 4 t . 5  
4 45.41 
4 41.32 
4 46.01 

4 36.21 
4 51'9 
4 44.5 
4 41'72 
4 46.92 

4 46-02 
4 44.22 
4 44.41 
4 30-34 

4 16.8 
:$ 53-21 
4 40.5 
4 41'52 
4 2!1.1 

22. 

23. 
24. 
25. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

5 1 .42  
4 57'62 
4 57-52 
4 43-41 

4 47.1 
4 59'7 
5 1 '92 
5 2.42 
4 55'92 

4 50.0; 
4 47.5) 
4 46-02 
4 4 0 ' 8 i  

4 48.3t  
4 50'71 
4 47.9 
4 44'5 
4 48.72 

~ O ~ O ! O  

4 51'9 
4 33.6 
4 40.61 
4 38.31 

4 48'5f 
4 46'32 
4 48.42 
4 46.82 
4 45.0s 

4 55 '4  
4 49 '9  
4 50.8 
4 50'52 
4 42';:2 

4 41'3 
4 43 '0  
4 :?2"t2 
4 35 '0  
5 0 .8  

4 46'2 
4 48-12 
4 47.32 
4 47.02 
4 8.02 

4 28.5 
4 36-92 
4 44.4 
4 41'72 
4 44.6 

4 44.4 
4 42'52 
4 43'01" 
4 0.47 
4 7.!)f 
4 21.21 
4 32.0 
4 41'7 
4 31.2 

4"28!4$ 
4 41.1 
4 46.1 
4 28.02 
4 36.7 

4 8.62 
4 47'52 
4 36.22 
4 :37.!) 
4 44'0 

4 41.7 
4 43 '4  
4 46.72 
4 38.2 
4 46.0 

4 24.84 
4 41.4 
4 44-02 
4 27.6$ 
4 9.22 

4 36'7 
4 48.12 
4 47-62 
4 48-52 
4 35.21. 

4 5oe5$ 
4 37-19 
4 48.3 
4 44'92 
4 43.5 

-. 

I. 

2. 

3. 
4. 
5 .  
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

4 0 5 9 ! ~ 3  
4 57'5 
4 31'11. 
4 46.5 
5 3.7 

5 1'7 
5 1.12 
5 0.12 

4 46-32 
5 2-82 

5 3.0 
4 57'4 
5 1 ' 2  

4 58.42 
4 54.63 

4 58'3) 
5 1.32 
5 3 '11 
5 3 ' 7 t  
4 22 .54  

4 6!)'3z 

4"53!6 
f 47 '4  
3 10.71 
4 49'7 
4 56.2 

4 50'9 
4 47'32 
4 51.93 
4 39'5 
4 48-31 

4 55'8 
4 53'42 
4 49.6 
4 50.92 
4 43'12 

4 47'5 
4 50'23 
4 45'92 
4 31'41 
4 58.0) 

4 48'4s 
4 44.92 
4 43.52 
4 46.12 
4 25.6t 

4 2 2 . 5  

4 15.81 
4 38'6 
4 41.02 
4 33.6 

4'31'61. 
4 46.3 
4 36.52 
4 16.02 
4 39.02 

4 46.32 
4 40-32 
4 40.2 
4 42.72 
4 49.62 

4 45'72 
4 48'62 
4 48.7 
4 46.62 
4 48'62 

4 35'9 
4 42.3 
4 46.72 
4 31'52 
4 17-5 

4 49.62 

4"28!8 
4 40.8 
4 38.81 
4 13.31 
4 42'1 

4 11.22 

4 43'92 
4 37.2 
4 44.72 
4 44.8 

4 28.5 
4 44.71 
4 46.12 
4 42'8 
4 44'5 

4 41 '4  
4 23-74 
4 43.62 
4 6.11. 
4 1 . 2  

4 40 '0  

- 

4"49!12 
4 47.6 
4 44-1  
4 6.44 
4 42-82 

4 46.7 
4 42'12 
4 45-9 
4 40.82 
4 49.92 

4 35.9 
4 46.42 
4 47.32 
4 42.0 
4 48.92 

4 33 '4 t  
4 47.02 
4 48.32 
4 37s3t 
4 5 r - 2  

4 56-62 

4'58'52 
4 56'9 
5 21.92 
4 57'92 
4 50'64 

4 54'32 
4 59.83 
4 58.12 
4 57.12 
5 3 .0  

5 0 '5  
4 57'2 
4 56'4 
4 57'72 
4 53'72 

4 55'7 
4 59.62 
5 0'3$ 
5 5 ' 2  
4 z7.3f 

4 58.54 
4 50.92 
5 0 .82  
4 54'2 
4 59 '3t  

4 52.93 
4 51 '6  
4 58.1 
4 5 8 . 1 ~  
5 0 .22 

4"33!') 
4 46.9 
4 49.02 
4 25.14 
4 41.02 

4 30.22 
4 4 8 . z . ~  
4 40'12 
4 45-92 
4 47.3 

4 38'32 
4 44.3 
4 47.62 
4 44.0 
4 46.42 

4 27-84 
4 46-42 
4 45.42 
4 29.02 
3 34.81. 

4 44.0) 
4 59'52/ 
4 58 '97 
5 214' 
5 1 9 
5 1-72 
4 54'7 
4 ~ 4 . 3 ~  
4 S2'4 
5 1.62 



Magnetische Beobachtungen. 133 

Declination. 
Jund 1883. 

A. Gratzl, 

25" + . West. Jan Mayen. 
/ 

Declination. 
Correction M. 0. Z. - 13'P6. Unifilar. Jund 1883. - 

I i 

I HBcllsto Nioderste DiRuronr 
Lemnlg I liesung I 



Magnetische. Beobachtungen. $35. 

'Declination. 
duyust 1883. 25" + West. Jan Mayen. 

t 3 

Dealination;. 
Auclecst 1863.. Correction auf M. 0. Z. -13'P6 Unifilar. 

Sqtetnber 1882 bis JqhZZ 1883. /I 1) Septembn* 1882 Lds Jull1883. 25" + West. 

/ Scpt. 1882 
1 Oct. ,, 
Nov. ,, 1 Dec. 
JBn. 18n83 
Febr. ,, 
M8rz ,, 
April . 
' M d  ,, 
Juni  . 
Juli  ,, 
Mittcl 

Septetnbe~ 1882 Lls JuU 1883. 11 I/ ~eptember 1882 &a JuU 2883. J = 18 o + ~ n c l i *  

Sept. 1882 67!5 
Oct. . 68 2 
Nov. ,, 71-3 
Dec. 66-8 
J l n .  18~83 65.2 
Feb. ,, 65.7 
Miirz ,, 64.4 
April . 63.7 
Mai ,, 65.9 
Juni ,, 64.8 
Jnli 67.5 

Mittcl . . 66.4 

September 1882 &is JuZZ 1883. K= 0-51000 t- 0.00. . . C.  G. S. 

Sept. 1882 
Oct. ,, 
Nov. . 
Dcc. 
Jan. 18n83 
Febr. 
hEim ,, 
April 
M&i ,, 
Juui ,, 
Jul i  ,, 
Mittel 



Magnetische Beobachtungen. 

Cot-rection auf M. 0. 2. -13F6 Bifilar. Jan Mayen. 

1 = -011 33" 52?5.  O c t o b t ~  1882. 

A 08terreichiaohe Expedltlon anf Jan -yen. 

Datum 1 I / 
8. 
9. 

10. 

I I. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17- 
1 8. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Mittel 

October 1882. cp = +70° 59'48". 

1 

759 
724 
732 

738 
784 
841 
817 
810 

733 
782 
754 
808 
805 

766 
771 
826 
804 
895 

779 
Mi!) 
808 
879 
844 

797 

4 1 5 ( 6 ) 7 i 8 / 9 1 1 0  

667 
662 
688 

532 
682 
701 
675 
681 

741 
758 
755 
769 
654 

704 
761 
715 
735 
385 

761 
720 
671 
754 
746 

692 

62 I 
671 
714 
44.5 
744 
748 
722 
577 f 

726 
721 
613 
75 5 
726 

765 
762 
736 
759 
549 

768 
591 
714 
677 
771 

690 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7 - 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
'5- 
16. 
17. 
I 8. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Mittel 

2 

754 
876 
795 

792 
S55 
864 
835 
816 

754 
799 
813 
782 
7 74 

774 
806 
937 
762 
961 

779 
857 
792 5 
800 
871 

819 
C 

691 
666 
656 

458 
275 f 
693 
480 
702 

747 
663 
775 
727 
611 

661 
772 
607 f 
740 
376 

736 
655 
670 
747 
751 

646 

11 I Pittag 

740 
520 
722 

508 
239 
735 
405 
683 f 
750 
609 
769 
742 
673 

749 
773 
720 
77O 
906 

721 
671 
720 
726 
747 

674 

672 
763 
716 

707 
784 
739 
792 
73 I 

724 
748 
727 
749 
816 

769 
781 
752 
741 
997 

813 
809 
736 
785 
782 

767 

754 2 

736 
548 
716 
756 

754 
753 
763 
721 
631 

773 
757 
737 
765 
U S ?  
803 
706 
467 
760 
772 

762 
534 
678 
698 
755 

726 
616 
361 
642 
640 
707 

685 

638 
469 
706 

543 
534 
671 
699 
628 

754 
528 
774 
75 7 
745 

773 
768 
719 
769 
891 
60 I 
664 
766 
729 
762 

686 

557 
575 
710 

565 
711 
708 f 
816 
658 

749 
685 
767 
766 
742 

829 
767 
770 
758 
448 

583 
691 
764 
762 
773 

702 

743 
701 
726 

726 
746 
824 
744 
784 

733 
756 
746 
763 
754 

788 
784 
786 f 
759 
974 

7 70 
863 
743 
8092 
797 2 

775 

743 z 
730 
548 
661 
744 

560 
749 
765 
787 
715 

727 
746 
736 
758 
668 

701 
737 
569 
768 
765 
752 
653 
721 
626 
758 

726 
650 
579 
661 
603 
674 

696 

665 
668 
709 

745 
737 
772 
746 
763 

744 
744 
751 
770 
788 

770 
754 
765 
756 
412 

685 
610 
767 
772 
767 --------------- 
724 

709 
747 
838 
528 
551 

214 
753 

:fi 
786 

645 
640 
801 
785 
762 

759 
546 
779$ 
776 
772 

777 
759 
609 
679 
714 

758 
677 
421 
620 
643f  
764 
688 

713 
712 
717 

729 
741 
747 
718 
785 

732 
751 
728 
761 
745 

760 
741 
736 
736 
794 
814 
784 
762 
757 
753 

748 

673 
719 
705 

738 
7'7 
766 
730 
738 

734 
818 
751 
759 
753 

763 
743 
75 1 

744 
535 

714 
731 
756 
754 
762 

733 

741 2 
768 
651 
720 
760 

134 
758 
758 
748 
764 

737 
687 
648 
796 
612 

779 
705 
750 
7457 
771 

786 
711 
626 
680f 
747 
679 
642 
596 
683 
733 
666 

693 

732 
714 
705 

725 
736 
730 
771 
739 

732 
729 
723 
746 
764 

760 
748 
724 
734 
876 

734 
761 
762 
760 
7 4 1  

745 

733 
759 
541 
566 
694 
roo 
749 
764 
754 
714 

754 
517 
691 
784 
500 

788 
392 
811 
774 
779 

781 
721 
523 
171f 
672 
681 
706 
642 
594 
785 
751 
652 

749 3 

645 
779 
684 
648 
168 
755 
757 
782 
749 

846 
756 f 
785 
784 
730 

791 
850 
736 
779 
774 

776 
737 
635 
364 
376 

77 1 

655 
642 
787 
734 
792 ---------.----- 
704 

797 
487 
750 
783 
818 

578 

754 
768 

767 
792 

832 
770 
806 
879 
890 

803 
914 
796 
782 
791 

7742 
880 
865 
934 
818 

790 
795 
746 
794 
802 
767 

791 

_ I  

866 
59' 
787 
890 
880 

723 

77' 
887 

862 
879 

856 
874 
893 
79' 
814 

796 
8q6 
789 
811 
794 

781 
901 
799 
925 
811 

835 
811 

787 
SO9 

857 

3 
818 

742 
688 
762 
756 
730 

617 
754 
755 
762 
788 

796 
801 t 
751 
788 
690 

787 
786 
752 
775 
776 

771 
748 
863 
574 
644 

853 
633 
677 1 
821 
764 
780 

748 

762 
750 
749 
753 

1035 

507 
7 54 
754 
758 
751 

Sox 
770 
798 
777 
766 

781 
761 
752 
776 
772 

766 
781 
776 
637 
794 

784 
690 
782 
759 
770 
766 

762 

748 
775 
754 
769 
784 

677 
735 
749 
754 
764 

744 
759 
798 
765 
786 

755 
839 
774 
762 
763 

763 
796 
814 
799 
846 

736 
831 
806 
752f 
784 
775 

773 

730 z 
927 
761 
818 
769 

777 

75' 
764 

767 
859 

785 
764 
760 
835 
872 
858 
840 
790 
776 
757 

760 
777 
802 
829 
922 

7 74 
784 
868 
798 
837 
769 
go2 

738 
702 
746 
789 
753 
898 
747 
769 
775 
805 

746 
769 
764 
788 
842 

699 
782 
787 
762 
757 

760 
789 
865 
832 
872 

774 
804 
776 
866 
808 
778 

785 

-- 

760 
2202 

750 
776 
761 $ 
794 

740 
753 

757z 
886 

801 
7632 
805 
901)f 
903$ 

836 J. 
834 
787 
788 
761s  

769 
829 
794 
900 
868 

7g2 
777 
843 $ 
775 
849 
805 

863 



Magnetische Beo bachtungen. 

Correction auf M. 0. Z. -13"6 Bi filar. 
Horizontal-Intensitat. 

NovmBer 1882. 0~09000+0~00.. . C. G. S. Jan Mayen. 

Hori~ontal-Inteyi.sit&'t. 
-iVooz~t%n ber 1889. 

% 

A d  m er  ku  ng. Am UniIllar m. Dofloct. wurde oinige Yinutan spPter panihort boobaohtet : I) 0.08650. 1) 0'08700. 3) 0.08360. b) 0.08800. 5, 0.08730. 18* 

d 

3 ~ ~ ~ 7 ~ ! ~ l o ~ l l ~ i t t : ~  3 
lhtuxn 1 1 1 2 

\ 

893 
797 
802 
800 
798 

804 
766 
847 
862 
786 

799 
731 
634 
525 
897 
802 
320 
673 
640 
714 
862 
794 
858 

'891 
847 

701 
81 1 
782 
781 
856 

769 - Yittel 636 639 66 I 691 684 722 765 760 768 771 752 755 782 7 76 
+ 

Decenzber 1882. cp = +70° 59'48". 

783 
889$ 
904 
7 74 
776 

774f 
794 
817 
803 i 
763 

796) 
760 
6281 
984 f 
833 1 
845 1 
3101 
604 

- 751 f 
") roo 

828 i 
760) 
851 
862 1 
8442 

784 
779 
761 f 
761 2 
822 z 

-- 

769 
759 
787 
7 70 
772 

773 
841 
768 
824 
762 

766 
866 
651 
906 
834 
957 $ 
263 
533 
780 
287 

775 
755 
778 
796 
858 

764 
784 
815 
761 
816 

710 
739 
767 
756 
773 

7121 
777 
727 
741 
727 

768 
709 
584 
782 
484 

737 
740 
roo 
168 
roo 

583 
808 
692 
599 
558 

722 
675 
691 
5282 
717 

850 
788 
789 
791 
782 

817 
737 
807 
814 
779 
818 
1'38 

*)loo 
614 
996 
806 
roo 
587 
642 
806 

313 
787 
896 
838 
1003 

7-51 
827 
825 
779 
841 

716 

I. 
2. 
3. 
4- 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
1.5. 
I 6. 
17- 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23- 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

826 
789 
800 
807 
772 

775 
7g2 
765 " 
890 
767" 

_ 
855 
785 
793 
773 
768 

794 
814 
791 
807 
761 

769 
864 
636 
847 
906 

785 
773 
450 
778 
526 

790 j 
792 
799 
754 
840 

744 
767 
763 
755 
850 

7174 
729 
710 
493 
765 

739 
762 
766 
734 
745 

781 
799 
426 
686 
638 

771 
862 

3) roo 
674 
roo 

685 
710 
693 
502 
250 

674 
599 
687 
594 
696 

11. 7532 747 669 443 Z 755 706 755 
12. 595) 731 795 755 775 7802 803 
13. 72 I 722z 678 750 737 756 735 
14. 68'4 753 780 777 
15. 755 z 7622 759.2 760z 765 z 7622 

818 
810 
900 
773 
785 

788 
806 
830 
1 
807 

778 z 
641 
661 
919 
940 

774 
594 
872 
275 
545 

851 
775 
796 
810 
978 

769 
780 
838 
754 
869 

778 
777 
777 
770 
775 

776 
782 
817 
791 
774 

776 
841 
638 

I 

674 
794 
398 
808 
502 

766 
780 
741 
798 
843 

757 
777 
853 
763 
681 

875 
783 
774 
782 
775 

761 
7132 
815 
736 
SO7 
834 
746 
495 f 
751 
932 
816 
roo 
676 
581 
654 

582 
784 
825 
762 
475 
862 
792 
799 
785 
778 

728 

773 
758 
766 
834i 
759 

7664 
757 
7632 
787 a 
7-67 2 

___/ 

905 
792 
977 
792 
794 
802 
834 
822 
870 
794 

7782 
769 
609 
893 
765 
826 
646 
688 
328 
507 

771 
783 
656 
826 

1006 4 
799 
783 
776 
768 
!)2!) 

- .- 

780 
782 
793 
776 
782 

8071 
812 
800 
771 
776 

775 
652 
652 

13%' 
611 
766 
614 
768 
388 

783 
760 
735 
775 
871 

79 1 
829 
784 1 
""  t bb 
581 1 

672 
704 
762 
804 
755 

7x1 
821 
778 
588 
774 

787 
701 
430 
710 
544 

721 
706 
252 
574 

4) roo 

583 
770 
705 a 

630 
662 

725 
722 
764 
589 
777 

790 
755 
809 
827 
736 

786 
755 

:6:' 
776 

764 
753 
789 
793 f 
779 

772 
755 
754 
760 
763 

787 
802 
785 
765 
789 
532 
749 
7 ~ 6 1  
St7 
797 
810 

755 
769 
783 
877 
777 

784 
764 
755 
753 
794 

759 
775 
73' 
750 f 
762 

756 
760 
761 
77' 
793 

748 
738 
767 
763 
773 
812 
759 
784 
717 
767 

781 
652 

')roo 
548 $ 
796.1 

738 
694 
685 
554 
566 

793 
760 
705 
531 
630 

7 70 
757 
771 
608 
764 

784 
776 
789 
779 f 
779 

753j 
765 
756 
760 
774 f 

614 
779 
736 
751 
773 

768 
812 
767 
711 
765 

761 
789 
697 
762 
765 

764 
792 
767 
539 
792 

765 
783 
786 
810 
78 1 

782 
769 
827 
674 
785 

795 

792 
779 
784 
810 
754 

766 
764 
755 
596 
7 80 

717 
780 
764 
737 
787 

765 
759 
75 1 
7302 
7x3 

- 

805 
749 
749 1 
774 
778 

809 
goo 
722 
766 
804 

779 
692 
3921 
498j  
468 j 
742 
698 
784 
577 
285 

670 
780 
632 
525 
713 

730 
777 
733 
568 
716 

659 
806 
641 
713 
781 

760 
735 
773 
758 
57!) 

725 
699 
777 
512 
364 

747 
742 
5911 
764 
782 

767 

636 
563 
912 

823 
598 
306 
524 
496 

331 f 
790 
812 
775 
701 

725 
743 
746 
774 
777 

697 

727 
731 
487 
729 
795 

755 
742 
181 
747 
669 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

- -- 

776 
759 
759 
778 
769 

757 
81 I 
743 
762 
782 

776 
793 
592 
782 f 
678 

778 
731 
739 
799 $ 
127 

752 
690 
796 
734 
698 

672 
746 
652 
720 
701 

636 
100 

620 
764 

796 

769 
g66 

854 
662 
607 
296 
537 

663 
761 
883 
79 1 
806 

453 
733 
829 
769 
781 

--___I------- 

725 

541 
739 
753 
593 
737 

771 

745 708 
654 1 
735 

779 
765 
787 
766 
773 
823 
748 
805 
758 
778 

773 
702 
663 
848 
843 

753 
758 
854 
703 
81!) 

730 
830 
784 
715 
713 

809 
753 
654 
770 
670 

751Z 
654 
766 
792 
656 

783 
577 
5 i 5  
796 
779 
454 
640 
2 70 
657 
792 

698 

695 
694 
729 
791 
674 

773 
737 
608 
654 
616 f 
728 

574 t44 
772 
81 I 

823 
541 747 
647 ) 290 
728 710 
557 631 

518 
339 
696 
428 

471 
776 
736 
658 
790 

739 
74 I 
752 
766 
409 

671 

392 
620 
665 
740 
790 

657 1 
595 1 
806 
761 
744 

664 

714 
761 
772 
775 
779 

761 
809 
662 
597 
743 

674 

634 
663 
708 
613 
753 

596 
705 
799 
764 
767 

667 

779 
760 
792 
769 
750 

761 
770 
755 
75 1 
769 

1 
735 
749 j 
789 
787 
752 
618 
722 
711 
698 
765 

654 
520 
207 
723 
780 

901 

759 
674 
507 
738 
819 

774 

5 74 
733 
740 
773 
536 

332 
438 
826 
615 

466 
720 
682 
714 
722 
686 
576 
757 
773 
518 

667 

583 
538 
61 7 
452 

652 
757 
753 

727 

718 
738 
762 
722 
737 

7 13 

914 
844 
981 
816 
799 
828 
854 
860 
940 
809 

759 
650 
633 
464 

564 
733 
639 
240 
roo 

549 
665 
a 7  
756 
543 

643 

83 5 
877 
761 
952 

1424 
1001 

89 7 
922 
865 
837 

895 
863 
915 
896 
1029 

895 
867 

860 
789 
934 

898 

581 
618 
674 
472 
264 

503 
544 
559 
5 74 
605 

333 
226 
307 
344 
535 

325 
.3IO 
301 
366 
204 

44 1 
165 

0'08gio 
339 
366 

52' 

394 
7x2 

l2II 
613 
1058 

480 
100 

0.08360 
1 46 

0.08730 

I20 
61 I 
618 
214 
roo 

399 
485 
62 I 
503 
489 

342 

797 
1562 
719 

1107 

775 
252 
297 
682 
929 

468 
4x0 
239 
286 
445 

556 
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Horizontal-Intensitat. Horizontal-Intensitht. 
Correction auf M. 0. Z. -13v6 Bifilar. Janncr* 1883. 

4, 
7 1  

Jan Mayen. - 

I Verspatete Leeung. 

1 

840 
765 
784 
767 
782 

878 
814 
826 
792 
763 
7682 
771 
795 
794 
791 

776 
834 
787 
785 
859 

625 
789 
8r3l 
785 
826 

/ 

2 

825 
793 
806 
740 
782 

684 
890 
814 
857 
765 

768 
77' 
go6 
802 
8b9 

787 
793 
772 
764 
831 

906 
824 
804 
79' 
803 

D a t u m  

I. 
2. 

3. 
4. 
5 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

XI .  

12. 

13. 
14. 
15. 
I 6. 
17. 
I 8. 
19. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 

11 I Mittug 

722 716 741 

Pebrzcar 1883. cp = +70° 59'48". / 

837 
785 
771 
757 
760 

847 
819 
774 
794 
761 

760 
773 
769 
780 
769 

773 
788 
760 
786 
8" 

800 
774 
756 
766 
748 

7 1 8 1 9 ( 1 0  

777 J 
7612 
806 
767 2 
785 
7802 
889 f 
816$ 
775 
765 

7672 
766,- 
768 
770 
7652 

772 2 

858 J 
804 4 
763 
819 
826 
781 
7752 
770 
888 

1 2 3 1 4 5 6  

773 
8" 

069 
775 

7y5 
767 
797 
784 

7g6 
77' 
761 

7s8 
848 

;$ 
772 
9" 

iz: 
:$ 
789 

795 
926 
720 

743 
767 
772 
757 
729 

698 
730 
678 
782 
762 

776 
805 
765 
765 
775 

769 
772 
778 
776 
719 

776 
768 
783 
771 
759 

791 
824 
903 
853 
763 

799 
772 
823 
774 
800 

761 
759 
75' 
824 
749 

765 
765 
759 
756 
857 

7S8 
913 
868 

;1i 
835 
807 
934? 

806 

805 
777 
759 
759 
752 

779 
828 
781 
803 
782 

773 
777 
762 
758 
769 

763 
777 
767 
762 
693 

751 
764 
78 I 

769 
765 

765 
768 
759 
759 
754 
806 
818 
781 
763 
767 

767 
783 
765 
754 
768 

783 
730 
806 
763 
729 

766 
763 
771 
768 
788 

758 
- 780 

767 
758 
715 

730 f 
585 
688 
775 
746 
804 
745 
765 
769 
769 

763 
7 44 
668 
778 
740 

698 
766 
772 
774 
771 

811 
795 
761 
752 
771 

798 
799 
773 
813 
765 

767 
769 
763 
760 
770 

768 
768 
791 
756 
776 

814 
767 
769 
763 
783 

785 
785 
763 
758 
626 

761 
645 
588 '! 
730 
783 

783 
745 
765 
774 
770 

758 
698 
526 
789 
757 
603 
771 
767 
784 
813 

756 
829 f 
801 
809 
844 

799 
768 
799 
757 
787 

748 
742 
7 50 
733 
755 

759 
744 
750 
753 
790 

752 t 
855 $ 
815 
778 
613 

754 
759 
864 

774 

646 
797 
764 
761 
653 

776 
687 
674 
804 
752 

639 
759 
761 
798 
775 

723 
708 
645 
784 
737 

693 
77' 
778 
748 
745 

759 
822 
819 
862 
757 

782 
771 
776 
7522 
780 

7482 
7562 
7502 
743 
7442 

741 
812 
761 
7632 
931 

767 t 
856 
883 f 
798 
825 

792 
783 
771 t 

789 

762 
767 
689 
747 
805 

767 f 
765 
765 
775 
764 

763 
755 
754 
7 50 
758 

760 
730 
767 
765 
784 

748 f 
748 
728 
783 
513 

795 
761 
757 

7.5' 

566j 
763 
771 
762 
496 

738 
745 
755 
648 
767 
614 
759 
768 
826 
788 
685 
707 
751 
772 
721 

650 
770 
779 
741 
808 

737 
679 
751 
763 
725 
220 
775 
665 
786 
748 

685 
763 
769 
615 
764 

756.2 
641 
640 
700 
731 

651 
753 
728 
763 
742 

765 
697 
433 
697 
805 

734 
796t 
767 
769 
769 

749 
779 
761 
737 
769 

769 
721 
765 
765 
762 

767 
742 
663 
805 
675 

730 
730 
770 

739 

759 
742 
813 
756 
771 

785 
764 
7 70 
777 
762 

759 
749 
749 
749 
749 

775 
721 
756 
754 
785 

745 1 
825 
800 
764 
556 

740 
760 
771 + 
757 

772 
794 
556 
764 
739 

757 
750 
765 
776 
705 

748 
760 
763 
770 
761 

751 
746 
755 
682 
769 

761 
784 
585 $ 
858 
698 

718 
755 
637 

739 

712 
685 
770 
761 
644 

687 
744 
669 
700 
765 

617 
767 
774 
768 
761 

699 
605 
755 
656 
754 

646 
778 
743 
7 54 
582 

769s 
671 
777 
687 
81 7 

787 j 
751 
765 
777 
782 

750 
760 
756 
7x1 
755 

767 
695 
766 
763 
750 

762 1 
813 
790 
805 
516 

784 
744 
917 t - -  
757 

797 
658 
648 
715 
707 

708 
700 
753 
757 
655 

756 
757 
762 
764 
760 

746 
750 
758 
649 f 
773 

763 
535 
735 
637 
4 7 1 t  
642 
69 1 
718 

702 

693 
779 
749 
742 
606 

674 
724 
764 
788 
686 

757 
752 
761 
743 
753 
632 
746 
768 
576 j 
647 

763 
686 
693 
684 
318 

709 
71 I 
635 

698 

I. 
2. 

3- 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
I 6. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

Mittel 

754 
507 
631 
652 
606 

579 
753 
790 
699 
686 

757 
760 
755 
731 
694 

670 
745 
762 
761 
683 

752 
717 
624 
683 

717 
533 
723 

666 

525 
777 
520 
710 
669 

695 
765 
767 
712 
743 

758 
758 
735 
706 
728 J 
727 
735 
702 
758 
634 

747 
720 
706 
640 
609 

651 $ 
468 
640 

689 

781 
605 
788 
727 
644 

659 
734 
746 
740 
687 

758 
749 
766 
744 
755 

646 
754 
761z 
730 
650 

761 
727 
657 
706 

0.089300.089jo 

703 
700 
780 

692 



Horizontal-Intensitat. 
MCirx 1883. 0~09000+0~00.. . C. G .  8. Jan Mayerr. 

Ewizontal-Intensi%Qt. 
Correction auf M. 0. Z. -13"6 Bifilar. Mar2 1883. 

11 

H6ellstc 1 Niedcrstc Difleronl 
IAesnng / Lcsung i 



Magnetische Beobachtungen. 146 

Horizontal-Intensitiit. 
Had 1883. 

Horizontal-Intensitgt. 
Correction auf RI. 0. Z. --13F16 Bifilar. Mad 1883. 

7- 1 

Jan Mayen. 
A 

- - 

871 f 888 867 f 873 796 795.1 765 f 751 63 1 740 
901 857 847 827 584 4 629 f 549 $ 758 774 506 
803 z 805 z 841 f 838 f 817 f 784f 770f 726 4 7121 642 j 
798 817 901 813 806 805 704 759 z 630 t 752 z 
914 f 923 z goo 1 868 805 1 794 $ 734f 701 f 654 706 

815 864 $ 967 1 805 f 796 f 7742 818 z 7932 7842 774z 
' 

980 f 1000 J go5 878 z 834.2 800z 7802 791 786s  788 z 
860 901 !)88 f 852 858 835 J. 793 753 4 627 743" 
787.2 859 8932 922 1 838 840s: 7982 785 z 7752 7582 
786 835 9452  861 7 9 4 j  778f 757 1 778s  767 4 745 

831 n 795 z 796 z 803 z 798 798 791 2 795 9 7942 756 
825 z 8102 840 839 z 828 785 .-" 733 f 720 710 f 763 2 

9342 0 8 5 1  95$4 8 9 4 s  8422 844 7051 797z 700f  715 
832 1 809 2 81b z 820 f 796 z 779 z 774z 773 z 762 z 7602: 
888 f 975z  867 3 833 1 864 T 806 f 791 773 761 757 z 

1043 f 1027 881 810 J. 743 z 7542 771 -" 762 z 774s 941 
!)Z0f 865 z 898 z 889 z 781 773 770 789 824 1001 
8782 854 z 859 z 8x1 z 8202 786 791 764 f 759 755 

1 0 4 7 ~  917 1 921 886 1 840 770 1 791 z 779 7742 785 
873 881 864 893 613 4 653 1 773 800 825 812 

9743 741 +? 846 820 451 i 384 1 377 625 
934 885 7 2 0 t  870 7641  552 f 720 f 736 iii3 :;: 1 
982 905 899 8402 827 2 796.2 778 z 784 768 619 f 
903 z 031 8962 788.2 771 4 873 1 754f 746 522 670 1 
845 5. 863 f 8402 838 j 789 f 780 1 451i  55of 688 .T 
870 f 1 f 885 f 880 665 t 713 f 743 767 
799 4 792 853 f 876 869 669 66% 732 685 

10142 ti98 884 J 851 821 z f 8002 812 z 8 1 4 3  789 t 679 
925 

753 

877 849 788 7 1 738 702 682 7 59 

h = --oh 33" 52'5. 

Riichsto Nicdcrste DiEorenz Y:ft":i ( Loauug 1 Lcsung 1 

. . I 1-1-1- I- 1-1- ! I .  

'aterrei~h~eaho Expodition auf Jan Mayon. 19 



Horizontal-Intensitat. 
JuZd 1883. 

A. Gratx l ,  

0~09000+0~00..  . C. G. S. Jan Mayen. 

September 1882 lris Ju16 1883. Horizontal-Intensitiit. y~ = +7d0  59' 48'' 

Magnetische Beobachtungen. 

Correction nuf M. 0. Z. -- 13v6 ~ifirar. 
Horizontal-Intensittit. 

JwZi 1883. 

r 7 1 ages- I Haoliste I Niedorste Dilfuronz 
il~ittel Lesung , Lesung 

Horizontal-Intensitst. 

794 

756 

697 

715 

761 

713 

754 

797 

849 

85' 

863 

777 

756 

70 

725 

733 

720 

744 

737 

773 

788 

827 
810 

756 

742 

722 

664 

692 

721 

735 

716 

757 

759 

762 

78S 

733 

694 

723 

667 

690 

707 

671 

695 

744 

74 1 

746 

749 ------ 
712 

667 

700 

671 

720 

718 

692 

702 

694 

738 

734 

752 

708 

7" 

717 

667 

707 

717 

722 

689 

681 

702 

739 

710 

706 

711 

718 

643 

674 

705 
682 

709 

713 
682 

702 

711 

695 



Vertical-Intensitat. 
Sqternber 1882. 

A. G r a t x l ,  

0.49000+0.0.. . . C. G .  S. Jan Mayen. 

Magnetische Beobachtungen. 149 

Correction auf M. 0. Z. -13v6. 
P 

Datum1 1 1  2 8 4 1 5 6 

L 1 o y d'sche Wage. 

7 1 8 1 9 1 10 1 11 / Mittag 

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

' 18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26- 
27. 

1301 1308 1320 1334 1350 1354 13632 1356 1376 
1298 1298 1314 1334 1336 1351 2 13662 YJ69 

I455 
1474 
1467 

1496 
1864i  
16x5 
1669 
I432 
1421 
1436 
1426 
1277 
1331 

1336 
1344 
1336.1 
1366 
1456 

1489 
1475 
1450 

1438 
1482 
1464 
1478 
1449 

14-51 
1443 
1471 
1316 
1282 

I303 
1350 
1344 
1378 
I391 
1362 
1352 

, 

4 

1433 5. 
1378 
1454 

1383 
1462 
1405 
I444 
1363 

1437 
1375 
1428 
1288 
1272 

1283 
1334 
1317 
1366 
1516 

1824 
1291 

1493 
1468 
1453 

1433 
1475 
1451 
1474 
1414 

I455 
1451 
1472 
1323 
1282 

1299 
1357 
1324 
1383 
I331 

1355 
1349 

- 

1550 
1501 
1464 

1546 
1479 
1518 
1498 
1556f 

1431 
1461 
1555 
1282 
1307 

1352 
1335 
I334 
1377 
1486 

I390 
1507 

1468 
1531 
1460 

I422 
1318 
1510 
1581 
1437) 

1431 
1487 
I424 
1282 
1254 

1286 
1346 
1311 
1360 
1456 

I444 
1432 
1453 

I423 
1481 
1451 
I450 
1392 

I443 
1393 
I434 
1291 
1271 

1282 
I335 
1327 
1364 
1296 

1343 
1334 

-- - 

1502 
1497 
1478 

1476 
1537 
1570 
1500 
1489 

1427 
I424 
1441 
1275 
1340 

1366 
1343 
1356 
1355 
1508 

1377 
1484 

October 1882. cp = -1-70" 59' 48" 

1 3 7 4 1 1 4 1 4  
1 5 2 2 ;  1493 

1469 
1469 
1451 

I423 
1470 
1461 
I479 
1411 

1455 
1405 
I433 
1288 
1263 

1293 
I333 
I329 
1360 
1361 

1325 
1364 

1491 
I470 
1444 

1434 
1462 
1471 
1468 
1434 

I454 
1424 
1458 
1311 
1250 

1321 
1338 
1335 
1369 
1343 

1367 
1369 

1464 
1620 
1460 

1456 
1343 
1548 
I441 
1367 

I430 
1406 
I421 
1271 
1259 

1281 
1338 
1284 
1357 
1331 

1502 
1462 
1447 

I434 
1468 
1478 
I474 
I437 

1456 
1415 
I453 f 
I300 
1269 

1313 
I337 
1336 
1356 
1290 

1359 
1371 

1489 
1477 
1453 

1443 
1471 
1456 
1477 
I437 

1455 
1437 
1467 
1310 
1268 

1311 
I347 
13424 
1376 
1356 

1374 
1363 

I424 
1413 
1461 

1338 
1440 
1475t  
1402 
1357 

I433 
1342 
1424 
1277 
1260 

1280 
1336 
I295 
1362 
1408 

1369 
1463 

12602 
I252 
1346 
1335 
1320 

1469 
1391 
1385 
1380 
1366 

1342 
1 4 4 8 j  
1427 
1448 
I390 
1401 
1351 
1483 
14x4 
1431 

1354 
1314 
1338 
1282 
1391 
1400 
1481 
1402t  
1430 
1413 
1460 - 
1384 

1337 
1458 

1276 
I294 
1447 
1374 
1376 

1674 
1391 
1387 
1395 
1396 

1389 
1505 
1428 
1446 
1475 

1431 
1591 
1496 
1428 
I431 

1354 
1351 
1488 
1281f 
1378 
1482 
1449 
1595 
1566 
1441 
1445 

1434 

I. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
g. 

10. 

I .  
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Mittel 

1265 
I254 
1354 
1347 
1292 
1508 
1392 
1387 
1383 
1359 

1349 
1443 
1446 
1446 
1342 

1423 
1395 
1489 
1423 
1432 

1355 
1336 
1353 
1363 
1340 

1419 
1443 
1408 
1424 
I431 
1441 

1388 

1291 2 

1296 
1587 
1407 
1367 
1628 
I405 
1388 
1400 
1458 

1381 
1512 
1488 
I473 
1597 

1469 
I472 
1597 
I442 
I434 

1344 
1395 
I470 
1395 
I374 

1436 
1525 
1518 
1570 
1518 
1636 

1457 

1294.2 
1319 
1580 
1384 
1381 

1469 
1407 
1400 
1457 
1521 

1387 
1.516 
1514 
I497 
1656S 
1416 
I422 
1622 
I430 
1434 

1356 
I417 
1524 
I432 
I379 

I432 
1570 
I702 
1677 
1508 
I521 

1472 

1260 
1266 
1336 
1441 
1381 

1719 
1395 
1385 
1378 
1366 

1380 
1434 
1415 
I447 
1406 

1435 
1487 
15x1 
1420 
1431 

1350 
1324 
1420 
1498 
1415 

I413 
1443 
1713 
1441 
1417f 
1428 

1424 

I291 2 

1305 
1411 
1366 
1368 

1689 
I394 
1384 
1410 
1407 

1451 
1524 
1514 
I449 
1550 

1443 
1603 
I532 
1435 
1433 

1347 
1369 
1510 
1378 
1321 

1536 
1486 
I540 
1494 
1461 
1487 

1448 

1262 2 

I239 
1344 
1337 
1327 

1573 
I393 
1381 
1383 
1367 

I324 
1411-2 
I441 
1441 
1395 

1398 
1381 
1469 
1416 
1429 

1354 
1323 
1411 
1377 
1435 

1398 
1454 
I542 
1374 
1388 
1455 

1394 

1289 
I273 
1360 
1332 
1377 
1422 
1394 
1384 
1380 
1366 

1344 
1454 
1459 
1449 
1388 

1420 
1429 
1512 
1427 
1436 

1356 
1336 
13-51 
1361 
1310 

1434 
1419 
1415 
1388$ 
1446 
I441 

1392 

1291 
I251 
1364 
1366 
1384 
1306 
1382 
1384 
1375 
I370 

1352 
1474 
1454 
I453 
1418 

1342 
1440 
1520 
1429 
1447 

1357 
1340 
1346 
1369 
1312 

1433 
1453 
1435 
1389 
1442 
1443 

1391 

I301 z 
I053 
1355 
1372 
1386 

1187 
1383 
1391 
1378 
1367 
1361 
1474 
1454 
1462 
1424 

1350 
1422 
1523 
1434 
1446 

1357 
1352 
1344 
1377 
1337 

1436 
1464 
1438 
I440 
1451 
1448 

1386 

I295 z 
914 

1363 
1368 
13954 
1204 
1384 
1428 
13792 
1349 

1342 
1467 
1458t  
1448 
14162 

1388 
1420 
1521 
1444 
13762 
1360 
1360 
1357 
1329 
1348 

1438 
1460 
1 4 4 8 t  
1463 
1458 
1447 

1382 

I300Z 
1155 
1391 
1378 
1390 

1170 
1388 
1434 
1384 
1360 

1343 
1474 
1464 
1433 
1316 

1419 
1411 
1524 
1450 
1376 

1365z 
1363 
1359 
1301 
1346 

1446 
1456 
1339 
1485 
1456 
1454 

1385 

/ 

1302 
1013 
1390 
1390 
1385 

1187 
I403 
1433 
1388 
1354 

1328 
1474 
1466 
1435 
1296 

1429 
14z6 
1527 
1 4 4 ~  
1364 

13G5 
128I 
1369 
1354 

145' 
1 4 ~ '  
$33' 
1 4 ' ~  

1 4 4 ~ ~  

1 3 7 ~  



A. G r a t x l ,  Magnetische Beobachtungen. 151 

Vertical-Intensitat. 
Nove~n&er 1882. L'i o d'sche Wage. Correction auf M. 0. Z. - 13F6. Jan Mayen. 

/ 

I3"cBste 1 Niedurste 1 DiEarunr 11 l,es~uig Lesung 



Magnetische Beobachtungen. 153 

Vertical-Intensitat. 
Jammer 1883. Jan Mayen. 

i 

Osterroichisoho Expodition nuf Jan Nayan. ao 

Vertical-Intensitat. 
Correctioil auf M. 0. 2. -13'P6. L 1 o y d'schc Wage. Jii~a,z?zer 1883. 

I 

Datum1 1 1  2 3 1 4  1 5  1 (i 7 8 9 ~ I l l / & f i t h g I  1 1  2 

I 

I294 
1266 
1322 
I352 
1258 

I257 
1193 
I247 
1310 
1293 

1323 
1298 
1284 
I271 
1256 

1260 
1262 
1125 
I172 
1205 

1195 
1179 
1156 
1159 
1148 

1120 

1121 

1270 
1285 
1288 
1246 

1239 

I. 
2. 

3. 
4. 
5- 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Mittcl 

1291 
1275 
1321 
1355 
I271 

I247 
I301 
I 3 0 3 i  
1312 
I291 

1297 
1302 
1280 
1285 
1263 

1247 
1220 

1149 
I172 
I212 

1202 

1187 
1155 
1153 
1135 

12& 
1175 
I270 
1258 
1286 
I293 
1250 

- 

1285 
1283 
1322 
I349 
I371 

I335 
1269 
1315 
1374 
1284 

1327 
1309 
1261 
1268 
1262 

1311 
I271 
1130 
1197 
1266 
1248 
1190 
1153 
1153 
1169 

1184 
1210 

1289 
1354 
1301 
1316 

1270 

1281 
1291 
1350 
1362 
1285 

1212 

1252 
1281 
1306 
1286 

1329.2 
1303 
1289 
1285 
1267 

1279 
1138 
1154 
I187 
1153 
1187 
1204 
1156 
"51 
1108 

1054 
1280 
1279 
I293 
1298 
1296 

1245 

1296 
1270 
1330 
1351 
I273 

I247 
1283 
1287 
1311 
1290 

132 
1303 
1283 
1273 
1256 

1267 
1275 
1117 
1173 
1218 

1187 
1180 
1154 
1157 
1159 

1139 
1126 
1282 
1281 
1288 
1294 

1248 

1302 
I271 
1427 
1353 
1260 

1234) 
I210  

1282 
1268 
1306 

I302 
1289 
1279 
I277 
1263 

1250 
I223 
1083 
I180 
1209 

1191 
1184 
1165 
"57 
"50 
1126 1 
1146 
I240 
1263 
18(i7 
1262 

1239 

- 

1289 
1270 
I327 
I353 
1830 

1249 
1178 
1218 
1274 
1276 

1316 
1281 
1280 
1267 
1269 

1256 
1256 

-1098  
1174 
1199 
I196 
1182 
1163 
"57 
114.5 

1137 
1146 
1208 
127.5 
1279 
I252 -------------- 
I232 

1307 
1406 
1311 
I349 
I322 

1444 
I247 
1234 
1339 
1250 

1341 
1812 
1282 
1313 
1285, 

1 2 4 . 5 ~  
1585 
1239 
I187 
1201 

1321 
1206 
1166 
1176 
"89 
1130 
1201 

1329 
1302 
1309 
1349 

1283 

1334 
1281 
1316 
'352 
1308 

1269 
1315 
1354 
1287 
1289 

1291 
1308 
1282 
I294 
1276 

1268 
1261 
1157 
1173 
1232 

1253 
1188 
1165 
1133 
1143 

1236 
1221 

1299 
1253 
1283 
1317 
1262 

1245 
1296 
1351 
1352 
1280 

1155 
1254 
1301 
1307 
1286 

I327 
1300 
1295 
1299 
1261 

1283 
1150 
1157 
1194 
1148 

1201 
1184 
1154 
1154 
1146 

970 
1280 
1281 
1289 
1 3 1 0 1  

1243 
L 

-- 

I272 
1268 
1488 
1241 
1224 

1234 
12364 
1243 
1233 
I193 
1221 

I243 
1236 
I200 

1167 
1216 
1228 
I257 
1226 
1206 
1263 
I212 

943 
I120  

1296 

1x21 

1112 
1159 

- _ _ _ _ -  
1216 

Xebmar 

I. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

Mittel 

- 

1298 
I274 
I321 
I355 
I241 

I249 
1216 
I219 
1291 
1293 
1328 
1290 
1282 
1263 
1262 

1262 
1229 
1111 

1174 
1181 

1176 
1179 
1161 
1157 
1155 

1073 
1157 
I237 
1272 
1282 
1252 

1234 

1389 
1349 
1309 
1348 
1408 
1322 
1273 
1334 
1395 
1273 

1371 
1311 
1279 
1263 
1275 

1319 
1328 
1153 
1279 
1253 
1289 
1189 
1166 
1163 
1240 

1202 
1173 
1335 
I342 
1285 
1326 

1388 

1303 
1276 
1338 
1348 
1282 

I259 
1261 
1325 
1316 
1349 

1331 
1307 
1284 
1286 
1257 

1269 
1155 
1143 
8 1  
1213 

1188 
1178 
1153 
1156 
1137 

1127 
1263 
1262 
1280 
1293 
1303 
1252 

1400 
1250 
1601 
1312 
1204 

I352 
1249 
1236 
I243 
1276 

1226 
I249 
1270 
I244 
I 2 4 7 t  

1346 
1277 
1359 
I252 
1308 

I279 
1398 
1143 
1181 
1361 

1288 
1279 
1361 

1293 

I273 
I300 
I422 
1261 
I217 

1222 

I244 
1235. 
1221 
1187 
1215 
I245 
I234 
1228 
1174 

1212 
1257 
1259 
11% 
1234 
1264 
I243 
9 9 1 f  

1094 
I354 

1 1 4 7 ' 1 1 4 8  
1101 
1192 

1222 

1295 
1234 
1243 
1184 
I222  

1224.t 
I252 
I254 
1241 
I215 

1217 
I249 
I239 
1214 
I174 

1236 
1217 
1261 
I241 
1216 

1273 
1207 
878 

I I I 7  
I344 
1122 

1132 
10964. 

1207 

--- -- 

I304 
1365 
1329 
1368 
I334 

1283 
1252 
1232 
1220 

I245 

1222 

1242 
I243 
1220 

1183 

1348 
1253 
I255 
1340f 
I239 

1266 
I340 
1015 
I150 
I445 
1192 
1157 
1289 

1262 

1291 t 
1291s  
1356 
13572 
1300 

12413 
1243.1 
1299) 
I310 
1294 

1327 Z 

1303 
1286 
1287 
12692 

1276s  
1140)  
1 1 5 4 ~  
1192 
1182 

1192 
12012 

1159 
1152.z 
1134 

1137 
1274 
1285 
1283 
1298 
1309 

1252 

- - 

1273 
1377 
1328 
1276 
1286 

1166 
I243 
1235 
1230 
I240 

1220 

1241 
I239 
1214 
1174 

1246 
1260 
1262 
1338) 
1252 

1266 
1378 
971 

I132 
1430t  

1135 
1254 

1243 

1883. 

1285 
1401 
1478 
1395 
I423 

1853 
1249 
1222 

1254 
1289 
1221 

1246 
1239 
1230 
1246 

1320 
1273 
1291 
I239 
1326 

1267 
1373 
1170 
1160 
1540 

1249 
1274 
1326 

1801 

1291 
1258 
1256 
1214 
1283 

12294 
I253 
1257 
1245 
I235 
1226 
1254 
1236 
1200 

1174 

1239 
1240 
1259 
I259 
1228 

1283 
1255 
918 

1119 
I217 

1128 
1132 
1165 

1216 

- 

1267 
1443 
I342 
1379 
I400 

1280 
1252 
I245 
1224 
1270 

1221 

1244 
1242 
1215 
1229 

1355 
1262 
1 2 5 9 ~  
1282 
1263 

1255 
I307 
1112 

1 1 0  

1491 
1224 
1203 
1277 

1274 

+70° 59' 48" 

1276 
12604 
1197 
1268 
1287 

1253 
1249 
1253 
1256 
1248 

1235 
1282 
1234 
1261 
1190 

1272 
1284 
1269 
1253 
1219 

1276 
1205 
965 

I122 

1082f 

1146 
1167 
996 t 

1214 

= 

1264 
12391 
1261 
1263 
1285 

1260 
1254 
1254 
12522 
1237 
12302 
1270.2 
1235 z 
1267 
11902 

1260 
1261 
1260 
1258.2 
1207 

1274 
1243 
953 $ 

I I I 9  
903 

1147 
1168 
948 $ 

1209 

A- 

1273 
1226 
1219 
1167. 
1300 

1252 
12S2 
1266 
1254 
1255 

1 ~ 4 ~  
1287 
1237 
1206 
1193 

1 2 7 ~  
1 ~ 7 ~  
1 2 6 ~  
12 .5~  
1z2' 

12S0 
1139 
922 
gZ3 

1 ~ 3 ~  

1 ~ 4 3  
r r b 7  
g4' 

1199 

1275 
1288 
1254 
1262 
1268 

1242 
I254 
1257 
1245 
I229 

1230 
1258 
I233 
1230 
1183 

1240 
1260 
1260 
1262 
1259 

1275 
1268 
951 

I104 
1190 

11-37 
1142 
1157 ) 

1222 

1284 
1282 
1275 
1287 
1274 

1252 
1246 
1250 
1249 
1241 

1231 
1272 
1232 
1246 
1186 

1252 
1253 
1259 
1259 
1255 

1275 
1255f 
980 

I109 
1046 

1149 
1164 
1108 

1220 



Magnetische Beobachtungen. 155 

Vertical-Intensitiit. 
Mlirx 1883. 0.49000+0.0.. . . C. G .  S. Jan Mayen, 

tr I 

Llo y d'sche Rage. 

ao* 

1249 
I3IOf 
1403 
1189 
1330 
1246 
1314 
1267 
1431 
1236 

I235 
1241 z 
1214 
1237 
1217z 

1219 
1246 
1239 
1248 
1243 
1272 
1504) 
1327 
13822 
1380 

1373 
1698 
1424 
I507 
1440f 
13194 

1318 

, 

1142 
1149 
13814 
12814 
1337 
1258 
1255 
1327 
I429 
1243 

I279 
1243 z 
1228 
1200 

1208 

1222 

1247 
1270 
1249 
1232 

1284 
1382 
1348 
1434$ 
1375 

1334 
1424 
1431 
1696 
1 5 W $  
1362 

1314 

I 

I. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3I.  

Mittcl 

1400f  
1194 
I300 
1360 
1224 

1267 
1259 
1246 
1262 
1244 

1280 
1245 z 
1263 
1208 
1210 

1219 
1326 
1314 
I258 
1231 

I298 
1383 z 
1348 
13622 
1353 
1320 
1505 
1453 
1368 
1577 
1299 

1309 

1264 
1397 
12501 
I250 
1319 
1242 
1260 
1353 
I427 
1236 

1243 
12362 
1208 
I181 
1217 

1221 

1227 
1237 
1253 
1239 

I249$ 
15ozf 
1300 
1351 
12962 

1406 
15774 
1429 
1500 
1313 
1261 

1305 

April 

I. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Mittel 

1883. 

12502 
I240 
1338 
147of 
1357 

1317 
13112 
1302 
1310 
1287 z 

1347 
1293 a 
1309 z 
1327 
12962 

1 3 8 8 t  
1273 
12592 
1402 4 
1497 
12982 
12842 
12972 
I272 2 

1545 

1316 
13802 
1333 

1337 
L 

1182 
1371 
1200) 

1203 
1226 

1237 
1293 
1351 
I214 
1215 

I245 
12362 
I290 
1182 
1200f 

1216 
1229 
1219 
1253 
I241 

1281 
1513 
1209 4 
1329 
1286 

1296 
1360 
1468 
1379f 
1293 
1260 

1273 

133of 
1248 
1284.2 
14744 
1298.2 

1319f 
1296 
1320 
12692 
1287 a 

1363.2 
13082 
1304 
1316 2 

1291 z 

1365 
1293 
12632 
1414 
1551 

1294.2 
1290.2 
1324s 
1271 2 

1496 f 
1381 
1435 f 
1322 
13022 
1281 

1333 

1145 
1153 
1179 
1143 
1176f 

1240+ 
1250 
1196 
1179 
1201 

I247 
1242 z 
13!)1 
1205 
1173 
1191 
1222 
I234 
I250 
1247 z 

1344 
1477 
1245 
1279 
1284z 

1227 
1307 
1450 
1276f 
1283 
1259 
1248 

1191 
1219 
1214 

12631 
1283 z 
12472 
1274.2 
1291 z 

1248 
I304 
1283 
1299 2 
1267 z 

1276 
1272 
12672 
1216 
1281 

1283 
1290 
1293* 
12802 
1280 4 
1294$ 
1267 
I220 
1261 z 
1252 2 

1264 

1215 
1248 
11423 
IZ4" 
1279 j 
1287 
1282 z 
1 2 8 0 ~  
1294z 
12882 

13042 
1315 2 

1291 ) 
12982 
12672 

1283 
I I 
12692 
1272 
I303 2 

I3002 
1302 z 
1294.2 
12802 
1279 4 
1301 
12851 
I247 
12702 
1264 z 

1275 

1362 
1239 
12742 
1416 4 
1307 $ 
1418 
1264 
13042 
1268 
1306 

13432 
1302 
I300 2 

1309 
12872 

1299 
12892 
1261z 
1391 f 
1662 4 
1362 
1288 z 
12792 
I273 2 

1473 4 
1398 
1428f 
1308 
12682 
I274 

1328 

1189 
I239 
1277$ 
1233 
1264 

1282 
1285 z 
12672 
1283 
12902 

1279 
13092 
1286 
I300 2 

12662 

1276 
r n 7 s z  
12742 
1248 4 
I3IOZ 

1288 
1296s 
1291) 
1279.2 
1288 $ 
1306 
1279 f 
I243 
1266 
I257 Z 

1274 

1053 
1095 
I152 
1126 
1168 

1243 
1128 
1146 
I181 
1218 

1250 
12402 
1286 
1188 
1169 

1179 
1234 
I249 
1249 
12472 
I187 
1294 4 
1202 f 
1284 
1259 z 
1229 
1253 
1463 
1235f 
1289 
124.2 ------------- 
1217 

1176 
I244 
1250$ 
1362 f 
1258 

1255) 
1269 
1274 
I270 2 
1286 

1229 
1295 j 
I295 2 
1272 
1275 
1232 
1362f  
12682 
1458 t 
1393 4 
1267 
1287 
12842 
12762 
13843. 

1391 f 
1256 4 
1243 
1274 
1252 

1288 

1268$ 
I240 
1264 
1320 
I300 

1367f 
1273 z 
12982 
1260 
1299 

1255 
1298 
12982 
1288 
1286 

1z81f 
1298 
12622 
1467 f 
1561 2 

1303 
1291 z 
12772 
1275 2 

1363 f 

1261 
1271 z 
1277 

1309 

1228 
1261 
1068$ 

:::292 
1289 
1277 z 
12882 
1293 2 
1294 

1336 
13242 
I291 
1 2 9 8 ~  
12762 

1291 
I Z  
12842 
12792 
1297 

13142 
1303 
I2952 
1 2 8 0 ~  
1288 4 
1296 
1285 
I270 
1263 z 
1272 

1278 

1062 
1075 f 
1161 
I142 
1161 

1248 
1196 
1173 
I203 
1210 

I257 
1242 z 
1235 
1197 
1193 
1203 
1229 
1249 
1254 
1253 z 

1197 
1284 
1191 f 
1297 
I272 

1261 
1220 

1266 
1247 
1290 
I242 

1216 

1201 
1228 
1245 
1302 f 
1260 

1233 
1271 z 
1237 
I272 
1288 

1247 
1284 
1290 
I273 Z 
12682 

1266 
12661 
12674 
1369 4 
1229 f 
1269 
1289 
12862 
I273 2 

1283 $ 
1243 j 
12284 
1231 
1272 
I243 z - - - - - - - - -  
1264 

y = 

12212 

I273 
906$ 

1250 
1270f 
1281f 
1272 z 
12992 
1299 
1298 

13042 
13372 
12972 
I302 z 
12672 

1299 
12941 
12632 
1289 
I301 

1312.2 
1 3 1 6 ~  
12972 
1281 2 

1256 3. 
1291 
1272 
12642 
12642 
12862 

1272 

1182 
I213 
I178 

:::; f 
1266 
12762 
1243 
1271 
12892 

1250 
12962 
1283 
1 2 8 8 ~  
12682 

1273 
1.62 
12692 
1176 
I210 

I272 2 

1290 
12892 
12802 
1353 j 
1276 2 
1235. 
12144 
1263 
1237 

1256 

1031 ) 
1133 ) 
1168 
II9O 
1210 

1250 
1195 
1168 
I212  

1206 

1256 
12242 
1 2 2 2 4  

1213 
1192 

1216 
1229 
I257 
1258 
12562 

I233 
1173 
1231 
1317 
1285 

1275 
136of 
1259 
I315 
1296 
I235 
1228 

-1-70" 59' 48" 

1106 
1095$ 
I200 

1190 
1206 

1250 
1194 
1163 
1206 
1221 

I259 
1230.2 
1256 
12361 
1192 

1228 
1240 
I259 
1256 
1257 z 

I231 
1180 
1250 
1313 
1286 

1281 
1 2 1 2 4  

I273 
1264 
1302 
I233 
1228 

- 

r z o r z  
1296 
I O O I ?  

1200 

1258 

1276 
12762 
12872 
12802 
12982 

I303 
1328 
I304 
1 3 1 6 ~  
1276 

1313$ 
1322 
1136f  
1298 
1304f 

1313 2 
1308 z 
1309s 
1281 
1222 

1317 ) 
1221 

I277 
12844 
1295 

1270 

1218 
1343 
108 l f  
1148f 
12s6 

1 2 8 9 ~  
1 2 7 7 ~  
1 2 8 ~ '  
1289' 
1294 

1 3 ~ "  
1 3 4 ~  
1307 
1323' 
1279' 

1 2 5 ~  
130'' 
114' 

I~~~~ 

131" 
1 3 1 ~ '  
13'" 
12955 
1239 

1210 

I~~~ 

1048 
1095 
1206 
1189 
1213 

1256 
1219 
1180 
1179 
1236 

1269 
1234 
I132 
1261 
1202 

1226 
1250 
I257 
1256 
1259 z 

I257 
11864 
1281 
I303 
12892 

1242 
1145 
1280 
1283 
I294 
I254 
1225 

- 

895 
968 

I212  

I 2 2 2  
1232 

1283 
1228 
986 

1197 
1237 

1277 
1259 
I104 
I257 
1215 

1250 
1258 
1277 
125:) 
1262 a 

1234 
1163 
1246 
1308 
1297 

1179 
1061 
1243t  
1098 
1302 
1252 

1202 

976) 
1084 
I210 

I195 
12174 

12672 
1243 
1154 
1191) 
1237 
12712 
1242 
I I I ~ $  
1250 
1207 

1237 
1262 
1268 
1258 
12602 

1258 
1101 J. 
1300 
13o1z 
12942 
1106 
10694 
12864 
1235 
1314f 
I245 
1215 

I 

886 
1008 
I217 
1195 
1226 

1277 
1218 
1117 
I223 
1239 
1271 
1242 
1091 
1246 
1210 

1239 
1263 
1282 
1256 
1261 z 

I279 
1136 
1274 
1297 
1300 

1 1 1 0 4  

1127 
I274 
1149 
1290 
1252 

1208 



A. G r a t z l ,  MagneEische Beobachtungen. 

0-49000+0.0.. . . 0. G. S. Jan Mayen. Correction auf M. 0. Z. - J 3'p6. Ll oy d'sche Wage. 

I. 
2. 

3. 
4. 

5 .  
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

I I. 

12. 

13 .  
14. 
'5. 

I 6.  
1 7 .  
I 8. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 

25. 

26. 

27. 
28. 

29. 

30. 

3'. - 
Mittcl 



Correction auf M. 0. Z. -13"6. 

Magnetische Beobachtzcngen. 

Ll o y d'sclie Wage. 
Vertical-f ntensitgt. 

JwZi J883. 0.49000+0.0.. . . C .  G. S. Jan Mayen. 

Datu~n 2 

Vertical-Intensitiit. 
JuZi 1883. 

31. 

Mittcl 

11 S ~ Q ~ M W  1882 ~ J s  JUU 1883. vertical- I 

U 

Sept. 188 

Oct. ,, 
Nov. 
Dee. 
Jan. 188 

Febr. ,, 
Marz ,, 
April ,, 
Mai n 

Juni 
Juli ,, - 
Mittel 



Tabelle 22. Tagesmittel der Total-Intensitat. 
K= 0.50000+0.0.. . .C.  G. S. 

I Sspt. / October I Nov. Dee. 1 Jii~arel. / Fcbru:a / Niirz I April I Dliti / Juni 1 Juli 

1371 
1304 
1281 
I244 
1257 

I245 
1282 
1292 
1289 
I324 
1308 
I324 
1381 
1161 
1261 

1300 
I 240 
1348 
1225 
1377 
1362 
I329 
I294 
1298 
I304 

1314 
I350 
1330 
I325 
1317 

J =  78" + x' 

1224 
I 165 
1314 
1297 
1321 

I324 
I321 
I343 
1326 
1323 

1315 
1396 
1392 
I 380 
I345 

1379 
I393 
I435 
1366 
I330 
1291 
I 301 
I323 
I293 
1316 

1361 
1398 
1406 
1410 
I395 
1387 

I. 
2. 

3. 
4. 
5 - 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

XI* 
12. j 13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
r 8. 
19. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

I. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
g. 
10. 

11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
I7 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

I 009 
I094 
I 139 
I 136 
I 166 

1181 
1'47 
I133 
1160 
1160 

I 192 
I 184 
1043 
1156 
I 142 

I 159 
I 189 
1192 
I 185 
1194 

1 I95 
I 209 
1221 

I247 
1231 

1222 
1213 
1241 
121 I 
1256 
1173 

Inclination. 

- - - 

1215 
1212 

1251 
1161 
1215 

1163 
1171 
1180 
1174 
1179 

1173 
I I99 
1175 
1153 
1136 

1203 
I 198 
I 198 
I 192 
I 189 

1228 
I 129 
938 
1036 
I 138 

1077 
1095 
1078 

der 

- - 

I 292 
I 287 
1256 
1247 
I 268 

1294 
I311 
1313 
I 284 
1323 

1325 
I324 
1333 
1336 
1303 
1285 
1302 
I259 
I 256 
1276 

1295 
I 290 
1307 
1301 
I339 
1326 
I395 
1332 
I 25 I 
1288 
I257 

1400 
1404 
I371 

1359 
1396 
1410 
1401 
1359 

1375 
I373 
1320 
I243 
1225 

1251 
1273 
1284 
1314 
I313 

1305 
1314 
1283 
1280 
I 266 

- 

1227 
I 204 
1276 
I 284 
1216 

1174 
1173 
1211 

I 240 
1 23 I 

1258 
1220 

I 223 
1212 

I 165 

I 205 
I I 18 
1076 
1131 
I I 16 

I 146 
1124 
I 106 
1080 
1085 

1066 
I I47 
I 207 
1214 
1237 
1216 

I 162 
I 208 
I 142 
1201 

1197 
1215 
1216 
1202 

1232 
1231 

1224 
1251 
1226 
I243 
1213 

1230 
1219 
1212 

1228 
I243 

1235 
1235 
1235 
1255 
1207 

I 229 
1229 
1200 

1222 

IZI I 

Tabelle 23. Tagesmittel 

61!6 
b2.8 
59.6 
bo.9 
62.1 

61.4 
61.1 
62.3 
62.5 
61.6 

62-1 
68.0 
80'3 
61.7 
57'4 
60.6 
73'3 
77'6 
70.8 
84'2 

70-0 
62.6 
62'4 
65.9 
64.3 
65'0 
64' I 
62'3 
64-9 
63'8 

67!1 
68'9 
65'1 

67'6 
67.2 
65'1 
65.2 
64.2 

64'6 
65-3 
62.6 
60.7 
61.8 

61.0 
61 - 1  

61.5 
62.7 
65.0 

b4.1 
65.2 
61.4 
60.4 
60.0 

63!9 
61 .o 
63'7 
63.6 
61.9 

62.6 
62.7 
62.1 
63.0 
62.6 

63.6 
62.2 
63.0 
62.4 
62.7 

64'3 
62.3 
63.4 
66.8 
65-6 

71.8 
63.4 
63'8 
62.0 
62.9 

63.9 
64- I 
64.7 
66.1 
63.7 
62.9 

60'4 
60.1 
64.3 
64.0 
63.2 

71'4 
63.7 
63.9 
62.0 
63.1 

62.2 
63.9 
61.8 
62.2 
62.3 

63-5 
62.9 
65.7 
60.9 
61.4 

60.5 
64.5 
62'3 
64.0 
63.6 

62.8 
64.5 
68'2 
64'4 
63'8 
64.2 

- -  

1158 
I 225 
1174 
I 141 
1117 

I154 
1104 
1088 
I 103 
I172 

I 186 
I 204 
1231 
1085 
I 107 

1057 
I 167 
1 I33 
1174 
1181 

I 186 
1214 
1196 
1170 
1222 

1202 
1216 
1 I99 
1 I93 
1232 
I 136 

1177 
I 190 
I 180 
1178 
I I97 
I 204 
1194 
1211 

I 183 
1173 
I 164 
I 152 
I151 
1182 
IIIO 

I 150 
1 I94 
1218 
1176 
1171 

1158 
I 123 
1210 

1175 
1170 

1173 
I 189 
1174 
II 94 
1174 
I 140 

60'4 
61.3 
68.2 
62.9 
62.8 

61.9 
61.0 
58.8 
59'3 
60'6 

61.6 
60.9 
60.3 
60.9 
59.4 
61.4 
61.1 
59.7 
62.0 
60.4 

61'4 
59.8 
60.4 
59.5 
63.3 
62.9 
61.8 
60.2 
61.3 
60.6 

I 134 
I139 
1206 
I 189 
1200 

I I93 
1184 
1153 
1 I37 
I 163 

I 170 
1179 
I179 
1197 
1151 

I 178 
I 165 
1 I94 
1196 
1173 

I I95 
1165 
1184 
1177 
1176 

I154 
1081 
1155 
I 138 
1x30 

6 1 ~ 1  
60.8 
61.3 
62.3 
62.0 

61.9 
62.2 
61.5 
60.0 
62'0 

62.1 
60.3 
60'3 
59.9 
59'0 
60.4 
60.2 
61'2 
59.9 
60.0 

60.7 
60.6 
58.2 
59'2 
59.6 
63'6 
61.0 
65.3 
61.4 
61.2 

56!1 
66.4 
59'7 
59'7 
57.6 
b0'4 
57.4 
55.6 
58.8 
62.2 

62.8 
65.1 

57'0 
58'5 

59'7 
bo.6 
60.4 
57.3 
63'9 
60.6 

61-0 
60.5 
60'7 
59.6 
60'3 

60.6 
59'5 
59'1 
58'8 
62.8 
65'1 

61'6 
64.1 
65'7 
63.9 
62.2 

62'7 
60.2 
59.1 
60.2 
60.0 

59'6 
60.3 
60.1 
60.1 
60.3 

61.0 
62.3 
60.3 
61.6 
60. I 

62.0 
62-8 
60.0 
61.2 
69.2 

59'3 
64.4 
62.9 

60!4 
62.7 
61.2 
60.4 
59.4 

58-9 
58.6 
58.9 
58'7 
58.3 

59.6 
60.6 
57.6 
61.3 
57.8 

57.5 
60.5 
60.2 
57.3 
59.8 

65.9 
64.0 
60.1 
60.1 
61.1 

59.1 
59.8 
60.0 
60.7 
59.8 
61.3 

63'0 
62.8 
63.0 
61.9 
62.4 

62.0 
60.2 
62.8 
61.8 
60.4 

59'1 
59'2 
62.3 
60.9 
60.0 

596 
61.3 
61'3 
60.2 
61.2 

61.3 
64'3 
62.6 
64.3 
61.3 

63'1 
67'7 
62.9 
63.5 
63.2 

61.4 1 

59'3 
58.6 
59.0 
59.3 
60.5 

59.4 
60.5 
58'9 
57'7 
59.0 

59'7 
58.3 
59.1 
59' 1 
59.5 

59.6 
64.6 
60'2 
62.6 
61.1 

61.4 
57.8 
61.9 
61.6 
58.9 

59'4 
59.9 
62.6 
58.7 
58.4 

60.8 



Tabelle 24. D e c l i n a t i o n .  
p: .. 
d Tagesmittel der Abweichungen ohne Riicksicht anf das Zeichen, mit positiven nnd negativen Zeichen. 
C1 g. 
; 
P 



Tabelle 25. 

A, Gra t s l ,  

D e c l i -  
Ahweichungen nnd deren Xittel 

Magnetische Beobachtungen, 

n a t i o n .  
ohne Riicksicht a i f  das Zeichen. 

* 

Stunde 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I I 

Mittag 

-- 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I I 

Mitternacht 

Monate- 

und Mittel 

1883 

J&n7zer fibruu?. 

Sulninc 

16~'2 

145.1 

185.5 

218.2 

210.9 

141.2 

109.1 

73'9 

75'4 

86'5 

114.0 

113'6 

110.5 

112'0 

108.2 

143.2 

126.8 

243.4 

387'1 

276.2 

244.2 

280.7 

219.0 

203.7 

4132.6 

September 

Mittel 

5'8 

7'2 

9.0 

1 0 - 1  

7.3 

5'0 

4.7 

4'8 

5'1 

- 5.8 

4'0 

3'7 

2.6 

3'7 

3.3 

5-2 

4.7 

9.1 

10.6 

12.6 

11.9 

10 2 

9.7 

11.9 

- 
7.0 

- 
Sumloo 

1y9!0 

360.7 

324.0 

339'5 

426.1 

221.7 

175'5 

157.6 

143'0 

131.6 

103'5 

130.6 

83.7 

196.7 

128.3 

200.8 

378.2 

573'7 

363'2 

353'1 

434'4 

357'1 

165'4 

215.1 

61~2.5 

I Mittcl 

5'3 

4'7 

6.0 

7'0 

8.1 

4.6 

3.5 

2.4 

2'4 

2.8. 

3'7 

3'7 

3.6 

3-6 

3.5 

4.6 

4'1 

7'9 

12.5 

8.9 

7'9 

9'1 

7.1 

6.6 

5'6 

November December 

1882 

October 

summe 

1b0!8 

206.4 

381.5 

326.4 

312.5 

1g0.2 

80.1 

103.9 

155.8 

!~27'2 

118.5 

127.7 

121.5 

133.8 

146.9 

199.1 

227.5 

295-8 

474.4 

400'3 

,275'7 

237.1 

199.7 

161.1 

5183.5 

1 Pittcl 

6'4 

12'9 

11.6 

12.1 

7'9 

6.3 

5'6 

5'1 

4'7 

3'7 

4'7 

3'0 

7'0 

4.6 

7'2 

1.3'5 

20'5 

13'0 

12.6 

15'5 

12.8 

5'9 

7.7 

9'1 

Sulnlne 

244'5 

221.7 

268.1 

377.5 

316.0 

226.8 

230.6 

202.5 

143.3 

255-3 

234'0 

168.0 

148.1 

96.0 

238.2 

238.0 

305.3 

344.3 

547.8 

396.3 

427.0 

265.5 

209.7 

178.1 

6282.6 

1 Mittel 

5'4 

6.9 

12-7 

10.9 

10'4 

6.3 

2.7 

3.4 

5.2 

4.2 

4-0 

4.3 

4.1 

4'5 

4'9 

6.6 

7.6 

9.9 

15.8 

13'3 

9.2 

7.9 

6.7 

5.4 - 
7.2 

Summv 

179'3 

222.3 

278.9 

314.6 

225.4 

155.6 

144.8 

149'9 

156.9 

179.1 

124'2 

115.6 

81.6 

114.0 

102'4 

161.1 

146.2 

280-9 

329.4 

389.5 

369.0 

317'4 

300'7 

368.0 

5206.8 

Sulume 

398'8 

567.8 

362.9 

473.4 

435'5 

338.9 

315.8 

447.5 

338'2 

383.5 

425.6 

219.7 

183.2 

299.4 

372'3 

773.5 

651.5 

909.0 

786.6 

587.4 

566'4 

452.5 

481.5 

510.2 

11281-I 

/ Mittel 

7'9 

7.2 

8.6 

12.2 

10.2 

7.3 

7.4 

6.5 

4.6 

8.2 

7.5 

5-4 

4'8 

3'1 

7'7 

7.7 

9.8 

11.1 

17.6 

12.8 

13.8 

8.6 

6.8 

5'7 

8.4 

I Nittel 

13'3 

18.9 

12.1 

15.8 

14.5 

11-3 

10.5 

14'9 

11'3 

12'8 

14'2 

7'3 

6.1 

10.0 

12'4 

25.8 

21.7 

30.3 

23-2 

19.6 

18.9 

I 

161 

17-0 

- 
15-5 



A. Gratx l ,  Magn etisch e Bcoback tungen. 164 

Tabelle 26. D e c l i -  
Monatssu~nmen der Abweichungen mit posi- 

n a t i o n ,  
tiven Zeichen (nach Ost) und deren Hiiufigkeit. 

M o n a t  

Septembef' 1882 

n 

Summe 

HIiufigkcit 

Summe 

- I: i 
October 

I 

November ,, 

December 

Janner 1883 

liebruar , 

Maw n 

A ~ r i l  

Mai 8 

Jgni w 

Juli w 

132.6 

19 

Hiiufigkeit 

Summe 

182.9 

17 

I9 

189.9 

18 

197.4 

362.8 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  

2 3 

-ppp-- 

'7 

September his Juli 
Hiiufigkeit 1 

Mittlere Abweichung 

_ _ _  
196 

I 

190 

8.7 

179.5 

472.2 

304.0 

2 I 

19 

Hiiufigkeit 

Summe 

Hiiufigkeit 

Summe 

Haufigkeit 

Summe 

Hlufigktiit 

Summe 

Haufigkeit 

Summe 

Hlufigkeit 

Sumrne 

Hliufigkeit 

Summe 

Hiiufigkeit 

Summe 

Hlufigkeit 

Summe 

2 2 

131.8 

I3 

97.7 

16 

193-9 

20 

201.3 
---- 

I7 

202.9 
-- 

18 

158.7 
-- 

19 

126.0 

I7 

242'2 
--- 

IS 

2189.1 

212 

14.3 

I 8 

82.7 

18 

70.6 

15 

145.6 

20 

139'5 

I 5 

130'9 

I 7 

93.8 

16 

167.4 

I 7 

302'7 

17 

1653.1 

207'3 

335.0 

300.7 

22 --------- 

2 I - - - -  

2 2 

236.3 

I 6 

146.1 

16 

310.2 

2 I 

424.8 

21 

268.0 

20 

253.7 

18 

295.9 

2 I 

197.8 

I7 

3037'9 

232 

14'4 

331.7 

331.5 
- _ _ _ _ _ _ _ _ _  

161.3 

20 

23 

261.8 
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ _  

20 

181.8 

18 

319'9 -------- 
I 8 

454.8 

2 2 

320.6 

25 

283.4 
-- 

I9 

326.7 

25 

231.8 

22 

3348.0 

232 --------- 
14'5 

283.4 

416.8 

38'8 

I I 

23 - - - -  
135'9 

16 - - - - -  
219 4 

---p-pppp 

I5 --------- 
410.4 

20 --------- 
373.6 

22 --------- 
384.4 

29 --------- 
202.3 

22 

. _ _ _ - - - -  

363'9 
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

19 --------- 
282.8 

23 - - - -  
3373.6 

217 

11.6 

'7 

168.6 

59'7 

I9 

22 

118.6 

16 

119.2 

1.5 

205'4 

19 

343'9 

I9 

320.3 
-p-pppp 

28 

206.4 

I 6 

322.7 

2 I 

231.8 

24 

2515.8 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

I95 

9.0 

9 

117'5 

66.3 
_______.______ 

I3 

I I 

90.8 

317.6 

I 8 

108.1 

I3 

91.4 

I9 

154-6 

19 

194'3 
~ ~ ~ ~ ~ . ~ .  

I7 

166.7 

26 

97.3 
----- 

14 

150'7 

20 

340.0 ------ 
29 

1757.0 

200 

8.2 

115.5 

297.6 

I 6 

113'3 
- _ _ _ _ -  

I5 

31.6 

I 8 

134.8 

23 

86.4 

13 

126.3 

20 

127.1 

20 

155.3 

24 

278-7 

21 

1639.7 

I 88 

7.9 

87.9 

___ 
231 

8.1 

220.0 

411.0 
--______ 

109.7 

20 I4 

33.9 

z I 

107.8 
-.- 

20 

106.5 

12 

191.4 

2 I 

112-o 

18 

184-3 

16 

206.4 

21 

1492'2 

152'1 -1 67.0 

122.3 

24 

92'2 

17 

177'8 

21 

66.9 

19 

289'4 - 
I? 

223.6 

24 

1874'1 

12 

286.0 
I9 1 
372.0 
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Ta belle 27. D e c l i -  
Nonatssummen der Abweichungen mit negativen 

n a t i o n .  
Zeichen (nach West) und deren Hguflgkeit. 

* 

r, 

M o n a t  

September 1882 

October n 

November 

- 

December ,, 

Jiinner. 1883 

Februur ,, 

Marz n 

April n 

Mui n 

Jzcni n 

J ~ l i  n 

September Eis Juli 

Mittlere 

Summe 

Hiiufigkeit 

Summe 

HLufigkeit 

Summe 

HLufigkeit 

Sum~ne  

=iufigkeit 

Summe 

Haufigkeit 

Summe 
- 

Haufigkeit 

Summe 

Rlufigkeit 

Summe 

HBufigkeit 

Summo 

Htinfigkeit 

Summe 

BIufiglrcit 

Summe 

Hlufigkcit 

Summe 

RIufigkeit 

Abweichung 

4 

22.4 

9 

45.8 

12 

141.9 

7 

52.8 

I I 

36.4 

I Z  

19.6 

10 

23.1 

9 

6 .8  

5 

41 '4  

I I 

39.4 

5 

53'5 

8 

483%. 

gg 

4.9 

3 

18.7 

7 

60.8 

I4 

27.9 

8 

42.6 

15 

39.4 

I5 

13.8 

7 

31'2 

10 

16.2 

10 

64.6 

I3 

57.9 

9 

88.0 

13 

461.1 

121 

3.8 

28.2 

I I 

54.6 

I 2 

201.4 

I 2 

96.6 

13 

93 6 

15 

33'4 

8 

58.1 

16 

28.3 

13 

106.2 

I 5 

81.9 

I 3 

97.3 

14 

879.6 

142 

6 . 2  

7 1 8  X I 2  
23.5 

12 

42'2 

12 

95 6 

8 

90.5 
-- 

I7 

47 '4  

I5  

166.8 

8 

54.8 

I4 

22.6 

12 

45.1 

12 

95.5 

13 

90.1 

13 

774.1 

136 

5.7 

9 1 1 0  

41'3 

I7 

113.1 

2 I 

18.2 

12 

36.7 
------- 

18 

17'7 

I I 

20 '9  

9 

61.5 

I4 

16.2 

4 

36.5 

I 6 

37 '2  

10 

1 .2  

2 

400'5 

I34 

3 '0  

11.8 

7 

32.6 

10 - - - -  
18.7 

-p-pp---- 

7 --------- 
89-5  

I5 --------- 
31.5 

- _ _ _ _ _ _ - -  

I5 

15 .7  --------- 
8 ---~------ 

32.2 
---------- 

9 --------- 
0.9 --------- 
I --------- 

37.6 
--------- 

9 - - - - -  
39.1 

I I - - - - - -  
50.0 

--------- 
8 --------- 

359'6 

IOO --------- 
3.6 

89.5 

17 

55.4 

I9 

52.2 

16 

47 '2  

11 . 
41'5 

10 

35'2 

7 

91.0 

I9 

25.1 

8 

39'2 

I 3  

60.9 

14 

604.5 

I44 

4'2 

44.2 

I I 

87.0 

18 

36.5 

12 

36-6 

15 

42 '3  

I3  

22.8 

5 

58.4 

I7  

35.1 

10 

42 '0  

10 

23'5 

6 

35.8 

10 

464.2 

127 

3 '7  

5 l G  

28.9 
p-pp----p- 

10 ---------- 
5 8 2  

-ppp-----p 

I4  

21.3 

7 

37.0 

I5 

22 .0  

15 -------- 
16.3 

7 

52.2 

12 

5.9 

2 

40.6 

14 

27'0 
---------- 

9 

12.5 

7 

321.9 
----------- 

I I Z  

2 ' 9  

36.4 

9 

35.3 

12 

11.5 

8 

27.0 

9 

19'5 

7 

9 .3  

4 

63.4 

I4 

34'7 

9 

5 1 0  

12 

41'1 

: : 3 3  

368.4 



Tabelle 28. Horizontal-Intensitat. 

Tagesmittel der Abweichungen ohne Riicksicht auf das Zeichen, mit positiven und mit negativen Zeichen. 
\ 

1882 1883 

September October 
-- 

Jzcli 
b E: 

0 2  
5 '3  + - .* 

0 0 E. 5 s  N N 

I 
I. . . . 26 25 I 68 67 I 59 27 32 48 28 20 55 33 22 96 24 72 46 24 22 38 15 23 48 25 23 101 81 20 

2. . . . 156 85 71 53 50 3 39 39 I 41 24 17 85 29 56 108 40 68 46 22 24 94 28 67 77 45 32 126 23 I03 
3. . . . 56 18 37 79 79 o 62 26 36 20 17 3 120 39 80 9s 37 61 139 11 128 38 11 27 48 34 13 64 37 27 
4 . .  . . 77 31 46 73 65 8 76 34 42 17 8 9 73 21 53 63 28 35 82 27 55 25 10 I5 21 16 5 50 28 23 
5. . . . 78 39 39 72 54 18 35 28 7 42 16 25 62 33 29 73 33 41 82 27 55 51 31 20 19 8 12 74 52 22 

6. . . . 150 15 135 71 59 12 47 31 16 83 34 49 69 30 39 67 34 34 54 22 32 45 33 12 57 33 24 58 27 31 
7. . . . 44 18 26 70 64 6 43 30 13 72 28 45 26 23 3 78 49 29 20 12 8 46 35 " 42 17 24 47 39 8 
8. 38 3 36 38 15 23 76 59 17 27 27 0 52 25 27 46 44 2 107 44 64 50 41 9 35 29 6 68 39 28 106 80 26 
9. 74 6 68 33 26 7 77 57 20 57 22 35 47 37 10 28 26 I 68 34 34 36 33 3 24 23 1 68 47 22 23 16 6 

10. 18 4 14 88 45 43 63 59 3 37 29 9 30 12 18 50 39 10 41 31 9 20 15 14 5 32 22 10 54 13 41 

11. 76 13 63 59 37 23 71 59 13 67 36 31 31 14 17 33 o 46 46 o 27 11 16 11 27 14 12 71 19 52 
12. 76 19 57 39 22 18 103 32 71 49 38 10 22 20 2 29 o 49 47 3 27 19 8 23 6 18 30 28 2 91 13 78 
13. 59 28 31 41 37 4 214 4 210 24 20 4 29 24 5 32 2 62 26 36 38 25 13 42 36 6 44 28 16 66 52 14 
14. 60 26 34 59 43 15 110 68 43 31 29 2 39 30 8 53 I5 36 25 " 17 12  5 55 18 37 42 29 13 74 54 20 

15. 37 18 18 79 48 31 164 135 29 44 30 15 34 32 3 20 1 28 26 3 39 32 7 34 28 7 21 9 62 30 32 11 

16. 27 12 15 59 32 27 86 73 13 108 49 59 21 16 5 37 9 35 33 2 38 IS 20 62 47 15 31 18 12 77 25 51 
I 

17. 56 22 34 64 41 24 177 24 153 34 27 7 55 28 26 44 23 44 28 16 31 10 15 5s 27 32 148 39 109 51 25 26 
18. 48 33 16 58 21 37 211 18 193 48 23 26 55 15 40 30 30 1 40 26 I4 75 48 27 39 22 16 83 41 42 75 57 19 
19. 41 35 6 41 41 o 142 23 "9 91 18 72 24 16 7 40 241 16 32 30 I 83 37 46 76 58 17 92 29 63 98 23 75 
20. 33 20 12 29 29 o 300 7 293 I04 36 68 35 19 5 6  58 4 3 1  15 34 25 10 100 57 43 45 24 21 55 19 36 47 23 24 

21. 35 32 3 35 34 o 131 35 96 151 16 I35 72 35 37 47 281 20 79 47 33 17 8 9 155 37 118 38 11 28 20 6 14 
22. 32 31 I 91 33 58 57 51 7 59 31 28 42 19 23 92 3 5  57 118 45 73 23 23 0 129 40 89 68 49 19 21 13 8 
23. 64 45 19 62 38 24 62 51 11 47 24 24 30 29 0 90 37 53 74 37 37 17 15 2 62 33 29 118 44 74 29 14 15 
24. 31 22 9 99 41 58 99 44 54 30 28 2 29 19 10 90 3 7 '  53 66 22 44 81 56 25 59 28 30 56 I7 40 78 44 34 
25. 154 68 87 So 36 44 148 8I 67 36 28 8 75 39 36 153 201 '33 54 37 17 71 24 47 46 15 31 60 38 22 56 33 23 

26. 47 19 28 39 25 14 62 34 29 53 27 26 724 32 92 41 11 76 34 42 65 2 0  45 59 30 23 54 29 24 67 35 32 
27. 72 24 48 58 26 33 57 41 16 31 21 10 62 28 34 96 74 98 9 88 74 33 41 44 25 19 81 32 49 68 45 23 
28. 38 33 5 103 21 82 63 56 7 59 25 34 94 I7 76 106 69 81 39 41 31 21 10 68 34 34 103 29 74 28 26 z 
29. 45 43 2 57 26 31 69 39 30 "8 36 82 48 25 23 . 1 . 113 49 64 47 23 24 45 20 26 27 20 8 35 3' 4 
30. 47 47 o 56 31 26 86 55 31 60 29 31 24 16 7 . . 1 . 83 39 43 50 29 21 44 24 20 140 77 63 117 45 72 
31. . . . 42 19 23 . . . 55 30 25 35 16 18 . . I . 65 41 24 . . . 68 20 48 . . . gq 8 86 

I 
I 



Tabelle 29. Horizonta;lTIntensitat. 
Abweichungen und deren Mittel ohne Riicksicht auf das Zeichen. 

I 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 

I I 

E t t a g  

Y 

€ 
€ 3  
Cig 

64 

69 

79 
80 

75 
62 

46 

41 

38 

40 

54 

67 

72 

71 

73 

67 

51  

57 
60 

59 

64 

66 

68 

67 

62 

1882 

September 

Summe Mitt. I - 

1883 

123 

11.3 

99 

153 

98 

103 

98 

104 

93 

96 
IIO 

104 

104 

1730 

1645 

1526 

1023 

1280 

2268 

1527 

2399 

2198 

1879 

1722 

2461 
--------------. 

42738 

Jiinner 

1368 

1231 

2115 

2098 

1912 

1653 
1220 

775 
666 

609 
1120 

1007 

I 

2 

3 

4 

5 
6 

October 

Summe Mitt. 1 - 

56 

52 

49 

33 

41 

73 

49 

77 

71 

61 

56 

79 

57 

Summe 

1523 

1516 

1391 

1250 

1046 

1026 

2303 

1976 

1998 

1458 

1509 
2023 

34327 

Februar 

Summe Nitt. I - 
59 

54 

92 

91 

83 

72 

53 

34 

29 
26 

49 

44 

Miirx 

2292 

1678 

2093 

3503 

2777 

2731 

1728 

1689 

1432 

1857 

2153 

3401 

Mitt. 

49 

49 

45 

40 

34 

33 

74 

64 

64 

47 

49 

65 

46 

1559 
2308 

1910 

2101 

2513 

1716 

I505 

2531 

1589 

1134 

2429 

1921 

1969 
1832 

40880 

1179 
1201 

1093 

965 

840 

611 

Aovember 

Summe 

3475 

3462 

2959 

2745 

2841 

2092 

1901 

2944 

2952 

2769 

3416 

4248 

Summe 

1301 

2249 

3023 

2913 

2942 
2922 

3062 

1962 

1958 
1480 

989 

1485 

1390 

2550 
1882 

48720 

74 

54 

67 

113 

90 

88 

56 

54 

46 

59 

69 
110 

56 
82 

65 

76 

105 
86 

45 

37 

46 

60 

57 

51 

40 

73 

60 

68 

75 

go 
61 

54 

go 

57 

40 

87 

69 

70 

65 

61 

2493 
2292 

2128 

2083 

"143 

2297 

1886 

1796 

2269 

2181 

2114 

I724 

50711 

889 
I014 

1573 

1943 

867 
Mitternacht 989 

Monats- 
summenund 28938 

hiitt. 

116 

115 

99 

92 

95 

70 

63 

98 

98 

92 

114 

142 

- 
Mitt. 

42 

73 

98 

94 

95 

94 

99 

6; 

63 

48 

32 

48 

45 
82 

61 

65 

December 

-- I 

51 

52 

48 

42 

37 

27 

Juli 

Summe 

2792 

2849 

3364 

2741 

2385 

1770 
1086 

1333 

841 

908 
1311 

1805 
---- 

Summe 

2092 

1436 

1505 

1572 
2092 

1143 

802 

850 

715 

750 
1013 

1338 
-------- 

67 

1643 1 59 
1597 57 

1283 46 

1191 1 43 

80 

74 

69 

67 

56 

74 
61 

58 

73 

70 
68 

56 

68 

39 

44 

68 

84 

38 

43 

52 

hlitt. 

90 

92 

109 
88 

77 

57 

35 

43 

27 

29 

42 

58 

Mitt. 

67 

46 

49 

51 

67 

37 
26 

27 

23 

24 

33 

43 

Ap9-d 

Swnme Mitt. 1 -- 
Juni 

2651 86 

2158 79 

1397 

985 
1012 

1355 

1524 

1911 

1734 

1391 

I073 

796 

1375 

Mai 

1058 

1286 

1367 

1549 
2026 

1672 

1149 

501 

497 

693 

956 

1477 

Summe 

2391 
2240 

1524 50 

35 

36 

48 

54 

2168 

2105 

2330 
1685 

I704 

1512 

1415 

1524 

1135 

2379 
2892 

1597 

36677 

2862 

17i3 

1696 

2445 

1853 

1673 

47926 

Summe 

2095 

1736 

1847 

1885 

1822 

1639 

1034 

624 

586 
686 

1066 

1652 

I 
35 

43 

46 

52 
68 

56 

38 

17 

17 

23 

32 

49 

Mitt. 

77 

72 

49 

62 

56 

45 

35 
26 

44 

Mitt. 

68 

56 
60 

61 

59 

53 

33 
20 

19 
22 

34 

53 

1513 

1984 

2513 

3163 

1944 
1629 

1551 

1043 
1189 

1233 

1704 

1654 

72 

70 

78 

56 

57 

50 

47 

51 

38 

79 

96 

53 

51 

3683 

3406 

2963 

4586 

2946 

3106 

92 

58 

55 

79 
60 

54 

64 

49 

64 

81 

102 

63 

52 

50 

34 

38 

40 

55 

53 

I -- 

1862 ( 6 0  

2954 

3127 
2804 

2892 

3294 
3126 

74691 

1544 

2565 
2869 

2670 

2558 

2059 

1022 

830 

699 

730 

1501 

1900 

1895 

1991 
2120 

2277 
2230 

2535 

2159 
1636 

947 

1634 

I750 
1501 

1394 
2381 

2646 

39642 

51 

85 

96 

Sg 

85 

69 

34 
28 

23 

24 

50 

63 

b~ 

64 

68 

73 

72 
82 

70 

53 

31 

53 

56 

48 

45 

77 

85 

53 

1942 

2272 

3163 

2572 

1339 

1106 

1380 

1810 

1706 

1529 
1190' 

2183 
_ _ . - - - - -  

43139 



Tabelle 30. Horizontal-Intensitat. + 4 
0 

Nonatss~~mmen und deren Abweichungen mit positiven Zeichen und deren Kiufigkeit. 
.i 

Monat 

1882 
SeptHnber 

1 Vai / ~1nn.11 319 

Hiufigkeit 14 - 
Summe 357 

__ 
Hiufigkeit 17 

444 Juli 
12 

5074 
his JuZi 

2 
32 

summe 

Haufigkeit 

Summe 
October 

378 

16 

269 

9 

495 

15 

5011 

165 

30 

tag 

262 

, I  

306 

9 

301 

10 
, 

5243 

153 -- 
34 

307 - 
I I  

435 

* 1 9 1 10 1 11 

277 

8 

270 

8 

516 

IS 

5831 

148 

39 

478 

15 

411 

340 

10 

407 

~ ~ ~ E - l ~ u m m e -  

Hlufi~keit  15 16 16 15 17 22 23 28 30 29 30 30 26 27 24 22 19 I 3  

773 

16 

469 

15 

957 

IS 

459 

317 

13 

583 --_____- 

ATovember 

Dec~nber 

303 

11 

374 

11 

506 

16 

6244 --------- 

16) 

38 

309 

9 

515 

299 

8 

633 

18 

1416 

21 

481 

14443 

357 

542 

17276 

23983 

19 

837 

15 

626 _ 
Hiinfigkeit 

Sumlue 

17 

837 _ _ - -  

14 

525 

499 

36977 

494 

21423 

- - I _ - - - - - - - - - - _ I  

Snmme 881 848 8601163 1058 1222 172821582270 2939 2298 2434 2814 2502 2053 1976 1298 

429 

16 

465 

16 

513 

17 

7186 

196 

37 

610 

IS 

687 

224 ---______ 

8 

602 

Hiiufigkeit 

Summe 

18 

488 

Hilifigkeit 1 6 1 6 1 9 1 6 2 0 1 8 2 5 2 7 2 9  

224 

9 

609 

I3 

1072 

16 

971 

Februar 

Marz 

469 ----- 
21 

453 ______--__ 

17 

268 

639 -------- 
12 

865 

15 

12S3 

17 

772 

15 

484 

22 

429 

Summe 

392 

24 

479 

18 

324 

635 

12 

1005 

18 

596 

14 

547 

Hiiufigkeit 

Summe 

Haufigkeit - 

510 

16 

7710 

637 

17 

1141 

IS 

659 

16 

459 

13 

553 

19 , -  

23 

19574 

370 April 
HIufigkeit 16 

---------..- 

577 

17 

9067 

500 

17 

1330 

19 

524 

21 

583 

12 

462 

16 

23 

509 

21 

298 

26 

21116 

215 

36 

372 

15 

'059 

277 

76 

16 

9926 

638 

19 

1379 

19 

631 

22 

456 

17 

466 

15 

25 

649 -- 
24 

752 

21 

20844 -------- 
248 

37 

400 

16 

1629 

280 

74 

22 

11700 

586 

21 

1800 

22 

767 _ _ _ _  

22 

593 

13 

503 

10 

30 

1404 

20 

1272 

24 ------------- 
20304 

268 

37 

24 

15782 

395 

13 

2237 

26.5 

77 

1039 

19 
- - - _ .  

2150 

24 

682 

24 

717 

I4 

441 --------- 
10 

2s 

1773 

20 

I494 

22 

16582 

289 

40 

419 

14 

2178 

245 ---------------~ 2891 290 

67 

949 

19 

3397 

24 

736 

27 

668 

21 

628 

16 

25 
I _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1825 

20 

2705 

18 

11368 

319 

I4 

232 

1094 

19 

1421 

25 

1018 

29 

750 

19 

742 

16 

2458 

26 

2197 

26 

2424 

681 49 39 
I I 

21 

7996 - 

332 

15 

379 

204 

1158 ---------- 
20 

I477 ------ 

27 

1147 

30 

1010 

23 

1127 

24 

I939 

26 

2362 

24 
--------------I------ 

2726 

13 

7071 - 

361 31 

22 

491 

19.5 

1011 

19 

1142 

26 

1643 

31 

1338 

24 

1384 

29 

1461 

24 

2416 ---------- 

23 

2753 ----------- 
20 

5409 
- 

321 37 

3 0 2 4 5 1  

25 

432 

177 

770 

15 

682 

26 --------------------- 
1654 

30 
--_-_I------------------ 

1390 

26 

1700 

30 

19732 729 

27 

I034 

21 

I340 

13 

5053 - 

41 

681 ---------- 
26 

158 

34 1 47 

733 

16 

627 

25 

1727 

31 

1332 

26 

1857 

29 

353, 

20 

801 

19 

1551 

20 

6464 - 

817 

25 

173 

531 

19 

283 ---- 

24 

1605 
- -  

31 

1385 

28 

2000 

30 

271 

13 

811 

19 

730 

19 

7313 
- 

415 

15 

402 

1382 

24 

200 

179 

22 

1526 

27 

1021 

28 - - - - - - - - - - - - - - - -  
2054 

26 

9 

357 

11 

447 

17 

6076 
- 

1939 

23 

437 

243944 -- 

177 

22 

978 

24 

791 

26 

218s 

28 

11 

380 

10 

421 

5154 

21 

743 

1781 

23 

16 

303 

24 

1722 
------------ 

zo 

15 

376 

13 

691 

1712 
- 

I9 

428 

20 

1796 

24 

15 

460 

14 

804 

1368 

15 

462 

16 

1419 

26 

17 

515 ---- 
16 

615 

1325 

22 

456 

21342 

406 

24390 

I7 

441 

20 

900 

22 

18 

843 

21 ---------------- 

21 

477 

22 

662 

18 

15 

663 

20 

21 

567 

19 

517 

19 

17 

14 

641 

693 

463 19 

15 

554 

18 

427 

20 

I4 

684 

18 

371 

20 

20 

498 

14 

20 

474 

15 

662 
---- 

20 

355 ---- 
18291 

475 

25519 

497 

a - 
N 
CV 
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Tabelle 32. Vertical-Intensitat. 
Tagesmittel der Abweichnngen ohne Riicksicht auf das Zeichen, mit positiven und mit negativen Zeichen. 



Tabelle 33. Vertical-Intensitat. 

Abweichungen m d  deren Mittel ohne Riicksicht auf das Zeichen. 
r, 

Stnnde 

I 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

I I 

s t t a g  

I 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

I I 

Mitteinacht 

Monats- 
summenund 

Mittel 

September 

I -- Somme 

I939 
1718 

2204 

1878 

1746 

1381 

1361 

1380 

1399 
1460 

1361 

I335 

I334 

I335 

1551 

1363 

1515 

1407 

1303 

1496 

1702 

2038 

1664 

1733 

37603 

Y 

E- 

eg 
O f i  
a 

78 
80 

76 

67 

57 

46 

44 

41 

37 

37 

42 

49 

53 

63 
68 

73 
68 

64 
61 

54 

58 

64 

71 

74 

1882 

Jiinner 
- 
Summe 

2269 

2289 

2014 

1761 

1625 

1708 

1606 

1663 

1643 
1710 

1778 

1783 

1878 

2006 

2308 

2353 
2216 

2270 

2802 

2221 

2148 

1871 

1774 
2065 

47761 

Mitt. 

84  

75 

96 
82 

76 
60 

59 
60 

61 

63 

59 

58 

58 

58 

67 

59 
66 

61 

57 

65 

74 

89 

72 

75 

68 

A 

October 

Summe 

2708 

2437 

2397 
2176 

1942 

1512 

1501 

1513 

1389 
1614 

1919 
2108 

2080 

2284 

2340 

2444 

2239 

1634 

1605 

1813 

1939 

2491 

2570 
2486 

49141 

Mitt. 

73 

74 

65 

57 

52 

55 

52 

53 

53 

55 

57 

58 

61 

65 

74 

76 

71 

73 

90 

72 

69 
60 

57 

67 

64 I 

Xitt. 

87 

79 

77 

70 

63 

49 

48 

49 

45 

52 
62 

68 

67 

74 

75 

79 

72 

53 

52 

58 

63 
80 

83 
80 

66 

Nouernber 
- 
Summe 

3259 
2710 

2602 

2968 

2678 

2035 

1557 

I424 

978 

796 

1375 

1769 
---------- 

1972 
2520 

2834 
2962 

2136 

2137 
2825 

2302 

2418 

3105 

3265 
2807 

55434 

Pebruar 

Summe 

2251 

2443 

1943 

1995 
1869 

1447 
1422 

1381 

1233 
1251 

1411 

1582 
- 

1259 

1877 
1824 

2161 

2213 

2251 

1968 

1820 

2173 
2066 

1680 

2103 

43893 

Mitt. 

109 

90 

87 

99 

89 
68 

52 

47 

33 

23 

46 

59 

66 

84 

94 

99 

71 

71 

94 

77 
81 

103 

109 

94 

77 

Nitt. 

80 

87 

69 

71 

67 

52 

51 

49 

44 

45 

50 

57 
- 

54 

67 

65 

77 

79 
80 

70 

65 

78 

74 
60 

75 - - - - - - - - - - - - - -  
65 

December 
- 

I Summe 

1854 

1916 

1649 
1506 

1204 

953 
1141 

985 
1082 

1184 

1033 
1266 

1143 

1594 

1657 

1576 
1486 

1423 

1411 

1340 

1523 

1452 

1909 

2293 

34580 

Mi,-z 

I Mitt. 

60 

62 

53 

49 

39 

31 

37 

32 

35 

38 

33 

41 

37 

51 

53 

51 

48 

46 

46 

43 

49 

47 
62 

74 

46 

Summe 

2321 

2864 

2713 
2406 

1863 

1760 

1664 

1319 

1383 

1173 

1376 
1852 
-- 

2078 

2310 

2367 

2474 

2273 
2163 

1966 

1634 

I542 

1839 
2528 

2295 

48163 

Mitt. 

75 

92 
88 

78 
60 

57 

54 

43 

45 

38 

44 
60 

67 

75 

76 
80 

73 

70 

63 

53 

50 

59 
82 

74 

65 

J& 

Summe 

2834 

3433 

3414 

2927 

2245 

I392 
1518 

1277 
1061 

1003 

1186 

1532 

1823 

2398 

2859 
2815 

2649 
2488 

1933 

1504 

1465 

1578 

2175 
2258 

49767 

1883 

Mitt. 

91 
111 

I I O  

94 

72 

45 

49 

41 

34 

32 

38 

49 

59 

77 

92 

91 

85 
80 

62 

49 

47 

51 

70 

73 

67 

April - 
Summe 

1891 

1695 
1708 

1279 

1147 

671 

865 

657 

519 
606 

670 

964 
- 

1209 

1400 

1798 

1985 

1730 
1586 

1494 

1139 

1397 

1735 
2272 

2169 

32586 

Mai 

Summe 

1849 

2048 

1669 

1379 

I154 

949 

777 

857 
626 

472 

659 

836 

I045 
1251 

1178 

1579 
1428 

1488 

1286 

1092 

1273 

1552 

1849 

I725 

30021 

Nitt. 

63 

57 

57 

43 

38 
22 

29 
22 

17 
20 

22 

32 

40 

47 
60 

66 

58 

53 

50 

38 

47 

58 

76 

72 

45 

Jlcni 
- 
Summe 

2362 

2612 

2344 
1520 

984 
1001 

944 
811 

673 

699 

788 

945 
-------- 

1289 

1730 

1732 
2063 

2379 

1948 

1469 
1032 

1102 

1034 

1482 

2129 

35072 

Ztt. 

60 

66 

54 

44 

37 

31 

25 
28 

20 

15 
21 

27 

34 

40 

38 

51 

46 

48 

41 

35 

41 

50 
60 

56 

40 

Mitt. 

79 

87 

78 

51 

33 

33 

31 

27 
22 

23 
26 

31 

43 

58 

58 

69 

79 

65 

47 

34 

37 

34 

49 

71 

49 



Tabelle 34. Vertical-Intensitat. 
Monatssummen der Abweichungen mit positiven Zeichen und deren Haufigkeit. 

I437 1211 1650 1083 869 508 507 539 614 648 555 530 503 435 448 400 403 323 386 618 1093 I549 1230 1204 18743 -------- -- ------ 
I3 I3 13 13 10 10 8 11 11 11 11 11 I1 I0 9 g g 7 ro 11 13 16 13 16 269 - - - - - _ I -  

Summe 2343 1996 1880 1618 1396 729 549 579 493 498 464 380 334 320 313 297 266 269 7-52 1168 1564 2138 2111 2070 2i5Z7 October ----- ---- --- ------ 
Haufigkeit 22 19 21 18 20 I 4  I4 I4 14 13 I4 12 11 I1 10 9 7 10 16 19 23 24 22 20 377 - - - - - - - - - - -  
Summe 2938 22031 2282 2648 2214 1314 636 651 304 210 203 205 183 125 100 383 274 232 951 889 1516 2282 2662 2392 27797 A'ovember - -I - - - -  - _ _ - - _ _ _ _  

-- 18 11 10 14 11 12 11  12 g 7 7 7 7 6 10 15 18 23 23 23 346 H5ufigkeit 22 '4123 23 - - - - - - - 
Summe 1765 1803 1478 "93 864 570 337 359 403 438 382 384 313 303 249 236 250 376 344 499 605 765 I524 2023 17463 

Dece~nber - ---- - -------- -- - - - - __ - - 
Hiiufigkeit 26 23 25 22 21 20 14 15 15 15 14 I4 I3 11 9 10 7 11 13 14 13 16 21 23 385 - I - - - - - - - -  ------ 

1798 1895 1496 1276 1015 859 655 654 685 817 879 850 738 751 738 721 678 644 793 777 1061 1274 1358 I525 23937 ----- -- ---- 

-- 22 21 18 17 16 181 20 21 19 19 18 17 16 I4 12 12 12 18 20 22 20 440 24 23------- ------------- - 
Summe 2113 2 3 2 8 1 G  I597 1275 739 604 411 423 484 501 402 407 350 400 338 336 365 572 604 1290 1483 1340 1943 22038 

JTebrual. ------ - - - - - --- - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- 
Hgufigkeit 2) 241 24 23 21 I7 15 13 16 18 19 I7 16 13 15 13 14 15 12 16 17 18 20 2- 424 

- 1 - - - - - - - -  - -  J- 

2132 2551 2587 2285 I574 1147 605 372 504 308 257 223 159 142 143 I07 147 330 351 810 1006 1549 2390 2197 23876 
Marx -- ---- ----- -- ------ - 1 : z zke i t  2424 - -  23 26 19 18 16 14 12 13 14 9 9 6 8 8 7 6 8 11 17 22 21 25- 360 

I Summe 1775 1622 1605 1167 822 242 213 175 187 157 130 77 94 127 153 141 119 156 139 331 1076 1563 2164 2073 16308 
April ----- ---- --- ---------- --- 

Haufigkeit 25 25 22 21 16 13 12 13 I3 12 10 6 8 7 8 8 6 7 9 9 18 24 25 28 345 - - - - - - - - - -  - 
Summe 1698 1898 1547 1128 609 287 71 296 144 120 185 254 124 83 126 221 114 94 338 288 784 1189 1637 I527 14762 

- _ _ -  _ _ _ - _ _ -  - - _ _ -  - - _ _ _ _ _ _ _  _- 
Hsufigkeit 24 25 24 21 15 8 8 13 15 13 14. 14 10 8 6 7 7 7 11 11 16 22 26 23 348 ------------------------ 
Summe 2327 2574 2237 1334 667 479 333 430 395 251 213 134 106 74 100 195 230 17b 166 174 565 872 1357 2063 17452 

Juni -- _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - - - - - - - ~  

Haufigkeit 28 26 23 18 15 14 14 15 16 14 12 12 8 8 8 9 7 7 5 5 12 16 25 24 341 ------------------------- 
Summe 2624 3197 3170 2599 1872 836 885 618 374 310 383 247 157 110 134 152 315 388 516 584 789 926 1743 1971 24900 ----------------- -------- 

22950 23278 21665 17928 13177 7710 5395 50844526 4241 4152 3686 3118 2820 2904 3191 3132 3353 5308 6742 11349 15590 19516 20988 231803 ----------------- -------- 
255 251 245 230 196 155 141 152 154 153 150 136 122 103 103 103 96 99 117 137 180 217 240 248 3983 ------------------------- 



Tabelle 35. Vertical-Intensitat. 
Honatssnmmen der Abweichnngen mit negativen Zeichen nnd deren Haagkeit. 

502 507 554 795 877 873 854 841 785 812 806 805 831 900 1103 963 1112 1084 917 878 609 489 434 529 18860 ---- ------------------- 
10 10 10 10 13 13 15 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 16 13 12 10 7 10 7 283 

October 
365 441 517 558 - 546 783 952 934 896 1x16 1455 1728 ---- 

Hlufigkeit g 11 10 13 11 17 17 17 17 18 17 19 I s-me 

------------- 
Summe 321 507 320 320 464 721 921 773 674 586 1172 1564 

ATooentber - - - - - - - - - 

Hlufigkeit 8 6 6 7 11 1 9 2 0  16 19 17 19 18 

89 123 171 313 340 383 804 626 679 746 651 882 
December 

EiuSgkeit 5 8 6 9 10 11 17 16 16 16 16 16 

Summe 471 394 518 485 610 849 951 1009 958 893 899 933 ------------ 
HPufigkeit 10 6 8 9 10 13 14 15 13 11 10 12 

- - - - - - -  
1746 

20 

1789 - 
21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - . -  

830 -- 
18 

1140 
- 

12 

1964 

20 

2395 - 
23 

1291 

20 

1255 

13 ------------------------- 
h ~ ~ m e  138 115 210 398 594 708 818 970 810 767 g ~ o  1180 1122 I527 1424 1931 1877 1886 

Februar -- 1396 

15 

1615 

23 

1355 

21 

948 

20 

1303 

24 

1417 ---- 
20 

14754 

2027 ------------------ 
21 

2734 

22 

1408 

22 

1570 

14 

Hgufigkeit 3 3 4 5 7 I0 12 15 12 10 9 10 

Summe 189 313 126 121 289 613 1059 947 879 865 1119 1629 
Murz 

7 7 7 5 12 13 15 16 19 18 17 21 

1216 

12 

824 

17 

808 

21 

804 

19 

858 

25 

920 

17 ------- 
10651 

12 

1919 

22 

1115 Summe 116 73 103 112 325 429 

2147 

22 

2579 

23 

I340 ---- 
21 

1632 ---- 
15 

186 

57 

883 

11 

536 

14 

321 

12 

489 

14 - -  
537 - - -  

IS 

676 

16 

7333 

14 - - - - - - - - - - -  
2168 

25 ----------------------- 
1273 652 

184 

49 

April 

his Juli 

1973 

24 

1862 ---- 
23 

1236 

2 4  

1538 

17 

145 

51 

17 

706 - 

23 

611 

16 

633 

18 

8961 

----------- 
Hlufigkeit 5 4 8 9 14 17 

71 

36 

Blusgkeit 

583 ------- 
10 

290 ------- 
9 

172 ------- 
6 

363 -------- 

9 

162 

13 

652 

14 

5171 

12 

2224 

23 

1645 482 

173 

17 I Mittlere Abweichoogen 

1365 

21 

1905 

23 

1047 - 

20 

1626 - 

108 

48 

16 

561 

18 

381 

IS 

659 

17 

8183 

a ( sum' 151 150 122 251 545 662 

71 

41 

340 

8 

138 

10 

108 

5 

212 

5 

125 

5 

432 ---- 
9 

3652 ------ 

15 

2367 ------ 
22 

1844 332 

167 

45 

853 

- ' 4 - - - - - -  

1874 

20 

1067 

18 

2009 

87 

42 

14 

482 

15 

278 

13 

687 - _ _ _ _ _ _ - _ _ - - _ _ -  

17 

7460 ---------------- 
79 

38 

Haufigkeit 

19 

160 

5 

98 

6 

96 

2 

198 

66 

5 

287 

8 

3075 

14 

2126 

24 

1611 449 

168 

46 

7 

35 

2 

210 

5 

2587 

Juni 

Juli 

Sqtmber 

645 

12 

1413 

15 

841 

17 

1444 

21963 

241 

24287 

376 

16278 

361 

15259 

3 84 7- 
17620 -- 

371 

24867 

392 

232336 

77 

40 

- 
13 

1833 

24 

I430 

17 

352 ---- 
15 

448 

15 

693 

19 

7727 

97 

40 

Summe 

Hiiufigkeit 

Summe 

Biufigkeit 

Summe 

19 

3801 

61 

540 

175 

6 

38 

3 

236 

5 

2897 

375 

8 

902 

12 

918 

17 ------- 
1087 

887 

20 

474 

16 

575 

18 

803 

21 

9404 

130 

41 

19 

184 

6 

107 

7 

244 

7 

2992 

I71 

41 

353 

7 

823 ------- 
7 

687 ------- 
15 

597 

541 67 

21 

582 

17 

811 - 
17 

1285 

21 

12286 

13 

202 

10 

186 

12 

328 

8 

3867 

459 

9 

603 

7 

385 

10 

416 

71 

20 

921 

21 

1183 

21 

1666 

23 

14262 

11 

222 - - - - - - - - - - - - - -  

16 

317 

I S  

373 

11 

5280 

416 

11 

415 

7 

270 

8 

540 

81 

23 ------------------------- 
1168 

22 

1656 - -  
22 - - - - - - - - - - - -  

2288 

27 

17885 

23 - -  
522 _ _ _ _ - - - -  

16 

556 

19 

7099 

24614 

365 

27637 

369 

17127 

356 - 
23824 

9 

221 

88 

22 

1052 ------- 
25 - -  

1632 

22 

2725 

19544 

11 

222 

303 

93 

22 

1358 

23 

1868 

21 

2663 

2 4 2 4  
20692 

230 

24 

1314 

23 

2149 

23 

2334 

20 

19132 

83 

21 

1394 

24 

1772 --- 
23 

2100 

20 

17442 

224 207 

78 71 
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VI. Theil. Zoologic. 
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A. Flora (lor Inlicl Jnn Mayen, bearbeitet von Dr. IT. W. It ei ch n1.d t. 

D. Untersl~chungon einiger Treibhiilzer, :u~sgcfiihrt von Josef S c h m oi d e r. (&lit 2 Ilolzschnitten.) 

VIII. Theil. Mineralogie. 
Uesteino von Jan  Nayen, bcsrbeitet von Ilr. Fritz B e r w  orth. 



Einleitung. 

Da es fiir wiinschenswert eraclltet wurde, dass die Gelegenheit der Errichtung der t5sterreicliischen 
arktisclien Beobachtungsstation auf J a n  May e n  auch in naturliistorisclie~ Bezieliung ausgelidtzt werde und 
kein Fachgelehrter an der Expedition tlleilnahm, fie1 mir als Arzt diese Aufgabe zu. Ich konnte ihr jedocli, 
an allen Beobaclitungen, die die I-Iauptaufgabe (let Polarstation bildeten uud deren liesnltate im I. urld 
IT. Bande des vorliegenden Werkes zur Publicatioil gelangen, im Turnus mit den fiinf Seeof'ficieren theil- 
nehmend, zumeist nur die dienstfreie Zeit widmen. 

Wenn es rnir dennocli, wiewolil ich zum ersten Male in dieser Richtung thiitig war, gelaug, ein zur 
wissenschaftliclien Behandlung geeignetes Material zusammenzutragen, so liabe icll dieses dem Entgegen- 
kommen des daliingescliiedenen Intendanten des k. k. naturhistorischen Hofmuseums Herrn F. v. H o c h- 
s t e t  t e r  und des Herrn Directors F. S t  e i n d a c  hne r ,  sowie der anderen betrefi'enden Herren Facllleute s n  
diesem Museum zu danken, mit welchen ich mich wiilirend eines liingeren, der Vorbereitlxng gewidmeten 
Aufentlialtes in Wien, in den Wintermonaten 1881-1882 in Verbinduag setzte. Nur so wurde ich auf Vieles 
aufmerksam, das icli wohl selbst nie aufgegriffen; und umgclrehrt auch wieder von eineln planlosen ~ b e r e i f e r  
abgehalten. Von alle~grlisster Bedeutung war fur micli, dass ein hohes li. li. Oberstliof'meisteramt die Ent- 
sendung eines Beamten des k. k. zoologischen Hofcabinetes nach Pola, in der Person des Her1-n Custos 
Dr. E m i  1 v. M a r  e n  z e llel; gestattete und materiel1 untersttltzie. Dadurcll wurde es miiglich, mioh ~.asch 
tlber den Gebrauob der wiclitigsten Instrumente, die Art des Vorkommens nnd des Fanges der Seethiere 
u. s. w. zu orientiren. Zahllose praktische Griffe wurden leicht erlernt und icli gewann jenes Selbstvertrauen 
zu einer rnir vo rhe~  ganz fremden Sache, das rnir die crste Bedingung des Erfolges zu sein sclieint. 

Unter der freundlichen Anleitung jones e~.falirenen Fachmannes lolate ich ancl~, wie Inan mit einfachen 
und wenig oder gar keine Assistenz erfordernden Bellelfen sein Anskoinmen findet, oline dass die Sache 
darunter lcidet, wenn, wie in diesem Falle, der Hauptewcck eincr Expedition Beschrllnkung der Hilfsmjrtel 
auf das Allernothwendigste sowolll hinsichtli~h der Icosten als des Umfanges fordert. Icll setze diese 
Vorgeschichte rneiner Thtitigkeit auf Jan Mayen deslialb ausftihrlicher anseinander, weil ich die uberzeugung 
gewann, dass icli trotz der besten fremden Intentionen und eigener Remtihungen nnr sehr Unbefriedigendes 
zu leisten im Stande gewesen mrgre, welln icli nicht diese meine Aufgabe stets i ~ n  Auge behaltende Schale 

durchgemacht llltte, und weil icli glaube, diese meine Erfahrung bei den gegenwtirtig allgemein gewordenen 
Ftillen, dass Marinelirzte zur Alllegung specie11 zoologischer Sammlungen befohlen werden, als Richtschnur 
hinstellen zu dllrfen. 

Die Apparate, Instrumente, Chcmilralien u. s. w., welche ~usschliesslich filr naturwissensctliaftliche 
Zweake mitgenommen wurden, sind auf Seite 105 des dem I. Bande beigeschlossenen Vorberiolltes uriter 
Absohnitt ,,XI. Gegensthnrle fur natul~wissenscliaftlici~e 8ammlungcrlu, fortlaufende Nr. 1280-1290, en thalten. 
Aus diesem Verzeichnisse liann schon elltnommell werden, dass iclt das Hauptgewiclit auf die Zoologic legte 
und im Vorhinein darauf verziol~tete, ebenso vollkom~nene Samrnlungen aus den zwei anderen Naturreichen 
anzulegen. Ich hatte hiezu gute Grdnde. Erstens sah ich vorsus, dass mir, dem Mitgliede einer meteorologisch- 
magnctiscllun Be~bachtungsstat io~ und Arzte nur eine beschriiukte Zeit zur Vornah~lle von E~:cursiouen und 

n 



entsprechender Verwerthung des eraorbenen Matel-iales zur Verfiigung bleiben wird, ich daher mit diesem 
Factor rechilend die mir gestellte Aufgabe einschriinken musste, wenn ich nicht durchaus Unvollstandiges 
leisten sollte. Zweitens glaubte ich, (la icli kein Fachmann war und die Insel Jan Mayen von Fachgelehrten, 
namentlich in geologisclicr Hinsicht bereits erforscht war und tlberdies als ein kleines vulkanisches Eiland 
keine besondere Ausbeute versprach, micb damit begnligen zu sollen, aus dem Pflanzenreiche ein meiner 
Ansicht nach vollstiindiges Herbarium der Phanerogamen und der leichter conservirbaren und erreichbaren 
Crypfogamen Jan Mayens anznlegen nnd ausserdem von allen Localitliten, die ich gelegentlich meincr 
Streif~lngen auf der Insel besuchte, Gesteinsproben mitzubringen. 

Die ersten sechs Wochen nach unserer Landung auf Jan  Mayen waren den Installirungs-Arbeiten 
gewidmet. Alle Mann, Mannschaft und Officiere waren von FrLih bis Abends theils bei der Aufstcllung der 
Wohn- nnd BeobaclitungsllBuser, theils beim Ausschiffen und ~ b e r t r a g e n  der Lebensmittel und aller Ubrigen 
Gegenstande beschliftigt. 

In dieser Zeit betrchrankte ich mich darauf, nach der Arbeit Abends den Strand nach ausgeworfenen 
Seethieren abzusuchen, in der nachsten Umgebung der Station Pflanzen zu sammelri und ab und zu einen 
selteneren Vogel zu erlegen. Die damals praparirten Balge gingen rnir jedoch, da ich uber keinen Raum zum 
Trocknen derselben verfiigte nnd dxs zumeist weisse Gefieder der unter dem niedrigen 1)achstuhle der Wohn- 
hauser hiingender) Vogelbtllge (1 em Staube und der unsanften Beriihrung der am Boden mit verschiedenen Arbeiten 
beschiiftigten Matrosen ausgeletzt war, zu Grunde. Im Winter wurde mir zeitweise ein als Badekabine und 
als photographische Dunkelkammer benntzter Raum, der an eine Iciichenwand anstiess und entsprechend 
erwarlnt wurde, zum Trocknen der Balge tlberlassen. Diesor Raum entsprach den gestellten Anforderungen 
volll~ommen. ~ b e r d i e s  bekam ich spliterhin, als der Leiter der Expedition einen Mann entbehren konnte, einen 
Gehilfen in der Person des Matrosen Furlani, welcher es beim Abbalgon der Thiere in kurzer Zeit zur 
Meisterschaft brachte. 

Bei meinen Burzen Ausfliigen auf der Insel hegleitete mich gewbhnlich mein Bernhardinerhund, der nicht 
nur die geschossenen Viigel aus dem W:~sser apportirte, Fticllse fine;, sondern auch, wenn ich ftlr unsere Tafel 
jagte, die oft schwere Beute tragen half. In seltenen Fallen nahm ich einen Matrosen mit oder es gesellte sich 
der jederzeit thgtigc Commandant oder einer der zumeist an das Arbeitszimmer gefesselten Seeofficiere hinzu. 
Dies geschah jcdoch zumeist dann, wenn gloichzeitig ein anderer Zweck verfolgt wurde. 

An dieser Stelle erlaube ich mir einen Grundsatz, der von allen crfabrenen Polarforschern nachdriick- 
lichst zur Reriiclzsichtigung empfol~len wird und den man, solbst die grijsste Vorsicht anwendend, nie ausser 
Acht lassen soll, aus cigener Erfahruhg als unbcdingt beherzigenswert hinzustellen: Man unternehme die Aus- 
filigc nie allein, sondern stets in Begleitung. Ich habc so manche schwere Stunde auf steilen, mit Eis bedeckten 
Bergalthangen zugebracht und an d cr Alijglichlteit, rnit heiier Haut davonznkommen, gezweifelt; ich konnte, da 
cs unmijglich war, festen Fuss zu fassen, weder vorwart~ noch zuriick und verdanke nur dem glttcklichen 
Sterne, unter dem unsere Expeditiou die ganze Zeit tiber stand, meine Rettung. Noch weniger rathsam ist es, 
auf die mit Eis bedecktc See sich allein hinarrszuwagen. So ware ich einmal, als ich am 19. MIrz 18k3 mit dem 
Matrosen G i o r d a n a  dcr Spur cines venvundeteri Baren auf das Eis folgte und n~ehrere Stunden seewarts yon 
der Station cntfernt war, in einer rnit Eisgasch gefiillten Wacke, in die ich, in der Meinung, dass dieselbe 
zugcfroren sci, von einer bei awei Meter dicken Schollc in schwerer Adjustirung hinabsprang, spurlos ver- 
schwunden, wenn mir, der ich nur mehr die Arme aus dem Wasser hervorstreckte, nicht G i o r d a n a  seinen 
Karabiner entgcgengereicht hatte. 

Die Fahrlen in See unternahm ich zum allergriissten Theile mit dem kleinen und leichtcn norwegischen 
Fischerbootc ,,Jan Maycnu, wclches von cinem oder xwei Mann gerudert und von zwei Mann kleinere Strecken 
auch getragen werden konntc. Rci griisscren Bootsfahrten bcntltzte icli das historische und in jeder Richtnng 
ausgezeichnete Fangboot ,,Weyprecht" oder es wurde mir, wenn ich in grosseren Tiefen dredschen wollte oder 
Beewasserprobcn nahm, mit dcr grbssten Bereitjwilligkeit das schwcrste, nach dern Schopfer der Expedition 
benanntc Walboot ,,Wilczekl' zur Vorftigung gestellt, 



In Zeiten, wo das Eis es unmiiglich maehte, in See zu gehen, beniitztc ich cine auf vier Fllssern ruhende 
Pliitte, uin Fischkiirbc, in denen sieh jedoch nie etwas fing, auszulegen oder thierische Cadaver bchufs Skcle- 
tirung durch I<rebschen zu versenken. 

Von den mitgenommenen Dredsch-Netzen bentitzte ich init detn besten Erfolge in allell Ticfen, die ich 
durehforsclite und aus allen drei Booten, mit denen ich auszog, cin leiclitcs Grundnetz, wic es die Fischer ill 
der Adria zum &Iuschelfange auf sandigem Grunde gebrauclien, und das im 14Tesentlichen mit dem ,,chalutU der 
Franzosen und dem ,trawlLL der Englander und Amerilraner tibereinstimmt. Ich ziehe es dem ,,Ball'schenL( 
Netzc weit vor, schon desshalb, weil die ,jewciligca Bosehadigungen jederzeit leicht ausgebessert werden 
konnten. Zur Bcdienung gentigten zwei Personen. 

Hier sei es mir gestattet, der Ausdauer der mich anf' meinen oft 12 bis l4sttindigen Bootfahrten beglei- 
tenden Matrosen Roeeo, S a m a n i  ch, Gi o r d a n a  und F u r l  a n i  za gcdenkcn, wie sie das im eiskalten Wasser 
(-2" C.) getranktc Tau oft bei sehr niedrigen Ten~pcrdurcn stundcnlsng durcli ihrc Hande gleiten liessen, 
vom Seewasser durclinlsst, oder bei dcr Bergnug und Sortirung des erbeuteten Materiales noch gegen die an- 
stthmenden Wogen zu kampfen hatten odcr vor dem dcn Riicltzl~g wbschneidendel~ Treibeiae bei Wind, Kalte 
nnd Nebel rnit aller l<raftanstreagung das Land zu gcwlnllon truelitcn inussten. Oline Murren uud Zagen arbei- 
teten die Leute, getragen von dem Bewusstsein, dass jecler von ihilen an einen~ dem Vaterlunde Elire bringen- 
den Unternehmen entsprechend seinen l<raften bethciligt sei. 

Die ureprtingliclie Scheu der Matrosen vor dem ungewolinten Anblicke der neugierig aus dem \Vasser 
spahenden Seehunde und die Angst vor das Root stlirmenden Walrossen legte sic11 bald und iclt kanil mir 
wohl kaum treuere Gefihrten in Noth nnd Lrbensgefahr denlreu als es unscre Matroseu sind. Um pilnktlich 
von einer auf 20 Tage praliminirten Bootsexcursion, die ich mit vier Mann nuf den Slidtheil der I~lsel  unter- 
nallm, zur Station zurtickkommen zu kiinnen, wurde, d a  die See gegen den Strand brandete und das i11 See 
Bringen des sehwer beladenell Fangbootes unmirglich war, das nur mit eilleni Matrose11 belnannte lecre Boot 
an einer Leine in die See hinaus gestosseil; die Uebrigen entlrleideten sic11 vollstXndig und schiffteu bei einer 
Wassertemperatur van - 1 . 5 "  C., his an die Brust im Wasser zeitweise stehend, in 3/4 Stunden, zahnelrlappernd, 

doch sonst bei guter Laune Zelt, Schlafsaclte, ICochmascliine, dic I<iste rnit den Sammelglasern und anderen 
Apparaten u. s. w. ein. Nachdem der letzte einzuscl~iffe'ende Gegenstand im Boote untergebracht war, sprangen 
sehliesslich, den geeigneten Augenblick abwartend, nach einander die Zurliclrgebliebene in das durch 
S a m  a n i  c 11's getibte HBnde gegen die Brnndung anltampfende 13oot. Ein ltleiner Scllluck Cognac, den icli den 
Leuten, nachdem dieselben sich getrocknet und :~ngezogei~ liatten, verabreichte, liess sie bald die tlberstandene 

Gefal~r und das kalte Bad vergessen. 
Auch Lande legte die Mallllschaft jederzeit den gi.iissteii Eifer ulld eine ganz besondere Aufopferung 

an den Tag, Um ein Nest auszuheben, das wir auf einer scnlrrecht aufsteigenden Fclswand vermuthetcn, liess 

sic11 Sa rnan ic l i  oft nur von mir allein am Seil gehalten liinab, ohne auch iiur einen Augenblick zu liberlcgen 
oder eine Bemel~kung zu maclici~. Und doc11 scllwebte or oft mehrere Bundert Fuss hoch iiber dem steinigen 
Boden. 

Van Seite der Saeofficiele fand ich selbstverstBndlich jederzeit die freundliellste Unterstiitzung. 80 
manches seltene und erwiinscllte Object f(ir die San~mluiig verdanlre ich dein guten Ange und der sicheren 

Hand meiner damaligen Gefiil~rtcn, was icli liiemit daukend hervorhebe. 

An der Bearbeitung dey von Jan Mayeu mitgebrachten Saminlnngeil betheiligten sic11 ausser deln 
Schreiber dieser Zeilen, die llerren: 

Dr. Eduard B e  c h e r (Insecten, Mollusken); 
Dr. Fritz Be r w  e r t h (Ges teine) ; 
Dr. Richard Freiherr v. D r a s c h e (Tunicaten) ; 
Karl K o e 1 b e 1 (Crustaceen, Pycnogonidcll und An~clinoidee~) ; 





lVackomeduuae. 

Agluntha digitalis M u  11. 0. F. 

CTENOPHORAE. 
Uorod cueurnis F. 

ECHINOUERMATA. 

CRINOIDEA. 
Antedon dentata S a y. 

Eschrichtii M u 1  l e r  J. 
puadrata Carp. H. 

ASTEROIDEA. 
Asterias Miilleri S a r s  M. 
Stichaster albulus S t  imp S. 

,!3olaster furcifer D ii b. et I( or. 
papposus Li n o k. 

Pteraster militaris N i i  11 o r 0. F. 

OPHIUKOIDEA. 
Opkiopleura borealis D a  n. e t lC o r. 
Ophioglyplza Sarsii T A  ii t k. 

robusta Ay r. 
Ophiocten sericeum F orb.  
Ophiacantluc bidentata 1% e t  z. 
OpAiopliolis aculcata Mii 11 e r 0. F. 
Ophioscolm glacialis Mii 11 e r J. et T r o s c 11. 
Gorgonoce~~hnlus 11gassizii S ti in p a. 

ECHINOI DEA. 
Strongy1oce)itrotus driibachiensis Mii l l .  0. F. 

HOLOTHUROIDEA. 
Cucumaria frondosa Gun. 
Psolus phantapus S t  r 11 8 s. 
Myriotrochus Rinkii S t c e 11 s t  r. 

VERMES. 
PLATHELMINTHES. 

~estoides. 
Tacnia teuirostris 1%. 
Botliriocepliuks lanceolatus R r a b b G .  

Tetrabothrium mucrowphalum 1%. 

TurbeUari i .  
Leploplana tremellaris M i i l l  e r  0. F 

NemertCmi. 
Ampk@orus Fabricii L e V. 
Oerstedia cassidens n. sp. 
Cerebratulus ficscesces (F.) L e v. 

I CHAETOGNATHL 
Spadella biptcnctata Quo y. et G aim. 

GEPHYREI. 
PJiascoloson~a naarga~~itaccum S :L r s. M. 
Pl~ascoliori Slronrbi N O  n t. 

CHAETOPODES. 
Archienclzytraeus gentmatus E i s. 
EunoZ scabra 0 erst .  
Evarne imnpar J o h n s  t. 
Antinoi.' Sarsii IC b g. 
PholoZ minuta F. 
Castalia punctata M i i l l  or 0. F. 
Typosyllis fasciuta M g  rn. 
Eicsyllis mor~ilicornis M grn. 
Lumbrinereis fragilis N u  11 e r 0. F. 
Ottupliis coticJiykga Sara. M. 
I'araclius litto~.alis L e v. 
Scoloplos armiger M ,i l l  er 0. F. 
Nuidonereis quadricuspida F. 
Tt.avisia Forbesii J o h 11 s t. 
EpBesia gracilis It at  h lr e. 
Nicontaclie lumbricalis F. 
Ampkitrite afJinb M g r n. 
Nicolea uentistula M o nt. 
Tltdcyus citoci+anatus F. 
Eretdho Stnitti M g  rn. 
Sabclla crassieorrzis S a r s. M. 
EucJzone analis K r 6 y e r. 
Chone infifilndibuliformis I< r 6 y e  r. 
Spirorbis spirillu?tt (L.) L o V. 

CRUSTACEA. 

COPEPODA. 
TlzoreUia b+-unnca A. B o e c k. 
LaopJionte h o r r i h  (Nar m an). 
Harpacticits clielifer (0. F. M ii 11 G r). 
Dactylopus Striitninii (B a i r d). 
Cetocliilus septentrkorialis GO o d s. 

AMPHIPODA. 
Caprella septeritrionalis K r 6 y e  r. 
Aegina spi~~osissit~za S t i  mp s. 
Podocerus anguQes (K r  6 y e r).  
Tritropis aculeata (L e p e c h i  n) . 
Ezcsirus cu.sl)itEutris I< r 6 y o r. 
Pardalisca cusl)idata I< r 6 y e r. 
Stegoceplialus anpulla (P 11 i p p s). 
Amathilla Sabinei (L C? ti c h). 
Gummarus locusta (L i  n n.). 
Atylus carinatus (Fa b is.). 

Pleustcs panoplus ( I i  r 6 y 0 r) . 
Acnnthonotosoma cristatul?t (0 Won). 
A~nt l io zone  cuspiduta (L o p c chin). 



Ottesimus plantus (Kr ii y e r). 
litora2is (K r 6 y e  r). 

Socar)~es bidenticulatus Sp. B a t  e. 
Thetnisto libelltda (Ma n d t). 

ISOPODA. 
Janira tricot-nis ( K  r 6 y e r). 
Munna Fabrieii K r  6 y e  r. 
Phi .ym abdominalis (K r 6 y e r). 
Dajus mysidis (Kr 6 y e  r). 

SCHIZOPODA. 
dlysis oculata (F a b r i  c i u s). 
Euphausiu inemis ( K  r 6 y e r). 
Nyctiphanes Norvegica (Y. S a r 0). 

DECAPODA. 
Hippolyte polaris (S a b i n ej. 

spinus(S0w.) .  
Gaimardii M. Ed W. 

Sclerocrangon boreas (P hi p p 6). 
s~lebrosus (Ow en). 

PYCNOGONIDA. 
Nymphon hirtipes B e 11. 

Striin~ii K r  6 y er. 
grossipea (0. Fa b r.). 
serratum G. 0. Sars.  
robustum Bell. 

Colossendeis proboscldea (S a b i n  0). 

ARACHNOIDEA. 
ACARINA. 

Ixodes sulcatus C. L. K O  ch. 
Uddla arcticu T h o  r. 

ARANEIDA. 
Eriyone crgophila sp. n. 

INSECTA. 
COLLEMBOLA. 

XenyUa humicola T 1111 bg. 
Isotonza yalustris G m e 1. 

PEDICULI. 
Echinophthirius groenlundicus nov. spec. 

MALLOPHAGA. 
Docophorus lari Denny. 
Nirmus brachythwax Gi e b e 1. 
Lipeurus mutabilis P i  a g e  t. 
Menopon luteacens N i t  Z 8 C h. 

albofasciatum P i  a g  e t. 
Physostomunt nitidissimum N i t e 8 c h. 

mystax Nitzsch.  

DIPTERA. 
Sciara bicolor M g. 

globimps nov. spec. 
Parexechiu concolor nov. spec. 
Scutopse ptclicaria L O  e W .  

C72ironomus incertus no+. spec. 
eallosus nov. spec. 
Spec. 
spec. 

Trichocet-a inaculipennis M g. 
lutea nov. spec. 

Iiomalomyia incisurata Z e t t. 
Lintnophora arcticu nov. spec. 

LEPIDOPTERA. 
dgrotis suffusa S. V. 
PluteUa xylostelln L. 

MOLLUSCA. 
BRACHIOPODA. 

Rhynchonella psittacea L. 

LAMELLIRRANCHIATA. 
Pecteit islundicus Mull e r. 

striatus Miiller. 
lioskynsi F o r b  e s. 
,qroenlandicus S o W .  

Modiolaria corrugatu S t  i m p. 
laeviguta G r a y .  

Arecc glacialis (;l ray.  
Cardiunc groenlaudicum C 11 e n  11. 
Astarte borsalis C h em n. 

Banksii Leach.  
ci-enata Gray.  

,, subnepuilatera S O  W .  

producta S o  W. 

su lca tadaCos ta .  
Thracia crassa nov. spec. 
Mya truncata L. var. Udeval[ercsis F o r  b. 
Saaicava ardica L. 

pholrrdis L. 

GASTROPODA. 
Tectura vubella F a b  r. 
Lepeta caeca M li 11 or. 
Margaritu groenlandica C h ern n. 

umbilicalis B r o d .  et S o  W. 

cinerea CO u t  h. 
Velutinu Zueuigata P e nn. 

derugata nov. spec. 
Momillia grandis nov. spec. 
Amuuropsis islandica G m. 
Natica clausa B r  o d. et S o W. 

pusilla S a y .  
pallida B r o d .  et S O W .  

LZttoritta littoralis L. 



Bela pyramidalis S t  r 0 m. var. semaj~r!icata S ar s. 
Fusus puUus R v e .  
Buccinum groenlandicum C h e m n. 

,, hydrophanztm H a n c. 

n n var. turnidulutn S a r s. 
,, Finmarchianum V or k r. 

inmhaustum V e  r k  r. 
,, glaciale L. 

Volutdpsis nmwegica C 11 ern n. 
Neptul~ea islandica C h e m  n. 

,, glabraverkr .  
,, tortuosa R v e .  

Detsdronofus arboresmts M u  1 l or. 
,, lacteus T h o m p  s. 

CorypheUa salmonacea C o u t h. 

PTEROPODA. 
Clione lilnacina Phi  p p s. 
Limacina helicina Ph i p p s. 

CEPHALOPODA. 
Rossia glaucopis L o v 6 n. 

,, Moellem'Stecnst. 

BRYOZOA. 
GenzeUaria loricata L. 
Men@ea ternata Ell. Sol. 

ardica U s  k. 
ScmrpoceUaria scabra V .  B c n. 
.flugula aviculatiu L. 

,, Murrayana Johns t .  
Elustra carbasea Ell. Sol .  
~Metnbran@ora lineata L. 

n arctica D' Orb. 
71 craticula A lil. - 
n cymbaefornzis H. 
n unicornis F 1 em. 
n FZemingii B s k. 
71 trifoliurn W o o  d S .  

Cribrilina pnctata H iL 8 8. 

,, annulata I?abr. 
Porina tubulosa Norm. 
Schizoporella ? linearis H a s s. 

n biapwta Mi c h. 
n crllstacea S m i t t .  

n litnbata n. sp. 
1)  hyalina I,. 

Hippothou wpansa D a w a. 
Myriozootz coccrctatum S R 1.8. 

Lepralia sincera S m i  t t. 
,, reticulato-puttctatrc H. 
,, megastoma B s k .  
n elegantula D'Or b. 

n spathulifera S m i t t. 
vitrm n. sp. 

Porella concinna B s k. 

,, acutirostrds S mi  t t. 
compressa Sow. 

,, luevis Flem. 
Escharoides Sarsii S m i t t .  

,, rosacea B s  k. 
Escharelln palmata S ars. 
Smittia Landsborovii J o h n st.  

n rigida n. sp. 

n ponjcwa Sxnitt. 
reticulata Macg. 
trispinosa J o h n  st.  

Mucronclla Peachii J o h n s t .  

ventricosa Hass. 
,, abyssicola Norm. 

pawonella A 1 d. 
Pdnticellaria Skenei E 11. S o  1. 
Rhanzphostontella scabra Fa b r. 

n spinigera n. sp. 
n plicata S m i t t .  
n bilaminata H. 
n radiatula H. 
)) costata n. sp. 

Cellepora ciwvicornis 13 s k. 
,, wentricosa 11. sp. 

nodulosa n. sp. 
,, bicornis B S  k. 

Retepora Beaniana K i n  g. 
Crisia eburtzea L. 

,, detzticulata Lni c k.  
Sto'tontatopora dilatans J o  h n s t. 

,, incrassata S m i  t t. 
Tubu1i~)ora JEnbullaris F :L b r. 
Idmunea atlantica F o r b o s. 
Entdophora clawata H s k. 
Diastopora obelia J o h n s  t. 
Hornera lichetzoicies L. 
Lichenopora hispida F 1 e m. 
Lichenopora verr~tcaria F a  I) r. 0. 
Domopora stellata G O  1 d f. 
Alcyonidium gelatinosum L. 

,, ?namillatum A 1 d.  
,, Mytili Dal. 

FlztstveUa corraiculata S m i t  t. 
Cylindtaecium dilatatzim H .  

TUNICATA. 
Clsdyosoma Maclayanu~n Bro  d .  et S o W. 
Ascidia contplanata F.  

,, fallax 11. sp. 
Styela grossularia V .  B 0 n. 
E1rgyt.a sytimrctra 11. sp. 

PISCES. 
Cott1cs sco~pius L. 
Iedus ha?tratus Kr. 



Triglops Pingelii R e i n h. 
Euminokemus spinosus (M ii 11.) G i 11. 
Liparis lineutus (L e p e c  h.) Kr. 
CUI-el)roctuda'nhardii K r. 
Lumpenus lompdraeformis (W a 1 b.) C o 11. 
Lycodes reticulatus R h  d t. 
Gym~zelis viridis (F.) It e i n h. 

AVES. 
Falco candicans Gm. 

peregrinus Gm. 
Nyctea nivea D au d. 
Eqthucus rubecola L. 
Saxicola oenantlze L. 
MotaciUu alba L. 
Anfhus arboreus B e c h s t  e i  n. 

aquuticusBechstein.  
Turdtts pilaris L. 

musicus L. 
merula L. 

Linotn Ilbmemanlzi H o 1 b. 
Pledrophanes nivalis L. 

calcaratu P a 11. 
Vanellus cristatus M. et W. 
Charadrius auratus B e c h s t 
Aegialites hiuticula L. 
Strepsilas interprw L. 
Numenius phacopus L. 
Tringrc cinclus L. 

Schinzi iBrehm. 
maritima Briin. 

Die Gesammtzahl der neuen Arten ist 22. 

Calidris arenaria L. 
Rallus aquaticus L. 
Bernicla Brenta Pall. 
lhrelda glacialis L. 
Somateria mollissima L. 

,, spectabilis L. 
Colymbus glacialis L. 

septentrionalis L. 
Podimps arctincs B o i  0. 

Uria gryUe L. 
arra Pal 1. 

Mergulus alle L. 
fiutercula arctica L. 
Procellaria glucialis L. 
Stercora~ius pomarigzus T em. 

pumsiticus 1,. 
cephus B r ii n. 

Larus gluucus U r ii n. 
leucopterus Fa b e r. 
urgentutus Brii n. 

Pagophila ehcir~zea P h i  p p s. 
Rissa triductyla 1,. 
Xema Sabiqzii S a b in. 
Sterna rrracru~a N a 11 m. 

MAMMALIA. 
Vdpes lagopus L. 
Ursus maritimus L. 
Cystophora cristaiu r x 1. 
t'hoca barbata M u l l .  

grfinbndica Mu 11. 

Unter den Foraminiferen befand sich eine neue I+onc]icularia, welche jedoch nicht eingehender beschrieben 
werden konnte. 

Die Poriferen lieferten drei neue Arten: CribrocIzaZina anzbiyuu Ma ren ee l  1 e r, Suberites crelloides Mar en- 
z e l l  e r, Thenea yelziczclata Mare n z el l  e r. Esperig, constricta Bow. erscheint in mchreren Varietaten, Sube~ites 
Lutkeni in grossen urrangewachsenen Exemplaren. 

Unter den Anthozogn sincl hervorzuheben ein bislang nicht ntiher heschriebcnes Alcyonium, das wohl mit 
dem A. rubiforme,E h r e n b  erg ' s  identisch ist und Polythoa nortieyica K O  r. et Dan. Die Ausbeute an Polypo- 
medusen lieferte zwei neue Arten: Ifalecium boregle Lor  en z und Ilaleciurn curvicuule I, o r e n e und eine Varietiit 
von Eudendrium insigne H i no k s. Fiir die arktische Region des atlantiachen Oceans erwies sich Sertula~ella 
pinnata als neu, welche bisher nur bei Alaska gefunden wurde. 

Sertularellu geniculata war bisher nnr yon Island und Eudendrizhm annulaturn nur von den Shetland-Inseln 
bekannt. Ton den iibrigen Arten Hind Eudendrium ramosm, Eudendrium insigne, Halecium tenellum und 
LafoZa capillaris bisher noch nicht in so hohen Breiten beobachtet worden. 

Von den Echinodermen sind wegen der Haufiglreit dcs Auftretens Antedon Esclzrichtii uud Gorgonoceplzalus 
Agussizii, die jedocll nie gemeinschaftlich vorkommen, zu erwahnen, ferner Antedon dentatu, mit welcher ich 
Antedon prolixa S l a  d e n  vereine, Astetoius Miilleri S a r  s M .  bisher noch nicht in dem arktischen Faunengebietc 
angetroffen, eine bercits von anderwarts belrannte Form von Soluste,. prqposlhs, die icll nicht als eigene Art 
auffassen kann, und Ophiopleuru borealis. 

Unter den Wtirmern fand sich eine neue Nemertine: Oerstedia cussidens Mar en z e l l  e r; Castalia yunctata 
0. F. M ti 11 e r erscheint als neuer Vtilrger der arktischen Fauna. 



Von den d ~ e i  adgetroffenen Arachnoidcen war neu: Erigone cryophila Koe lbe l .  
Die Insekten sind ekm Theil schon ans der palaearktischen Zone bekaqnt  ode^ jiosmopolitisch wie die 

zwei Lepidopteren. Unter den Il~sekten befanden sic11 7 neue Artcu uild zwar: 1 Pcdiculidc Ecl~irzopl~thirius 
groenlandiczcs Be  c h elQ, den ich auf einer jungen Plbocn yroenlntbtlicn gefundeu habe und G Dipteren: Sciara glo- 
biceps, Parezechia concolov, Chironofnzis incertus, Clbiroaomz~s ccrllosus, 11't.icl~oceru Ezltect, Linznopl~ot-a arctica. 

Die Mollusbenfauna ist durch dic grosse Zahl VOII Buccit~~l?n-Arten auffilllend. Eine Il'l~racia-, eine 
Velutina- und eine Mo~villia-Art waren neu. Bcmerke~lswertli sind fcrner: Delzdrowotus lacteus T h o  mp s o  11 und 
Rossia Miille~i S t  e e n.s tr., ewei Arten, deren Name11 nacl~ der ursprunglicl~en Be.wllirdbung niclit mehr in der 
zoologischen Litteratur auf'tauohten. 

Unter den 716 RryozoEn-.4rt8en belanden sich zwei noch unbeschriebcnc, piiinlich Schizoporella lilnbntn 
L o r e n  z und Lept-aria vitreu Lorenz ,  fiinf andere werden als ncue Arten Iiingestellt, weil sich gie No$hw2endig- 
keit altere Arlen zu nerlegen ergab. 

Die wenigen 'l'unicaten entl~ielten zwei neue Arten : Ascidia fallaa: iD r a  s c h e und Eugyra symrnetra 
D r a s c h e. Die nahere Bestimrnung der vorhandenen 6-7 Arten der zusammengesetzten Aacidien musste 
unterbleiben, da die Artcharaktere an den wohl gut conservirten, jedoch estfiirbtop Exemplaren nicht mit 
Deutlichlreit wahrgehornmen wertlcn konnten. 

Die Ausbeute an Fiscl~en war sehr gering. Ic11 gab mir alle Miihe und versuchte naclieinander gewijhnliche 
Angeln  nit Kbder, Lachs- und Grundangeln, FiscliliFrbe i ~ n d  Nctze, jeiloeli ohne Erfolg. In den zwei grossen 
Siisswasserlagunen, von denen die einc - die NordIagune - stcllenwcise iibcr 30 Meter jtief ist, fand ich 
iiberhaupt keinetThierc. 

Da die in Jau Mayen vorkommendcn S%ugcthiere und Vogcl im hohen Norden Europas, auf Island und 
Grijnlalid bestandig der Beobachtung unterzogen werden lriinnen und icli in dcr Litteratur augreicheude Be- 
schreibungen vorfand, so beschrlnkte icli mich darauf, allfiillige Abweichungcn odor zu~Klarung von Mcinungs- 
verschiedenlieiten gceignete Momcnte xu verzeichnen. 

In cler botanisohen ,Saamlung fanden sich $70 Arton: &I1 Algen, 5 Pilpe, !18 Fleql~tan, 8, qqpge,  $4 Gc$@iiqs- 
krgptogamen nnd 26 phanerogame Eflanzen. 

CRYPTOGAUE. 

ALGAE 
< I / ~ I I H ) L ~  afli~ti I1 i t s  s a I. 
P!/lacsllu litoralis (I,.) IC j o 11111. 
Laminarzir Agardhii ICj o 11 m. 

tligitatn (Id.) La m o n r. 
Desntavestia acltleata ( I , . )  Lnmour. 
Aleus walzescerzs I<. A g. v : ~ .  bursigera I<j e 1 1  In. 

' n 11 ,, ,, ) tam ICj c l lm.  
Ascopl~yllzutb nodosru?~ (L. )  I, o .J o 1 is. 
Ailota serrata Iig. 
Delesswia Baerii Potltels  ct R u p r .  

,, s i ~ t u o s a ( G o a d . e t W ~ o d w . ) L n m o u r .  
I1olys&honiu arcticu J .  Ag. 

FUNGI. 
Covtinarius c i n n t r n ~ o t ~ s  (L.) Fr. 
Agaricus II2/iutzi 13 n t 8 c 11. 

fastibilis Pcrs. 
,, umbell@.zls L. 
,, atratus Fr. 

LICHENES. 
Solorina crocea (I,.) A c h. 
Caloplaca eleyatrs ,(L%i n k) 1' hc I? r.  .P ~ l i s c o ~ a  'J: h.::F r. 
G'yvoplbora cyliridrlca (L.) A o h. 
Cetraria Iiinscens (Yr.) '1'11. Fr. 

,, isltcnciictr L. A c 11. 
6'lati'onia 1 ycitlata (L.) Fr .  

gracilis (L.) HO ffm. P mncrocerns F l  o erk .  

,, ulzciulis (L.) H o f  f m. 
ra~rgiferina (L.) H o f f  m. 

Steroocauloi~ delczr(latunz F 1 o e 1. c k C. 

pasciiale (L.) A c 11. 
Alectoria ~tiyricans (Acll.) Nyl. 

ocl~roleilca (Elirll.) N y I .  P ciucitincrta N y 1. 

I MUSCI FRONDOSI. 

G/.imnaiu apocnvpn (L.) H e d w. 
]iknco)tiit~-iut/l lanz~ginosum (1% o d w.) B r i t. 
Tetraplodo/~ n~wioides (L. fil.) B r. et  S c 11. conz~dus l3  c r ggr. 
IIy11nu)n ~ ~ n c i ~ ~ a t i o ~ a  H o d W. fi orthothecioides B c r g g r. 

sar.~tlentosut/i W a hl  o n b. 



FILICINAE. 1 CARYOPHYLLEAE. 

EQUISETACEAE. I RANUNCULACEAE. 

PoZypo&iaceae. 

Cystoptwis jragilis (L.) Bern  h. /3 arctica M .  R u 11 n. 

PHANEROaAHAE. 

GRAMINEAE. 

IIonlrenyu peploides (L.) E 11 r h. 
Csrustium arcticuni 1, an  g e. 
Silene ucaulis L. 

Phippsia alyida (S  o 1 a n  d.) R. B r. 
Poa aZpina L. 

j k~uosa  W a h l e n b .  
Festuca ovina L. p mpina Ha c kel. 

rubra L. 

JUNCACEAE. 

Luzula arcuata (W a h 1 e n b.) EI o o k P cotzfusa. 

POLYGONEAE. 
Koenigia islandica L. 
Polygonun~ viv+at.unz L. 
Ozyria digyna (L.) Campd. 

Ranunculus glacialis L. 
pygmaeusWshlenb .  

CRUCIF'ERAE. 
Draba corymbosa R. B r. 
Cochlearia groenlundica L. a nzinor Lange .  P oblongifolia 

L a n g e .  

SAXIFRAGACEAE. 
Sasifraga rivularis L. 

m u a  L. 
,, nivalis L. 

n ,, p tenuis W a h l o n b .  
,, caespitosa L. 

n p zru$ora E n g l .  
op~~ositifolia L. 

ASPERIFOLIAE. 
Mwtensia wiaritinta (L.) Don. 

COMPOSITAE. 
Taruxacun~ of$ccirrale (L.) W i g g. 

Die in Jan Mayeii gesammelten Gesteinsproben wurden, da  dieselben in zwei Partien in Wien anlangten 
und die Bearbeitung der im Herbste 1882 mit dem Transportdampfer ,,Polait Ciberbrachten bereits im , , J a b  
bnch der geologischen Reicllsanstalt 1 8 8 4 ~ ~  veroffentlicht wurde, nun znm zweiten Male untersucht. Eine El.- 
ggnzung erfahrt die in diesem Bande entfialtene Arbeit: , , ~ b e r  Gesteine von Jan Mayenu durch die an  einer 
anderen Stelle dieses Werkes publicirte Reschreibung der Insel. 

Zum Schlusse sei es mir rloch gestattet zu erwahnen, dass der zoologische und der botaniscl~e Theil bereits 
vor einem Jahre dem Redactions-Cornit6 iibergeben wurden, die Publication jedoch aus verschiedenen Griindcn 
erst jetzt erfolgen konnte. 

W i e n  im April 1886. 

Dr. Ferdinand Fischer, 
k. k. Regimentsarrt. 



VI. THEIL. 

Z O O L O G I E .  

FORAMINIFEREN VON JAN MAYE N. 
GESANMEld VON 

DlL. F. FISCHER, 
ARZT DER ~STER~EICHISCIIEN EXPEDITION A U F  J A N  Y A Y E N .  

BEARBEWET VON 

Die Kenntniss der arlctischen Foraminiferenfauna ist, Dank den Bemiihul~gen ~nehrerer Forscher, unter 
denen in erster Linie J o  n e s ,  P a  r k e r  und Brad  y zu nennen sind, eine ziemlich vollstiindige. Die Reilie der 
Untersuchungen eriiffneten W. I<. P a r k e r  uud T. B. Jones ,  indell1 sie it11 Jnlire 1857 (lie arktische Foramini- 
ferenfjuna der norwegischen I<liste zwischen dem 65. und 71. Breitegrsd besclirieben. Spater machten 
dieselben Verfasser in einer grundlegenden Arbcit die Foraminiferenfauna der Baffins-Bay und der Ilunde-Inseln 
belcannt und vervollstandigten ihre Untersuchungen Uber die ~iorwegischen Forarniniferen.Vodanl~ folgte, 
wenn wir untergeordnete Notizerl von C a r p e n t e r ,  Norm all und D;L wson  Ubergehen, H. 13. I3r:tdy mit 
seinen Studien liber die Rhizopoden des Smith-Sund u~id  dcr Gegenden iliirdlicli davon%ntl seiner Arbeit 
iiber die Forminiferenfauna der Slidlciiste von Franz Josefs-Land, der Ostlriiste von Nowaja Semlja ulid der 
Matoschkin-Stra~se.~ 

Die Hauptelxebnisse dies& Untersuchungen warcn in il~rcn Grnndziigen so iibe~~einstinimend, dass man 
annehmen konnte, nunmehr ein ziemlich richtiges Bild der einformigen Foraminifercnfaun~ del. arlitisclie~l 
Ktistengegenden zu besitzen, wenn anch iwr von verh8ltnissm~ssig wenig Punkten tliatsachlich Angaben vor- 
lagen. Diese nach ihrer Foraminiferenfauna bek:tnnten, fast ai~snali~rislos in geringer Entfel-nung von dcr Iciiste 
befindlichen Punkte liegen iistli(;li, ostsiidijstlicl~, nordostlicl~ ulid ~~ordwestlich von dem vulcanischcn Eiland 
J a n  Maye  n,  dessell littorale F o r a m i ~ f e r e n f n  bislier niclit belcannt war. 

Gelegentlicll dcr Anwesenlieit der ~stcrreichisclien Expetlition :111f Jan Mayen im Jahre 1882 wnrdell 
nun dllrcll Ijerrll Regimentsarzt Dr. F. F i s c h c s Grnndproben gedredgt, welche sic11 bei ~~i iherer  Ulltcr- 
suehung als fo1.nminifere~fu1~l.end erwiesen 1ind daher geeignct waren, einen \Venn such goringen Beitrag 
Ellr Kenntniss des arktiscllcn I(leinlebens zo liefern. Vicl ausgedehntere, grossartigere Unternel~~nunge~i hat 

aber bekanntlich die norwcgische Nordl~avs-Expeditio~ vorgenommen, und zwar sowoh1 bei Jan Mayen, als 
auch in der Gegend zwisclien diesel. Insel und Spitzbergen, der Biiren-Insel uucl der norwegischen I<uste, 

1 AIIII. and Af:~g:~zi~io of Nnt. Hist. Ser. 11. Vol. XIX,"p. 273. 
2 Philosophical 'I'r:~nsactions 1865, 156. 13d., p. 325. 
"uu. and Mag. Nnt. Hist. Sor. V, Vol. I, p. 426. 
4 Usnksclirifteri d. 1r:tis. Akad. Wicn, 1881, 43. Bd., p. 91. 

~stulreiclriscl~o Expedition uuf Jtlu Mayon. 
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Untersachungen in grossem Massstabe, welche in zoologischer und oceanograpllischer I-Tinsicht reichliche und 
interessante Ergebnisse zu Tage gefijrdert habcn. 

Uber die von der Nordhavs-Expedition gewonnenen Foraminifercn liegt bisher keine aasftihrliche Arbeit 
vor, doch zeigt ein Bericht von Ludwig S chrnelc l i i  iiber die Resultate der betreffenden Expedition, dass wir 
in dieser Hinsicht eine wichtige Bereichernng unaeres Wissens zu erwarten haben und namentlich reichliche Auf- 

klarnngen uber die Fauna der tiefen Regionen der Hochsee der arktischen Gcgenden>rl~alten werden, auf welche 
sic11 die frtiheren Untersuchungen grosstentheils nicht erstreclit haben. Unter diesen Verlllltnissen konnte es 
ziemlich nutzlos erscheinen, jetzt eine kleine Notiz tiber die Vorkommnisse der ILtiste von Jan Mayen zn ver- 
dffentlichen, die von ausftihrlicheren Arbeiten bald uberholt sein wird. Nur die Erwagung, dass die Moglich- 
keit einer Vergleichung der Arbeiteergebnisse rerschiedcner Beobachter Sir kiinftige, weitere Untersuchungen 
doch vielleicht von einigem Werthe sein diirfte, und der Wunsch, das ganze von dcr osterreichisclten Polar- 
Bcobachtungsstationmitgebrachtezoologische Material beschrieben zu sehen, hat zur Drucklegung dcr folgendcn 
Zeilen Veranlassung gegeben. 

Die von Dr. F. F i s c h e r  vorgenommenen Dretlgungen beschriinkten sich auf das vier Seemeilen nord- 
lich von der KUste der Mary Muss-Bncht gelegene Gebiet. Die dabei gewonnenen Grundproben lassen sich in 
zwei Gruppen eintheilcn; tliejenigen, welche aus einer geringeren Tiefe als ungefiihr 100 Meter gefordert 
wurden, bestanden neben organischen Resten nur aus scliwarzem vulkanischem Sand, Grus und mineraliscllcn 
Fragmenten, namcntlich Olivin ; die l'roben dagegen ans einer grossereil l'iefc als 100 Mcter stellten eincn 
5usserst feinen schwarzbraunen Schlamm n ~ i t  wenig sandigen Beimcngungen dar. Proben der ersteren Art, 
jede ihrer Quantitat nach ungefiihr dem Inhalte eines gewijhnlichen Probirglascliens gleichkommend, sind 
mir ftinf zugekommeii. 

I. Aus der Tiefe von ungefahr 27 Meter. Die Probe erwies sich als fast vollkommen foraminiferenfrei, es 
kounte nur ein corrodirtes Exemplar einer Miliolina ausgelesen werden. 

11. Die Probe aus der Tiefe von ungefahr 37 Meter war ebenf'alls s e l~ r  foraminiferenarm, sie enthielt nur 
wenige Exemplare von Truncatulina lobatula und ein Excmplar von Miliolina cf. seminult~m. 

111. Die Probe aus der Tiefe von 46 Meter bestand neben Sand und Grus auch aus wenig Schlamm 
und zeigte schon reichlichere Spuren organischen Lebens; neben BryozoBn- und Molluskenbruchstticlic~~ 
konnten aufgefunden werden : 

Sammtliche Arten, mit Ausnahme der Cristellar.ia crepidula, liegen in ziemlich zahlreichc~r Exem- 
plaren vor. 

V. Die reicllste Ausbeute ergab eine sandige Grundprobe wus der Tiefe von 100 bis hiichstens 130 
Metern. Nach freundlicher mtindlicher Mittheilung von Dr. F i  s c h e r  ist aber die letztere %ah1 hochstwahr- 
scheirllicll zu hoch. Hier fanden sich 26 Arten in zum Thcil sehr zahlreichen Exemplaren vor. Sie erscheinen 
in dem weiter unten beigeftigten, der Vergleichnng uncl ~ b c r s i c l ~ t  dicnenden Verzeichniase aufgef'tihrt. 

Diejenigen drei Proben, welche aus der griissten von Dr. F i s c  h e r  erreichten, 100 ~ e t e r  jedenfals 
tibersteigenden Tiefe stamnien und grosstentheils aus dunklem, feinerrl Schlanim bestehen, erwiesen sich 
wiederum etwas armer an Mikroorganismen; es konnten dwin nur folgende 15 Arten erkannt werden, von 
welchen zwei, Biloculina ringens und Lagena striata, in der V. Probe niclit aufgefunden wurdcn: 

Haploplzr.ugmium canariense. 

l>uncatulina lobatula. 

1 Nyt M:~gazin fbr N:iturviderl~k:~ber~ie 26. Bd. 1881, p. 197. 

Nonionina stelliyera. 

Cornuspira f oliacea. 

IV. Nocli reicher erwies sich der Sand aus der Tiefe von 85 Meter, welcl~er enthielt: 

Haplopl~ragwium cathariense. 

n Jejkeysi. 
Cristellaria crepiclulu. 

Cnssiduli~~a laeviyata. 
Qlobigerina bulloides. 
Nonionina stelligera 



Biloculina rinqens, 2 Exen~plare. 
Miliolina serninulum, mchrcre Exemplare. 

,, oblonga, 1 Exemplnl.. 
Layena striata, 1 Exemplnr. 
Reoplhax scorpiurus, mehrcre ISxemplare. 
IInpZopl~~~agmium canariense, ge ~nein. 

,, J@eysi, gemein, 
Uviqerina pygrnaea, gemein. 

Cassidulina laeviga.ta, gemein. 
, crassa, selten. 

Globiqerina bulloides und bot.ealis, gemein. 
l'runcatulina lobntula, geniein. 
Nonionina scaplha, gemein. 

,, urnbilicatula, gemein. 
,, stelliqera, selten. 

Die cigenthiimlicllste dieser Arten ist Hiloczclina ringens, cine leicllt kenntliclic nnd al~ffallend gesdaltete 
Form, welche in den aus geringerer Tiefe stammeiidel~ Probeii vollstiiudig fehlt. Dagegen spielt sie nach 
L. S c 11 m e l c  b ' iii ciem Tiefseesedimente, welches den Meeresgruncl zwiscllen Jan Mayen, Spihbergen, der 
Baren-Insel und der norwegischeii Iiiiste bedcclct, eine sehr wiehtige Rolle. Dieses Sedinicilt ist ein homogeaer, 
grauer, lcallciger Schlamni, welcher bis zu 5 0  Procent aus Biloculina vingelzs besteht und tlalier Biloculina- 
Sclilamm genuilnt wurde. 

B r a  d y  Q i b t  an, dass sich die Biloculina ringens in allen Meeren als gemeine Form vorfinde und in 
allen mBg1ichen Meerestiefen anzutreffen sei. 

Bei Jan  Mayen sclicint diese Form in der eigentliclien Klistenregioii niclit heimiscll zu sein lllld sich erst 
in grosserer Tiefe einzustellei~. Mit Sicherheit lBsst sic11 dies allerdiiigs nicht behaupten, dn die vorhandenen 
Beobachtungen sic11 auf eiiien zu gering.cn Theil der Kiiste von Jan Mayen beschriiiiken. 

Ausser Grundproben liege11 mir nocli mehrere, aus deii verschiedensten Ticfen zwischen 10 bis angcblicll 
150 Meter stammencle BryozoEn, Actinien, lJycnogoniden und Mollusliensclialen vor, nuf welclien lusserlich 
Foraminiferen festsitzen. V i e s e l b e n  gehbren ausschliesslicll c i n e r Art, tler geineiiien l'1.zcncatuEina lobatula 
an, nur ein GeliLuse lronnte vielleiclit auf (lie Gattung 13yperam~nina bozogel1 werden, clocli ist dasselbe leider 
zu mangelhaft, um eine sicliere Bestirnmung zu gestatten. 

Die Exemplare von l'1.uncat1tlinn lobatula liefton sich den verschiedenstei~ Organismen in grosser Menge 
an iiiid werden von deii stoclcbildeiitlen RryozoCn zuweilen liberwucliert uiid in das Innere des BryozoEnkorpers 
eingeschlossen. Ihre S c h ~ l e  ist sehr liaufig von jeiier losen, s:lndigenHiille umgeben, welche zuerst voii B r ady4 
bei einigen Foraniiniferengattuiigen arktischer Herkuiift, und m a r  bei Nonionilza, Polysto~nella und festsitzenden 
Exemplaren van ~ ~ z c ~ ~ c a t u l i ~ ~ a  lobafiJa beobachtet, beschriebeii und neuerlich auch abgebildet wurde. 

In  der nachfolgenden Tabelle sind sammtliche Foraminiferenarten zusanimengestellt, welclir, in dem 
vorhandcllen Materiale nacllgewiesell wcrden lconnten. Wie  chon erwalint, stamillen die meisten dieser Arten 

aus der obell uiiter V erwahntcii Grnndprobe aus dcr Tiefe voii circi~ 100 Meter; einige davon wurdcn aucli 
in geringerer Tiefe vorgefulideil unrl diesc ersclieineii bereits iiii Vorhergelicnden erwahnt. Nur drei l1 ormen : 

Co,.,zuspira foliacea, Cg.istelkrg.ia cve~~idula, Biloczclina  inge gens und Lagaza striafa lcoiiiiten in delq Probe V iiicllt 
entdcclct werden, lcalnen aber in Grandproben ans geringerer, beziehentlicli griisserer Tiefe vor. 

Die eingangs citirtell Arbeiten bieten Anhaltspuiikte genug, tun1 den Vergleich der Vorlrommnisse von Jan 
Mayen mit den Faunell allderer arl~tisclier Gebiete xu crmoglichen. Ausserordentlicli daiil~enswerth, weil 

iibersichtBch, geii:ln und bequem benlitxbar ist in dieser Hinsicht die Zusa~nmenstell~uig der gessmmten, Isisher 
belrannten ar1ctischell Foraminif'eren, welche B r a d  y zum Zweclce des Vergleiches mit :~ntarktischen Fa;lliien 
ill seinem Report on tile ~ l ~ ~ l l ~ ~ ~ g ~ r - l ~ o r a m i i i i f e ~  p. 779-785 gegeben hat. Dieser vorziigliche lForaininiferen- 

forscher unterscheidet &rill sechs locale Faunen aus folgeiiden Gegenden: 

L. c. 11. 203. 
Vtcport  of tllu Ch:~llc?nger-For:~rni~~ifi:ra, 11. 143. 
3 rjcrr Dr. v. L o r e n &  hatto die Giitu, Excmpl:~rc lnit ;~of'sitxo~~cior~ I~or:~luinifcrei~ gelcgc~~tlich dcr Rt'ilrb~ituug der 

gen:tnllten Tlliargrllppen fir lneille Untorsuchllngen x~~riickzulegoil, woiur icll ihm meillon bestoil Di111k : ~ ~ ~ s z ~ ~ s p r e c h e n  n ~ i r  crl:~ilbc. 
Delllcvc]lriftull dcr l<;lix. Al<:ld. 1881, 43. 13tl., 1). 96. CIii~11~~1lger-Rcport 11. 66O, Tnf. CXV, pig. 4, 5. 
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A. BaEns-Bai und Smith-Sund. Nijrdliche Breite: 77 " 15' bis zu 79 " 45' Tiefe: 13-220 Faden (Brad y). 
B. Die Gegend norcilich vom Smith-Sund. Nordliche Breite: 81 "41 '-83" 19'. Tiefe : 72 Faden (B lm:ldy). 
C. Riiste von Norwegen. Nordliche Breite: 65"-71". Tief'e: 20-300 Faden (Parlrer  und Jones) .  
D. Hunde-Iaseln nnd Davis-Strasse. N6rd1. Breite: 68"50t. Tiefe: 25-70 Faden (Pa  r k e r  und Jones) .  
E. Nowaja Semlja. Nordliche Breite: 73  "-77". Tiefe: 10-219 Faden (Brady).  
I{'. Franz Josefs-Land. Nordliche Breite : 79"-80". Tiefe : 89-145 Faden (Brad  y). 
Diese seclls Faunen erscheinen in der folgenden Tabelle, in welcher sich die Buchstaben A bis F auf 

die eben namhaft gemachten Gegenden beziehen, zum Vergleiche mit der Fauna von Jan Mayen, soweit sic 
bisher beknnnt ist, Iierbeigezogen. Dic Buchstaben in iler ersten Reihe geben das Haufigkeitsverhaltniss der 
einzelnen Arten an, indern s selten, IL haufig, x l ~  ziemlicll hiinfig, sh sehr haufig bedeutet. Das Kreuz deutet die 
Vertretung der betreffenden Art an. 

Von den 50 Arten, die aus der Baffins-Bay und dem Smith-Sund bekannt sind, kommen demnach 22, 
von den 25  Arten der Gegend nordlich vom Smith-Sund 14, von den 41 Arten der norwegischen Ktiste 14, 
von den 52  Arten der Hunde-Inseln und der Davis-Strasse 20, von den 65 Arten von Nowaja Semlja 24, von 
den 41 Arten der Gegend von Franz Josefs-Land 16 Arten auch bei Jan Mayen vor.' Es  zeigt sich also, dass 
--- 

1 Dio Z:thlenverhaltnisse wlrrd(:n mit Hilfe dcr Tabelle von U r r ~ d y  ermittelt. Iraplop7~ragmium Jefveysi konntc in don 
Vergloich rlicht einbrzogel~ wurdc~l, d i ~  BT a (1 y , Pa r k (.r IIII(X J 011 0 s  diwc l('or111 lnit IIul~loph~agmiurn canwiense vereirrigcll. Es  
Ilhbt sich (1:iher 11i~ht feststellon, wo eino Vcrtretung der erAtel.en Ar t  :~~lzumerken ist, nnd wo 11ic11t. 
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F o r a r n i n i f e r e l l  v o n  J a n  h1iiye11 
(70" 45' rlljrdlicho Urcitc) 

-- -- __A___- - -- 

ljiloci~li~za ringens Lam. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Miliolitza senzinffllum L i nn. 

. . . . . . . . . . . . .  - oblonga M t g. 
. . . . . . . . . . .  - tricarinuta Orb.  

- ugglutinnns 0 r b. . . . . . . . . . . . .  
Cornuspira foliacecc P 11 i 1. . . . . . . . . . . . .  
Haplo~17bragtitiu7,z canurieizse 0 r h. . . . . . . .  
- J e f r q s i W i l l .  . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  - glorneratum Br. 
. . . . . . . . . .  Ileol~hax scorpiz~rus M o 11 t f. 

- fusiformis W i l I .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Lagena aj~iculata R e  II s s. 

. . . . . . . . .  - laevis B l  o n t. . . 
. . . . . . . . . .  - sulcata W a l k. U. J i~ c. 

. . . . . . . . . . . . . .  - striata 0 rb .  
. . . . . . . . . . . . .  - squamosa Jl o 11 t. 

. . . . . . . . . . .  - lawigafa R e  i r  s. 
. . . . . . .  Cristellaria crepiczula F i c h t. u. l\l o 1 1. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Frondiculariu A 1). 
Uvigerilza pyynbaee 0 r b. . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Polymorp7tina luctea W a l k. 11. J a c. 
. . . . . . . . . . . . .  Uolivina punctata 0 r b. 

Cassidulina crassa 0 r b. . . . . . . . . . . . . .  
- laevigata 0 r b. . . . . . . . . . . . .  

. . .  Globigei.i~zu bulloides 0 rb.  11. G1. borealis H r. 
Tmncutulina l o b a k i  W 2 1 k. 11. J :L C. . . . . .  
Nonionina scal~hu k' i c 11 t. 11. M o 11. . . . . . . . .  
- wmbilicatula M tg .  . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  - stelligera 0 rb.  
. . . .  Poly~~fomeIIa strialo~~unctata F i c 11 t.  n. &l o l I. 
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die Anzahl der gemeinsamen Arten im Allgemeinen um so gr6sser ist, je reiclilicher die aus einzelnen 
Gegenden bekannt gewordeilen Faunen sind. Marl lrann dalier kaum sagen, class die Foraminiferen von Jan 
Mayen mit einer bestimmten arlrtiscllen Fauna eine besoliders auff;~lleiide und griissere ijbereinstiminung 
besassen, als mit einer anderen, weun auch die Zahlenverlialtnisse, die der Vergleicli ergibt, verscliiedenc 
sind. Diese andern sich eben je :lac11 der Ansdehnung der betreffenden Untersuchungen. 

Mit Sicherheit ergibt sic11 nber, dass gerade die hiinfigsten Arten von Jan Mayen, wie Haploplzragnzium 
canarie~zse, Cassitluli?za laeuiyata, l'runcatulina lobatuln, ATo?zio9zi?aa scapha, ATonio?zi?za stelligera, No?zio?zi?za 
u~)zbilicatula, Globiyeri~za bulloitJes, Pol~jstonzella striato21u?jctata, allen oder fast allen belcannten arktisclien 
Faunen gemeinsam und auch in den letzteren stets zn den 1iSnfigsten Vorltoiiliuissen zu zalilen sind. 

Ein Vergleicli mit der durch W i 11 in nl s o n und Anderen so genau beka~lnd gewordcnen milrroskopischen 
Fauna der britischen oder der belgischen Riisten,' oder der NordseeZ lelirt allerdings, dass die meisten Arten 
von Jan Mayen auch in deli genannten Gegenden l~eimisch sind, ja es Iran11 sogar darauf hingewiessen werden, 
dass die grosse Mehrzahl der namhaft gernachten Arten universe11 vcrbreitet ist. 

Da aber gerade das starlre Vorllerrscheil gcwisser Arten, unter denen in erster Lillie Nouiotzi)~(~ scapha, 
stelligera, Globigerina bulloides var. bovealis, Polystonzella striatopz~?zctata, Cassidzilitza laevigata, o-assa, l '?.u~~atztli~za 
lobatula eu nennen sind, ferner die liier vorliegende Gruppirung von Formen wesentlich den C1iar:tlcter der 
arktisclien Foraminiferenfaunen a~ismacht, lrann man auch die Fauna von Jan Mayen mit Recht als arktisell 
betrachten. 

Von denjenigen Arten, welche mit zu den bezeichnendstell der borealen Gegcnden gehoren, felilen nur 
zwei, namlich Pulvi~zulina Iiarsteni u ~ i d  Polystont~lla arctica. Gerade diesc Formen sind es, welcllc auch in der 
Fauna der norwegiscllen Iciiste zwisclleii dem 65 und 71. Breitegrad nicht vorllanden sind, aber in allen 
nijrdlicher gelegencn Regionen liberaus haufig vorkommen. Dies legt die Annallnle nahe, dass der Mangel 
dieser bezeichnenden borealcn Arten mit der verhaltnissm~ssig geringen geograpl~ischen Brcite von Jan Mayen 
(70'45') zusammenl15ingt uud also demontsprechend die Foramiiiiferenfaui~a von Jan Mayen zwar eiil boreales, 
aber kein hochboreales Geprage besitzt. 

Die Bestimmungerl der in der folgenden Liste anfgcftihrteu und zum Theil nahcr beschriebenen Fornn~ini- 
feren wurden griisstentheils nacli den trofflichc~l Arbciten von Willi ,amson, P a r k e r  luid J o n e s  yorgenommcn. 
B r a d  y's ausgezciclinetes Fundamentalwcrlr iiber die Challenger-Foraminiferen, welches die Arbeit ansser - 
ordclltlich erleichtert llatte, lcam ]eider erst lieraus, als die Bestimmung dcr einzelncn Formen bercits 

abgeschlossen war. 

1. BRocuZina rigtgens L am. 

1804. Miliolites ringefts L : ~ m ; ~ r c k ,  AIIII. MIIS. Vol. V, 1). 351; Val. IX, l':~t: XVII, Fig.  1. 
1884. Bi/ocltZina ringetzs B r : ~ d y ,  C11:~llo11ger-lieport. Taf. 11, Fig. 7, 8, 1). 142. 

Nur zwei typische Excmplare aus ciner Ticfe iibcr 100 Meter, entl~altcn in feinem, sandigem, dllnlilcln 

Schlamme. Nach B r a d y  (1. c. p. 143) ist dicsc Art fast in allen Mceren verbrcitet und findct sicli in allen 
Tieferi vor. 

1767. Serprcla setnitzrclut,t Li nu6,  1767. Syst. N:lt. 12. A~lsg .  p. 12G4, Nr. 791. 
1884. Miliolitza sevzita~c/zon Br:r tly, Ch:~llo~~gcr-lio])ort, 13. 157, Taf'. V, pig. 6. 

Dem Vorgange van 13 r n d y  und S e l lwag  e r folgcnd ftilihre ich dic Quinque- und Triloculinen als 
MilioIincn auf, da zwiscllen dell letztercn Galtungeii keine haltbare Grenzc besteht. lUilio/igza senzitzztlu??~ licgt 
mir in mchl*crcn typischcn Excmpl,zren vor. Nach B r a d y  (1. C .  p. 160) ist dicsc Art tu~iversell vcrbreitct uild 

bcwoll~lt :~llc Tiofell. 

1 H. J f i  l l o r  Ilnd E. v:lll ticll B r  ~c I< ,  For:uni~1if6res lriv:~nts da 1:~ llclgiqtlc., .11111. SOC. 111:1liL~Ol. Rrdssel, V11, 1872, 1). 46. 
"g1. F. E. Sell l l lzc's  Arboit im J:~l~reub. d. Cornmiss. zur wiss. Unters. cicutschcr Moore h liiel. 11. 1875, p. 106 
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3. MiZioUnu obZonga M o n t. 
1803. Vermiculurn oblongunt Mo11tag11 1803. Test. Brit. p. 522, P1. XIV, Fig. 9. 
1884. 1l4;liolitaa ob701~~a  I3 r a d  y, ChtlIlcnger-Report p. 160, Txf. V, Fig. 4. 

Diese Art ist in meinem Matcrial ziemlich gut vertreten. Nach B r a d y  1. c. gcnicsst sie eiiie ziemlich 
universelle Verbreitung und ist unabhangig von TiefenverlPBltnissen. 

4. MiZ.iofii1aa tr icarhu,tu Orb. 
1884. Triloc~~liua tricavinuta tl'0 r b i g11 y, Ann. Sc. nat. Vol. VII, 11. 299. 
1881. Miliolit a tricarinata Br:lily, Ch:~ll.-Rep. p. 165, Taf. 1II;Fig. 17. 

Diese in Jan Mayen seltene Art gehiirt ebenfalls zu den kosmopolitisch verbreiteten. 

5.  M6ZiioZ.i.n~ uggZzcti?aans 0 r b. 
1839. &riinqueloc~~lhzu ugglutinans Orb. For.  cub:^, p. 168, l':d 12, Fig. 11-13. 

Diese Art ist noch seltener als die ubrigen, indem nur ein Exemplar vorliegt, dessen Schale aus etwas 
feineren I<ornclien aufgebaut und etwas langliclier ist, d s  dies bei den abgcbildeten Vorkommnisscn dieser 
Art der Fall ist. il& aqqglz~ti?zans crfreut sich ebenfalls einer weiten Vcrbreitung uiid bevo~.zngt nacl~ B r a d y  
(Challenger-Report, p. 180) dic Littoralregion. 

6. Cornwpiva  foZiaceu P 11 i 1. 
1844. Orbis foliacez~s P h i l i p  p i ,  E I I ~ I ~ .  ~~011.  Sic. Vol. 11, p. 147, P1. XXIV, Fig. 2G. 

Liegt nur in einem Exemplar aus der Tiefe von 46 Meter vor. 0l)wohl sellr weit verbreitet, sclleint diese 
Art nach B r a d y  haupts8chlich den nordutlantischen Ocean zu bevorzug.cn (Challenger-Rep., 1). 200). 

7 .  H ~ Z o p h r u g m i w m  cafiarienss 0 r h. 
1839. Nottionirza cunarietzsis Orb igny ,  For. C:L~:L~. p. 128, P1. 11, Fig. 33, 34. 

Diese Art ist durch grosse, schiine Exellzplarc vertreten und gehiirt zu den hiiufigsten Formen von Jan 
Mayen. Das Gehause ist aus schwarzen Riirnorn vulcanischen Gesteins und grunlich-gelben Olivii~briicl~clien 
zusamn~engesetzt, welche sich vom weissen Cement selir scllon abhcben. Anch dieso Art ist weit verbrcitet 
und scheint im seichteren Wasser haufiger vorzuliommen, als in grossen Tiefen. 

8. B q Z o p h ~ * u p ~ ~ ~ u m  Jeff~*qysi W i 1 1. 
1858. Nonioltina JefSreysi Wil l i :~mson ,  Rec. For. Gr. Brit. p. 34, PI. 111, Fig. 72, 73. 

Ersclieint haufig in zierlichen, schiinen Exemplaren, doc11 nicht so I~aufig, wic dic vorhergeliencle Art. 
B r a d y  zieht diese Art mit der vorhergehenden znsammen (Challenger-Rep., p. 310), ein Vorgehen, welches bei 
clem mir vorliegenden Materiale nicht statthaft ist. Ich konnte beide Arten aus-densclben Grundproben in 
zahlreichen Exemplarcn auslesen, welche mit den guten Abbildungen dieser Arten so vortreflich iiberein- 
stimmen, dass fiber die Richtiglceit der Restimmung lrein Zweifel herrschen kann. Beide Species crscheinen 
nun so vollstandig von einander getrennt, dass man bei keinem 1l:xemplare in Verlegenheit kommt, welclicr 
von beiden Arten man dasselbe einzureilien habe, die beiden Species sind daher ganz selbststllndig. ZIuplo- 
plzragt~ium Jefreyssi ist viel kleiner nnd glatter als IX ca~zariense, baut das Gehause aus viel kleineren Riirn- 
chen auf und ist stets flach, wahrend E canariense stets aufgeblaht ersclieiiit. ~ b e r g a n g e  zwischen beiden 
Arten finden bei meinem Materiale di~rchaus nicht statt. Auc11 B e r t h e l i n  betrachtet I .  Jifreysi als 
bcsondere Art. 

9. HapZophragrnBwr~z gZomeru t~m B r a d  y. 
1878. Lituola glottlerata B r : ~ d  y, Ann. Mag. Nat. Hist. 6, Scr. I, 1). 433, PI. XX, Fig. 1. 

Es konnte nur ein Exemplar aufgefunden werden, es stimmt jedocli in Form und Griisse mit dcn 
Darstellungen B r a d  y's so gut iiberein, dass die Bestimmung als feststehend betrachtet werden liann. 

1 Listc d. Poraminif. roc. da~iv 1;~ b:lic de Uoargnouf' et 6 Pornichct, N;~r~tos 1878, 11. 24. 
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IX glo~neratum ist cine verbreitete arlrtische Art, sie wurde aber nach Bra r ly  (Challenger-Rep., p. 310) anrh 
im nordat1:~ntischen Gebiete, und an wenigen Stellen im pacifischen Ocean nufgefunden. 

10. Ecopi&ax scorpi.u9-uts Mon tf. 
1808. Reol)h(zx scorpilcrus Ma11 t f a  r t ,  Co~icl~yl. System. Val. I, 11. 330. 
1854. ,, B r : ~ d  y, C11:~llcngcr-lteport, 1). 291, 'l'iif. XXX, Fig. 12-17. 

In zahlrcichcn typisclien Excmplaren, docli nicht so lliiufig wie 11. ca~za~iense.  R. scolpizcrzcs ist eine ausser- 
ordcntlicli tveit verbreitete, :III lieiue bcstimmte Tiefe gebulidene Alt. Nach B r : ~ d y  ist sic beconders hiiufig 
ill1 iisrlicl~en Theilc des arlitiscliel~ Gebietes, selteiler dagegen in dell borealen Gegenden Nordamerilias. 

1 1. Reoplbax fbsifo~*mis 14: i 11. 
1858. I'r~otcot~itza ftcsifotl~~zis W i 1 l i :L 111 3 o 11, 12ec. Fornm. (:rent. Brit. 1). 1, P1. I, Pig. 1. 
1884. Ileopl~az fusif'or~)zis 13 r :L tl y, (:l~:~ll~'~~gc.r-licl). 1). 290, T:L~. XXX, Fig. 7-1 1. 

I11 einigen Exemplaren vorlianden, ist diesc Art seltener als die vorliergehciide, welcher sie in jeder 
Beziehung sellr nn l~e  steht. 11. fzcsqormis wurde bisher haupts8chlicli im arl<tischen und nordatlantischen 
Ocean nachgewiesen, B r a d  y erwiihnt diesc Art ausserdem von den Philippinen. 

12. Laqag.~a upiculata ltss., 1 Escmplar. 
13. Lageqba Zaevis M o n t., 1 Exer~lplar. 
14. Lage9~a sulcata W .  u. J . ,  3 Exeiiipla,~.e. 
15. Lage9m stv*iata Orh.  1 ICxemplar. 
16. Layema squnwboscc Mo 11 t., 2 Escml)lnrc. 
17. Laqe9lc~ lneaiyata IEss., 5 Exemp1:~re. 

Siimmtliche Lagenenspecies von Jan Mayen sind nur durch selir wer~ige, odcr ~ereinzelte, aber stets 
typisclle Excmlllare jrertreten. Allcil lroinmt in gleicller Weise eine ausserordentliol~ we it^, oder universelle 
Verbreitung z~r, keilie von ihiicn ist an cine bestimmte Tiefe gebnndcn. 

1803. Nuutilus crepdulcc Fi c 11 t e 1 u. M o 11. Test. llicr., 1). 107, T:L~. XIX, Fig. g- i .  
1884. Cristdlariu ere~~id~t lu  B r i ~ d y ,  C1ii~llel1g.-licp. 11. 543, T:d 57, Fig. 17, 19, 20; TnE 55, Fig. 1, 2. 

Wurde nur in ei~iem Exemplare aus cler l'iefe von circa 85  Meter gewoniien. Die Art kommt nacll 
l3 rady  liaupts8chlicli im iiordatlantischen, arktischen und mediterranen Gebiete vor. Im stidatlnutischen Ocean 
wurde sie nur an einer Stelle gefundeii. 

19. T~*oo~dicula#-ia sp. 

Die ill zoologischer Hinsicht interessanteste Art war leider nur durcll eiii unvollliommen erhaltenes 
Ii>xemplar vertreten. Das glasigc Gch8use ist flach ulld ziemlicli schmal, die ersten vier 1i:~mmerii sind nach 
Art der Cristellariell aufgerollt, die folgendeil I<aaimeri~ umgreif'en das GehHuse n ~ i t  zwei Schenlrcln, wie bei 
den echten Frolldicularien. Die Species geliort  SO zur Untergruppe li'labellina. Die niiclistverwandte Form 
ist ~0111 libolz(licularia ijbaepualis Cos t  a (vergl. B r a d y, C11alleuge~-liep., p. 521, Taf. SG, Fig. 8-12), doc11 

zeichnet sich die Species van Jar, M:~yen clurcli grijsserc ltegelmiissigkeit des Auf'baues aus und dlirfte dalier 
von I+. illuequa/is specifis& verscl~iedcn sein. Das cinzig vorl~andene Exeii~plar zerbrach leider wiilirend, 
der Untersuchung, zur Fcststellung eiller neuen Art wiire es wohl kaum ausreichend gewesen. 

20. Uuige?*ifl,a pygmaea 0 r b. 
18213. Uuiyerilra ~ ~ y y t ~ t a e u  0 r b  i ~ I I  y, A I ~ I .  Sc. 11i~t. VII, P. 26:). 

Diefie universellc Art ist in zahlreiclleu. Exemplaren veitretcr~, welclle meist die lcicht berippte, Iiingliche 

arktische VarietHt darstellen. 



21. Polymorphina Zactea W a l k .  u. J a  c. 
1798. Swpula Zactea W a1 k e r  urld Jato b, Adam's Essays, p. 634, P1. XXIV, Fig. 4. 

GellEirt in Jan Mayen zu den seltenen Formen, sonst ist diese Art ausserordentlich weit verbreitet 
und gemein. 

22. BoZwina pwrcctafa 0 r b. 
1839. 1joliuitta 2)iuzctuta 0 r b  i ~ I I  y, Fornmf. An~dr. mhrid. p. 61, P1. VIII, Fig. 10-12. 

Haufiger, wie dic vorhergehende Art in ziemlicll gedrungenen Exemplarcn. Unirersell verbreif-et. 

23. Cass id.uZana crassa 0 r b. 
153:). Cu.ssMuli~~u c?.ussu 0 r b i g I I  y, For:mnlf. Amitr. mdrid p. 66. 1'1. VII, Fig. 18-20. 

Selir weit verbreitete Art, die anch in unserer Fauna in einigen typischen Exemplaren vertreten ist. 

24. Ca.~s.iduZ6ma Zaevigata 0 r b. 
1827. CassiduZi?~~ laevigata 0 r b  i g n  y, AIIII. Sc. Nat. VII, 11. 282. 

Vie1 Iliiufigel; wie die vorhergellende Art, so dass auf ein Exemplar von C. cfvassa etwa 30-40 Exemplare 
von C. laevigata kommen. 

25. GZoBige~ima li.uZZoides 0 r b. 
1826. Globiger.rinu bulloides Orb igny ,  Ann. SC. Nat. Vol. VII, p. 277. 

HMufig sow0111 in typischen Exemplaren wie auch i n  jener Forrn, welclle B r a d y  als Glo,$iger.ina borealis 
bezeichnet hat, doch sind die Exemplare der letzteren Form seltener, wie die typischen. 13 r a d  y betrachtet 
neuerdings die Globigerina borealis nicht als selbststindige Form, sondern als arlctisehe Varietat der Globigerina 
bulloicles, und ich glaube ihril darin folgen zu sollen. 

26. Y~~u~aca t?~Zi~au ZobatwZa W a1 k n. J a c. 
1798. flautilz~s lobatulus W a l k  u. J a c o b ,  A dam's Essays, p. 642, 1'1. XIV. 

Diese gerneine, universe11 ve~b1.eitete Form ist auch bei J an  Mayen sehr haufig in lcleinen tuld mittel- 
grossen Exemplaren. Die festsitzendcn Exemplarc sind noell baufig mit jener lcichten sandige~l Hiille bedeclzt, 
welche B r a d y  beschrieben nnd neuerlich aueh abgebildet hat. (Challenger-Rep., Taf. CXV, Fig. 4, 5, p. 660.) 

27. iVo~vlonin,cc scupha Fi cht.  n. Mo 11. 
1803. Nuz~tilus scuplia F i c h t o l  11. Moll, Tcst. micr. p. 105, T;d XIX, Fig. d-f. 

In sehr zahlreichen grossen Exemplaren mit aufgeblahter Endknmmer. Schr weit verbreitete, 
gcnieine Art. 

28. A'bn.iond~za ~~cln,lrz'Zl:cat~~Zcc M t g. 
1803. NaiifilZ~s u ? I ~ ~ ~ ~ ~ c ( L ~ u I ~ c s  &lo 11 t a g u ,  Tcst. Brit. 1). 191. 

Diese cormopolitische Form ist in Jan Mayen durch sclrr xal~lreiche, grosse, typisclle Excmplare 
vertreten. 

29. .ATonion,z'n<2a stelldgera 0 rb. 
1839. Noi'~iofti?tu sfelligera Orbi g-11 y, 1'or:~m. C:111,2r. p. 128, PI. JII, Fig. 1-2. 

Rommt in zal~lrcichen typiscl~cn Exemplaren vor. Diese Art ist nicllt so weit verbrcitet, wie die Non. 

unzbilic~tula und'scaplla, man kennt sic Iianptsiiclilich aus der arlrtischcn Region, sodnnn von den Cannriscl~en 
Inseln, aus dcm Mittelmce~; clelr~ ~lbrdlicl~en Atlantic und nach 73 1.ac1y (Challenger-Rep., p. 729)von droi Punkten 
der Westkliste ron Patagonien. 

30. Pol.y.vfo9nJcZZn striatop~anctatn F i  c h t. u. Mo 11. 
1803. Nuictilt~s stviuto~,u~~ctutus Ficl1tc.1 11. Moll, T c s t  Alicr. p. 61, Taf. IX, Fig. a-c. 

In cinigen mit dem Typus gut tibcreinstimlnenden Exemplaren. 17. st?.iatopz~~zctata ist nacb R r a d  y 
(Challenger-Rep., p. 734) die am wcitesten verbreitete Art dcr Gattung Polyston~ellu. 

1 A~III .  and 3I:~g. of' h':~t. Hist. Scr. V, Vol. I, P1. 21, Fig. 10. 
2 Dcrllrschr. tl. k:~is. A1;:~l. 1881, 43. Bd., p. 104. 
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PORIFERA. 

CrilZrocha8ina arnhigua n. sp. 

Fig. 1. 

Es ist nur ein 28"" langer bis Scm hoher Lappen, der cbensowohl das Fragment eines trichter- als fjcher- 
fiirmigen Schwammes sein kann, vorhanden. Dcr Lappen ist an dem der Basis entsprechenden Rande stellen- 
weise bis 5"'" dick, an seinem oberen unregelrnassig welligen, aber intacten Randc zugescharft. Der Schwamm 
ist in feuchtem Zustande elastisch und von ziemlicller Coliarenz, in troel~eneln brlichig und zerreiblich. Die 
Oberflache, von vorstel~enden Nadeln sammtig, ist uneben, indem diinnere Stellen, seiclite Griibchea, mit 
dickeren, nicderen Erliebungcn, manclimal von Gestalt liurzer 1<8niine, Leisten oder Kegel ab~vecliseln. An 
einigen Stellen ist der Lappen ganzlich durchbrocho~~. 111 beiclen Fliichcn des Schwai~lmes benierkt man zal~l- 
lose grbssere und lileiilere fiffilungcn - die grbsseren bis 0.8"'"' in1 Unrchmesser. Es komlnen etwa 60  solchc 
0ffnungen auf einen Quadratcentimeter. Oscnla in gcwiihnlichem Sirinc sind nicllt erlcennbar. Dic 6ffnungell 
sind die Eingange zu Canalen, die in eir~er zur OberflSche senlrrechte~l liichtung bis zur ccntraleri Masse des 
Lappens laufen, welclie dichter ist als die peripheren Antheile. An vielen Stellen ist noch eiiie feine von Poren 
durchsetzte Haut erhalten, welche diese fiffnungen uberdeclrt, indern sic zwischen dcn vorspringenden Nadel- 
btindeln ausgespannt ist. 

Das Slrelet bestelit nur aus e i n e r  Art voi~  Nutlcln. Es sind Stifte V O ~  0.23 bis 0.34"'" Lange, meist in 

der das stumpfe Ende enthaltenden I-IHlfte gebogen, s e l~ r  selten gane gerade oder gleichmiissig gebogen. Diese 
Nadeln werden nur von spSirlicher Hornsubstanz uingcben und zasammengchalten. Sie vereinigen sic11 zu 
starkeren ZBgen, welclie, yon dem Inneren des Lappens ausgcliend, zuletzt eine gegen beide Oberflachcn fast 
senkrechte Ricbtung einncllmen und dort den1 Canalsysteme Stiitxe gcben. Diese starken Zuge sind \vieder 
untcreinander durch im reahten Winkel odor schief zu ihnen gelagerte Nadeln verbunden, die sich nicl~t in 
@6sserer Anzahl vereinigcn. Am bestell sieht man diese Vcrhaltnissc an einem dnrch den oberen Rand 
geflihrten Langsschnitt. Im centralen Theile des Schwamxxies sirid die Nadcln in gar nicht charaliteristischer 
Weise, dem sehr entwickelten Canalsysteme entsprechend, angeordnet. 

~sterrolchlsche Expodition sof Jan Msyen. 2 



Cribrocfia2ina ambiyua erinnert an Isodictya infundibuliformis (Bow.) - richtig caticiformis Esper --, 
welche ich leider nicht aus ejgener Anschauung kenne. Diese Art hat jedoch zwei Arten von Nadeln, Stifte 
nnd Umspitzer 'und die Anordnung derselben muss iiach den Angaben B o w e r  b a n  k' s eine etwas andere, 
scharfer ausgepragte sein. V o s m a e r  stellt die 1. ,,itzfundibuliformis", welche bereits eine stattliche Reihe 
von Gattungsnamen fulirt (Isodictya Bow., Tragosia Gray,  Isodictya 0. S., Phalcelia Carter), zu den Chaliniden, 
u ~ i d  zwar zu Cribrochalina 0. S., "0 den urspriinglichen, (lie StLrke der Hornfasern betreffenden Charakter 
dieser Gattung abstumpfend. Auch die obeii beschriebeile Form ist cine Chalinide und ich stehe nicht an, sie 
schon wegen der Beziehungen zur Cribrochalina caliciforwtis dieser von Vos m a e r modificirten Gattung ein- 
zureihen. 

In 230 Meter Tiefe. 

Desmaoidocn %ncrzcstans. 
Fig. 2. 

1842. Hulichondriaincrustans J o h n s  t o n ,  A history of british sponges. Edinburgh. p. 122, T:tb. 12, Fig. 3. Tab. 13, Fig. 5. 
1874. Hulichondria inerustans J o h n s  t.; C a r t e r  H. J., Descript. and fig. of deep-se:~ sponges and their spici~les f'rom the atlantic 

ocean etc. Ann. :tnd mag. of nat. hist. ser 4. Vol XIV, p. 208. 
1880. Desmucidon incrustans (Bwk.); V o s m a e r  G. C. J.;The sponges of the Leyden Museum. Notes from the Leyden Museum. 

Vol. U, p. 134. 
1882. Halichondria kcrustans E s p e r ;  B o w e r b a n k  J. S. and N o r m a n  A. M., A n~onograph of the british Spongiadae, 

Vol. IV, p. 110. 

Ich bestimme diese Art auf' Grund der von C a r t e r  1874 iiber die Spicula gemachten Angaben, welche 
B o w e r b  ank's  Beschreibung der A ~ ~ k e r  - sie sind dreiziihnig - verbessern und erganzen. Die an beidell 
Enden spitzen dornigen Nadeln sind sehr selten. 

Am Strande der Siidseite der Insel. 
V e r b r  e i  t u n g: Grossbritannien, Hebriden, Orkney-, Shetland-Inseln. 

E s p e r i a  constricts. 

1866. Desmucidon constrictus B o  w e r b a n  k J. S., A n~onograph of the british Spongiadae. Vol I1 p. 350; 1874 Vol. 111, p. 181. 
1'1. LXXI, Fig. 3-10; 1882, Vol. IV, Fig.. 174. 

1880. Esperia constrida (Bwk.); V o s m a e r  G. C. J., 'l'he sponges of the Lcydcn Museum. Notes from the Leyden Museum. 
Vol. I1, p. 134. 

1883. Espwia wnstricta (B w k.); V o s m a e r  B. C. J.. lieport on the Sponges dredged up in tlic :~rctic sea by  the ,Willem 
BarentsU in thc yetus 1878 ;tnd 1879. Nicdurl. Arch. f. Zoolog. Suppl. 13d. I, p. 45, PI. 111, Pig. $19-104, P1. IV, Fig. 153 

Der Kopf' der eher Spindelstifte als Stecknadeln zu neurienden grossten Spicula des ,,Desmacidon con- 
strictus 1-3 ow.'( ist sehr eigenthulnlich und ermiiglicht deshalb leicllter wie bei antleren Espericn die wand lunge^^ 
zu verfblgen, welchen diese Art unterliegt. Wenn der Grundcharakter scl~arf ausgebildet ist, sind diese Nadeln 
vor dem stumpfen Ende auf eine grossere oder geringere Strecke platdicli eingesehntirt uiid dieses selbst hat 
die Gestalt einer abgestumpften Lanze, eines an den Ecken abgerundeten l'lhomboids. B o w e r  b a n k  bildet diese 

1 Bereits E s p e r  erkannte, davs die Spongia infundibuliformis I,. rnehrere Arten umfasste und er nanntc eine hicvon 
Spongia calh~omnis Sie stammtc aus dem norwcgischen Meerc. A11ch L arnarclc  maelite den Einwt~nd, class sich L i  n n 6 bci 
der Aufutellung der Art nur von clein wenig bezeichnenden Habitus leiten liess und eine sichere Umgrenzung *seiner Ar t  nicht 
mBg.lich sei. Nachfblgende Autoren waren wenigcr genau und beschriinkcn sllmllig den LinnB'schen Na~nen auf einen an den 
Kusten Grossbritmniens und an verschiedenen andercn Pnilkten dea niirdlichcn atlantiscllen Oceans gefuridenen meiat trichter- 
fiirmigen Schwamm, den endlich B o  w e r  b a n  k seiner Gattung Isodictyu unterstellte. Durch die Arbeit von E h l e r s  iiber die 
E s p  er 'scl~en Spongien werdcn aber die alten Bedenkcn wieder lcbcndig, d : ~  sich die Identitiit der I. infundibulijbrmis aut.  nit 
der Sponyia caliciforn~is E s p e r herausstcllte. Die A r t  kann nur den von E 111 c r  s wieder eingefuhrten E s p c r'schen Namen tragen. 

" r o ~ ~ r n ,  Classen und Ordnungcn deu Thierreiohcs, Ncue Auflage, 11. Bd., Porifcren p. 119. 
3 S c h m i d t  O., Grundziigc einer Spongien-1~"auna d. at1:~nt. Gebictes, Leipzig 1870, p. 36. 
4 Siehe auch die Cribrochaliueu Vosrnae r's in: lleport on the sponges dredged up iu the arctic sea by the ,Willurn 

,Barentsu. Nied. Arch. f. Zoolog., Suppl. Bd. I., 1882, p. 36-39. 



Form ab, llsst jedoch nicht nnerwiihnt, dass daneben such Naiieln auftreten, an welcheu diese charakteristischen 
Eigenscl~aftel~ bis zum volligen Verschwinden abgescliwacht werden. Die in Jan Mayen gefiscl~ten Exemplare, 
welche ich hieher ziehe, liessen sicli in drei Gruppen bringen, die auS den ersten Blick untereinander sehr ver- 
schiedene Skelete bositzen. I3ei einer gcnaucren 13riifung, besonders bci Anwendung starker Vergrosserungen, 
gelingt es jedoch immer., die Abl~bngigkeit von jenen zwei Char:tlcteren: Einschniirung rind stumpf rhomboidales 
Ende herauszufinden und die Zusamwengel~origlieit trotz n~an~ligfacher; dell liabitus des Scliwammes, die Lange 
der Spindelstifte, tlic Beschaffenheit des spitzen Endes, die Grosse und Forn der Schaufeln und Haken betref- 
fender Abweichungen zu erkennen. An den Nzdeln aller meiner Exeluplase ist die terminale Anschwellung 
sehr unbedeutend, an den Nadeln einiger ist anch die Einschniiruug minimal. Wo dies der Fall, werden die 
erwlhnten Eigenthlimlichkeiten fast viillig verwischt. Nach einern fast unmerkliclien Zurticktreten der Rander 
der Nadeln laufen sie wieder parallel und die Nadeln enden breit abgeruuclct. Andere Exemplare besitzen 
Nadeln, an welchen die Einschnurung sehr gut ausgeprlgt was, neben diesen jedoch auch stets Nadeln mit den 
negativen Charalrteren der snderen Reihen, also ubergangsformen. Die Variabilitlt besclirlukt sic11 jedoch 
nicht auf die Form des Kopfes, sondern dehnt sich auch auf die Liinge der Nadeln tuld die Beschaffenheit des 
stumpf'en E~ldes aus. B o w e r  b a n  lr bildet i11 Fig. 4 eine 0.528""" lange Nadel ab. Ich Sand die Nadeln meist 
zwischen 0.6-0.69"'" schwaukend, aber in zwei Exelnplaren aucll Nadeln von mindestens 0.89"". Die Nadeln 
sind niclit alle so pl8tzlich zugespitzt wie Row e r b  a n k  cine abbildet. Es lco~nmen ancll allmBlig zugespitzte 
vor und bald tritt der eine oder der andere Charaktor allgemeiner~zu Tage. An den Nadeln eines Exemplares 
war das plfitzlich zngespitzte Ende streng genommeii niclit einmal spitz zu nennen. Von den zwei Arten 

, Schaufeln der ,,D. constrictusu ist die griissere durcl~ ihre Dinlensionen ausgezeichnet. Sie iibertrifft an GrFsse 
die aller anderen von B o w e  rb  a n  li beschriebenen Esperien und liefert dadnrch gleichfalls ein gutes Merkmal 
zum Wiedererkennen der Art. Stets in Rosetten gelagert variiren sie nach den Schwammexemplaren von 
0.069-0.0095mm Lange und auch etwas in der Form. Die IIaken sind bald vorwiegend 0-018'"", bald 0.024n1m 
gross. Feinste U~ospitxer in Btindelu sind ilnnler vorhanden. 

Diese im Allgemeinen geschilderten Modificationen treten in deli mir vorliegenden Schwammen folgender- 
massen combinirt auf: 

I. Gr6ssere compresse Stlicke mit einzelnen nbgerundeten Vorsprltngen. Spindelstifte mit starker Ein- 
schntiruug, aber darauf hiiufig gleichbreit, 0.63-0.69""" lang, oft gekriimmt, zugespitzt. Grosse Schaufeln moist 
0.0751nm lang, sehr liaufig unentwiclrelt. Halren 0.018'""' gross, nicht sehr zahlreich, IZleine Schaufeln 0.024 his 
0.036"" lang. 

11. Zwei kleinere, nicht so compresse Stltcke mit in scliarfe Icegel auslaufeuden kleincren Vorsprltngen. 
Alle Skeletgebilde grijsser wie in I. Spindelstifte mit scllwacher Eiuschniirung, aber unverkennbaren Grund- 
oharakteren, 0.89-0.98mm lang, ~rorwiegend 0.91, weuig gelrriimmt, mit der Tciidenz allmllig spitz zuzalaufen. 
Gross0 Schaufeln 0.08-0.095uxn lang. Halicn 0.024'""' gross, selir zdilreich. lcleine Schaufel~~ 0.045-0.055mm, 

splrlich. 
111. Ein Bruchstltclte. Spindelstifte wie bei 11, jedoch 0.6-0-68""" lang und mit h~uf ig  fast stumpfer Spitze. 

Grosse Schaufeln 0-069mm lang mit leicht gekriimmtem Stiele. Hakeu 0*018'"m gross. Auch die kleinen Schaufeln 
kleiner wie bei I nnd etwas schlanker. 

In  Tiefe von 90-400 Meter. 
V e r b r c i t n n g :  Island; Shetland-Inseln; 72" 3 3  ' 3  nEirdliche Breite, 36" 39 ' 5 listliche Lange. 

1870. S c h m i d t  O., GrundzUgo oincr S p ~ n ~ i c n - F ' a ~ u ~ s  d. atlnnt. Gcbictcs. Leipzig, p. 47, Td V, Fig. 7. 
1880. Subol.jtes mofitalbj&s c a r t o r  El. J., 'pho zoology of tho Rarot~ts-sea. Ann. and mag. of nat. hist. (5 aer.). VOI. VI, p. 256. 
1882. Sder$eS nzofita2birZus C a r t o r  H. J., Some spongcs from tl~c: Wost-Indios :ma Ac;bpulco in tho Livurpool Free Museu~n 

dcscribcd wit11 g o n c r ~ l  ancl cl:lssificatory rc~ll:~rku. Ann. and I I ~ : L ~ .  OF II:L~. llist. (5 SOY.). v01 IX, P. 353. 
1882. Suber.ites up. (mo,&lalbidt's Crt r . ? )  Voyll laer  G. C. J., lioport on the spollgos drodgod up in tho arotio sea by the ,,Willom 

fiarontu" in tho yours 1878 and 1879. Niudorl. Arch. f. %ool. SulipI. Bd. I, p. 32, PI. 1, Fig. 22, 23; PI. IV, pig. 140-144. 
2* 



12 u. Marenxel le r, 

Die Differenzen in den Beschreibungen S cli m i  dt's, Carter 's ,  V o s ma e r's, welche hauptsiichlich in den 
neben den Stecknadeln oder Stiften auftretendell minutiosen Spindeln und Stiibchen liegen, scheinen mir nicht 
so bedeutend, um daraufhin Arten zu unterscheiden. Auah dlirften sie, zum Theile wenigstens, bei einer ver- 
gleichenden Nachuntersuchung an Scharf'e des Gegensatzes verlieren. Car ter ' s  Exemplare waren nur klein ; 
die S c 11 mid  t's, wie die Vo s maer's von feigenfirmigem Habitus, erreichten eine Grbsse von 16cm. In allen 
drei Fallen liandelte es sich um angewachsene Formen, wahrencl icli nur freie vor mir habe. Das kleinste 
Exemplar war spharisch, vor~ Haselnussgrosse, die anderen hatten die Gestalt eines flacl~en Bachkiesels oder 
eines ICuchens bis zu 14" La~~genciurch~nesser. Die Farbe ist grau. An der Seite eine eingezogene, vertiefte 
Stelle. Eigentliche Oscula fehlen. Ich sehe sowohl die an der Oberflache rauhen Spindeln als die Stabchen mit den 
in den gronlandischen Exemplaren beobachteten Dimensionen, aber nicht die unregelmassigen kleinen Iciesel- 
nadeln Schmidt 's ,  welche iibrigens aucl~ weder C a r t e r  noch V o s  m a e r  von ihren Exemplaren erwahnten. 
Beziiglich der grossen Nadeln bemerke ich, dass die vorhcrrschende Form an dem stumpfen Ende einfach 
abgerundet ist, also nicht einmal eine Annaherung an die Stecknadeln (Fig. 140) Vos maer's zeigt. Dieses 
stumpfe Ende hat haufig unregelmassige Anwiichse. Wirkliche Stecknadeln kommen sehr selten vor. 

Ausgeworfen am Strande und in 30 Meter Tiefe. 
V e r  br  e i t ung :  DLnemark (Hellebak, 6re-sund), GriSnland ; Barents-See. 

SuberCtes creZZo4&s n. sp. 
Fig. 3. 

Der in einem einzigen Bruchstlicke vorliegende Schwalnm diirfte, wenn vollstandig, von ovaler Form, mit 
einem Durchmesser von 6 und 7'"" gewesen sein. Nach der Beschaffenheit des Randes ist er mehr polster- 
formig als krustenfirmig. Die grijsste Dicke betragt 2'"". Es sind Spuren der Anheftung an einer Muschel- 
schale vorhanden. Sehr charalcteristisch ist die Oberfllclle. Sie erinnert an Crella G r a y  (= Cribrella 0. S.). 
Man bemerkt kleine, rundliclie ovale oder unregelmassig eckige, niedere, durch Furchen von einander getrennte 
Papillen, welche in der Mitte leicht eingedriickt sind. Ihr Rand springt deshalb etwas vor. Ein einziges excen- 
trisches, relativ grosses, von einem Kragen umgebenes Osculum. Die Papillen schliessen senkrecht gegen die 
Oberflache ansteigende Biindel von Kieselnadeln ein, deren Spitzen durchbrechen, aber keine Poren. Dicse 
liegen in den Zwischenfeldern. An Schnitten parallel wit der Oberflache sieht man hier ein zierliches Sarkode- 
netz, das keine vorstehenden Nadelspitzen euthalt. 

Es ist nur eine Art von Nadeln vorhanden: Gerade oder etwas gebogene Stecknadeln mit elliptischen Riipf- 
chen. Die NadeIn sind im Inneren des nicht sehr dichten Schwammes unregelmassig angeordnet. Gegen die 
Peripherie sammelil sie sich zu den in die Papillen eintretenden Biindeln und entsprechend den Zwischen- 
feldern nehmen sie tl~eils eine der Oberflache parallele, theils eine zu illr senkrecl~te Stellung ein. Das Canal- 
system ist massig ausgebildet. Zahlreiche Eier in vorgerlickten Stadien der Entwicklnng fanden sich vor. 

~ h n l i c h e  Iciselnadeln hat Sz~beritee montiniger C a r t  e r  von verwandter Localitiit, iiber den Vo s m a e r  
genauere Nachricht gegeben, allein weder C a r t e  I. noch V o s  m a e r erwahnen etwas von der so eigenthlim- 
lichen Beschaffenheit der Oberflache des eben beschriebenen Suberites. Diese Verhaltnisse oder annahernd 
gleiche zeigt S. rugosus 0. S. andeutungsweise auch S. hystrix 0. S. 3. Die Nadeln dieser zwei Arten, 
welche an  der Kliste Algiers gefunden wurden, sind jedooh verschieden. Hymeniacidon callosus Bow. von 
Irland, nur in trockenen Exemplaren untersucht, ist jedenfalls ein Suberites und steht der Form der Nadeln 
nach unter den britiscllen Schwammen unserer Art am nachsten. 

In 230 Meter Tiefe. 

1 Notes introductory to the study and c1;~ssific:rtion of tho Spongida. Ann. and mag. of nat. hist. 4 ser. Vol.XVI, 1885, p. 181. 
2 Report on the sponges dretlged up in the arctic sea by tho ,Willem BarentsU in the years 1878 :~ud 1879. Niederl. Arch. 

f. Zool. Suppl. Bd. I, 1882, p. 81. 
3 Die Spongien der Kuste von Algier, Leipzig 1868, p. 15. 
4 A Nonograph of the brilish Spongiadae. Vol. IV, London 1882, p. 86, P1. IV, Fig. 6-8. 



Poriferm, Anthoxotn, Ctenophoren und 77iirrner. 13 

TetlZZa yenicuZata n. sp. 
Fig. 4. 

Das vorhandene Fragment hat die Gestalt eines ICciles von 30"'" IIohe. Der griissere Durcl~messcr der 
convexen intacten oberen Fliiche betriigt 27""", der lrleinere 20'"". Die Seitenflaclien des Reiles sind iiberall 
nur Brucl~flachen. Auf der oberen Fliiclie e in  Oscnlnm von 4'"'" Durthmesser, nlit einem Rragen umgeben. 
Vorsteliende Nadeln geben ihr ein sammtiges Aussehen. Nur an einer einzigen peril3hercii Stelle erreichen die 
freien Nadelenden cine grossere Lange (5""). Voii dcr Spitze des Reiles ragen seitlich anfgelockerte und 
verkurzte Rtindel von Nadeln vor. ~ b e r  die Beschaffenheit des der Untcrlage zugekehrten Theiles des 
Scliwammes und der Art der Befcstigung ddcsselben lasst sicli keine Aligabe machen. 

Das Skelet besteht aus ftinf Arten von ILieselgebilden. 
1. Bis 5""' lange und 0-03""" breite Spindeln. Die Spitzen sind ungleich, iiidcrn die dem Inneren zuge- 

kehrte feiner ausgezogen ist als die andere. Sie sind die starksten Nadeln (Fig. 4.). 
2. E-Iaarfeine Umspitzer. 
3. Stumpfwinkler (M. ta. (p>9Oo) von verschiedener StUrlce. Die drei Iturzen Stralilen nagleicli lang. 

Das Verl~altniss der Lange ist meist wie an der Fig. 4 A, welclie cine der starksten Nadelri dieser Art wieder- 
gibt. Manchmal ist jedocli die Differcnz zwisclien den beiden 1iti1,zeren und dem dritten Strahle nicht so gross, 
gleiclilang werden sie jedoch nicht. Abnormer Weise wird die Znhl der zwei gleich langen kurzen Stral~len 
noch um einen dritten vermehrt. 

4. Spitzwinkler (M. ta. (p<9Oo) (Fig. 4B). Die liingsten niclit einmal vollstandigen waren 10'"" lang. 
Genaue Messungen ergaben, dass die Irurzen Strahlen unter sic11 in der LMnge unbedeutend differiren. Auch 
ist derwinkel, den sic mit dem unparen Strahle bildcn, bald griisser bald kleiner uiid sind die kurzen Strahlen 
an sic11 bei der eineii Nadel Ianger, bei der anderen lrlirzer. 

5. Icleine I-Iaken (Fig. 4 C) mit einer cl~aralrteristisclien Anscli~~ellung. 
Ar~f einem Langsschnitte siclit man die Nndclbiindel von einelrl der Spitze des ICeilcs entspreclienden 

I'uulrte (Kern) :~usstralilen. Es ist lieinc fibriise Rinde vorlianden. Die Nadelri bilden radiare Btindel, welclie 
wesentlich aus den Nailelartcii 1 urid 3 bestellen. Die Spitzwinkler sind seltcner. Sie liege11 so, dnss die 
ZIhne der Anlrer central gericlitet sind. Diesc Btindel werden in ilirem peripheren Antlieile von den haarfcincn 
Unispitzern eingehlillt, die sich aber r~icllt weit gcgen das Centrum erstrecken. Die kleir~en Haken erfullen in 
grosser Anzahl die Sarltode zwiscl~ell den radiiiren Nadelbiindeln. 

Noch von keiner letilla sind &ken wie die lneiller Art bescliriebcn worden. Viclleiclit existiren sie bei 
eincr oder dcr anderen Art und wnrde nur die Ai~schwellun~ tibersehen. In I~inblick auf den Fundort wlren 
zu vergleichen: 1'. polyura 0. S. (Irlancl) und T. wnca Ro wblr (Norwegcn). Von den andoren atlantischen 
Arten besitzen, wie es scheiiit, T. euploca?nos 0. S., T. t.adiata S el.  Stumpfwinkler mit gleichlangen kurzen 
Strahlcn nnd T. submersa 0. S. neben den dreiz5linigen auclr solclle iiiit nur zwei ZLhnen. 

S o l l a s  * hat das Schicksal, welclies dcr von 0. S c h m i d t  1868 errichteten Gattung l'etilla (~urcli tlen 
Autor selbst bereitet wulade, kritisch erbrtert und durrh die genaue Untersucliung der ,,l'etlbya cra?ziu?nN auf 
(]as Beste beleuchtet. Zur Tetetilla (1868) (= I"a?zgopkilit~a 1880) hat man rindenlose Schwamme mit dern 
Charaktel. der nrsprlinglichen Art (1: euplocamos) zu stellen, dagegen niit Rinde verseliene Arten gleicllen 
Charakters den Namen Cranie/la zu geben. DWS G r a y  und spgter auch C a r t e r  fiir alle Schw~mme rnit 

dem ~ i p u s  der Tet lya cmtzitsm" den &en Lam a r clr'schen Gattungsnameli Tefhya beibehalten wissen wollen, 

b s s t  S o l l a s  unbertihrt und ich glaube gleichfalls, dass ein ablelinendes Verbalten diesem Vorschlage gegen- 
Uber gerechtfertigt sei. Die Gattulig Tethya Lamarck ' s  4 enthielt von allem Anfange an sehr verschiedene 
-- 

1 Tlio sponge-fauna of Norway. Anu. ;md mag. of nat. hist. (5 ser.). Vol. IX, 1882, p. 426. 
V o t e s  on tho arrnngslnent of spongoa. Proceed. zoolog. soe. 1867, p. 541 :md 543. 

Doscript. nnd illust. of a now spooics of Tothya with obsorv. on tho nomenclat. of tho Tathyibdao. Anu. and m:lg. of  
nat. hist. 4 sor. Vol. VIII, 1871, p. 103. 

Suite des polypiors ompat&. M6m. du mus. d'hiut. nat. T. 1. Paris, 1815, p. 69. 



Dinge. Indem man eine alte Gattung zu zerlegen beginnt, spricht man sic11 ftir die Unhaltbarkeit des urspriing- 
lichen Begriffes aus, der an den Namen gekniipft war. Rehalt man den Namen bei, so muss man mit demselben 
ganz andere Vorstellun@n verbinden wie zuvor. Als Substrat dieser Vorstellungen muss dann eine Art dienen, 
die dem ehemaligen Verbande meist ganz willkiirlich entnommen wird, oder deshalb, weil sie nach vorher- 
gegangener Wegnahme anderer bereits anderweitig untergebrachter Arten gewisscrmassen als Bodensatz 
zuriickgeblieben. Von einer logischen Begriindlrng lrann nur dann die Rede sejn, wenn man die dem Autor 
typisch gewe'sene Art sicher zu stellen im Stande ist. Wo dies nicht der Fall, scheint nur das Aufgeben des 
alten Ga tturlgsnamens einem halben, wenn auch pietiitvollen Verfahren vorzuziel~en zu sein. Die S t r i  ck- 
1 and'scl~en Regeln sind gerade in Hinsicht auf derartige Falle verbesserungsbedtirftig. 

In 350-400 Meter Tiefe. 

1870. Wyvillethoinsonia Wallichii Perccv:~I Wri g11 t E., Notes on sponges. Quart. Journ. of microse. science. Vol. X, p. 7, PI. 11, 
Fig. 1-6. 

1882. Thenea Wallichii Pcrc. Wright ;  S o  l la  s W. J. The sponge-fauna of Norway. Ann. and mag. of net. hist. 5 scr. Vol. IX, 
p. 427, P1. XVII. 

1882. !Z'henec~ murimto Bow.; Vosm:~ar G. C. J. Itcport on tho sponges drcdgod 11p in tho  reti tic sea by the ,Willem BarcntsU in 
the years 1878 and 1879. Nicd.Arcl1. f. Zool. Suppl. Bd.I,1882,p. 5, P1.1, Fig. 1-8. Pl.IT, Fig. 1-21, Pl.IV, Fig. 114, 115. 

S 01 l a s  und Vosm a e r  haben unabhangig von einander im Jahre 1882 diesen Tiefseeschwamm einer 
sehr eingehenden Untersuchung unterzogen und ihren Ansichten ilber die Umgrenzung und Benennung der 
Art Ausdruck gegeben. Irh schlicsse mich S o l l a s  an. 

Das einzige mir vorliegende Stlick ist verletzt und zeigt eine wahrscheinlich beim Dredschen entstandene, 
theils in den, theils unter dem aq~~atorialen Recessus fallende Schnittflacl~e, so dass ich iiber die Art der Befesti- 
gung des Scllwammes nichts angeben kann. Die Oberflache des halbeiformigen dunkelgrauen Stiickes (grijsste 
Axe 50mm, kleinere horizontale 37Inm, senkrechte 25"") ist von bis 10'"'" langen vorragenden Nadeln stellen- 
weise dicht filzig; a,ber ein besonderes Biischel Ianger Nadeln, wie es an einzelnen Exemplaren V o s m a e  r's 
(1. c. Fig. 1-4) zu sehen, ist niclit vorhanden. Der aquatoriale Recessus scheint in zwei Abschnitten aufzu- 
treten. Das Skelet erhalt alle fur die Art angegebenen Nadelarten. 

Mit der vorigen Art in 350-400 Meter Tiefe. 
V e I. b r e i t u n  g : An verschiedenen Stellen des nordlichen Eismeeres (,,Willem Barentsu), Rors-Fjord 

(Norwegen), 200-300 Faden; Atlantischer Ocean 58" 23 ' N., 48" 50: W., 1913 Faden ; Florida 178 Faden; 
zwischen Anticosti und Gasp6 220 Faden. 

1870. Ute zctriczclus S c h m i d t  O., Grundziigo cincr Spongicn-Fauna dcs atlant. Gebietes. Leipeig, p. 74, Tef. 11, Fig. 27. 
1872. Sywndra utricult~s S. 0.; H a c c k e l  E. Die Kalkschw31nmc. Berlin, 11. Bd., p. 370, Taf. 55, Fig. 3a-3fl 'I'af. 58, Fig. 4. 

Sehr haufig in 20-260 Meter Tiefe. 
Verb  s e i  t u n g:  Shetland-Inseln, p a r - ~ e r ,  Island, Gronland ; 79" 0 4 nijrdliche Breite, 62" 29  7 

Sstliche LLnge. 

1872. Sgcandra urctica I1 a c c k c 1 E., Die Kalksohwlmrnc, 11. Bd., p. 353, Taf. 55, Fig. 1 a-1, Taf. 60, Fig. 15. 

Raufig in 20-270 Meter Tiefe. 
V e r b r e i  t u n g: Spitzbergen, Grbnland. 

1 Siehe auch Marcnzol lcr  E. v. Zur Kcnntniss dcr adriat. Annel. 111. Bcitrag. Sitzungsb. d. Ir.Akad. d. Wiss. LXXXIX. 
Bd., Wicn 1884, p. 165 (p. 5 d. Scp.). 



ANTHOZOA. 

AZmjo2ziwrn rubiforme. 
Fig. 5. 

1834. Lobularia rubifornzis (Pallas) Ehrenberg C. G., Die Corallenthiere dcs rothcn Mccres. Berlin, p. 58. 
1848. Alcyonium rubifornze (Pallas) E h r c n b cr g; Daua Zoophytes, p. 625. 
18GR. Alcyoniu~n rubifol-me Dana; Vcrri l l  A. E., ltcvision of tlie polypi of tho emtern co;~st of tllc uuitad states. Mcm. Boston. 

Soc. nat. liist. Vol. I, p. 4. 
1865. Alyonium rrubifomne E hr a n b u r g (Dana); V e rri 1 1  A. E., Synopsis;of tho polyps and corals of the North Pacific exploriog 

expedit. Proceed. Essex Instit. Vol. IV, Salem, p. 190. 
1864-66. Alcyonium rubiforme E hren b or g (Dana) ; Vcrri 11 A. E., On the Polyps and Echinod. of New-England. Proceed. of 

the Boston Soc. of nat. hist. Vol. X, p. 355. 
1868. Alcyonium mbiforme Dana; Verril l  A.  E., Review of the Corals and Polyps of the west coast of America. Trans. Con- 

necticut. Acad. Vol. I, p. 459. 

Das Zoanthodem,,von derber Consistenz, sitzt mit breiter Basis seiner Unterlage auf und erreichte in den 
grossten Exemplaren bei miissig contrahirtem Zustande eirle I-Iohe von 30'"'" bei einem Durchmesscr in der 
Breite von 35"'". Der niedere Stam111 gibt bald ober der Basis mehrere dicke kurze ~ s t e  ab, welche mit un- 
regelmassig spharischen Liippchen von 3-7""' Duchmesser besetzt sind. Such der Stamm selbst trligt einige 
solche kleinen Lappchen. An sehr contrahirten Exemplaren, die nnr eine Hiihe von 18"'" haben, wird die 
Gliederung des Starnmes verdeckt. Das Zoanthodem zeigt d a m  nar dicht gelagerte Knollen, die Lappchen, 
welche sic11 gegenseitig abplatten. Die Offnungen ftir die Polypen in den Liippchen stehen mlssig entfernt von 
einander ,und sind auch in sehr contrahirten Stiicken stets sehr deutlich, von ungleicher Griisse, llicht selteil 
bis tiber 1"'" im Durchmessel; haufig der Oberflache ein wabiges Aussehen verleihend. Vereinzelt sitzen auch 
Polypen,an den Seiten der ~ s t e  selbst, zwischen den Lappchen. Die Oberflliche der Lappchan ist van) vor- 
stehenden Spiculis ziemlich rauh, rauher als die des Stammes. 

Farbe weiss, heller oder dunlrler rosenroth. 
Die Polypen vollkommen retractil. Um die Offnungen, aus welchen sie austreten, erhebt sich manchmal 

die Rinde zu einelri niederen Wall, wodurch fiir die einzelnen Polypen einzelne Bezirke in den Liippcl~en 
abgegrenzt scheinen. In diesen Wallen findet man die Spicula Fig. 5,. Die Spicula der Rinde des Stammes 
(Fig. 5 )  0.09-0.12'"'" lang, 0~06-0~08"m breit. Die der LLppchen sind etwas grosser, besollders in dcr 
Umgebung der i)ffnungell ftir die Polypen. Hier finden sich ausser diescn, mehr spindelfiirmigen Spicula 
(Fig. 5,) von 0.2-0.28'""' Lange nnd 0.08-0.1"" Breite. Diese beiden Formen der Spicula werderi durch 
uberg8nge mit einander verbunden. In dem Vorderleib der Polypen 0.2-0-35"'" 1:~ng.e Spindell1 (Fig. 5 A) in 
g~wiihnlicher Ordnnng. Der kurze Hinterleib ist nur mit wenigen Spicula versehen, die anii911ernd den Typus 
der Rinden-Spicula zeigen, doch minder reichwarzig sind und mehr an die Spicula des Coenenchymes erinnern. 
In den Tentakeln allein in] I(iele his O.lmln langc und 0.03"" breite Spindeln (Fig. 5B), den Fiedercllen fellleu 
sie. Das gering entwickelte Coenenchyn enthllt nur ganz vereinzelte Spicula (Fig. 5C), gegen die Basis des 
Stammes an G~~iisse zunehluend (Fig. 5C,). 

Die sehr verst~ndliclie Beschreibung, wclche V e r  ri  11 von der ,, Lobularia rubifomis" E h r  e n b e r 

S'egeben, passt vollkommen auf die mir vorliegende Alcyonarie. E h r e  11 IJ e r g  setzte als Autor , ,Pal l  as"  hiuzu. 
Ich war aber nicht im Stan&, in irgend einer Arbeit von P a l l a s  oder einsclilagigen iilteren Schriften Anderer 
diesen Speciesnamen zu finden. Es  muss also wohl E h r  e n  b e  r g  selbst als Schiipfer dieser Art betrachtet 
werden, welche nach dem dermaligen Stande nur in der sehr elastischen Gattung Alcyo~ziu~~z untergebracl~t 
werclen kana. 

.All einer einqigen Stelle der Nordseite der Insel in 100 Meter Tiefe in mehreren Exemplaren. 

V e r b r e i  t ung:  E h r  e n  b e r g  gibt alu Fundo~t  ,,nijrdliches Meeru an. Bestimmte Auskunft erhielten wir 
erst durch Verr i l l ,  der die Art von Neufundland, Eastport (Maine) und aus der Bering-Strasse untersuchte. 



Anvmothea L u e t h i .  
1877. Ammothea Luetlceni M a r  e n  z e 11 e r  E. v., Die Coclent., Echinod. und Wiirmer der 6st. ling. Nordpol-Exped. Denksch. d. k. 

Akad. d. Wiss. Wion, XXXV, Bd., p. 17, Taf. 111, Fig. 1. 
1880. Alcyonium Ltuekeni V e r r i l l  A. E., Notice of recent additions to the rnarinc invert. of the northeastern coast of America. 

Proceed. of the unit. stat. national mus. Washington. Vol. 11, p. 200. 

In 100 Meter Tiefe. 
' Wahrscheinlicli ist rnit A. Luetlcerzi auch Eune23l~thya glomet-atu (L ti t k e n  sp.) V c r r i 11 synonym. Ich 
tibersah dies seinerxeit, (loch hlttc ic11 bei dem illangel eirier Beschreibung dcn Nanlen niclit auneh~nen 
kiinnen. Ob die jlingst von C a r t e r  aufgestellte Ammotl~ea glomernta aus der Barents-See eine andere Art 
sei, entzieht sich meiner Beurtheilung. ijberzcngcnd ist die Bcgrtindung nicht. 

V e r b r e  i t u ng: Gronland, Barents-See. 

Ich benlitze diese Gelegenheit, urn 1)exiiglich einer friiher von mir beschriebenen Alcyonide eine Correctur 
anxubringen, wiewohl sich diese Art unter den bei Jan Maycn gesammclten Thicren nicht vorfand. J. K o r e n  
und D. C. D a n i e l s  s en  iiaben in einer ibrer mustcrgiltigen dlonographien den ungeahnten Reichthum der 
nordischen Meere an einschlagigcn Formen aufgedeckt und dort (pag. 5) nachgewiesen, dass ic11 im Irrtllume 
war, als ioh auf einc Alcyonide der 6sterr.-ungar. Polarexpedition (Gersefnia florida) die Goryonia fiorida 
E a t  h k e's bezog. Die Untersuchung der noch in1 Bergener Museum aufbewahrten Originale und neuer Funde 
ergab, dass letzte Art ganx andere Charaktere als die meiner Gersemia,$orida besitze. Sie wird eirier neu auf- 
gestellten Gattung (Duva) angereilit. Es waren demnach in dcr Bescllreibung meinel. Gersmnia jlorida die 
Synonyme zu streichen und die Art miisste fortan Gersemia$orida M a r e n z e l  l e  r (non J. R a t  h ke)  heissen. Ich 
ziehe es jecloch aus Grtinden, die ich bcreits frtiher erortert, vor, die Art ganz neu xu  benennen. Es sei mir 
gestattet, ihr den Namen des hochvcrdienten Directors des Museums in Bergen Dr. C. D a n i e l s  s e n  zu geben. 

Gemenvia Damielssewi m i hi. 

1877. Ge~semiaJEoricla Mar e n z  e l l  c r  E., Die CJoelenteraten, Echinod. u. Wiirmer d. ost. ung. Polarcxpcdition. Dcnlcscll. d. lc. 
Akad. d. Wiss. Wieu XXXV Bd., p. 19 d. Sep. m i t  A u s s c l i l n s s  d e r  S y  n o n  yln c. 

1776. Aotiniu diyituta Miil ler  0. F., Zoolog. danic. prodr. H;~vni:ie, 1). 231. 
1858. Il'eulia digituta Miill. 0. F.; G o s s e  1'11. H., A l~ivtory of tlic l~ r i t i s l~  sc:r-:tnc~noncs. London, 1). 20G, P1. VI, Fig. 10. 
1881. Tea& diyitccta Miill. 0. F.; A n i l r e s  A .  Lo Attinie. Leipzig, p. 203. 

In 140-270 Meter Tief'e. Exemplarc auch auf Volutopsis fzorveyica C 11 c m n. und li'usus to~tuosus 13, e c v c 
V e r b  r e i t  un  g:  Norwegen; Grossbritannieil ; Shetland-Inseln ; Griinland ; Neu-England; St. Georges- 

Bank; Golf von Maine. 

1877. Zoanthus norvegicus K O  r e n  et  D a n i e l s  a e n ,  Fauna 1ittor:rlis Norvcgiac. 111. Lief. Bergcn, p. 79, Tab. 9, Fig. 5, 6. 
1884. Polythou (fideithoa) norveyrca K o r. e t  D an.; A n d  r e s A., Le Attinic. Leipzig, p. 316. 

In 200 Meter Tiefe. 
V e r b  r e i  t u n g: Kors-Fjord bei Bergen; Marseille (?). 

1 Synopsis of the Polypi and Corals of the North-Pacific exploring expcdit. Prococd. Esscx Instit. Val. VI, S:~lem 1871, 
p. 80 und Critical remarks on Halcyonoid Polyps. Americ. Jonrn. of science and :uts (2 ser.). Val. 47, p. 284. 

2 The Zoology of the Barcnts-sea Ann. :~nd mag. of nat. hist. (5 ser.). Vol. VI, p. 266. 
3 Nye Alcyonidcr, Gorgonidcr og  Pcnn:~tulider tilhqrendc Korges Fauna, Borgen 1883. 



Poriferefz, A~zthoxoc?~, Ctenophoren und Wurnter. 17  

CTENOPHORAE. 
Berot3 cucumis. 

1780. Beroi; cucumis F a  b r  i c i u  s O., Fauna groen1:rndica Hafniae et  Lipsiac, 1). 361. 
1860. Idyia roseola A g a s s i z  L., Contrib. to tlic uat. hist. of the U. S. Vol. 111, p. 270, 296, P1. 1, 2 ~ u ~ d  A g : ~ n s i z  A. 11111str:~te(l 

Cat. of the museum of comp. Zoolog. N. 11. North American Ac:~l(:ph:~c. Cambridge 1865, p. 37. 
1880. Beroi.'cucumis F. 0.; Chun C., Die Ctenophorcn dcs Glolfcs von Ne:ipcl. Lcipzig, 1). 305. 

V e r b  r e i  t ung :  Im deutschen Meere, um Grossbritannien, Shetlnnd-Inseln; an Norwegen; iin Polarmeer ; 
Griinland; Neu-England; Bay of Fundy. 

PLATHELMINTHES. 

Taania tenu4rostris. 
1819. RII d o l p  h i ,  Entozoor~~m synopsis. Berlin, p. 156 et 509. 
1869. Tamia tenuirostris R.; K r  a b b e H., Bidrag ti1 1Cu11dslr:~b om fuglencs Baendelorme. Viclcnsk. Solsk. Skriftcr. Kj@bonliav~~ 

p. 291, Tab. VI, Fig. 123-126. 

Gegen 40 Exemplare aus dem Dlinndarm von Larus tridactylus. 

1866. K r  a b b e B., Rechcrchcs hclmi~lthologiql~es en Dauemark et  en Islande. Paris, Londres et Copcnli:~gt~c, p. 34. 

Nach der Angabe Dr. F i s c h e r s  zu Tauseriden im Diinndarm von Phoca barbata. 

Tetrabothrizcm macroceplialuni. 
1810. R 11 d o  l p h i ,  Entozoorum historia naturalis. I n ,  p. 61. 
1850. Tetrabothriuvc macrocqhalum R.; D i c s i  I I ~ ,  Systcm:b Helminth~~m, p. 599. 

Zwei Exemplare aus dem Diinndarm von L a w s  tridactylus. 

Leptoplana tremeZLaris. 

1774. Fasciola tremellaris Miillor 0. F., Vermil~m tersest. et fluv. hist. Havni:~e, Lipsi:w. Vol. I, pars altern, p. 72. 
1843. Leptoplana tremeUaris Miill. 0. F.; 0 c r s t c d ,  Forsfig ti1 en ny Classific. of Plantrriernc. Naturli. Tidslrrift udgived :d 1-I. 

Krayer. IV. Bd., Kj~benhavu, p. 569. 
1884. Leptoplana tremellaris O e r s t e d ;  L a n g  A., Die Polycladon des Golfes von Nenpol, Leipzig, p. 476. 

Ein Exemplar in 140 Meter Tiefe. 
V e r b  r e i tun  g : Franztjsische Westklistc, Grossbritanuien, I-Iolland und Belgicn, Ostsec, D&ucniark, Nor- 

wegen, Gr6nland; Mittelmeer; Rothes Meer. 

A9~~phiporzcs Pabricii. 
1879-80. L ev ins  e n G. M.R., Bidrag ti1 Kundskab 0111 Grflrllands Turbollario-Fauna. Vedensk. AIeddel. fra den n:~ti~rlr. F o r c n i ~ , ~  

i Kjrabonhavn, p. 200. 

Ein grgsseres Exemplar nus 270 Meter Tiefe; kleinere, junge am Strande und in 30 Meter Tiefe. 
V e r b  r e i t ung :  Grbnland, Barents-See. 

Oersteaa oass.tdm n. sp. 
Fig. 6. 

Ktjrper der Weingeistexemplare fast drehrund oder+ nur IeicBC comprimirt, vorn stump$ hillten spitzcr, 
bei grosster Lgnge van 44mm,  5,- breit. Rleinere Individuen von 28'"'" LBnge waren 3'"" breit. Dcr I~interleib 
haufig in Abstanden geringelt, rosenkranzftjrmig. Farbe im Lcbe11 bis auf cine blass-sepiabraune Bin& 
am Kopfe rosaroth. 

Kopf nicht abgesetzt. Die vorderen Augen ganz vorn an der Spitxe des Ropfcs stehend. Die hinteren 
grirsseren van den vorderen weit entfernt, untereinander dureh einen zarten Pigmentstrich verbnnden. Die 
vorderen Augen werden auf Kslizus&z sehr dcutlich, die hintcren sind nur durel Schnitte zu constatirea. I11 der 

a~terroichische Expedition aof Jan ~ a y c n .  3 





Poriferen, Anthoxozn, Ctenophoren z~nd Wiirmer. 

Echimor?~.jmchu,s poZl~morp?bus. 
1820. Ec1zinorJ~ynchus polymop7zus B r em s e r ;  J a s  s o y E. F., Dissert. do Ecliinorhyncho polymol.pho. Eerhipoli. 
1851. EclzinorAync1~z~s y o l y m o r ~ 1 ~ ~ ~  B r e  m s c r ; I) i e s i n g, Syat. Helluinth. Vol. 11, p. 49. 

Im Dlinndarm einer Somateria mollissi~na. 

CHAETOGNATHI. 
SpacEeZla b fpzclzctatn. 

1827. Sagitta b$unctata Q I I O ~  et  Q a i m a r d ,  Annal. d. sciences nat. T .  X, p. 232. 
1883. SpadeZla bipunctata Q u o  y ot G a  i m :& r d  ; G r a s s  i B., 1 Chctognati. Leipaig, p. 13, 22, Tav. I, Fig. 4. 

Ein einziges Exemplar mit den Charakteren der Art, aber einer Lange von 40"". 
V e r b r  e i t un  g: Norwcgen; Grossbritannien; ISelgolaud; li'ar-0er; Island; Grtinland; Madeira; Mittel- 

meer. 

GEPHYREI. 
Ph,nscoZosorna margaritaeewn. 

1851. S@zcnculus margaritaceus S n r s  M., Berctning om 011 i Sommeron 1849 foretagen zoolog. Reise i Lofoton. Nyt M:~gnz. for 
Naturvidenslt. VI. Bd. Christiani:t, p. 196-197. 

1877. Phnscolosoma tnafyaritaceunz S : L ~  s M. ; ICo r c n  et  D a n  i c l  s s  o 11, Paunii littoralis Norvegi:~e. 3. Hefte. Bcrgen, p. 135, 136, 
Tab. 15, Fig. 43-44. 

1883. Pltascolosoma margaritaceum S a r s  M. ; D e M a n  J. G., B i i lo  w C., S e l  enlca E., Die Sipunculiden. Wicsbaden, p. 25, 
Taf. IV, Fig. 37. 

In 230-270 Meter Tiefe. 
V e r b r e i t  u n g: Norwegen; Spit,zbergen; Grtinland. 

PhascoZiom strombC 
1804. S+unculus strombus Mont.  G., Transact. of the Linnean Soc. of London. VII, p. 74-76. 
1875. I'?~ascoZion strontbi Mont. ;  H .  ThO e 1, Bih:tng till. k. Svenslca. Vet. Akad. Handl. Bd. 111, Nr. 3. 
1883. P1~ascolion st/-onzbiMo11t.; D c  M a n  J. G., Bi i low C.,  Selel l lcnE. ,  1. c. p. 50. 

In 160-100 und 230 Meter Tiefe. Bereits fiir Jan Mnycn belrannt. (Norske Nordhavs-Expod. 1876-78). 
V e r b  r e i  t un g: Aus dem Kattegat bis nach Spitzbergen ; Grossbritannien; ~ l i r - 0 e r ;  Nordamerika. 

CHAETOPODES. 
Archienc7tlJtraeus gemmatws. 

1879. E i s e n  G., On the Oligochact:~ collected dnl.iug t l ~ c  swedish expeditions to the arctic regions in the years 1870, 1875, 
1876. Kgl. svenalca. Vetensk. Alc:~d. I-I:~ndling. Bd. 15, Nr. 7, Fig. 19, P1. V; Fig. 8, P1. XIII, Fig. 31. 

Am Strande in feinem Schotter. 
V e r b r e i t u n g r  Nowaja Semlja. 

Ew~zoB scabra. 
1843. Lepidonote scabra 0 r s t c a, GrUnl:~~lds :~nnnl. clorsibr. 1). 164, Fig. 2, 7, 10, 12-13, 17-18. 
1865. Eunoi: Oerstedi M : ~ l m g r o ~ l ,  Norcliskn II:tfa-A~~l~ul:~t, 0fvcrs. : ~ f  It. Vct.-AB:ld.-F6rli. p. 61, Tab. VIII, Fig. 3. 
1879. PolynoF scabrn 0 c s t e  d ;  Tl l  c) c 1, Lcs An116lidos polych8tos dos mars de 1:~ Nouvcl1~-Zornble. Rongl. svensk. Vet.-Akad. 

Handlingar. P1. 16, Nr. 3, p. 7. 
1883. Polynoi.' scabra (Oersted) TIl 6 o 1; W i  13 11, Chzotopodcr fr5n sibirislra ish:tfvct och Berings H:tf. inssmlado under Voga- 

Expodit. Vetcnslrnpeligc J:~,lcttngclsor, Bd. 11, Stoclrholm, p. 387, Txf. 28, Fig. 1, 2; Taf, 29, Fig. 1. 

In 100-140 Meter Ticfe. 
V e r b  r e i  t u n g: Shetlaud~Inseln; Bobus; Fiumarken ; Spitzbergen bis indas Bering-Moer ; Grtinland ; Grand 

Manan; St. Lawrence-Golf; Golf v. Maine. 

mme dwapar. 
1839. Polylaol impar J o h n s t o n  G., i\liucol]:ulo:~  zoologic:^, Ann. and mag. of nat. hist. Vol. 11, p. 436, 1'1. XXII, Fig. 3-9. 
1866. Evarne i,nl>ar J o h l l s t o ~ l ;  h I : t l ~ n g r o ~ ~ ,  Nordiska H:~fs-Anurtlat. 6fvers. of k. V&.-hl~ad. Fiirh. p. 71, Tab. IX, Fig. 1. 
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1876. Evarne i n ~ a r .  J o h n s t o n ;  M c I n t o  s h, On british annelids. Trans of the eoolog. soc. of London. Vol IX, part VII, p. 387, 
PI. LXX, Fig. 1-3. 

1879. I'olynoi: iwylar J o l ~ l l s  t o 11; T hO e 1, I. c. p. 9, notc. 
1880. Evarne impar J o h n s  t o n  ; D ' U r b a n  W. S. &I., Tho Zoology of Barorits-Sea. Ann. arid m:cg. of nat. hist. 5scr., Vol, VI. p. 261. 

In 140-230 Meter Tiefe. Die hnufigste Aphroditide. 
V e r b r  e i t un g : St. Vaast ; Grossbritannien, Shetland-Inscln; Island; Bohus, Finmarken, Nowaja Semlja, 

Gronland, Lawrence-Golf. 

1879. PdynoBSarsi K i n b c r g ;  ThBcl ,  1. c. p. 16. 
1865. Antino5 Sarsi E i  11 b e r g ;  M a l m g r  en, 1. c. p. 75, P1. IX, Fig. 6 (zum Thcil). 
1883. Polynoi: Sarsi (Kinbcrg) T h O c 1 ; W i r  O n, 1. c. p. 390. 

Schon Malmgren  erkannte die Nothwendigkeit der Zerlegung Antinod Sarsi Kbg., doch war es erst 
T h e e l ,  der dieselbe eingehend begriindete. Ich beniitzte diese Gelegenheit, um mich bezliglich der in meiner 
Arbeit iiber die Coelenteraten, Echinodermen und Wiirmer der osterreichisch-ungarischen Polarexpedition 1877 
angcfihrten Antino; Sarsi Kbg. zu ausscrn. Diese muss jetzt Antinod badia T h e e 1  heissen. 

Ein Exemplar in 40 Meter Tiefe. 
V e r b  r e i t n n g : Da der Name Antinod Sarsi Rbg. bis in jlingster Zeit ein Sammelnamc war, so lasst sich 

nattirlich nicht beziiglich aller bisller bekannt gewordenen Fundorte n ~ i t  Bestimmtlleit angeben, ob sie auf 
A. Sarsi s. str. oder auf A. badia. T h e e l  zu beziehen sind. 

Weitere sichere Fundorte sind: Ostsee, Spitzbergen, Kara-See bis zum 137.2" nordlicher LLnge (Vega- 
Exped.), und nach einer von Director Dr. S p e n g e l  mir zur Bestimmung tibermittelten Sammlung von Chaeto- 
poden, welclie von den GebrIidern K r  a u s e  in der Bering-See gemacht wurde, auch an der St. Matthtius-Insel. 

1780. Aphrodita minuta F tb b r i  c i u s  O., Fauna grocnlandica. Hafniac p. 314. 
1865. Phobi: minuta F a b r i c i u s ;  M.:~l~ngr en, 1. C. p. 89, Tab. XI, Fig. 13. 

Zwei Exemplare in 230-400 Meter Tiefe. 
V e r b r e i t u n  g:  St. Vaast ; Grossbritannien; Shetland-Inseln; Dtinemark; Schweden; Norwegen; ~ i i r - 0 e r ;  

Island; Spitzbergen; Kara-See; Grijnland; St. Lawrence-Golf; Golf v. Maine. 

Castalda punctata. 

1776. Nereis punctata Miil lcr  0. F., Zool. dsnic. prodr. H:tfrli:~c, N. 2633. 
1843. Custaliaiapunctatu Miill.; i j r s t c d  A.  S., Annulat. d:~n. consp. Hafniac p. 24, Fig. 15, 63, 66, 69 (cxc1.-syn. F. Sav.). 
1867. Castalia punctata M iill c r ;  11 a l m  g r c 11, Annul. polycli. 0fvcrs. of kongl. Voteusk.-Akad. Ftirh. p. 151. 
1879. Castul iapndata  Miil lor ;  ThOc1, 1. c. p. 39. 

Ein Exemplar in 230-400 Meter Tiefe. 
Diese an den Borsten in dem dorsalen Ruderaste leicht kenntliche Art wurde bisher liber den nordlichen 

Polarkreis hinaus nnr an Finmarken gefunden. 
V e r b  r e i  t un  g: Ostsee bis Finmarken; Grossbritannien ; Shetland-Inseln; ~ l r -  ijer; Island. 

1867. Syllis fasciata M a l m g r c n ,  Annul. polych., 1. c. p. 43-44, Tub. VIII, Fig. 47, Tab. IX, Fig. 52. 
1879. 2'yposyUis fasciata &I a l m g r  e n ;  L a u g c r h  un s P., Die Wurmfauna v o ~ i  Maduiru. Zuitschr. f. wiss. Zool. Bd. XXXU[, p. 534. 
1879. Syllis fasciata M g r  n.; T h 6 c I, 1. c. p 39. 

Mehrere Exemplare in 20-400 Meter Tiefe. 
V e r  b r e i  t ung:  ~ t i r - 0 e r ;  Spitzbcrgen; 64" 52' nsrdlicher Breite, 172" 3' nordliche Llnge; Kara-See. 
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ZusyZZis m o ~ i Z i c o m i s .  
1867. Ezbsyllis motzilicoruis Malrugron,  Ann111. polych., 1. c. p. 160, Tab. VII, Fig. 44. 
1879. Syllis wonilicorgzis M a l m g r e n ;  La11gorh:rns P., Die Wurmfiluna vo11 Madeira. Zaitschr. f. wiss.  ZOO^. Bd. XXXII, P. 551, 

Taf. XXXII, Fig. 13. 
1879. Syllis ntonilicornis M g r  n.; T h 6 c 1, 1. c. p. 41. 

Mehrere Exemplare in 20-400 Meter Tiefe. 
V e r b  r e i  t ung :  Danemark; Spitzbergen ; Nowaja-Semlja; Kara-See; St. Lawrence-Golf; Madeira; Adri a 

IrumbrZlzere& fragilis. 
1776. Lumbricus fragilis Mii l lc r  0. F., Zool. dnnic. prod. Havniae. Nr. 2611. 
1834. Lumbrinereis fragilis Mull.; A u d o u i n  ot M. E d w a r d s ,  Roch. pour scrvir L l'hist. nat. du littoral do la Franco. Paris, 

T:d 11, p. 170. 
1867. Lumbviconereis fragilis M u l l c r  0. F.; M a l m g r o n ,  Annul. polych., I. c. p. 177, Tab. XV, Fig. 83. 
1881. Lumbt-iconereis fiagilis Mu 11 o r  0. F. ; H o r  s t It., Die Annolidon, gcsnn~malt wiihromcl dcr F:rhrtcn dos ,,Willam BarclitsU 

Nioderl. Arch. f. Zool. Suppl. I, p. 12. 

Ein Brucksttick aus einer Tiefe von 20 Meter. Bereits fiir Jan Maycn bekannt. (Norske Nordhavs-Exped.) 
1876-1878). 

Ve r b  r e i t  u ng :  Franztisische Westktiste; Grossbritannien; Shetland-Inseln; Far-0er; Island; Vom 
Kattegat bis in die Bering-Strasse; Spitzbergen; Griinland; Nordamerika bis Vineyard-Sund; Madeira. 

1835. Onuj~his conclzylega S a r s  M., Bcslrrivelser og Jagttngelser otc. Borgon. 11. 61, Tab. 10, Fig. 28a-c. 
1867. Northia conckylega S:LPB; Mnlmgron ,  An~nil.  polych., 1. c. p. 180. 
1881. O?zuphis conclzylega S:lrs; H o  r s  t R., 1. c. p. 14, Fig. 4a-d. 

Sehr haufig in Tiefen von 140-200 Meter. Bereits flir Jan Maycn belcannt. (Norske Nordhavs-Exped. 
1876-78). 

Es gilt als gewiss, dass S a r s  bei der Beschreibung seiner Onuyhis conchylega die Ftihlercirren tiber- 
sehen und deshalb die acht Jahre spater von 0 e r s  t e d aufgcsfellte 0. Escht.ichtii, welche Ftihlercirre~l 
besitzt, synonym ist. Trotzdem ist in den Scliliisscn auf die Verbreitung diescr Art Vorsiclit zu cmpfehlen, da 
es in der That eine Onupkis mit einfachen Eieinen, aber ohnc Fiililercirren gibt, welche walirscheinlich wieder- 
holt als 0. conchylega. S a r s  bezeichnct wurde. Ich fand diese Art bei St. Malo an der franzosichen Westktistc. 
Sie ist noch ausserdem dadurch gut zu charakterisiren, dass die Iciemcn am vierten Ruder beginnen. G r u b  e 
hat sie gleichfalls an demselben Orte beobachtet, er bezog jedoch auf dieselbe die 0. concl~ylega S a r s ;  
Q u a t r e f a g e s  kannte sie nicht. 

Diese noch unbeschriebene Onuphis der franzosischen Westktiste will ich Onupkis Grubii nennen. 
0. Grubii n. sp. wird jedenfalls anch an den Iclisten Grossbritanniens vorkommen und Jol i i ls ton dtirftc 

sie ebenso irrtlitimlicli wie G r u b e  fiir die 0. corzcl~yZega S a r s  (Nortl~ia conchylega) gehalten haben. Citate 
J o h n s t o n  betreffend u11d Angaben tiber das Vorkommen dcr 0. conclzylega S a r s  an den englischcn Ktisten 
sind daher als unsicher zu bezeichnen; der Fundort ,,franziisiscl~c WestklisteLL ist xber bei dieser Art ganz zu 
streichen. 

V e r b  r e i  t u n  g : Von der danischen und schwedischen Kliste his an die Taimyr-Halbinsel ; Shetland- 
Inseln; Filr-0er; Island; Spitzbergen; GrGnland; Grand Manan; St. Lawrence-Golf; Golf. v. Mahe. 

Paraotgus UttoraZis. 
1878. L o v i n s o n  G. M. R., Om to nyo s1:rugtor af arctislra chaotopodc Anuolidcr. Vidcusk. Mcddclelscr fra doxi naturhist. 

Foroxling i Rjlbbcnh:~vn 1879-1880, p. 11, Fig. 7-11. 

Nur ein Bruchstlick aus 230-400 Meter Tiefe. 
V e r b r  e i t u n g :  Gronland. 

1 Mitthcilungen iibor die Familie dcr Eunicacn. 55. Bur. d. schlos. Gus. f. vutcrl. Cultur. Jahrg. 1877. Broslau 1878, 
P. 11 d. Sop. 
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scozopzos uvm.2yer. 

1776. Lumbricus armiger Miiller 0. F., Zoolog. danic., I. p. 22, Taf. 22. 
1828. Scoloplos armiger Miil l e r 0. F. ; B 1 a i  11 v i 11 e. Dict. sc. nat. Tome 57, p. 493. 
1867. S~oloplos armiger Miiller; M almgren ,  Annul. polych., 1. c. p. 204. 
1879. Scoloplos armigcr Mu 11 e r ; T h 6 e 1, 1. c. p. 45. 

Mehrere Exemplare in 20 Meter Tiefe. 
Ve r b  r e i  t un  g: Von den da,nischen und schwedischen Klisten bis in die Rering-Strasse; franzhische 

Westktiste (Roscofl'); Far-0er; Island; Spitzbergen; Grijnland; St. Lawrence-Golf. 

1780. Nais quadrieuspida F a  b r i c i u s O., Fauna groenlandica Hafniae, p. 315. 
1828. Naineris quadricuspida F.; Blaimvi Ilc, Dict. sc. nat. Taf. 57, p. 490. 
1867. Nuidonereis quadricuspida F.; Malmgren,  Annul., polycli., p. 205. 

Ein Exemplar in 20 Meter Tiefe. 
Verb  r e i  t u n g: She tland-Inseln; Fiir-0er ; Island; Grijnland; Nordamerika. 

1840. Travisia Forbesi J o h n s t o n  G., Miscellanea zoological Ann. and mag. of nat. hist. Vol. IV, p. 373, PI. XI, Fig. 11-18. 
1867. Travisia Forbesi J o h n s t o n ;  Malmg'ren, Annul. polycli. p. 186. 

Mehrere Exemplare in 20-30 Meter Tiefe. 
V e r b  r e i  t ung: Grossbritannien; F ~ r - ~ e r ;  Spitzbergen ; Aus dem Kattegat bis in die St. Lorenz-Bai 

nach von mir bestimmten Exemplaren, welche dart von den Gebrlidern K r  a u s  e gesammelt wurden; Gronland; 
Nordamerika. 

Ephesia graci l is.  

1843. @,hesia gracilis R a t h k c  H., Beitragc zur F : L ~ ~ : L  Norwegcns. Nov. act. n:tt. cur. 20. Bd., 1. H., p. 176, Tab. Vn, Fig. 5-8- 
1867. Ephesia yracilis B a t h  kc; Malmgr  en, Annnl, polych., 1. c. p. 190. 

Mehrere Exemplare in 140-400 Meter Tiefe. 
V e r b  r e i tu  n g: St. Vaast ; Grossbritannien; Shetland-Inseln; Aus dem Kattegat bis in die Kara-See; 

Spitzbergen; Grijnland'; St. Lawrence-Golf. 

Nicomache ZwmtwicaMs. 
1780. Sabella lumbricalis F a b r i c  i u s O., Fauna groenlandica Hafniae, p. 374. 
1867. Nicomache lumbricalis F.; Ms lmgren ,  Annul. polych., 1. c. p. 209. 

Zwei Exemplare. 
Verb  r e i  t u n g: Grossbritannien; Shetland-Inseln; Aus dem Kattegat bis an die Taimyr-Halbinsel ; 

Spitzbergen; Grijnland; St. Lawrence-Golf. 

Awuphitrite a f f i d s .  

1865. Amphitrite afinis Malmgren,  Nordiska H;~fs-Annulat., 1. c. p. 375, Tab. XXII, Fig. 55. 
1883. Amphitrite afinis M a l m g r  en;  W i r 8 n, 1. c. p. 419. 

Ein Exemplar in 230 Meter Tiefe. 
V c r  b r e i  tung': Spitzbergen ; im sibiriscllen Eismeere bis zum 170" 17' bstliclle Lange. (Vega-Exped.) 

1819. Terebella venustula Rfont:~gu G., Doscript. of five british species of tho genus Terohell;b of Linn6. Trans. of tho Linn. 
Soc. Vol. XI1, y. 344, Tab. XTII, Fig. 2. 
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1882. Nicolea venustula M on t.; Mar onz c l le r ,  Zur Kenntuiss d. adriat. A n d .  III. Beitrag. Sitzb. d. k. Akad. d. Wiss. Wien, 
89. Bd., I. Abth., p. 195, Taf. 11, .Fig. 2. 

In 20 und in 140 Meter Tiefe. 
V e r b  r e i  t n ng :  1st die Nicolea arctica Mgrn , wie es den Anschein hat, nur eine arktische Form der N. 

venustula M o n  t., so geht diese bis in die Bering-Strasse (Vega-Exped.) Die anderen Fundorte finden sich in 
meiner oben citirten Arbeit. 

Thelepzcs cincinnatzcs. 

1780. Anphitrite cincirtnata F a b r i c in  s 0. ; Fauna grocnlandica. 1Iafni:~c. p. 286. 
1884. TheIe1)us cincinnutus P.; Marenzol ler ,  Zur Krnntniss d. udriat. Annol. 111. Beitrag, 1. c. p. 205, Taf. I, Fig. 6. 

In 230 Meter Tiefe. 
Ver  b r e i  t un g: Im niirdlichen Eismeere bis zur Taimyr - Halbinsel (Vega-Exped.). Flir die anderen 

Fundorte siehe meine obige Arbeit. 

h'reutho Srnitoi. 
1865. Ereutlto Smitti Malmgr en, Nordislt:~ Hafs-Annal., 1. c. p. 391, Tab. XXIII, Fig. 63. 

Mehrere Exemplare in 20-400 Meter Tiefe. 
V e r b  I - e i tun  g: Schottland; Island; li'iir-0er; diinische Kiiste; Spitzbergen; Nowaja-Semlja; Griinland. 

1851. S a r s  M., Burctning om cn i Sommcren 1849 foretagen zoolog. Ruisc i 1,ofotcn og Finmarkon. Nyt mag. f. N:~turv.,VI. Bd. 
p. 202. 

1865. Sabellu crassicornis S a r  s M. ; M:L 1 m g r  e n, Nordiska Hafs-Annulat. 1. c. p. 399, Tub. XXVII, Fig. 83. 
1865. Sabella spitsbergmsis Malmgr on, ebunda p. 399, Tab. XXIX, Fig. 93. 
1879. Sabella crassicor-nis Malmgrun; ThBel  1. c. p. 65. 
1884. Sabella Fabricii K r .  ; L c v in  s e 11 G .  M. 12., System. guogr. Overs. over dc nordislrc Annulat., Gol~hyrc.a, Chactopod. og, 

Bal:~noglossi, Ariden Halvdel. Vidcnsk. Meddel. fra, den naturh. Foren. ICjjZbonhavn, 1883, p. 187. 

Zwei Exemplare in 130 Metcr Tiefe. 
V e r  b r e i t u n  g: Von Finmarken bis in die Bering-Strasse; Spitzbergen; GrSnland; Nordamerika. 

Bcchone analis. 
1856. Satella analis Krii y cr. Om S:~bcllcrnc, Overs. kgl. danskc Vill. Sclsk. Fii1.h. 11. 17. 
1865. Euchow analis Kriiyor;  M:~lmgren,  Nordiska Hafs-Annul., 1. C. p. 406, Tab. XXVIII, Fig. 88. 

Mehrere Exemplare in Tiefen von 30 Meter. 
Verb  r e i  t u n g : Shetland-Inseln; Griinland; Spitzbergen bis zum 144" 20' 6stlicher Liinge. 

Chorne infcnddBuZiform*~.' 
1856. KrGyer, Om Sabellorne, 1. c. p. 33. 
1865. Chons infncndibuliformis K r.; Ma 1 mg r e n, Nordislra Hafs-Annul., 1. c. p. 404, Tab. XXVIII, Fig. 87. 

Sehr hiiufig in 20-240 Meter Tiefe. 
V e r  b r e i  tung:  Vom Kattegat bis zum 178" iistlicher Lings;  Shetland-Inseln; ~ a r - 0 e r  ; Island ; Spitz- 

bergen; Grtinland; St. Lawrence-Golf. 

Spirorb& spiriZZzcm L. 

1884. L e v i n s e n  G. M. R., System.-geogr. Oversigt ovur do nord. Annul. Geph ~ t c .  1. c. p. 211, Tab. 11, Fig. 8k, Tab. Ill, 
Fig. 14-16. 

V e r b  r c i  t ung :  ~ i i r - d e r ;  Island; Voln Kattegat bis nach Spitzbergen; Nowaja-Semlja; St. Lawrence- 
Golf; Korea. 
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Erklarung der Abbildungen auf Tafel I. 
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Fig. 1. Cribrochalina ambigua n. sp. Stifte ---. 
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Fig. 2. Desmaciclon i w s t a n s  J o h n s  t. Nadeln und Haken ---- ; 2 a Anker -. 
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Fig. 3. Subaites crdloides n. sp. Stecknadeln -. 1 
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Fig. 4. Tetina pniculia n. sp. Lange Spindcln -. 1 

330 
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Fig. 5 Alcyonium rubiforme E h b g .  Spicula der Rinde; 51 griisscre Rindenspicula in der Umgebnng der Polypen - 
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Fig. 5 A 
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Spicula dcr Polypen -. 
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Fig. 5B 240 
Spicula dcr Tentake1 -. 
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Fig. 5 C  ,, , Spiculn dcs Coenenchyms im Verlaufc des Stammes -. 
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Fig. 5 C, 
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Spicula dcs Coenanchyms an der Basis dcs Stammcs -. 
1 

30 Fig. 6 Oersfedia cassidens n. sp. Stilctt -. 
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C.  

POLYPOMEDUSEN TON JAN MAYEN. 

GESAMMELT VON 

DR. F. FISCHER, 
ARZT DER (ISTERREICHISCHEN EXPEDITION AUF J A N  MAYEN. 

BEARBEITET VON 

DR. LUDWIG VON LORENZ. 

MIT TAFBL 11. 

Unter den bei Jan Mayen gesamlllelten Thieren lronnte icli 13 Arten aus der Classe der Po lyp~meduse~  
constatiren, und zwar 12 Hydro id  p o l y p e n  nnd eine Qua l l e .  Von den ersteren stellen sich zwei zur 
Gattung Haleciurn gehbrige Arten als neu  heraus; ich habe sie H. boreale und H. curuicaule benannt. Ftir die 
arktische Region des Atlantischen Meeres itlt Sertularella piltnata neu, welche bisher nur bei Alaska gefunden 
wurde. Sertularella geniculata war bisher nur von Island und Eudendrium annulatutn nur von den Shetland- 
Inseln bekannt. Von den ilbrigen Arten sind Eudendriurn ramosum, Eudendriurn insigne? Halecium tenellurn und 
Lafoga 'aapillaris noch nicht in so hol~en Breiten beobaclitet worden. Die Qualle - Aglantha digitazis - anus 
der Ordnung der T r a c  h o m e  d u s e n  ist eine im nbrdlichen Atlantischen Ocean gewbhnliche Art. 

HYDROPOLYPI. 

EauZernd~ium ramosum. 

1758. 17ubularia ramosa L i n n  6 ,  Syst. Nat. X, p. 804. 
1834. Eudmdrium rantosunz E lir e n b  or g ,  Corall. d. roth. Noeros. 
1868. Eudmdriunz ramosum Linn 6; Il i nc  k s ,  Brit. Hydroid Zoophytes, p. 82, Taf. XIII. 

Es w~irden nur die Rbhren (Hydrotheken) dieser Art ohne die Thiero zwische~l Algen gefunden; mbglicher- 
weise waren dieselben angeschwkmmt worden; nahere Angaben llieriiber fehlen jedooh. 

V e r b r e i t  u n g: Grossbritannien ; Norwegen ; Adria. 

1864. Norman ,  ,,On undoscribed British Hydrozoa o t ~ . ~  Ann. Ntlt. Hist. Sor. 111, Vol. 13, p. 83, Taf. IX, Fig. 1-3. 
1868. No rman;  Hi 11 c k s ,  Brit. Hydroid Zoophytes p. 83, 'I'd XV, Fig. 1. 

Ein getrocknetes Exemplar dieser seltenen Art befand sich zwischen Sertularella pinnata und war selbst 
mit PZzcstrella hispida besetzt. 

V e r b r e i t u n g :  Bisher nur in einer Hahle, Buness Hall, auf Burrafirth, einer der Shetland-lnseln 
gefunden. 

6steaeichische Expedition auf Jon Mayen. 4 



Eudendr ium~ imsigne. 
1861, 1862. H i n c k s ,  A Catalogue of thc Zoophytes of S. Devon and S. Cor~iwall, Ann. Nat. Hist. Ser. 111, Vol. 8, p. 159 und 

297, und Ser. 111, Vol. 9, Taf. VII, Fig. 2, Gonophoren. 
1868. H i  n c k s ,  Brit. Hydroid Zooph. p. 86, Taf. XIV, Fig. 3. 
1871. H i n c k s ;  A l l m a n ,  Gymnoblastic or Tubu1:~rian Hydroids, p. 337, Taf. XIV, Fig. 4-6. 
1863. Endendrium humile A l l m ; ~ n ,  Notes on the Hydroida, Ann. Nat. Hist. Ser. LII, Vol. 11, p. 9. 

Auf einem Peeten islandicus (160-180" Tiefe) fand ich einige kleine 1.5"'" llohe Hydroidenstiickchen, 
welche nach Grosse und Gestalt, sowie in der Form ihrer Polypen und der Anordnung der Gonophoren mit 
den Beschreibungen und Abbildungen des Eudendrium insigne tibereinstimmen. Abweichend jedoch von diesem 
ist die Zahl der Tentakeln, deren ich bei meinen Exemplaren meist 16, bisweilen 18 zahle und die zarte 
Hydrothek, welche nicht durchaus geringelt, sondern gr~sstentheils glatt ist und nur an den Abzweigungen 
der ~ s t e  und stellenweise in deren Verlaufe durch 4-10 Einschntirungen geringelt erscheint. Die erwahnten 
Differenzen halte ich aber nicht ftir ausreichend, um auf sie hin eine neue Art zu grtinden. 

V e r b r e i t u n g :  Slidktiste von England. 

1876. C l a r k  S. F. Report on the Hydroids collected on the coast of A1:~ska and the Aleutian Islands from 1871-1874; Pro- 
cecdings of the Academy of Natur;tl-Sciences of Philadelphia, p. 226, Taf. XlI,  Rg. 28, 29. 

Gesammelt am Strande und gedredget aus 10-30 Meter. 
Ve r b r  e i  tu ng: Bisher nur in Alaska beobachtet. 

S&uZareZZa t~lcuspddata. 
1857. Sertularia tricuspidata A l d e r  , A Cataloguc of the Zoopl~ytcs of Northumberland and Durh:~m ; Trans. Tyneside Nat~lra- 

list's Field Club. 111, p. 111, Taf. IV, Fig. 1, 2. 
1868. Sertularella tricuspidata A l d e r ;  H i n c k s ,  Brit. Hydroid. Zooph. p. 239, Taf. XLVII, Fig. 1. 
1876. A l d e r ;  C l a r k ,  1. c. p. 224, Taf. XII, Fig. 26, 27. 

Gedredget zwischen 20 und 130 Meter. 
V e r b r e i  t u n g : Island, Grijnland, Nordamerika, Belle Isle-Strasse ; Alaska. 

Seri7uZareZZa gem4cuZatu. 
1874. H i n c k s  T. On Deep-water Hydroida from Icelimd, Ann. Nat. Hist. Scr. IV, Vol. 13, p. 152, Taf. VII, Fig. 13,14. 

Gedredget zwischen 20 und 130 Meter. 
Ver breitung: Bisher nur von Island bekannt. 

HaZedzcm boreale nov. upec. 
Fig. 1, 2. 

Bildet 3-5"" hohe StFckchen, deren Stamm aus einem Rohrchenbtindel besteht und bereits ziemlich 
nahe der Wurzel in nngleichen Abstanden abwechselnd nach rechts und links ~ s t e  abgibt, die dann oft noch 
nur mehr ganz kurze Z~veige tragen. Stamm und ~ s t e  sind von schwiirblicher Fgirbung, die Polypen und mfinn- 
lichen Gonetheken hell, weisslich. Die Zweige, sowie die Enden der ~ s t e  siud aus einer einfachen Glieder- 
reihe gebildet und die Glieder selbst wie bei UaZecium haleeinurn angeortlnet und auch Lhnlich gestaltet, nur 
verhaltnissmlssig noch einmal so dick. Die Hydrotheken sitzen alternirend auf den Enden der Glieder und 
bestehen selbst wieder aus 1-3 oder 4 kurzen Gliedern, deren letztes den meist mit 18-20 Tentakeln ver- 
sehenen Polypen tragt. Auch am Stamme zwischen den   st en sitzen einzelne Hydrotheken. Von diesen 
Cebilden ist noch zu erwlhnen, dnss ihre Glieder einen nur wenig ausgebogenen, mit einer Punktreihe ver- 
sehenen oberen Rand haben und wie Schtisseln ineinander gesteckt sind. 

Die miinnlichen Gonotheken sitzen mit einem kurzen diinnen Stjele an den oberen Gliedern der Hydro- 
theken, sind von langgestreekter Gestalt, etwn wie ein Dattelliern, und von weisser Farbe, mit einem schwlrz- 
lich pigmentirten Streifen an einer Seite. 





Lafoi)a ccqillards. 
1873. Sara G. O.,  Bidrag ti1 Kundskaben om Norges Hydroider, Forhandliugar i Videnskabs-Selekabot i Christiania, p. 115, 

Taf. IV, Fig. 22-24. 

Ohne niihere Angabe. 
Verb r e i  tung: Nach S a r  s selten in der Bucht von Christiania. 

1786. Swtulavia volubilis El l i s  et S o l a n d e r ,  Zoophytes, p. 51, Taf. IV, Fig. e, f i  E, 3'. 
1860-62. Clytia bicophora A g a s s i z  L., Contributions to the Natural History of tho United-States, Vol. IV, p. 304, Taf. XXVII, 

Fig. 8, 9 und Taf. XXIX, Fig. 6-9. 
1868. @tia Johnstoni Alder ;  Hincks ,  Brit. Hydroid-Zoophytes, p. 143, Taf. XXIV, Fig. 1. 

Gedredget aus 140 Meter Tiefe. 
Verb  r e i t un g : Frankreich, Belgien, Grossbritannien, Norwegen; Westktiste von Nord-Amerika; Alaska. 

TRACHOMEDUSAE. 

A g l m t h d  & gllta*. 
1766. Medusa digitalis Mull er  0. F., Prodromus Zool. Dan. p. 233. 
1879. Aglantha digitalis Miillcr; Hac  kc1 , das System der Medusen, p. 272, Taf. XVI, Fig. 5, 6 .  

Verb r e i  t u ng: Nordatlantischer Ocean. 

Erklarung der Abbildungen auf Tafel 11. 

Fig. 1. Hahum bareale n. sp. in natiirlicher Gr6sso. 
2. Dasselbe stark vergr6ssert. 
3. Halecium curvieauk n. ep. in natiirlicher Gr6sso. 
4. Dasselbe stark vergr6ssert. 



Lorenz L .v.,Pol.ypomedusen v. JnnMayon. Taf. IT. 



E C H I N O D E R M E N  V O N  JAN MAYEN. 
GESAMMELT UND BEARBEITET VON 

DR. F. FISCHER, 
ARZT DER ~ S T E R R E I C H I S C H E N  EXPEDITION A U F  J A N  YAYEN. 

CRINOIDEA. 

Amtedon derbtata. 
1825. Alecto dentata Thomas Say,  On the Species of tho Linnoan genus Astcrias inhabiting the coast of t l ~ c  United States. 

Journ. of the Acad. of Nat. Scienc. of Philadelphi:t, Vol. V, Part. 1, p. 153. 
1844. Alecto Sarsii Diiben och Koren ,  ijfvcrsigt af Skimdinaviens Echinoderm. Svenska Vetensk. Akad. Handl., Stockholm 

1846, p. 231, Tab. VI, Fig. 2. 
1868. Du PontacrinoIde de Z'Antedon Sarsii (Alecto) D iib en  ~t ICo r en;  blichael S a r  a, M6moires pour servir A la conn:rissance 

des crinoides vivants. Christi:~nia, p. 47, P1. 5-6. 
1877. Antedon Sarsii Dii b e n et K o rcn.; Dr. E. V. Marc n el l  or ,  Die Coclentcr:rten, Echinodcrmcn und Wiirlner der k. k. 6st. 

ung. Nordpolexpedition. - Sepamt:~bdruck all8 dem XXXV. Bsnde der Denkschriftcn der math. naturwiss. C1:mse der 
kais. Akademie d. Wissenschaften in Wien, p. 25. 

1881. Antedon prolba Sla  d en ; P. Martin D u n c:rn and W. Percy S l a  d c n ,  A memoir on the Echinoderm. of the arct. sea to 
tho W. of Greenland, p. 77, P1. VI, Figs 7-10. 

1882. Antsdon dentata S a y  ; P .  Herbert C z ~ r p  e n t o r ,  On tho classifioation of the Comatula, Proc. of the Zool. Soc. of London, 
p. 746. 

Unter den vier bei Jan Mayen gofundenen Exemplaren ist ein verhlltnissmassig grosses Exemplar. An 
dieses reiht sich ein anderes an, das um etwa I/, kleiner ist. Die llbrigen zwei sind Jugendformen von 
ungleicher GrSsse. 

Die Lange cines Armes bei dern griissten Exemplare betragt 120mm, es felilt jedoch ein gutes Sttick von 
der Spitze des Armes. Ein ebenfalls nicht vollstandig erhaltener Arm bei dem kleineren Individuum, dern 
jedoch nur die letzten paar Glieder des Armes fehlen dtirften, misst 82"". 

Der Knopf bei diesen Exemplaren ist konisch, mit einer warzenartigen, von Ranken dicht besetzten 
Erhebung an der Spitze des Kegels. Die Ranken sind zart, lang und werden je nach ihrer Lange, die zwischen 
20-GOmm schwankt, aus 28-43 Gliedern zusammengesetzt. Die untersten 2-4 Glieder sind entweder kUreer 
als breit, oder gleich lang, wie breit, oder auch die letzten aus dieser Reihe etwas langer als breit. Die 
folgenden Glieder sind sehr lang, cylindrisch (im leichten Grade in der Mitte spulenfdrmig verjtingt), bis vier- 
ma1 so lang als breit. Gegen die Spitze der Ranlcen zu werden die Glieder wieder etwas klirzer. Das Endglied 
trIgt ausser einem Haken nooh einen starker oder schwacller markirten dreieckigen Dorn. 

Von'den drei radialen Gliedern ist das 1. nur vo11 der Seite, von vorn jedoch nicht sichtbar. Das 
2. radiale Glied ist annZiliernd an der Seite von derselben Hbhe, als es breit ist, in der Mitte sattelartig 
eingeschnitten zur Anfnahme des 3. radialen Gliedes. Dieses letztere ist von rhombischer Form, und das 
gegen die Enden der Arme gekehrte Eck ist spitzel; als das, welches in die Vertiefung des 2. Radiale e i n g e f ~ ~ t  
ist. Die Seiten des 3. Radial0 Bind leicht eingeeogen. Das 2. Brachiale hat voa vorn geseheu eine sturnyf 
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licilf6rmigc Gestalt und ist etwas hBher ale breit. Das 3. Brachiale ist annnahernd cylindrisch und ist zugleich 
der Trager des 1. Syzygiums. Zwischen dern 1. und 2. Syzygium liegen vier Glieder, zwischen den folgen- 
den nur je drei Glieder. Die Entfernung zwischen dern 3. Radiale nnd dern 1. Syzygium betragt bei dern 
lrleineren Exemplare 4"" und zwischen dern 3. Radiale und dern 2. Syzygium 10.5"m; zwischen dern 2. und 3. 
Syzygium 4.3"". 

Die 1. Pinnula befindet sich am 2. Brachiale u~id  besteht bei dern grossen Exemplare aus 27-28, etwas 
plattgedrtickten Gliedern; dieselbe ist 14"" lang. Die 2. aus 12 ebenfalls eeitlich comprimirten Gliedern 
gebildete Pinnula hat eine L%n.r;e von 43"". Die 3. 7.2"" langc Pinnula besteht ebenfalls aus 12, jedoch 
langeren Gliedern. Die 4. Pinnula ist 10"" lang l~nd  wird aus 16 Gliedern zusammengesetzt; die 5.) 8.5"" lang, 
ist zwijlfgliedrig, wallrend die 10. Pinnula 10.3"'" lang und dreizehngliedrig ist. Die Glieder der 10. Pinnula 
sind cylindrisch und lang. Die 20. Pinnula ist 17.2"" lang und hat 20 Glieder. Das 2. Glied der Pinnula 
schliesst sich in der Weise an das 1. an, dass dadurch eine Verbindung entsteht, die man sich auf die Art ver- 
sinnlichen ktinnte, dass man sich an irgend einer Stelle der Pinnula die auf ein bestimmtes Glied folgenden 
Glieder in ihrer Langsachse um 90" gedreht denkt. 

Die Furchen ftir die Tentakeln an den Pinnulis treten erst rnit der 4. Pinnula auf. 
Die schlanken Arme, die feinen Pinnulae rnit den langen Gliedern und die zarten langen Ranken rnit der 

auffallenden Rewaffnung an den Enden verleihen diesem Antedon ein so charakteristisches Aussehen, dass eine 
Verwechslung mit irgend einer anderen Art nicht leicht miiglich scheint. 

Ich verglich nun die von Jan Mayen mitgebrachten Exemplare rnit den im kaiserlichen Museum befind- 
lichen nordischen Antedon-Arten und fand in erster Linie eine grosse ~bereinstimmung nlit zwei von der ersten 
iisterreichisch-ungarischen Nordpolexpedition mitgebrachten Exemplaren einer Antedon-Art. Diesc zwei Exem- 
plare wurden von Dr. E. v. Marenzell  e r  (1. c.) als A. Sarsii bestimmt und werden auch von Dr. Carp  en t er, 
welchem dieselben zum Vergleiche und zur Ansicht auf seine11 Wunsch zugeschickt wurden, f i r  diese Art gehal- 
ten. Wenn man nun erwagt, dass rnit Ausnallme der durch die Grbssenverhiiltnisse bedingten Unterschiede - 
(das grossere der von Mare n z e 11 e r beschriebenen Exemplare hatte Arme von nur 80"" Lange) namlich die 
geringere Anzahl von Ranken-Gliedern - sonst keine Abweichungen zu verzeichnen sind, so muss man noth- 
wendigerweise zu der ~berzeugung gelangen, was ich tibrigens an der Hand der spater zu beschreibenden 
Jugendzustande des Weiteren ausftil~ren werde, dass unter Antedon prolixa S l a d  e n nur ausgewachsene Exem- 
plare von A. Sarsii, welche bislang noch nicht erschopfend beschrieben waren, zu verstehen sind. 

Wie schon Eingangs erwahnt wurde, befinden sich unter den aus Jan Mayen mitgebrachten Exemplaren, 
zwei kleine Individuen, deren Arme 40-45"" im unverletzten Zustande messen mochten. Diese zwei Exem- 
plare tragen sammtliche von Dti be n und K or e n und den spateren Autoren f i r  Antedon Sarsii angegsbenen 
charakteristischen Merkmale. 

Der Knopf bei diesen Exemplaren ist vollstandig mit Ranken besetzt. Von der bei grosseren Individuen 
auftretenden rankenlosen, warzenartigen Erhebung an der Spitze ist nichts zn sehen. Die Glieder der langen, 
diinnen Ranken sind lang, spulenartig. Die langeren Ranken besitzen bis zu 18 Glieder, die kurzeren 11-16. 
Die ~ e i c h n u n ~ i  die DU ben und K o ren von der Rankenspihe liefern, dtirfte bei geringer VergrUsserung 
entstanden sein; denn bei einer Vergrdsserung, die man rnit gewohnlicher Lupe erzielt, erhllt man ein Bild, ala 
ob Haken und Spornfortsatz an e inem und demselben Gliede waren; bei stlrkerer Vergrosserung jedoch sieht 
man ganz deutlich dasselbe Bild, wie es D uncan und S l a d e n  ftir Antedon prolixa gebcn, d. h. das letzte Glied 
ist in einen Haken umgewandelt, der rnit dern vorletzten, mehr oder weniger stark entwickelten sporntragenden 
Gliede articulirt. Auch alle tibrigen Verhaltnisse bei diesen zwei Exemplaren stimmen rnit den Beschreibungen, 
insoweit dieaelben tiber Antedon Sarsii bestehen, vollkommen tiberein. Ebensowenig als ich bei den aus- 
gewachsenen Exemplaren im Zweifel dariiber sein konnte, dass ich es rnit Antedonprolixa S l a d e n  zu thun 
Ilabe, kann ich auch bei diesen kleineren Individuen nur die vollstandige ~bereinstimmung rnit Antedon Sarsii 
hervorheben und sehe mich gezwungen, diese beiden Arten zusarnmenzuziehen. Sollten noch irgend welche 
Zweifel entstehen, so werden dieselben wiederlegt durcli die Thatsache, dass ich gleichzeitig rnit den bereits 







SoZaster fwrcdfer. 

1844. Sotaster furcifer Diiben et Karen, Svenska Vet. Akad. Handl., p. 243P1 VI, Figs. 7-10. 
1881. Lophastet-&rcifer (Diiben et TCoren) Ver r i l l ;  Duncan  and S l a d e n ,  A memoir 011 the Echinodernlat:~ etc., p. 43-46, PI. 

LII, Figs. 9-12. 
1884. Solaster fbvcifer D ii b en  et Kor  en;  Dan ie l  s s e n  e t  R or  en, 1. c. p. 47, Tab. VIII, Fig. 12 ; Tab. IX, Fig. 9-1G. 

Dieses bei Jan Mayen gefundene Exemplar misst im Durchmesser 200"". Es scheint das gr8sste unter 
den bis jetzt beschriebenen zu sein. Das Verlililtniss des Ar~nradius zum Scheibenradius ist 10: 3. Die 
geringen Abweichungen, die ich an vorliegendem Exemplare finde, sind wohl hauptsachlich durch die GrFsse 
bedingt. 

Wahrend D u n c a n  und S l a d  e n  17-22 Paxillen in jeder der beiden Seitenreihen an den Armen fanden, 
sind bei diesem Exemplar fast durchwegs 24 Paxillen zu sehen. Die Paxillen der unteren Reihe sind ebenfails 
griSsser, als die der oberen. Furchenpapillen sind auch hier 3-5, Querpapillen 4-5 zu zalilen. D u n c a n 
und S l a d  e n  ftihren 3 4  an. 

In den Interbrachialraumen sind bei meinem ICxemplar fiinf Reihen von Paxillen zu sehen, von denen 
die innerste sich zwischen den Querpapillen und der unteren Reihe der Seitenpaxillen an den Armen bis 
gegen die Spitze verfolgen liisst. Die Paxillen nehmen gegen die Arme zu an GrSsse ab. In der ersten Reihe 
sind vom Centrum gegen den einen A1.m zu 18  Paxillen genau zu unterscheiden. Die folgenden vier Reillen 
enthalten mit Ausschluss der unp:laren Paxille jederseits je  6, 4, 2 und die 5. Reihe jederzeit nur 1 Paxille. 
Im lebenden Zustande war das Thier am Rilcken olivengrtin, am Bauch gelblicll. 

In 140 Meter Tiefe. Nur 1 Exemplar. 
V e r b  r e i t un g:  Norwegen und zwar im Bergen-Fjord in Tiefen von 30-40 Faden; siidlich von den 

F'ar-oer unter 60"  10' ngrdlicher Breite und 60 " 30' westlicher Lange in 60 Faden. Station 137, 237 (slidwiirts 
van Jan Mayen), 343, 359 (beide westlich von S p i t  z b e r g  e n  der Norske Nordhavs-Expedit, 1876-78); West- 
kuste von Grtjnland ; Discovery Bay (81 " 41' niirdliche Breite) und Cap. Fraser, in Tiefen von 80  Faden ; 
Nowaja Semlja, Nord-Amerika. 

1733. Triskaidecactis papposa Linck., De stellis marinis, p. 43, Tab. XXXII, No. 62; Tab. XXXIV, No. 54. 
1881. Crossaster yapposus (Linck), Nii l ler  und Trosch  el; Duncan and S laden ,  A lne~noir on the Echinodcr~nata of tllo 

arctic sea to the West of Greenland, London, p. 36-40, PI. 111, Figs. 1-4. 
1884. Solaster papposus (Linck) F o r b  e s;  D an i  u 1 s s  c n und IC o r e n ,  1. c. p. 48, Tab. IX, Fig. 12. 
1884. Solaster affinis Bran,dt, obcndu, p. 44, Tab. VIII, Fig. 11; Tab. IX, Fig. 7, 8, 14. 

Es wurden 28 Exemplare von SoZaster papposus mitgebracht, die sammtlich bei Jan Mayen gofangen 
wurden. Van den vorliegenden Exemplaren ist nur ein einziges eilfarmig, wahrend die tibrigen 27 sammtlich 

zehnarmig sind7 wie aucll andere Hunderte, die das Schleppnetz lieferte und nach genauer Durchsicht weg- 

geworfen wurden, durchgehends zehnarmig wareu. 
Der Beschreibung, die D u n c a n  und Slztden ltber Solaster papposus geben, entsprechen die bei Jan 

Mayen gefundenen Exemplare so gut, dass ich es far liberflltssig halten wlirde noch etwas bei dieser Art zu 
im erw&hnen, wenn ich nicht beim Vergleich meiner Exemplare untereinander und mit anderen, die sich 
Hofrrluseum in Wien vorfinden, Beobaclitungen gemacl~t hatte fiber den geringen Werth gewisser Merkmale, 
welche in dieser Gattung zur Unterscheidung von Arten benlttzt werden. 

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Untersuchung der von mir mitgebrachten Exemplare 
zusammengestellt. 

~storreichisohe Expedition anf Jan Mnyon. 



Vergleicht man nun ein 12armiges Exemplar von der Westkiiste Nordamerika's (Puget-Snnd) mit den 
meinigen, so findet man, dass die Ar~zahl der Furchenpapillen keinen Unterschied aufweist, wahrend 8-10 
Querpapillen und 15 Paxillen an den Seiten der Arme zu sehen sind. Die seitlichen ~ a x i ~ l e n  der Arme sind 
zusammengedrtickt und in den InterradialrBumed breitcr und g13iisser als an den Armen, jedoch von ktirzeren 
Borsten besetzt. Die Riickenpaxillen sind langgestreckt und mit kurzen Borsten besetzt, wahrend die Paxillen 
bei den ~ x e m ~ l a r e n  aus Jan  Mayen kurze Stiele und lange Borsten haben - analog der Beschreibung, die 
D a n i e l s s e  n nnd K o r e n  iiber Solaster afinis geben: dass sie lrurz, cylindrisch und mit langen Kalknadeln 
besetzt sind. Die Interradialraume sind bei meinen Exemplaren mit griisseren und kleineren Paxillen 
dicht besetzt, Bhnlich, wie es D a n i  e 1 s s e n und K o r  e n  ftir Solaster afinis anftihren. Die  axi ill en am ~ ~ c k e n  
der Scheibe sind dagegen vie1 dichter bei dem amerikanischen Exemplar als den meinigen und denen, die von 
der franziisischen Ktiste herstammen. 

Ein 12armiges Exemplar von der franziisischen Kiiste besitzt 4 Furchenpapillen, 6 Querpapillen, jehodi 
20 Paxillen an den Seiten der Arme. 

Ein 19"" im Durcbmesser l~altendes Exemplar von Great Cumbray hat 13 Arme, wahrend die sonstigen 
Verlilltnisse denen aus Jan Mayen vollkon~mcn gleichen. Dieses Exemplar, obwohl sehr Irlein, hatte die gleiche 



Anzahl von Furchen- und Quer-Papillen, so wie auch der paxjllen an den Seiten der Arme. Das etwas kleinere 
Exemplar von Jan Mayep z2ki.t 4 Furcbeppapillen, aber auch nus 4 Querpapillen und 7 Paxilles as den Seiten 
der Arme. 

Wenn man erwagt, welche Abwechslungen innerhalb der Furchenpapillen bei Individuen von derselben 
Fyndstelle, ja sogar bei einep Individuum vorkommen, wie gleichgiltig die Anzahl der Arme ist, und endlich 
dass durch die 10armigen Exempla~e von Jan Mayen, auf die die Beschreibung von Solaster affinis von 
D a n i e l s  s e n  und K or  e n bis auf die Anzahl der Furchenpapille~ passt, eben durch die Anzahl der Furchen- 
papillen dey ,Anschluss an die mehr als loarmigen Varietaten, bei welchen nie mehr als ftinffache Pqpillen 
vorkommen sollgn, erbracht ist, so wir,d es schwer den Solaster a$'inis B r a n d  t als eine eigene Art aufrecht 
erhalten zu wollen, wie dies D a n i e l s  s en und K o r en auch in ihrer letzten Arbeit (1. c. pag. 44) thun. Eine 
Sttitze dieser Ansicht finde ich auch in dem ,vos Sl a d  e n beschriebenen Solaster papposus var. septentrionalis. 

Sehr zahlreich in Tiefen von 100-150 Meter. 
V e r b r e i  t ung:  Westfrankreich; Grossbritannien; F'ar-6er; Island; Spitzbergen; vom Kattegat bis in die 

Berings-Strasse; Puget-Sund (Californien); Grbnland; N~rdame~ika .  

1776. Ast&s lnilitaris 0. F. Miiller, Zool. Dan. Prodr. p. 234, Nr. 2828. 
1881. Pieraster n~llitaris (0. F. Miiller), D unc:~n and S lad  en, A mumoir on the Eohinodcrmata of the arctic sea etc. p. 46-49, 

P1. IkI, Fig. 13-16. 

Nus ein Exemplar dieser Art wnrde bci Jan Mayen gefunden. Dasselbe war gelblichweiss und waren 
weder im Leben, nocl~ sind an dem im Allrohol gut conservirten Thiere die Papillen am Rticken der Schei,be 
so stark hervortretend, als es D u n c a n  und S l a d e n  abbilden. Die Stacheln der Papillen sind ebenfallrr vie1 
kleiner und nur mit Hilfe der Lupe zu sehen. 

Der grosse Radius betragt 50mm, der kleine 18"'"; die Breite der Arme an der Basis 20-22"". 
Gefunden in  einer Tiefe von 100 Meter. 
V e r b r  e i  t u  n g  : Norwegen; Spitzbergen; karisches Meer ; Dobbin-Bay; Davis-Strasse; Brand Manan ; 

Bay of Fundy. 

OPHIUROIDEA. 

0ph.IopZeura 6oreaZis. 
1877. ,OAhioP[eura bol;eal+ D fini o 1 s s op qnd K,o r e n , Nyt Magazin for Naturvidonskabarnc, U q I .  Bd. (fra den Norskc Nor& 

havs Expedition), p. 77, Tab. 5, Fig. 1 - 4. 

Fip  ein~iges Exemplar wurde bei Jan Mayen frefunden. Die sehr kleinen Schuppen am Rticken der 
Scheibe treten erst zum Vorschein, wenn man vorlier die Haut, in die die Schiippchen eingebettet sind, abschabt. 
Die Schtippchen t I ,  , ,$qd pur an der Padial2latte so geliauft anzutreffen, wie es D a n  i e Is  s e n und K o r e p  auf 
Tafel V, Rgur  2 darstellen. Im mittleren Theile der Sclleibe gruppiren sich um ejne verhaltnissmassig grosse, 
den Mittelpunkt der Scheibe einnehmende, van der Haut nicht tiberzogene Schuppe, mehrere etwas kleinere, 
unregelm&ssig zerstreut liegende, ebenfalls nackte Schuppen. ~ l ln l iche  Schuppen 4ieht man in den Zwipchen- 
rippenriiumen, die bald dichter, bald spiirlicher auftreten. 

Der Durchmesser der Scheibe betriigt 3gmm, die Liinge der Arme 290". 
In 230 Meter Tiefe. 
y,ehPraik~#g: ,No~yegep $0" 5',ntird$c)e Breite, 0.5 ,und 3" tistliqhe Lango v. Gr., 510 und 570 

Faden. 

,1 &tRrQidca bedgcjd ,during the Crui,se of the ,,Knight Emntu .  Proo. of the Royal  SO^. pf Edinburgh. Session 
1881 bis 1882, p. 704. 

5* 
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OphAog@-pha Sarsa. 
1854. Ophiura Sarsii Lii tken,  Videnskabelige Meddcl. fra den Naturhistoreske Forening i Kj&henhaven, p. 7. 
18G5. Ophioglypha Sarsii Lii t k cn ,  Lyman ,  111. Cat. Mus. Comp. Zool. Nr. 1, p. 41, Figs. 2 -3. 
1881. OpAioglypha Sarsii D 11 ncan  anti S l  a d  en ,  A mcmoir on the Echinodermata etc., p. 60. 
1883. Ophioglypha S a ~ s i i  Lyman;  Report on tho Ophiuroidea. Thc Voyagc of Challenger. Part. XIV, p. 40. 

Dieser bei Jan Mayen gemeine Seestern liegt in 14 .Exemplaren vor. Das kleinste Exemplar hat einen 
Durchniesser von 16"", die grossten besassen einen Durchmesser von 26"". 

Bei Jan Mayen in Tiefen von 50-150 Meter. 
Verb r e i  t ung: Grossbritannien; Westktiste Skandinaviens ; Spitzbergen ; Grbnland; arktischer und sub- 

arktischer Theil der Ostkliste Nordamerikas; Grand Manan; Eastport; Trenton; Massachusetts-Bay. 

Ophiiog@-pha robzcsta. 
1851. Ophiolepis robusta A y r e s ,  Proc. Boat. Soc. N. H. IV, p. 134. 
1865. Ophiogl~p?~a robusta Lyman ,  111. Cat. of thc Mus. of comp. Zool. Nr. 1. Ophiuroidae and Astrophytidae, p. 45-47. 
1851. Ophioglypha robusta A y r e s ;  Duncan  and S l a d e n ,  A. mem. on the Echinod. of the arct. sea to the W. of Greenland, 

p. 62, P1. IV, Figs. 5-7. 
1882. Ophioglypha robzcsta Lyman ,  Rcp. on the Ophiuroid. The Voyage of Chall. Part. XIV, p. 77. 

Von diesem bei Jan Mayen haufigsten Schlangenstern liegen Uber 100 Exemplare vor. Die kleinsten 
haben einen Scheibendurchmesser von 1"'". Derselbe steigt in verschiedenen Abstufungen bis zu 12"". 

Bei den meisten dieser Exemplare wird die Ambulacralspalte von einem Kranz von Schtippchen 
umfasst. Die zweite und manchmal auch die dritte Spalte werden von zwei SchUppchen, sonst die meisten von 
einem einzelnen Schtippchen bedeckt. Was die Farbe anbelangt, so bietet dieser Schlangenstern die grbsst- 
mbglichste Verschiedenheit dar. Die meisten Nuancen und Combinationen der Farben: gelb, braun, roth, grtin, 
und weiss sind anzutreffen. 

Bei Jan Mayen kommt er in Tiefen von 25-50 Meter massenhaft vor und ist auch in Tiefen von 
180 Meter, obgleich seltener, anzutreffen. 

V e r b r e i  tung: England; Danemark ; Norwegen; Schottland-Inseln; ~ i i r -0e r  ; Grbnland; Spitzbergen; 
Matoschkin-Schar; karisches Meer (Stuxberg) ; Ostkilste Nordamerikas. 

1852. Ophiwra s&a F o r b  e s, Su  ther l ,  Journ. of the voyage in Baff. bay and Bar. str. Vol. 11, appcnd., p. C. C. XV. 
1864. Ophiocten sericeuwz F o r b  e s ;  L j un gxna n, Tillagg till Kanncdomen d Scandinaviens Ophiuridcr. Ofvers. af kongl. Vetensk. 

Akad. Forhandling, 1865, p. 360. 
1881. Ophiocten sericeum F o r b  c s ;  Duncan and S l a  d e n, A memoir on the Echin. of the arctic sea to the West of Greenland, 

p. 65-67, Plate IV, Figs. 8-10, 14. 
1882. Ophiocten sericeum Lyman, Rep. on tho Ophiuroid. The Voyage of Chall. Part. XIV, p. 79; P1. XXXVIII, Figs. 18-21. 

Dieser bei Jan Mayen nieht haufig vorkommende Schlangenstern liegt in 10 Exemplaren vor und wurde 
in Tiefen von 130-240 Meter gefunden. 

Verb  r e i t  u n g: England; Norwegen; Grbnland ; Spitzbergen; Nowaja Semlja und Nordamerika. 

0phkacamth.a bMemtata. 
1805. Asterias bidentata R e  t z, Dissertatio, p. 33. 
1842. Ophiacantha spinulosa Miiller und T r o s c  hell System der Asteriden, p. 107. 
1881. Ophimntha spnulosa Miill. et Tr.; Duncan  and S laden ,  A memoir on the Echinod. of the arctic sea to the W. of 

Greenland, p. 68, P1. IV, Figs. 11-13. 
1882. Ophiacantha b W a t a  Lyman,  Rep. on the Ophiuroidea. The Voyage of Chall. Part. XIV, p. 186. 

Gegen 40 Exemplare dieser Art wurden mitgenommen. Die griissten haben einen Durchmesser 
von 14-. 

Jan Mayen in Tiefen von 100-250 Meter zahlreich vertreten. 
V e rbr  e i  tu n g: Norwegen (Herlpaer ; Christian-Sund ; Lofoten; Finmarken nach S a r  s); Grbnland ; Spitz- 

bergen; Matotschkin-Scharr; karisches Meer (Stuxberg);); OstkUste von Nordamerika. 



Echinodermen. 

OphiiophoZis aczczeata. 
1776. Asterias aculeata M u l l e r  0. Fr., Zool. dan. Prodr. Nr. 2841. 
1789. Asterias aculeata A b i l d g a a r d  C1i. P. Zool. d:~nica, Vol. 111, Havni:~~,  p. 29, Tab. XCIX. 
1842. Ophiolepis (Ophiopholis) scolope~drica Mu l l o r  J. und T r  o s c h e l  H., Systeni dur Asteriden, p. 96. 
1882. Ophiopholis aculeata L y m a n ,  Report on the Ophiuroidca. The Voyage of. Challenger, Part. XIV, p. 112, P1. XLVI, p. 6. 

Von diesem Schlangenstern liegen 12 Exemplare vor. Das grosste misst 22mm in1 Scheibendurchmesser. 
Jan Mayen: Tiefe 50-180 Meter nicht besonders zahlreich. 
Verbre i  tung:  Rattegat; Norwegen; Spitzbergen; Griinland; Island; England; F'ar-0er- und Schottlands- 

Inseln; karisches Meer (Stuxberg) ; Labrador; St. Lorenz-Bucht ; Neu-Fundland; Neu-England; Californien. 

1842. Mii l ler  11nd T r o s c h e l ,  System dor Asteriden, p. 109, Tab. 10, Fig. 1-2. 
1861. Ophioscolm glacialis Mull  c r  und T r  o s  c h e l ;  S a r s ,  Overs of Norg. Ecliinod., p. 7, Tab. I, Fig. 6-7. 
1882. Opliioscolm glacialis Miiller und T r o s o  h e l ;  L y m a n ,  Rcp. on the Ophiuroidca. The voyage of Cha11. Part. XIV, p. 234. 

Nur ein Exemplar von 32mm Scheibend~rchmesse~, gefischt in 90 Meter Tiefe. 
Verb  r e i  t u ng: Europaische arktiscqe Meere; Nordamerika. 

1853. Astrophyton Agassizii S t  i m p s  o n, Syn., Mar. Invert. Grand Manan, p. 12. 
1881. Astrophyton Agassizii S t i  m p  s o n, D u n  onn atid S 1 a d o  n, A mcm. on the Ecllinod. of the arct. sea to the W. of Greenland, 

p. 69-72, PI. V, Figs 1-6a. 
1882. Gorgonocephalus Agassizii (Lym.), Rup. on tho Ophiuroidoa. The Voyage of Chall. Part. XIV, p. 251, 253, 261, 263, 264, 

PI. XXXV, Fig. 26, P1. XXXVI. 

Von dieser Art liegt eine grosse Reihe von Exemplaren vor. Das kleinste Exemplar hat einen Scheiben 
durchmesser von 4"", das nachst grFsste von '7"") ein drittes ebenfalls noch sehr kleines Exemplar hat einen 
Scheibendurchmesser von 31"". Eine zweite Entwickelungsreihe beginnt mit einem Exemplar von 40mm 
Scheibendurchmesser und lasst sich dieselbe bei stetiger Zunahme des Durchmessers bis auf 90mm verfolgen. 
Das kleinste der angeftihlten Exemplare iat am RUcken der Scheibe mit zerstreut stehenden, grossen, ovalen 
Platten besetzt, die durch Reihen von halbkugeligen WLrzchen von einander getrennt sind. Ebensolche 
GranuIa sind an der unteren Flache der Scheibe, kleinere und mehr zerstreute auf dem RLtcken der Arme zu 
sehen. An den Tentakelporen sind meistens 3 Schuppen. Dieselben entspringen vereinigt und stellen stumpfe 
Stacheln vor. 

Die erste Theilung der Arme beginnt in einer Entfernung von 3.5"" von dem Scheibenrande, die zweite 
und gleicheeitig letzte Theilung beginnt 4"" von der ersten Bifurcationsstelle entfernt. Die beiden Exemplare 
mit einem Scheibendurchmesser von 7 respective 11"" sinil sowohl am RUcken der Scheibe und den Armen, 
als auch an der unteren Flache der Scheibe mit gleichmassigen Granulis besetzt. Die Granulirung ist sowohl 
an den bei diesen Exemplaren stark vorstreckenden Rippen, als auch in den Zwischenraumen vollstlndig 
gleich. Van den Platten am Rticken der Scheibe ist nichts zu merken. Die Schuppen an den Tentalcelporen 
sind von gleicher Beschaffenheit wie bci dem erst beschriebenen Exemplar und auch in gleicher Anzahl vor- 
handen. 

Das kleinere Exemplar weist bereits vier Theilungen der Arme auf, das grbssere deren sechs. Die 
Theilung beginnt bein) letztgenannten Exemplar 2mm vom Scheibenrande entfernt. 

Dieae zwei Exemplare haben im Leberi eine lichtgelbliche Farbe, das kleinste war beinahe weiss. 
Die jungen Exemplare aus der zweiten Reihe tragen bereits alle charakteristischen Merkmale eines aus- 

gewachsenen Thieres an sich. Ebenso war auch die Farbung der Rippen und der Zwischenrippenraume der 
Scheibe, wie dieselbe bei grossen Exemplaren angetroffen und beschrieben wird. 
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Gorgonocephalzcs AgassGii kommt bei Jan Mayen in Tiefen yon 90-260 Meter in sehr grosser Menge vor, 
wurde jedoch nie zusammen mit Antedon Eschrichtii, das ebenfalls in diesen Tiefen massenhaft vol.kommtl 
mit einem Schleppnetzzuge herwfbef6rdert. 

V e r b r e i  t u ng: Nadsti; Finmarken; Waigatsch-Btrass~; Grijnland'; Smith-Spnd; N~r~damenkq (golf ypn 

St. Lawrence; Grand Manan; Cap Cod). 

Strowgylocentrotws dr6bccc~ensis .  
11776. Echinus driibachiensis Miiller 0. F., Zool. dan. Prodr., p. 235, Nr. 2846. 
1881. Strongylocentrotus dr8bachiensis (Milller) A g a s s i z ; D u n c an  and S 1 a d  en, A memoir on the Echinodermata of the arctic 

sea to the W. of Greenland. London, p. 19, P1.11, Fig. 14.. 

Jan Mayen, Tromsti, 30-180 Meter Tiefe, zahlreich. 
Verbre i tung :  Circumpolar. 

1767. Holothuria framfosa Gunnerus ,  Act. Holm., p. 115, P1. IV, Fig. 1, 2. 
1881. Cucumaria frondbsa (CT~inu.) F o r b  c s, Duncan and S 1 ail e n, A memoir on tho Echinodermata of the arctic sea to the West 

of Grcenland. London, p. 2, P1. I, Fig. 1, 2. 

Jan Mayen, 15-140 Meter Tiefe, ziemlich haufig. 
V e r b r e  i t u n g : Circumpolar; Britische Inseln ; ~ i i r - 0 e r  ; Scandinavien ; Island; .West -&Bnland ; Spitz- 

bergen; 8ordamerik.a : Oat- und Westkliste. 

PsoZws p h l i c w l t ~ s .  
1765. Holothuria phantapus S t r u s  senf c l d  t, Act. Holm., p. 265, Td 10. 
1881. Psohs yhuntupu. (Strussenfeldt) J a g  e r  ; Duncan and S l a d  en, A melpoir on ,the Eqhinsgermata of the qrqtic eB@ $0 

Wcst of Qrq,enlepd. Lonflon, p. 9. 

Jan Mayen, $40 Meter Tiefe, 1 Exemplqr. 
V e r br e i t  u n g: West-Grijnland; Spitzbergen; Britische Jnseln; Scapmi+vien; ~ g r - h r ;  Isl+~I$j ,?-Jor$- 

qmeirika; (Grand Manstn; Maine. 

1851. Myriotrochus Rinkii S t  e e n a t r  up, En ny form af do lungeliise og fodliise Siipiilsers Gruppe in Tid. Meddel. nat. forening i 
Kjprbenhavn 1851, p. 55, PI. 111, Fig. 7-10. 

1881. Myriotroahus Rinkii S t e e n s t r u p ;  D u n c a n  and S l a d o n ,  A memoir on the Eqhi~odermat? ,pf tho arstic Baa to the 
West ~f Greenland. London, p. 19, PI. I, Fig. 20-24. 

1882. Myriotrochus Rinkii S t  e ens  t rup ;  D a n i  e l  s s en  and KO r e n Joh. Rolothurioidea. Dcn Norske Nordhavs Expedition 
1876-1878, VI, Christiania, p. 28, Tab. V, Fig. 1-4, Tab. XIII, Fig. 1. 

In der ~ i i f e  von 100-1 20 Meter, nicht hsiufig. 
Verbr  ei tu ng: West- und Ost-Grtinland; Spitzbergen; Nowaja Semlja; karisches Meer; Murman-See; 

Assis$ance:Bay; Labrador. 



CRUSTACEEN, PYCNOGONIDEN 
UND 

AQACHNOIDEEN V O N  J A N  MAYEN. 
GESAMMELT VON 

DR. F. FISCHER, 
ARZT DER BSTERREXCHISCHEN EXPEDITION AUF J A N  YAYEN. 

BEARBEWET VON 

CARL K O E L B E L .  

MIT T a F E L  LII UND IV. 
- ,  

In der reichhaltigen Sammlung, welche Dr. Fi s cller wahrend seines Aufenthaltes in der Beobachtungs- 
station auf Jan Mayen aus der Land- und Meeresfauna dieser Insel mit Umsicht und Sorgfalt anlegte, sind 
auch die in der ~berschrift angefiihrten Arthropodengruppen entsprechend repriisentirt. 

Die Gesammtzahl der hier in Betracht kommenden gesammelten Arten, von denen manche in grosser 
Individuenzahl gefunden wurden, betragt 43. Davon entfallen auf die Crustaceen 34, auf die Pycnogoniden 6 und 
auf die Arachnoideen 3 Arten. Von den Ciastaceen gehoren 5 Arten den Copepoden, 17 den Amphipoden, 4 
den ]sopoden, 3 den Schizopoden und 5 den macrhren Decapoden an. Die Amphipoden Btellen somit das bei 
weitem grosste Contingent zu der Crustaceenfauna von Jan Mayen, wie sie denn tiberhaupt unter den 
arktischen Hrhstenthieren sich durch die reichste Mannigfaltigkeit der Formen anszeichnen. Was die Pycno- 
goniden betrifft, so herrscht das Genus Nymphon vor; ausserdem ist nur noch die Gattung Colossond&~ ver- 
troten. ~ 1 8  Formen, welch6 in sehr grosser Individuenzahl angetroffen wurden und demnach in ihrer Gesammt- 
heit der marinen Fauna des Beobachtungsgebietes ein bestimmtes Geprage verleihen, siud folgende anzu- 
fiih~en : CetochiJus septentrionalis G o o d s., Aegigza spinosissima S t i  m p s., T~itropis aculeata (L e p e c hi  n), Amat]hilla 
Sabind (L e a h), Gafnmarus Jocusta (L i 11 n 6)) Onesimus litoralis ( K  r 6 y e  r), Themisto libellula (M a 11 d t), Mysis 
oculata (Fa br.)+ Hippolyte polaris (Sabin  e), Hippolyte Gaima~dii M. Edw., Nymplton hirtipes Be 11 und 
Nymphon Stromii K r 6.y e r. 

Aus der Landfauna liegen 2 Acarinen aus verschiedenen Familien und eine Spinne aus dem Genus 
&igw voq welohe iah ftir eine bisher noch nicht bekannte Art halte. 

1864. blwnllea A. Boocli, 'Overaikt over do vod Norges kystei. iagttagne CopGpoder, p. 26. 
1878: 6 &t. BCa d p ,  A Yono&rafl of tho Copepoda of tho 13ritish Islands, London, Vol.1,~. 95,Pl. XVI,Fig. 1-10. - 

1 (+. '0. S jr s; wi&htiges Weisk , C ~ ~ ~ ~ t : ~ c o : ~ ,  Don Norske Nordhavs-Expoditi011 18'76-1878, Christiania 18SW t%.achi~~ 
*@hretid deb 8)l.dOkeB mine8 mmhsol5pto~ u ~ d  konllto daher nur nooh zum Theile beniitzt werdon. 



Mehrere auf der Meeresoberflache gefundene Exemplare liegen vor. 
Verb r e i  tung: Diese von A. B o e c k  an der norwegischen Ktiste entdeckte Cyclopiden-Art wurde 

nachher von Bu chh olz an der Kiiste Ostgronlands und von Norman  und Brad y auf der britischen Ktiste 
beobachtet. 

Laophomte horrida (Nor m an. ) 
1874. m a  minuticornis B uch holz ,  Die zweite deutschc Nordpolfahrt in den Jahren 1869 und 1870, p. 393, Taf. XV, Fig. 3. 
1876. Cleta horrida Norman ,  Ileport of the nValorousu Expedition, Procccdings of the l toyd Society, p. 206. 
1880. Laophonte horrida Brady ,  A Monograph of the Copepoda of the British Islands, Vol. 11, p. 74, PI. LXXIV, Fig. 1-11. 

B u ch h olz identificirte diese Art mit Mii 11 er's Cyclops minuticornis (Entomostraca, p. 117, Tab. 19, 
Fig. 14, 15), wozu man allerdings nicht beistimmen kann. Vor dem Hinterrande des Kopfsegmentes erhebt 
sich in der Medianlinie der Dorsalflache ein unpaariger Stacl~el, wahrenrl der Hinterrand der Thoracalsegmente 
and der zwei vorderen Abdominalringe in zwei Stacheln ausgezogen ist. Diese dern Thiere ein ganz sonderbares 
Aussehen verleihende Stachelbildung erwahnt weder Miill'er, noch ist sie an der von ihm gegebenen Abbil- 
dung zu sehen. 

Nur ein ~ x e m p l a r  lie@ vor. 
Verbrei tung:  Gronland (B uchholz); Irland, Schottland (Norman, Brady). 

Harpacticus cheUfer (0. F. M iill e r). 
1776. Ct~dops chelifer 0. F. Miillor, Zool. Dan. Prodr. No. 243, p. 200; Entomostraca, 1785, p. 114, Tab. XIX, Fig. 1-3. 
1863. Harpmticus chdifer Claus ,  Die frci lebenden Copepoden, p. 135, T:d XIX, Pig. 12-19. 
1882. n Gies  b r c c  h t , Die frei lebcnden Copepoden der Kielcr Fohrdo; 4. Bericht dcr Commission z. wissen- 

schaftl. Unters. d. deutsch. Neere. Berlin, p. 128. 

Ein Exemplar. 
V e rbre i tung :  Gr6nlandisches Eismeer (B uch h 01 z); britische (Baird, Rrady, Norman), skandina- 

vische (A. Bo eck, 0. F. Miiller), ostfrieaische (Met zger)  Kiiste, Welgoland (Claus); Ostsee (Giesbr e c  h t); 
Mittelmeer (C 1 a u  s). 

Dacf yZops Stroma (B a i r  d). 
(Td 111, Fig. 1-6.) 

1537. Cyclops Strdmii B a i r d ,  Mag. Zool. and Botany, p. 330. 
1850. Canthocamptus Striimii B a i r  d ,  Brit. Entomostr., p. 208, Pl.XXVI1, Fig. 3. 
1863. DmtyEopus Stt-iimii Claus ,  Dio frei lebendcn Copeporlen ctc., p. 126, T d  XVI, Fig. 1-13; Dic Copepoden-Fauna von 

Nizza, Schriften dor Gcsellschaft zllr Bcford. d. gos. N:~tnrw. xu Marburg 1866, p. 26. 
1880. n B r a d  y, A Monograph of the Copepoda of the British Isliulds, Vol. 11, p. 111, Pi. LV, Fig. 1-13. 

R r a d y  beschreibt zwar die vorderen Antennen von Dactylopus Stromii ilur als i~clitgliedrig ; da aber 
C l a u s  den Nachweis geflihrt hat, dass sie sowohl bei Dactylopus Stromii als auch bei Dactylopus simibis durch 
Theilung des siebentcn Gliedes zuweilen neungliedrig we]-dell, trage ich kein Bedenken, die beiden mir vor- 
liegenden weiblichen Hnrpacticiden mit neungliedrigen Vorderantennen der Art Dactylopus Stromii zu subsu- 
miren. Die Unterschiede, welche sich bei der Vwgleichung tlerselben mit den diesbeztiglichen Beschreibungen 
und Abbildungen ergeben, dlirften sich zunachst aus der grossen Variabilitat der Art erklaren und sind 
zweifellos zu unbedeutend, als dass sie eine besondere Art begrlinden konnten. 

Die grBsste Breite des einschliesslich der Furcalborsten 1.5"" langen Korpers liegt in der Gegend des 
Hinterrandes des mit dem Kopfe verschmolzenen ersten Thoracalsegmente~, die vier folgenden nehmen nur 
unbetrachtlich an Breite ab; erst von dem vordersten Abdominalsegmente an tritt gegen die Furca hin eine 
bedeutendere VerschmMerung des Kiirpers ein. Der Kopf geht in ein sichelformig gekriimmtes, von ,der Stirn 
deutlich abgesetztes Rostrum iiber, welches an seinen Seitenrandern je ein zartes Haar tragt und an Lange 
den drei ersten Gliedern der vorderen Antennen gleichkommt. Unter demselben wtilbt sich, wie man dies auch 
an der schon von B a i r d  veroffentlichten Abbildung wahrnehmen kann, der Vorderrand des Cephalothorax 
nach Art eines ~reisbo~ens . 'Der  Cephalothorax ist ungefiihr so lang als die vier folgenden Thoracalsegmente 
zusammengenommen; diese bilden kurze spitze Lateralecken. Unter den Abdominalsegmenten ist das dritte ein 
wenig langer als ein jedesder tibrigen; die vier letzten sind an ihremHinterrande ruit einem geschlossenemSpitzen- 
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kranz besetzt, iiberdies erheben sich aus den Seitenflaclien des dritten unc1 vierten Segmentes Gruppen liingerer, 
in kurze Reihen geordneter Spitzen. Die Furcalglieder (Taf. 111, Fig. 6), welche ebenso breit als lang sind und 
dem letzten Abdominalsegmente an Lange kaum nachstebeii, zeigen auf ilirer Unterseite eine scl~iefe, gegen 
den Innenrand hinziehende Reihe kurzer gekriimmter Stacheln und tragen an ihrem Ende zwei lange rnit 
Zahnchen besetzte Borsten, an welclien mad cine halbringformige Sculptur, wie sie B r a d y  angibt, wahr- 
nimmt. Die innere dieser beiden Endborstcn iibertrifft an Lange das Abdomen, die aussere ist fast um ein 
Drittel kiirzer als jene; an sie schliessen sic11 lriirzere Borsten an. 

Die vorderen Antennen (Taf. 111, Fig. 1) haben einen ziemlich gedrungerien Bau; das proximale mid 
distale Glied des viergliedrigen Basalabscliuittes iibertreffen an Lange die beiden zwisclien ihnen gele- 
genen, das dritte ist das kiirzeste unter ihnen. Das Basdglied triigt eine Reihe kurzer Stacheln und eine 
lange Borste, das zweite ist rnit drei kiirzeren und eben so vielen Iangeren Borsten, das nachfolgende rnit flinf 
JIorsten besetzt; aus einem kurzen li'ortsatz des vierten Gliedes entspringt ein verl~altnissmassig breiter, 
schwach gekrummter Riechfaden. Der flagellumartige Endabschnitt setzt sic11 aus fiinf Gliedern zusammeu, 
welche eine verschiedene Langenentwicklnng besitzen; die beiden dem Endgliede unmittelbar vorhergelienden 
machen sich durch ihre auffallend geringe Lange bemerkbar und mbgen wohl durcll Theilung eiiies Gliedes 
cntstanden sein. 

Das letzte Glied der hinteren Antenne tragt an seiner Spitze knieftirmig gebogene Greifborsten und auf 
dem Vorderrande eine Reihe von Haaren ; der rnit ftinf Borsten ailsgeriistete Nebenast ist Ureigliedrig, sein 
Mittelglied sehr verkiirzt, das j)asal- und Endglied aber lnnggestreckt. 

Der Kaurand der Mandibeln bildet wenige, aber starke, breite Zahne. Der Mandibulartaster bestelit aus 
zwei mit Borsten besetzten Gliedern, aus dem breiten Basalgliede entspringt ein cylindrischer Nebenast rnit 
zwei Endborsten. 

Beachtenswerth und von Interesse scheint mir die Unterlippenbildung (l'af. 111, Fig. 2) zu sein, da  sie in 
solchcr li'ormentwicklung bislier bei den Copepoden noch nicht belrannt war. Die Seiten der mit feinen kurzen 
1I:taren bekleidetea, lappenartigvorgezogcnenenUnterlippe umgeben eigenthiimliclie, hinter derselben eingelenkte, 
hakenfiirmig gekrumnite Gebilde, welche sic11 medialwarts ladenfomig erweitern. Es kann keinem Zweifel 
unterliegen, dass sie rnit dcn Paragnathen im Sinne C 1 aus '  morphologisch gleichwerthige Organe sind. 

Die Maxi116 (Taf.111, Fig.3) besteht aus einem mit mnssig langen, aber kriiftigen hnkenfdrmigen Borsten 
besetzteri Ladentheile nnd einem im Verhaltniss zu letzterem sehr verkiirzten, mehrlappigen Tasteranhang. 

Der Innenrand der vorderen Masillarftisse ist rnit drei bis vier scheerenformigen Anliangen besetzt. Auf 
dem PalLnarrande der ovalen Hand eines jedem der heiden hinteren Maxilla~.fiisse steht cine gefiederte Borste 
und nebell dieser eine Reihe von einigen wenigen lrurzen Haaren. 

Das erste Thoracalfusspnar zeigt den dem Genus eigenthiimliclien Bau. Das langgestreckte und schwaeh 
gekriimmte Basalglied des Endopodits trtigt nalle an seine111 distalen E I I ~ C  auf dem Aussenrande cine gefiederte 

Borste; aus der Innenflache des zweiten Gliedes, welclies beinahe ebenso breit als lang ist, ragen zuweilen 
einige wenige kume Dornen hervor ; bei dem eincn mciner beiden Exemplare fehlen sic. Das dritte Glied, 
desden LLnge seiner zwcifacl~en Breite gleicht, endigt rnit zwei klxuenartigen, in ihrer zweiten Halfte schwa& 
gebogenen Stacheln. Das massig verlangerte Mittelglied des ungefdlir bis zur Mitte des inneren Astes 
reichenden Exopodits hat gleich dem Basalgliede des ersteren anf seinem Aussenrande eine gefiederte Borste. 
B r a d zeichnet beide als ungefiedert. Die tibrige Bewellrung diescs Fusspaares mit Staclieln und Greifborstell 
entspricht den vorhandenen diesbezliglichel~ Abbildungen. An den drei folgenden S~hwiinxnfusspaaren stellen 
die inneren ;iste den ausseren durchweg an LBnge nach; die Glieder beider A S ~ C  sind an ihrer inneren &ite 
rnit sehr langen gefiederten Borsten versehen. Auffillig wird eine der Endborsten auf dem dritten Gliede des 
Exopodits der Schwimmftisse' (Taf. 111, Fig. 4) dadurch, dass ihr Anssenrand einen Stachelbesatz zeigt, 
wahrend der innere Rand gefiedert ist. Die rudime~ltaren FHsse des flinften Paares (Taf. 111, Fig. 5)  bedecken 
noch den grbsseren Theil des zweiten Abdominalsegmentes. Die holie und breite Basalplatte derselbcn tragt 
auf dcm inneren und hinteren Rande f ~ n f  befiederte Borsten und entsendet dorsalwarts einen in eine Rorstc 
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auslaufendcn Fortsatz, dessen Hinterrand mit kurzen stachelartigen Spitzcn besetzt ist. Die 10ndplatte hat eine 
langlich ovale Form; aus ihrem Rande entspringen sechs ungleich lange Borsten. 

Die rudimentaren Fiisse der von mir untersuchten Exemplare zeigen hinsichtlich ihres Banes, insbesondere 
vermoge der ungleichen Lange der auf der Endplatte stehenden Randborsten offenbar eine grosse ~hnlichkeit  
mit den entsprechenden Gliedmassen des Dactylopus similis CI., wie sie H r a d y beschreibt und abbildet; 
ndessen mochte ich mich mit Riicksicht auf die sonst scharfer ausgepragten Merkmale, durch welche sich die 
anderen Arten dieses Geuus von einander unte~,scheiden, der von B r  a d y  ausgesprochenen Ansicht anschliessen, 
dass die letztgenannte Form mit Dactylopus Xtriimii in den Urnfang ein und derselben, aber freilich sehr 
variablen Art gehiirt. 

Die Chitinhaut des KiSrpers ist gelbbraun gefarbt und lasst insbesondere an den vorderen Thoracalseg- 
menten eingelagerte Driisen erkennen. Zwischen den inneren Organen liegen dicht gedrangt zahlreiche kleine 
Fettkugeln, welche die Durchsichtigkeit des Thieres in hohem Grade beeintrlchtigen. 

Zwei Weibchen wurden zugleich mit Higpolyte polaris gefunden. 
V e r b r e i t u n g :  Kiisten der britischen Inseln (Baird,  N o r m a n ,  B r a d y ) ;  Mittelmeer (Claus). 

CetochAZws s q t e n t r i o n a z i s  Go o d s i r. 
1843. Cetockilus sqtentriondis Goods i r ,  Edinb. New Phil. Jour11:~1, XXXV, p. 330, Tab. VI, Fig. 1-11. 
1881. . r n  Claus ,  Neue Beitriigc zur Kenntniss der Copcpodcrl, Wieli, p. 3 und 10. 
1864. C'alanus Fiilzmarchicus A. B o e c k ,  Ovcrsigt over de vcd Norges Icyster iagttagr~e Copepoder, p. 8. 

Zahlreiche Exemplare wurden theils vom Strande aus, theils entfernt von demselben mit dem pelagischen 
Netze gesammelt. 

V e r b r e i t u n g :  Zwischen Gronland und Sltandinavien (Kri jyer ,  R u c h h o l z ,  Boeck) ;  Adria (C laus j ;  
Cap der guten lioffnung, Aurjtralien (Challenger-Expedition, B r a  dy). 

ARTHROSTRACA. 
AMPHIPODA. 

C ~ p r e Z Z a  septentrio.naZis K r ti y e r. 
1780. Spuilla lobata Fa b r i c i  u s ,  Fa~ma  GrBnl. p. 248. 
1842. Caprella septentrionalis KrGycr,  Naturh. Tidsslrr. I. R. IV. p. 596, Tab. 8, Fig. 10-79. 
1876. . A. B o e c k ,  De Skandinaviske og Arctiske Amphipoder, Christiania, p. 696. 

Zwei Exemplare wurden gefunden. 
V e r b r e i t u n g :  Man kennt dicse Art aus der Baffins-Bai (White),  von der Kaste Griinlands ( F a  br ic ius ,  

KrEiyer), Diinemarks (Meiner t )und Norwegens(M. Sars) ,  von Finmarken (M. S a r s ,  C o l l e t t ,  Schne ide r ) ,  
aus dem weissen und sibirischeil Meere (S t u x berg), von Spitzbergen (G o B s, Ho e k). 

A e y i n a  s p i n o s i s s i m  S t  i m p s o n. 
1853. Aeginu spinosissi~nu S t i m p s o n ,  Synopsis of the Irlvertebwta of Grand Manan, p. 44. 
1855. Cuprdiu s p i n i f ~ ~ u  B e l l ,  Be lche r ' s  Last of the Arctic Voyages, Vol. 11, Appcnd. p. 407, PI. XXXV, Fig. 2. 
1877. Aeginu spinosissi~na E. J.  Miers,  Annals and Magazine of Nat. Hist. Vol. XX, p. 104. 

Zahlreiche Exemplare dieser Art wurden in einer Tiefe von 25- 270 Meter gefunden. 
V e r b r  e i t u n  g: Grand Manan (S t i m p  s onj; zwischen der Beechy-Insel und dem Northumberland-Sund 

(Belcher, Bell) ;  Gronland (Buch holz) ; Spitzbergen (G 0 G 8 ) ;  H5ren-Insel (Lovkn). Nach der von Bu  ch- 
hol z (Zweite deutsche Nordpolfahrt, p. 388) ausgesprocl~enen Ansicht gehijrt als synonym hieher auch Aegina 
echinata B o e c k  (De Skand. og Arkt. Amphipoder, 2. H. 1876, p. 680, pl. XXXVII, Fig. 6)) deren Vorkommen 
von der norwegischen Kliste (B o eck)  bis in das sibirische Eismeer (S t  u x b  erg)  reicht. 

Podoce.r.us anyu ipes  (Kr 0 y e r). 
1838. Ischyrocerus anguQes Krli y or, GrBnlands Amphip., Dar~slicr Vid.-Selsk. Afh. VII, p. 283, Tab. 111, Fig. 14; Naturh. Tidsskr., 

1842, IV, p. 162. 
1859. Podocerus unguipes B r u z c 1 i us,  Skand. Amph. Garnm. p. 21. 
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Mehrere Exemplare nus geringer Tiefe. 
V e r b r e i t u n g :  Diese Art bewohnt die ICtiste Gronlands (Icroyer ,  T o r e l l ,  Buchholz) ,  Islands(Torell) ,  

Spitzbergens (GoBs, Hoek), Skandinaviens ( L i l l j e b o r g ,  G.O. S a r s ,  B r u z e l i u s ,  S c h n e i d e r ) ,  Danemarks 
(Me i n e r t), und findet sich nach S t  u x b e r g in dem sibirischen Eismeere weit verbreitet vor. ~ b e r d i e s  h l l t  
A. B o e c  k den in der Adria vorkommeriden Podocerus la~ginzanus He1 l e r  f i r  synonym mit dieser Art. 

Ditropis aczcleata (L e p e c h i  n.) 

1778. Onisct~s aculeatt~s Lcpcchin, Acta Pctropolit., p. 247, Tab. 8, Fig. 1. 
1865. Arnphitlzonott~s uncleat~ts G oB s, Crust. Amphip. inaris Spctsbergiam :illocntis, p. 10. 
1874. n B u c h  h o  l a ,  Dio zwuitc deiitsolie Nordpolfalirt in don Jalircn 1869 und 1870, 2. Bd., lviss. Ergeb- 

nisso, Loipzig, p. 316, Taf. IV, Fig. 1. 
1870. Tritropis uculaata A. B o c c lr, Crr1st:Lc. Amphip. borcalia et nrcticn, p. 78; Do Sc:uldinnviskc og Arlitiske Amphipodor, 

C11risti:uli:~ 1876, :mdet Hofte, p. 511. 

Beilaufig 30 Exen~plare wurden in einer Tiefe vou 25-270 Meter an  verschiedenen Stellen gesammelt. 
Die in grrsserer Tiefe gefundenen Individuen tibertreffen in1 Allgemeinen die aus geringerer Tiefe stammenden 
betraclitlich a n  Grbsse; das grosste unter ihnen, welches 230 Meter tief linter der Meeresoberflache sich vor- 
fand, erreicht, von der Spitze des Rostrums bis zu dem Ende des 'Celsons gemessen, eine LLuge von 49'"" und 
libertrifft somit das grgsste von B u c h h o l z  erwiihnte Exemplar noch urn 5'"". 

V e r b r e i t u n g :  StiGeorgs-Bank (Smi th  nnd H a r g e r ) ;  Labrador ( P a c k a r d ) ;  Davis-Strasse (Sab ine ) ;  
Grbnland (Amon d s  en, B u c  h holz);  Finmarken (A. Roeck) ;  weisses Meer (Le'p echin);  sibirisches Eis- 
meer (St uxb  e rg) ;  Barents-See (Hel le r ,  Hoelr) ;  Spitzbergen (GoBs); Franz-Josef-Land (Miers). 

1845. Ettsirus cuspidatz~s Iiro ycr,  N:$tr~rh. Ticlsslcr., 2. R., 1. I!., p. 501, Taf. VII, Fig. 1. 
1876. ,, A. B o  cck, Do Sc:uldinavislw og Arctislic Ainpl~ipodor, andot Hcftc, p. 502. 

Ein Exemplar wurde auf felsigem Meeresgrunde in eincr Tiefe von 350-400 Meter gedredscht. 
V e r  b r  e i t  u n g :  Man kennt diese, wie es scheint, liberal1 nur vereinzelt vorkommende Art von der Kiiste 

Grbnlands (Hol bF11, I< riiyer,  B u c h h  olz), Spit~bergens (Malmgren) ,  des Franz Joseph-Laudes (Miers), 
aus der Barents-See (Hoe k), von der Ostktiste Skandinaviens und aus dem Kattegat (B o eo k). 

Parda;GZsca cwpidnta K r o y er.  

1842. Pardalisca cuspidatu I(r6 y cr ,  Natr1.h. Tidsskr., 1. R., IV. B., p. 153. 
1876. A. B o cc  li, Do S1~:~ililin:~visltc og Arlctiskc Ampl~ipoilcr, :~ililot Hcftc, Cllristiania, p. 482, Tab. XII, 

Fig. 5. 
Aus einer Meerestiefe von 20 Meter. 
V e r b r e i t u n g :  Grbnland (ICrGyer, Buchholz) ;  Norwegel1 (G. 0. S a r s ,  B ruze l i u s ,  M. Sa r s ,  

BOBS); Finmarken ( L i l l j e b o r g ) ;  Waigatscli-Strasse (Malmgren) ;  Spitzbergeri (Malmgren ,  Gags). 

Stegocep7haZzcs q ? ~ Z l a  (Phi  p p 8.) 

1774. C a w ~ v  anzpulla P h i  p 11 s, Voyagc tow:~rtIs tllc North Polo, p. 1!)1, Txb. XII, Pig. 2. 
1842. Stegocephalus i@u/us R r 6 ye r, N:~tnrli. Ticlslrr., I R. IV. Bd., p. 150. 
1855. Stegoccp~~a(z~s a+rqzLIZa B c I I ,  I3 e l c 11 o r's T,:~st of tho Arct. Voy., Appendix, p:~g. 406, P1. XXXV, Rg. 1. 
1876. n A. B o o ck , Ilo Hk:~i~din:~vislro og Arktisko Ainphipodcr, Christiania, p. 421. 

Mehrerc Exemplare dieser Art fanden sic11 an verschiedenen Orten in einer Tiefe von 25-140 Meter vor. 
Ve rb re i t ung :  St. Georgs-Bank ( H a r g e r  und Smi th) ;  Grbnland ( T o r e l l ,  Holb i i l l ,  K r b y e r ) ;  

arktisehes Qmerilca (Pa r ry ,  B e l c  her) ;  Shetland-Inseln (Norman) ;  Norwegen (LovOn, G. 0. S a r s ) ;  $pitz- 
bergen (Goes);  Barents-See (Roelc); sibirischos Eismcer (S t u x  b e r  g). 

6* 



44 C. K o e l b e l ,  

ArnathCbba Sabinei (L e a c h) . 
1819. Gamtizarus Sabitbi L e a c h ,  Append. to Ross' first Voy:~gc, edit. 11, p. 178. 
1863. AmatJziUa Sabini Sp  e n c  e B a t  o and w e  s t  wo o d ,  Hist. of the British Sessile-Eyed Crustacea, I, p. 361. 

In Dr. F i s  c h e r's Sammlung finden sic11 zahlreiche erwachsene Exemplare vor, unter welchen das grosste 
von der Spitze des Rostrums bis zu dem Hinterrande des Telsons 37"" misst; sie stammen aus einer Tiefe von 
10-30 Meter. Ausserdem wurde eiue Anzahl von Jugendformen dieser Art in einer am Siidende der Insel 
gelegenen Grotte, welche zur Zeit der Fluth n ~ i t  dern Meere in Verbindung tritt, gefunden. Diese zeigen bei 
einer Lange von 6"" betrachtliche Abweichungen von der erwaclisenen Form, welche insbesondere die 
Bildung der Antennen, des Telsons und der Uropoden betreffen. Die Antennen sind noch kurz und verhaltniss- 
massig dick; die Geissel der oberen Antennen ist nur 6-7gliederig, die der unteren 8-9gliederig; die Neben- 
geissel besteht aus zwei Gliedern. Das Telson ist ktirzer als das vorhergehende Abdominalsegment; die beiden 
~ s t e  des letzten Abdominalfusses zeigen eine auffallend ungleiche GySsse, der innere erreicht fast nur ein 
Drittel von der Lange des ausseren. Dagegen tritt schon eine deutlich bemerkbare Andcutng des gezahnten 
Riickenkieles auf; ebenso lassen sich schon die schief zu den hinteren Winkeln abwarts verlaufenden Leisten 
an den drei vorderen Abdominalsegmenten wahrnehmen. In Bezug auf diese beiden letztcren Punkte gibt sic11 
somit hier gegentiber der von B u c h h  01 z geschildertcn und abgebildeten Jugendform trotz der fast gleichen 
Grijsse der untersuchten Exemplare ein Fortschritt in der Entwicklung kund. 

V e r b r e i t u n g :  OstkUste Nord-Amerikas (S t impson) ;  Baffins-Bai (Ross, Leach) ;  GrEinland (GOBS, 
Buchholz) ;  Britannien (Norman,  S p e n c e  B a t e  und W e s t w o o d ,  Metzger) ;  Danernark (Metzger,  
Meine  st); Kiel (Mobius); Norwegen und westliches Scliweden (D a n i  e l  s s  en, L i l l j  e b o r g  etc.); Finmarken 
(M.Sars, D a n i e l s s e n ,  S c h n e i d e r j ;  weisses Meer, Nowaja-Semlja ( S t u x b e r g ) ;  Spitzbergen (Goes,Hoek).  

G ~ m s  Zocusta (L  i n n.). 

7 767. Cancer loncsta L i  nn., Syst. nat., od. XII., p. 1055. 
1775. Gammarus loncsta F a b r i  c iu  8 ,  Syst. cntom. 
1876. n A. Boeck ,  Do Skanclinavisko og Arktislre Amphipoder, Christiania, p. 366. 

Dass unter allen Amphipoden dieser Gamrna~us das griisste Contingent zu der Crustaceenfauna von Jan  
Mayen stellt, darauf weist die bedeutende Zahl der mitgebrachten Exemplare hin. Sie wurden theils vom 
Strande aus, theils in einer Tiefe von 20-30 Meter, einige junge Individuen auch pelagisch gesammelt. Die 
grossten Exemplare erreichen die verhaltnissmassig betrachtliche Lange von 40"". Die Vergleichung mit 
Exemplaren aus der Adria ergab, abgeselicn von dern Grossenunterschiede, keine bemerkenswerthen Abwei- 
chungen. 

V e r b r e i t u n g :  Neben circumpolarer Verbreitung, welche dieser Art zukommt, reicht ihr Vorkommen in 
Europa auch stidlich bis in das Mittelmeer. Man kennt sie von Labrador (Packard) ,  GrFnland (Kroyer ,  
Bu c h holz), aus dern arktischen Amerika (S core  s b y  etc.), dern ocl~otskischen Meere (W o s n e  s e n s  ki), der 
sibirischen See (S t u x b  erg), Barents-See (H o e k), Spitzbergen (G o E s), von der norwegischen (M. Sara), 
danischen ( ~ e i ' n e r t ) ,  britischen und franz6sischen Klste  (S p e  n c e  B s t  e), aus der Ostsee (L i l l j  e bo r  g, 
Z a d d  a c d, M6 b i u  a), aus dern Mittelmeere (C o s ta, H e l l  er) und dern schwarzen Meere (R a t h  ke). 

1793. Gammurus carinatus F a b  r i  c i  u s ,  Entom. system., 11, p. 515. 
1815. Atylus curinatus L c a c h ,  Transact. Linnean Soc., XI, p. 357. 

Einige Exemplare stammen aus einer Tiefe von 200 Meter, andere wurden ungeahr 30 Meter tief 
gefunden. 

Verb re i tung .  Bisher bekannte Fundorte sind: Gronland (Kri jye r, B uc  hholz),  Spitzbergen (G 06s) 
Ho ek), Molde in Skandinavien (Li l l j  e b o r  g), sibirisches Eismeer (S t u x b  erg). 
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Pkustes pr~~fl~oplue (I( r ii y e r). 
1838. Amnphithoi: panopla K r  o y o r ,  ICgl. Danslro Vii1.-Solslr. Afl~ancil., p. 270, Tab. 11, Fig. 9; Voyage en Scnndinavie ctc., 1848, 

Tab. XI, Fig. 2. 
1858. Plt.ustes21anopZus S p  C I I C  e B a t  c ,  Ann. &lag:~z. Nat. Hist., Ser. 3, Vol. I, p. 362. 
1874. ,, B u c 11 h o 1 z , Die zwoitc dcutschc Nordpolf:tl~rt ill cloll J : L ~ ~ I I  18G9 U I I ~  1870, 2. Bd., wiss. Erg.cb~lissc, 

Loipzig, p. 334, T:L~. VI, Fig. 1. 
1876. A. B o e c k ,  Do Sc:cndinaviske og Arlrtiske Aml~hil)oclcr, Christiani:~, :~rldot Haftc, p. 302, Tab. XXI, Fig. 2. 

Gefunden in einer Meerestiefe von ungefahr 30 Meter. 
V e r b  rei t lung:  Griinland (Icriiyer, Buch  h olz); Westktlste Norwegens nordwlrts von Bergen (M. 

Sars ,  GOBS, Boecli) ;  Finmarken (Lovdn, M a l m g r e n ,  D a n i e l s s e n ,  Col le t ,  S c h n e i d e r ) ;  Spitzbergen 
(Go Bs, Hoe  k) ; weisses Meer, sibirisches Meer (St u x b erg). 

Acm*atl~onotosonzcc c~*istatzcwa (0 we n). 
1834. Acantl~onotus o-istntlcs 0me11, Al)pellilix to tc  socor~il Voyngo of Capt. Ross,  1). 90, T:cb. 13, Fig. 8-12. 
1876. Aw~ztl~onotozonra o+istatz~ttz A. BO eclr, Do Slr:cndi~~avislcc og Arlctiske Amphipoilor, Cllristiani:~, p. 238, Tnf. XX, Fig. 4. 

Neun Exemplare dieser dnrch eine auffallend grossc Zahne bildende Rtickencarine ausgezeicl~neten Art 
Sand Dr. F i s c h e r  durch wiederholte Schleppnetzziige in einer Tiefe uon 100-140 nlcter. 

Verbreitung: 13isher lrennt man sie aus dcm arktischen Nordamerika (Ro s s), von Finmarkcn (M. S ars), 
Spitzbergen (Malmgr  en) und aus der Barents-See (Hoe k). 

Acant7~oxo~ze cuspidata (L e p e c hi n). 
1778. Otziscus cuspidatus L a p e c h i n ,  Acta Petropolit., 1). 247. '1':lb. VIII, Fig. 3. 
1835. Acantlzoso?na hystvix 0 wen,  Appcrlil. to tho soco~~d Voyage of C:~pt. Itoss, 11. !)I, Tab. B, Fig. 4. 
1870. Aca?ztliozone cuspidata A. B o c c k , Cr~~stacea amphip. boro:eli:e ct arctica, 1). 104. 

H o e  lr 's corrigirende Bemerkungen zu der von B u c h h o l z veriiffentlichten Abbildnng (Die zweite deutsche 
Nordpolfahrt, 1874, 2. B., Taf. XI.), der durch ihren mehrreihigen Stachelbesntz sonderbar gestalteten Art 
sowohl in Bezug auf die Ausriistung des ersten Schaftgliedes der oberen Antennen als auch hinsichtlicli der 
Form des ersten Giedes der drei hinteren Tlioraca1beinpaal.e und des Ursprunges des ersten niedianen Tergal- 
stachels finden ihre Bestatigung bei zwei selir grossen und wohl conservirten Exemplaren, welche in einer Tiefe 
van 140 Meter gcfangen wurden. Der erste mediane Riickenstachel entspringt aus dem Vorderrand des ersten 
Thoracalsegmentes und legt sich, fast parallel mit der Ltingenachse des Iciirpers verlaufend, in sanft wellen- 
fijrlniger Krtlmmung tiber den ICopf, den er mit dcr zweiten Halfto seiner Lange Uberragt. Auch sehe icli das 
Hinterende des Telsons nur sehr seicl~t ausgebuchtet, lreineswegs spitzwinkelig ausgeschnitten, wie B u c  h h o l z  
es abbildete. 

Lange des griisseren Exemplares 21 mm. 
V e r b r e i t u n g :  St. Georgs-Bank (Smith, H a r g e r ) ;  arktisches Amerilra (Ro SS, 0 wen); (Tronland 

(Tore l l ,  R r b y e r ,  B u ~ h l ~ o l z ) ;  Spitzbergen (GOBS); Barents-See (Hoek) ;  Finmarken (Dan ie l s sen ,  M, 
S a r s, L o v 6 n) ; weisses Meer (1, e p e,n hi n) ; sibirisches Eismeer (St u x berg). 

Onesirnus pZautus (I< r o y e r). 
1844. Anonyxplautus K r 6 y  or, Naturh. Tidsskr., 2. R. I. Bd., p. 629. 
1870. Onesi&us plautus A. Bo a c k ,  Crust. nn~phip. boroalia ot :trctica, p. 32. 

Nur ein ungefahr 10"'" langes Exemplar wurde in einer Tiefe von 30 Meter gesammelt. 
V e r b r e i t u n g :  Von Griinland (HolbS11, R r b y e r ,  Buchholz) ,  Spitzbergen (Goes), der Baren-Insel 

(Hoe k), aus dem sibirisclien Eismeer (St ux  b erg), von Finnlarken (SC h n eider),  Norwegen (G. 0. S ars ) ,  
vielleicht auch von den Shetland-Inseln (Norman) ist diese Art bekannt. 

QnesZmus Zitoralis ( K  r ii y e r). 
1844. A ~ b o l z , ~ ~  ljttot.alis I< r e  y c!r, Natllrll. T'itlssBr., 2. R. I. Bd., p. 621 ; \Toy:tga c.11 Sc:cr~di~~:~vie, P1. 13, Fig. 1. 
1870. Onesitnus litoralis A. B 0 e c lr , Crust. ;~mphip. boroalia ot arctica, p. 32. 
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Melirere Exemplare wurden in einer seichten, zur Zeit der Fluth mit dem Meere communicirenden 
Grotte im stidlichen Theile der Insel angetroffen, die tibrigen wurden fern von der Kiiste auf der Meeres- 
oberflache mit dem pelagischen Netze gesammelt. 

Verb  re i tung:  Diese Art wurde in der Nahe von Grbnland (Kroyer,  Holbbll ,  Torell) ,  bei Spita- 
bergen (Icro yer ,  Go Bs, Ho e k), ferner an der Kliste von Finmarken in Varanger-Fjord (L o v6n) und in der 
sibirischen See (S t u x  berg)  beobachtet. 

Socarnes bddenrticuZatzcs (Sp. Bate). 
1858. Lysiannssa bidenticulata Sp. B a t e ,  Annals and M:~gazine of Nat. Hist., Vol. I, p. 362. 
1885. Socarnes bidenticulutus G. 0. S a r  s , Crustacea, Den NorskeNordhavs-Expedition 1876-1878, Christiania, p. 139, PI. XII, Fig. 1. 

Sieben Exemplare dieser Art wurden in einer Tiefe von 200-270 Meter auf sandigem Meeresgrunde 
gesammelt. 

Verbre i tung:  Grbnland (nach G. 0. S a r s ) ;  Spitzbergen (GOBS, Miers, G. 0. Sars) ;  Barents-See 
(Hoek). 

l 7 ~ e r n i s t o  ZibeZZzcZa (Ma n d t). 

1822. Gummarus libellulu Mandt ,  Observat. in itinere Grocnlandico factae, p. 32. 
1865. Themisto libellula Cioes, Crustacea Amphipoda lnaris Spetsbergiam t~llucntis etc., p. 17, T:b. XLI, Fig 33 et 33'. 
1874. B n c h h o 1 a ,  Dic'zweitc deutsche Nordpo1arf:~hrt in den Jahren 1860 ilricl 1870, IT. Bd., wiss. Ergebnisse 

p. 385, Taf. XV, Fig. 1. 
1876. A. B o c c k ,  De Skandinaviske og Arktiske Amphipoder, Christiania, Farste Hefte, p. 88. 

Ungefiihr 20 Exemplare, darunter solche, deren Lange von der Spitze des Rostrums bis zu dem Ende 
des Telsons 39"" misst, wurden in einer Meerestiefe von 20 Meter und zwei von nahezu derselben Grbsse 
in einer Tiefe von 200 Meter gefangen, wahrend die Jugendform in verschiedenen Grossenabstufungen auf dcr 
Meeresoberflache haufig angetroffen wurde. 

V e r b  r e i  tung :  Diese Hyperide wurde zuerst Ton Man d t bei Jan Mayen gefunden, ferner bei Grbnland 
(Mandt, Krbyer,  Buchholz),  Schottland (Spence  B a t e  und Wes twood) ,  Finmarken (Malmgren) und 
in dem sibirischen Eismeere (S tux b erg). 

ISOPODA. 

Jcwldra tricorvzis (Kr b y er.) 
1846-49. Henopomus trico~nis K r o y e r ,  Naturh. Tidsskr. 11. R., 11. Bd., p.372; Voyage en Scandinavic, Tab. 30, Fig. 2. 

Einige Exemplare dieser Isopodenart wurden vom Strande aus gesammelt. 
Verb r e i  t u n g : Die von K r  6ye  r beschriebenen Exemplare stammen von der Ktiste Gronlands. 

Mzcnna XaT,rdci& (Kr b y er). 
1846-49. Munna Fabricii K r 6  yer, Naturh. Tidsskr. 11. R,, 11. Bd., p. 380; Voyage en Scandinavic etc. Tab. 31, Fig. 1. 

Zwei Exemplare wurden unfern der Etiste mit dem pelagischen Netze gefangen. 
Verbre i tnng :  K r g y e r s  Exemplare wurden von Capitan Holbti l l  bei Godthaab in einer Tiefe van 

50 Faden gesammelt. 0. H a r g e r  ftihrt diese Art als cine an der Ktiste von Neu-England vorkommende an 
(150 Faden Tiefe); G. 0. S a r s  fand sie ziemlich haufig allenthalben an der Ktiste von Finmarken in verhilltniss- 
mlssig geringer Tiefe zwischen Algen, seltener an der Westkuste Skandinaviens, ferner gibt er ihr Vorkommen 
auch an der Ktiste Spitzbergens an. 

l T w y x a s  a&domdmaZCs (Kr by e r). 
1840. Bopyrus abclominulis Krii y er, Naturh. Tidsskrift 111, p. 102, 289, Tab. 1-2; Voyage en Scandinavia etc. Tab. 29, Fig. 1. 
1843. P h r y m  k~q~olytcs R a t h k e ,  Nova Acta Acad. Leop.-Car., Nat. Cur. XX, p. 40, Tab. II., Fig. 1-10. 
1868. Phryxus abdominalis Sp. B a t e  and W e s  t w  o o d l  Brit. Sessile-Eycd Crust., IT. p. 234. 

Ein Exemplar war auf der Unterseite des Abdomens einer weiblichen H@polyte polaris, eiu zweites auf 
gleicher Stelle von Hippolyte Gaimarclii angeheftet. 
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V e r b r e i t u n g :  Massachusetts-Bai (0. H a r g e r ) ;  Grijnland (Bncliholx); Skandinavien (Rri iyer ,  
R a t h k e ,  G.O. S a r s ) ;  ~~nt;mark(i j resund etc., Mein e r t ) ;  Gross-Biitannien(Spence B a t e  und Westwood).  

Dajus mysidis (Kr iiyer). 
1849. Dajus mysidis KrB y e r ,  Voyngc CII Scandillavie ctc., Tab. XXVIII, Fig. 1. 
1874. Leptoplwgxus mysidis B u c h h o 1 z, Die xweite d ~ u t s c l l ~  Nordpolfilhrt, 11. Bd., wissenscliaftliche Ergcbnisse, p. 287, 

Taf. 11, Fig. 2. 
1882. Dajus mysidis G. 0. S a r s ,  Oversigt :if ~ o r g c s  Crnstacoor, Forharidlinger i Vidensk.-Sclsknbet i Chl.istiani:~, p. 70. 

Vierzehn Exemplare von Mysis oculata Fabr .  waren rnit diesen Parasiten behaftet. 
V e r b r e i t u n g :  GrBnland (Kri iyer ,  Ruchholz) ;  Labrador (Paclrard);  VadsB (G. 0. Sars ) ;  Spitz- 

bergen (G. 0. S a r s ,  Hoek). 
THOIiACOSTiiAC A. 

SCHIZOPODA. 

Mysis oaulata (Fabr ic ius) .  
1780. Canew oculatus 0. F a b r i c  i u 8, Fauna Gronlandica, Nr. 222, p. 245. 
1888-39. Mysis oculata K r 8 y  er ,  Naturh. Tidsskr., 11. Bd.; Voyage en Scandinavie, Tab. VIII, Fig. 2a-V. 
1861. n KrB y er ,  Et Bidrug ti1 Kundskab om Krebsdyrfamilien Nysidae, Naturhist. Tidsskr. 111. R., I. Bd., p. 13. 

Schon G. 0. S a r s  (Monographi over de ved Norgeds Kyster forekomende Mysidet; 3. H. 1879, p, 60) 
bespricht das masscnhaf'te Vorkommen dicser Mysis-Art in der Nahe von Jan Mayen. Zalilreiche Exemplare 
sammelte Dr. F i s  c h e  r sowohl auf der Meeresoberflache als auch in einer Tiefe von 20-25 Meter. 

Verb re i tung :  Labrador (I 'ackard); Griinland (Kriiy er, B u c h h  olz etc); Grinell-Land (Mi ers ) ;  
Island (G. 0. S ars) ;  Spitzbergen (Hoe k); Finmarlren (8.  0. S a r s ) ;  lrarischei Meer (St uxb  erg) ;  Berings- 
Meer (Richters) .  Mysis relicta LovBn, welche G. 0. S a r s  (Hist. natur. des Crustaces d'eau deuce de 
Norvege, Christians, 1867, p. 13) nur als eine Varietat der M. oculata (Fabr.)  ansieht, findet sich in1 both- 
nischen Meerbusen vor, ferner in einigen schwedischen und norwegischen Siisswasserseen (LovBn, G. 0. 
S a r  s),, im Ladoga-See (Malmgr en), sowie im Superior- und Micbigau-See (Smith). 

lhp7~awia imermis (K r Ei y e  r). 
1849. T]z!lsanopida inermis Krt iyer ,  Voyage en Scandinavie, Tnb. VII, Fig. 2; ForsBg ti1 en monogrirphisk Frc~ns t i l l in~  lbf 

Kraebsdyrslaegten Sergestes, kongl. Danske Vidcnsk.-Solsk. Skrift. V, 1856,131. 5, Fig. 24. 
1882. Eul,hansia inermis G. 0. S;trs ,  Ofversigt af Norges Crustiicecr etc., Forhandlinger i Viden8k.-Selslrabet i C1lristiallin, p. 

51, 'I'ab. I., Fig. 15. 
Die vorliegenden Exemplare stimmel~ mit RrEiyerls Abbilduug dieser Art Ilberein. Auf der Dorsnlflache 

des schal.f zugespitzte~~ Rostrums, welches die Augen Ilberragt, verlauft eine Carine, welclle sich auf dem 
vordererl Theil des ~ f i ~ k ~ ~ ~ ~ f i l d e s  als Mittelkiel fortsetzt. Der Vorderrand des Cephalothorax bildet liber den 
Augen einen kaum rnerklich hervortreteiiden stulopfen Winkel. Die Vereinigung ties Vorderrandes mit dem 
Seitenrande geachieht unter Bildung eines spitzen Winkels, aus welchem sic11 ein Ptel~ygostomialstachel erhebt. 

.An den Seitenrandern des Ritckenschildes vermisst man eine zahnartige Bildnng. Die Hiihe des Riicken- 
schildes wird Ton der Hiihe der vorderenAbdomindsegmente itbertroffen. Die inneren Antenrien des Manlichens 
zeigen den van (J. 0. S a s s  1. c. abgebildeten Bau. Die Schuppe der Lusscren Antennen, welche noch die Basis 
des &itten Gliedes der inneren Antennen liberragt, erweitcrt sich etwas in ihrer Mitte, ihr distales Ende ist 

flach bogenfdrmig, und der fast geradlinige Aussenrand endigt in einen ltleinen Zahn. Die hinteren Seiten- 
winkel der finf vorderen Abdominalsegmente sind ziemlich stunipf, das sechste Segment des Abdomens 
ist nur unbedeutend langer als das vorhergehende. Die drei hinteren Abdominalsegmente tragen auf ihrer 
Dorsalfliiche einen deutlichen Kiel; der IGel des secllsten Segmentes endigt in einen hakenfijrmig gekriilnmten 
Zahn. Der Prganalstachel ist einspitzig. Die flossenartigen Uropoden erreichen kaum das Hinterende des 

Telsons, dessen subapicale Anhange ungezahnte Rander haben. 
Lange des grijssten Exemplares 26""; Mec~.ostiefe 140-180 Meter. 
Verbre i tu 'ng:  Ostkitste voll Nordamerilra (Smith,  Whi teaves) ;  Grijnland (Re inha rd t ,  Llitlren); 

Spitzbergen, Finmarken (Go ti s); Norwegen (G. 0. S a r  8). 



Nyctiphafies Norz9egica ( M .  S a r s). 
Taf. 111, Pig. 7-10. 

1863. Thysanopoda Norvegica M .  S a r s ,  Porh:~ndlinger i Videnskabs-Sclskabet i Ch~.istiania, p. 2. 
1883. Nyctkhanes Norvegica G. 0. S a r s ,  Prelilninary notices on the Schizopod;~ of ,,Challcngerl~ Expedition (Christiania, Videns- 

kabsselkabs Forhandlingcr, No. 7). 

Die von M. S a r s  entdeckte und ausfiillrlich beschriebene Eupliausiide wurde in jiingster Zeit von G. 0. 
S a r s  in das von ihm aufgestellte neue Genus Nyctiphanes eingereiht, welches sich von Thysanopoda und 
E~phazlsia hauptsacllich durch den Besitz eines blattfijrmigen Anhanges an dem Stiel der inneren Antennen 
und durch den Bau des siebenten Fusspaares unterscheidet. Meines Wissens existirt eine Abbildung dieser 
Art nicht; daher will ich, da sich die Gelegenheit dazu darbietet, sowohl das ganze Thier als auch einige 
Theile desselben hier abbilden und daran, ohne eiue Wiederholung der vorhandenen Beschreibung zu 
beabsichtigen, einige Bemerkungen anbniipfen. 

Das rudimentare Rostrum (Taf. 111, Fig. 8) erkennt man in Form eines abgerundeten stumpfen Winkels 
am Vorderrande des Cephalothorax; von clemselbenerstreckt sic11 ein niedriger Mittelkiel tiber das vordere Drittel 
der Tergalffache des Riickenschildes. ~ b e r  den Augen erlieben sich Snpraorbitalstacheln, welche bei weitem 
machtiger entwickelt sind als die auf der Vereinigung des Vorderrandes mit den Lateralrandern stehenden 
Pterygostomialstacheln. Die lateralen Rander des Riickenschildes sind hinter ihrer Mitte mit je einem kleinen 
Stachel bewehrt. Das erste Glied des Stieles der inneren Antennen triigt an seinam distalen Ende einen 
membranijsen, mit seinen freieii Randern ilacli hinten gewendeten Anbang, dessen Innenrand fast geradlinig 
verlauft, wahrend der ausgebuchtete Aussenrand rnit dcm hinteren Rande eine lang ausgezogene Spitze bildet. 
Die an dem Coxalgliede des Basdabschnittes (des Hu x l  e y 'schen Protopodits) des ersten Fusses jeder Kijrper- 
seite sitzende Kieme tritt in Gestalt einef; einfachen Scl~lauches mit einem grijsseren von der Insertionsstelle 
aus dorsalwarts und einem kleineren vcntralwarts gelegenen Zipfel auf; die Iciemen der nachfolgenden Ftisse 
dagegen verzweigen sich in ahnlicher Weisc, wic bei den verwandten Gattungen Thysanopoda und Euplzausia. 
Das Endopodit der sechs vorderen Beinpaare besteht aus fiinf Gliedern; die Ftisse des siebenten Paares 
(Taf. 111, Fig. 9) weichen in ihrem Bau wesentlicll von den vorhergehenden ab, indem hier das zweigliederige 
Protopodit ireben dem Exopodit ein nu]. aus zwei Gliedern zusammengesetztes Endopodit tragt. Der innere Ast 
der letzten Thoracalbeine besteht aus einem einxigen, sehr verkiirzten Gliede, das Exopodit fehlt hier ganzlich. 

Das lamellijse Endopodit an den beiden vordereil Abdominalf~~sspaaren des Mannchcns, welche bekannt- 
lich als Copulationsorgane zur ~ b e r t r a ~ u n g  der Spermatophoren verwendet werden, hat eine zu diesem Zwecke 
dienende Umgestaltung erfallren, welcher zufolge insbesondere der innere Ast der Schwimmftissc dcs ersteri 
Paares eiiien ziemlich complicirten Bau zeigt. Auf der hinteren Flache dessclben (Taf. 111, Fig, 10) erhebt sich 
in einiger Entfernung von der Gelcnlcverbinduug mit dcm Protopodit ein kurzer wulstiger Fortsatz, neben 
diesem ein langs dem Innenrande hinziehender langerer Anhang, welcller sich in zwei ~ s t e ,  einen iiusseren 
und inneren spaltet. Der erstere nirnmt die Form einer kreisfijrmigen Platte an, aus deren Peripherie ein 
kiirzerer und zwei Iangere Stacheln entspringen; die letzteren, deren Spitze hakenfijrmig gekriimmt ist (in 
der gezeicllnetcq Lage ist ihr eingekrtimmter Endtheil nicht sichtbar), liegen zum Thcile unter einer deckel- 
artigen Falte der Chitinhaut der Lamelle. Der innere Ast tragt an seiner Basis einen langen gleichfalls 
hakenfirmig gekrtimmten Stachel und an seineni Aussenrande rnet~rere utachelartige Zaline. Der cylindrische 
Randanllang der Lamelle wird theilweise von spiralig gewundenen, Hakchen bedeckt. Die innere Lamelle der 
Abdominalbeine des zweiten Paares gestaltet sich einfacher. Aus illrem Basaltheile erhebt sich ein Anhang, 
welcher sich an seinem freien Ende in vier spite zulaufende Lappen theilt. Der Praanalstachel ist zweizahnig, 
bei einem dcr untersuchten Exemplare steht an Stelle des zweiten und zugleich kleineren Zahnes eizl stumpfer 
Hooker. Die subapicalen Anhange des Telsons sind ungezahnt. 

Lange des gr6ssten Exernplares 36"". Meerestiefe 140-180 Meter. 
V e r b r  e i  t ung:  Ostlciiste der vereinigten Staaten Nordamerilcas von der Massachusetts -Bai bis zur 

Fundy- Bai, Neu-Schottland, St. Georgs-Rank, St. Lorenz-Busen (S. J. Smi th )  ; GrGnIand (Bu c h h o lz); 
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75" nordliuher Brcitc, 12" iistlicher Liingc (GOBS); Wcstlciiste von Norwcgen (M. Sars ,  G. 0. Sa r s )  ; Nord- 
see (Metzger) ;  Skagerak (Metzger ,  Meiner t ) .  

DECAPODA MACRURA. 

H6ppoZyte p o l a ~ i s  (Sab in  e). 
1824. All,?~eus polaris S a b in  c, Supplem. to tlie appcudix of Parry Voyngc, 11. 238, PI. 2, Fig. 6-8. 
1842. l i~~pol ,~tepolar is  Krii yer, Monogr:ipli. Fremstilling of Sliigten Hippolytc's Nordiske Arter, I<jobenhavn, p. 1 1 G ,  Tab. 111, 

Fig. 78-81; Tab. IV, Fig. 82. 
borealis 0 w e n ,  I i r  6 y e r  ibid. 11. 122, Tab. 111, Fig. 74-77. 

1879. polaris S. J. Smith,  The Stdk-Eyed Crustaceans of the Atlantic coast of N. America, Trans. Connecticut &ad. 
Vol. V, p. 80. 

Nach Smith's eingehenden Untersuchungen, wclchen ein umfangreichcs Material zu Grunde lag, ist der 
zwischen H@polyte borealis und Hippolyte polaris bestchendc Unterschied kein spccifischer, sondern bloss ein 
sexueller und zwar so, dass zu der des Pterygostomialstachels entbehrenden Borealis-Form dic ausgewachsenen 
Mannchen, zu der eigentlichen Polaris-Form dagegen die Weibdien und die jungen hlannchen gehijren. Eine 
Bestatigung dieser interessanten Wahrr~ehmung veroffentlicbe vor Rurzem R i  c h t e r s  (Abhandl. der 
bergischen naturf. Gesellsch., Frankfurt, 1844, p. 406) insofern, als auch er ~ b e r ~ ~ n g e  zwischen den extremen 
Formen des Rostrums zu beobachten Gclegcnhcit hatte. Die von mir untersuchten Exemplare rnit den 
malen der Borealis-Form erwiesen sich durchgchends als Nannchen. 

In Bezug auf die Kiemen, welche schon von K r  o y e r und in neuerer Zeit von B o a s  untersucht wurden, 
stimmen beide Formen tiberein. Unter Anwendung dcr von H u x l  e y  cingeftihrten Terminologie und Dar- 
stellungsweise ergibt sich ftir jede Athemkammer folgende Kiemenformel: 

K i e m e n f o r m e l .  
Arthrobranchien 

Segment des Podobranchien. Vordore Hintere Pleurobmnchien. 
...... I. Uaxil1:wfusspaares O(ep.) .......... 0 . . . . . . . .  0 ........... 0 

11. . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  n l + ~ p . .  0 0 . .  ......... 0 
...... .......... . . . . . . . .  111. ......... 11 O(ep.) 0 0 . .  0 

. . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . .  I. Gehfusspaares O(ep.) 0 0 1 
...... . . . . . . . . . .  ........ 11. n O(ep.) 0 O . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . .  .......... ........ ........... IU. n 0 0 0 1 
...... .......... ........ ........... IV. n 0 0 0 1 

........... ...... . . . . . . . . . .  . . . . . .  V. n 0 0 . O  1 - - - 
1+5ep. + 0 + 0 + 5 

Aus diesel- tabellarischen Darstellung ist ersichtlich, dass dcr zwcite Maxillarfuss cine P ~ d ~ b r a n c l l i ~  
sammt eiuem Epipodii tragt, die Arthrobranchien ganxlich fehlen und die Zahl der Pleurobranchien wie bei 

Palaemon fiinf betragt. 
Die Gesammtzalll der an verschiedenen Punktcn in einer Tiefe von 30-230 Meter gcfangenen Exem- 

p l a r ~ ,  Mannchen und Weibchen, bclauft sic11 auf 46. 
V e r b r e i  tu n g :  Circumpolal*. Ostlcilstc der vereinigten Staaten Nordamerikas von der Massachnsetts- 

Bai ljis zur Fundy-Bai, Halifax (Smith)  ; St,. Lorenzbnsen (Whi t  eaves,  Smith);  Labrador (P a c k a  rd) ; 
Gronland (I( roye1; Buchll  olz, Mi er  8); Grinnell-Lancl (Mi e r  s); arlctisches Eisnieer nordlich von der Berings- 

strasse (S t impso n); Bcrings-Meer (Rich  te rs ) ;  Franz Joscf- Land (Mier s); Spitzbergeil (Kroy er, Mierp, 
Ho  ek);  Barents-See (H o ek); Westkliste Skandinaviens (G. 0. S a r  s); Nordsee (Me tzger).  

H+~&ppoZ yte sp i r~us  (S o 7v e r b y). 

1805. Canccr spinus S 0 w e r b  y, Britisll Miscellany, p. 47, PI. XXlII. 
1815. ~ l + ~ ~ l ? ~ t ~  sowWbaei Leach, M:~lacostr:lca podoplitlialinuta 13ritanniae, Tab. XXXIX, Fig. 1-10. 
1879. , spinm S. J. S m i t h ,  Tile Stalk-Eyed Crust:lceaiis of tllc Atlantic coast of N. Amcric:~, T1':~ns. Co~i~~ecticut, Acn,l., 

Vol. V, p. 68. 
~nterrelcl~lrrcho lrprdition auf Jan Nnyon. 7 



In der Form und Bewaffnung des Rostrums, welches bekanntlich Fei dieser Art nicht nnbetrachtlichea 
Variationen unterworfen ist, stimmen die von tnir untersuchten, in einer Tiefe von 100 Meter gefangenen Exem- 
plare mit der von K r o y e r  gegebenen Abbildung fast vollig liberein. Das Tclson eines der Exemplare tragt 
zwei Reihen voii je fiinf Dornen auf seiner Dorsalflache. 

K i e m e n f o r m e l .  
Arthrobranchien -- 

Segment des Podobranchien. Vordere. Hintere. Pleurobranchien. 
I. Maxillai~fusspaares . . . . . .  O(ep.). . . . . . . . . . . .  0 . . . . . .  0 . . . . . . . . . . . .  0 

11. . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  n l+ep. 0 0 0 
111. ...... . . . . . . . . . . . .  ....... . . . . . . . . . . . .  n O(ep.) 0 0 0 

I. Gehfusspaares ...... O(ep.). ........... 0 . .  ..... 0 . .  . . . . . . . . . .  1 
11. . . . . . .  ............ . . . . . . .  n O(ep.) 0 O . . . . . . . . . . . .  1 

III. ...... ........... . . . . . . .  .......:.... n O(ep.). 0 0 1 
...... ............ ....... ............ IV. n 0 0 0 1 
...... ............ ....... V. n 0 0 O . . . . . . . . . . . .  1 

- - - 
1-1-6ep. + o + 0 + 5 

V e r b  r e i  tung:  Diese Hippolyte bewohnt die Etiste der vereinigtei Staaten Nord-Amerikas von der 
Massachusetts-Bai an bis zur Fundy-Bai, die Kiiste Neu-Schottlanda (Smit,h), den St. Lorenz. Busen (Whi te-  
aves ,  Smi th) ,  die Kuste Labradors ( P a c  k a r  d), Gronlands (Kr o y e r  u. A.), des Grinnel-Landes (Mi ers), 
die Berings-Strasse (S t im  p son), die Lorenz- und Plover-Bai des Berings-Meeres (R i c  h t e r s), die Barents-See 
(Ho e k), die Kiiste Spitzbergens (K r o y e r, Goes), Norwegens (G. 0. S a r s, Goes), Danemarks (M e i  n e r  t) 
und Schottlands (Sowerby,  L e a c h  u. A.). 

HGppobte Guirna~dfii M. E d  w a r d s. 
1837. Hiiuipolyte Gaimardii, M. Ed  wards ,  Historic nat. des Crust., Tom. 11, p. 378. 
1842. Hippolyte yibbu, Kroye r ,  Nonograph. Frernstilling of Sliigtcn I-Iippolyte's Nordiske Artcr, Ejobcnhavn, p. 80, Tab. I, 

Fig. 30; Tab. LI, Fig. 31-37. 
1864. Hippolyte Gaimardii Goss,  Crustacea decapoda podophthalrna m:trina Succiae etc., Oefvers. Vet. Akad. Fiir21andl. p. 168. 

Fur Hippolyte yibba gab I< rF y e r  zur lfnterschciduug von Ili'ppolyte Gaimardii folgendes Merklnal an: 
,,Annulus abdominalis tertius carina superficiei dorsalis triangulari valde compressa armatus estu. Dagegen 
bemerkte Go Es und spatel. auch Smith ,  dass dasselbe den Mannclien von Hyppolyte Gaimardii und zuweilen 
auch den Weibchen zukomme. 130 e k  ist geneigt iu der Anwesenheit des Kieles eine individuelle Variation 
zu erblicken. Da nun in der That lrein anderer durchgreifender Unterschied zwischeri beiden Formen existirt, 
im Gegentheile dieselben in der Ausriistung des Vorderrandes des Riickenschildes mit Infraorbital- und 
Pterygosto~uialstacheln, in der Forrn und Rewaffi~ung des Rostrums, ferner in delri Besitze eines Exopodits an 
den tiusseren Maxillarftissen und eincs Epipodits an den zwei vorderen Thor:~calfusspaaren iibereinstimmen, 
kann an der Art-Identitat derselben nicht gezweifclt werden. An allen von mir untersuchten MBnnchen von 
5-5.5" Lange ist die von K r 6 y e  r angefiihrte dreicclrige Carine an dem dritten Abdominalsegment bald mehr, 
bald weniger ausgepragt, und auch an jiingeren Marllichen ltisst sich die Anlage zu derselben schon wahr- 
nehmen. 

Alle Maxil1:~rfiisse und die Gelifiisse der beidcn vorde~.en Paare tragen je ein Epipodit und die Maxillar- 
fusse des zweiten Paares iiberdies noch eine Podobranchic, die ZaliI der Pleurobrancllien betriigt fiinf; die 
daraus sich ergebende Kiemenformel wiirde mithin mit der von H;;23polytepolaris vollends gleichlautend sein. 

Verb r e i t  un g : Diese circumpolare Art verbreitet sich auch verhaltnissmIseig weit nach Sliden. Sie 
kommt vor an der Ostkiiste der vereinigten Staaten Nord-Arnerikas (Smith), in dem St. Lorenz-Busen 
(W h i  t eaves ,  Smith), bei Labrador (Packard) ,  Grinnell-Land (Mi ers), an der Iciiste Griinlands (Icriiy e r  
u. A:), im Berings-Meere (S t i  m pson, R i c h  t ers) ,  in dem sibirischen Eismeere (St u x b  erg), in der Barents- 
See (Hoek), bei Spitzbergen (Kroyer ,  Miers ,  Hoek),  Island (M. Edwards ) ,  Schottland (Norman), an 
der norwegischen Kiiste ( S a r s  u. A.), im Kattegat (Kroyer ,  Metzger ,  Me ine r t )  und bei Kiel (Mobius, 
Metzger) .  
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ScZe**ocfqangor& boveas (P hi  p p s). 
1774. Cancer boreas Pl i ipps ,  Voyage tow:irds the North Pole, 1). 190, Tab. XIT, Fig. 1. 
1824. Crnngon boreas S a  b ine,  S~~pplement  to the Appendix of Capt. Parry's Second Voy:~ge, p. 235. 
1843. ,, ,, ICriiyer, De liidtil belrjendte nordiske 1Trangon-Arter, N;lt~~rll. Tidsskr. IV, p. 218, Tab. IV, Fig. 1-14. 
1882. Sdclcvocrangon Loreas G. 0. S a r s .  Oversigt :~ f  Norges Crust:Lceel; Fiit.1iandlinger i Vidensk.-Selslrabet i Cliristi:mia, p. 7 u. 45. 

In ~bereinstimmung mit 13 o a s  (Studier over Decapoderncs Slaegtskabsforhold, Vidensk. Selsk. Skr., 
J<jobenhavn, 1880, p. 64) finde i c l ~  hicr im Ganzen nur fiinf Iciemen (Pleurobranchien) in jedem Athemraum, 
ausserdem aber an vier Gliedmassenpsaren, niimlich an den Maxillarfiissen und an den Gehfussen des zweiten 
Paares ein Epipodit, so dass die I<iemenformel dieser Art mit der weiter unten fiir Scleroc~angon salebrosus 
aufgestellten vollig gleichlautend ist. 

Drei Exemplare, deren grosstes nicht ganz cine Lange von 5" besitzt, befinden sich in der Sarnmlnng 
von Jan Mayen. 

Verb r e i tu  ng: Die Kliste Nord-Amerikas von der Massachusetts-Bai bis Neu-Schottland (Smith, S t im  p- 
s on), der St. Lorenz-Busen (Whit  e a v  es, S mi  t h), die Kiiste von Labrador (Pack  a r  d), von Grinnell - Land 
(Mi ers), das Berings-Meer (S t im p s on, Rich t e rs), die Ictiste von Sibirien (Bran  d t, S t  u x b e r  g), die Barents- 
See (Ho e k), Franz Josef-Land (Mi e r s), Spitzbergen (Go B s), Finmarken (M. S a r  s), die norwegische Ktiste 
(G. 0. S a r  s), Island (Krtiy er), Ost-Grtinland (Buc hholz). 

ScZmocs*amgorn saZebroszcs (0 w e  n). 
Tsf. IV, Fig. 1-12. 

1839. Crangon salebrosus 0 w e n ,  Crustac., Heechey's Voyage, p. 88, PI. 27, Fig. 1. 
1877. Chwa,~hilus ferox G. 0. S a r s ,  Prodrolnus descriptionis C~.ustacoorum et  Py~nogonida~urn,  quac in expeditione Norvegica 

anno 1876 observavit; Arcl~iv for I\T:tthelnatik og  Natu~~vidensltwb, Christiani:~, 11. Bd., p. 239. 
1885. Sdma.angon sale6vosus G. 0. S a r  s , crust ace:^, Don Norske Nordhuvs-Expedition 1876-1878, Christiania, p. 15, PI. II., 

Fig. 1-29. 

Die van G. 0. S a r s  frllher als Cheraylzilus ferox beschriebene Art wurde von H o elr im weiblichen Ge- 
schlechte sehr rutreffend abgebildet, Das Miinnohen jedoch zeigt eiii merlrlicll abweiohendes Aussehen, da  sich 
das Rostrum und die hinter demselben in der Medianlinie der Tergz~lflache des Rticl~enscllildes liegenden stark 
entwickelten ZHhne mehr aufrecllt stellen, indem sic mit dcr Tergalflache einen grosseren nach vorn getiffneten 
Winkel als bei dem Weibchen bilden. Im Nachstehenden will ich der Hauptsache nach die M ~ n d t h e i l ~ ,  die 
Kiemenverhiiltnisse und die Jugendform, welche sich mir znr Untersuchung darbot, besprechon. 

Die vor ihrer Mitte nahezu rechtwinklig gebogene Mandibel (Taf. IV, Fig. 1) spaltet sich an ihrem 
apicalen Ende in zwei Zghne, welche oberhalb ihrer Basis je einen Bleinercn Zahn tragen; sie elltbellrt des 
Tasters. Die erste Maxi110 (Taf. IV, Fig. 2) besteht, wcnn man mit H u x l e y  il~ren 13au auf den der Gehfllsse 
znriiclcfiihrt, aus einem zweigliederigen Protopodit, auf dessen Basipodit cin lrurzes Endopodit sitzt. An der 
zweiten Maxille (Taf. I V ,  Fig. 3) ersclieint sowohl die COXX als aucli das Rasi1)odit sehr reducirt, das letztcre 
triigt ein ungegliedertes, seinem Umrisse nach lineares Endopodit; auf dem Hinterende des Scaphognathits 
befindet sich ein Fascikel langcr Haare. Aus dem Aussenrande des Coxalgliedes des ersten Maxillarfusses 
(Taf. IV, Fig. 4) entspringt ein rweilappiges Epipodit; d i~s  Basipodit triigt rwei %ste van nngleicher LBnge, ein 
~ngegliedertes, an seinem Innenra~lde behaartes Endopodit und eiii ~nehr entwiclreltes Exopodit, auf dessen 
langgestreckten Basaltheil ein geisself6rrniger gegliederter Abschnitt folgt. DXS Coxalglied des zweiten 
Maxillarfusses (Taf. IV, Fig. 5 )  tr5g.t ein clreieckiges Epipodit; das an der Aussenseite des Basipodits ein- 
gelenkte Exopodit is6 wieder aus einem ungegliederten Rasaltlieile und einem vielgliederigen Endfaden 
zusammengesetzt; das der Beinform schon iiiiher kommende Endopodit, welches in der geraden Fortsetzung 
des Basipodits liegt, zerfiillt in Mnf Glieder, unter welchen das Meropodit ~ n d  Propodit die grosste Ltngen- 
entwiclrlung besitzen; an das scllief abgcstutxte distale Ende des letzteren 1cg.t sich der Dactylus an. An dem 
Lusseren oder dritten l<ieferfusse (Taf. IV, Fig. 6) findet sich ein Epipodit von sichelfdrmiger Gestalt vor; das 
Exopodit gleicht (]em dcs ~rorhergehenden Maxillarfusses; das Basipodit, Ischiopodit und Meropodit sind lnit 
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einander unbeweglich verbunden; das Carpopodit und dns darauf folgende abgeplattete Endglied, welches aus 
einer Verschmelzung des Propodits mit dern Dactylus hervorgegangen ist, tragen an ihrem Innenrande einen 
dichten Haarbesatz und letzteres starke bewegliche Dornen. 

An dem ersten Gehfuss ist das Epipodit unterdriickt, der zweite Fuss (Taf. IV, Fig. 7) dagegen besitzt 
wieder ein deutlich entwickeltes, wie ich es auch in ahnlicher Weise bei Crangon vulgaris finde. 

Arthrobranchien. 
-\ 

Segment des Podobmnchien. Vordere. Hintere. Pleurobranchien. 
I. Maxillarfusspaares ..... .O(ep.). . . . . . . . . . . .  0 ....... 0 . . . . . . . . . . . .  0 

II. ..... . . . . . . . . . . .  ....... ............ n .O(ep.). 0 0 0 
III. . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ....... . . . . .  n O(ep.) 0 O . . . . . .  0 

I. Gohfusspaares ..... . O  . . . . . . . . . . . .  0 ....... 0 ............ 1 
11. ...... . . . . . . . . . . . .  ....... n. O(ep.) 0 O . . . . . . . . . . . .  1 

111. ...... ............ ....... ............ n 0 0 0 1 
IV. ...... ............ ....... n 0 0 O . . . . . . . . . . . .  1 
v. ...... ............ . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  n 0 0 0 1 - - - 

O+4ep. + 0 + 0 f 5 

Die Abdominalbeine des ersten Paares (Taf. IV, Fig. 8) haben bei dern Mannchen ein zweigliederiges 
Endopodit; das Basalglied desselben ist vier bis fffnfmal langer als das apicale. Das Endopodit der Abdo- 
minalbeine des zweiten Paares (Taf. IV, Fig. 9) ist gleichfalls zwcigliederig, die beiden Glieder stehen aber 
im umgekehrten Grossenverlialtnisse zu den vorigen, denn hier ist das zweite Glied betrachtlich langer und 
zugleich breiter als das vorhergehende; ein tiefer Einschnitt spaltet dasselbe in zwei ungleich lange ~ s t e ,  
deren ausserer eine flache, oval6 Gestalt hat, wahrend der innere und langere fast stielrund ist und sich gegen 
sein apicales Ende hin etwas verschmalert. Rei dern Weibchen besitzen die Schwimmftisse des ersten Paares 
ein nur eingliederiges Endopodit, an den vier folgeilden Fusspaaren hingegen setzt sich der innere Ast aus 
zwei Gliedern zusammen. 

Jugendform. Eines der Weibchen tragt auf der Unterseite des Abdomens ausser zwei im Diameter 3.5'""' 
grossen Eiern zahlreiche Junge im Larvenzustande, welche durchschnittlich eine Lange von 11-12'"" haben. 
Die Unterschiede zwischen diesen und den erwachsenen Endividuen bexiehen sich hauptslchlich auf den Bau 
der inneren Antennen, die Form des Rostrums und die Bildung der Abdominalbeine und des Telsons; tiberdies 
zeichnet sich der Cephalothorax der Larven durch eine betrachtlichere Convexitat und grossere Rreite im Ver- 
haltniss zu den1 Abdomen sus. Das aussere Flagellum der inneren Antennen ist meist nur ftinfgliederig, das 
innere besteht aus drei bis vier Gliedern. Das kurze, auf seiner Tergalseite seicht rinnenformig ausgehohlte 
Rostrum kriimmt sich zwischen den Augen nach unten and tiberragt diese kaum; seine untere Carine, welche 
bei den erwaehsenen Thieren von der Seite gesehen als eine relativ grosse dreieckige Flache erscheint, so 
dass der ganze Stirnfortsatz dadurch ein beilartiges Aussehen erhalt, ist noch kaum angedeutet. In der Median- 
linie der Dorsalflache des Cephalothorax verltiuft vom Rostrum aus bis zu dern Hinterrande eine Carine, welche. 
mit drei vorwarts geneigten, sehr kleinen Zahnen besetzt ist. Diese nehrnen wahrend der spateren Entwicklung 
unverhaltnissmassig an Umfang zu und stellen sich wie das Rostrum mehr oder weniger aufrecht. Ein lateraler 
Kiel tragt den schwach entwickelten Hepaticalatachel und hinter diesem einen zweiten, noch kleineren Stachel. 
Dagegen treten die Extraorbital-, Branchiostegal- und Pterygostomialstacheln schon deutlich aus dern Vorder- 
rande des Rffckenschildes hervor. Die Thoracalgliedmassen zeigen, abgesehen von der etwas starkeren Kriim- 
mung der Dactylen, denselben Bau und dasselbe Verhaltniss zu einander wie die der erwachsenen Thiere. Die 
Maxillarftisse und die Gehftisse des zweiten Paares sind an ihrem Coxalgliede .mit einem Epipodit versehen. 
Unter den in jeder KiemenhBhlc schon befii~dlichen flinf Pleurobranchien (Taf. IV, Fig. 11) steht die dern letzten 
Gehfnsse zugehbrige den librigen an GrQsse nach. 
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Die Abdominalsegmente haben bogenfdrmig ausgebuchtete Plenren. Auf der Tergalfllche der beiden 
vorderen Abdominalsegmente stellen tuberkelahnliche Erhohungen; das dritte, vierte und ftinfte Segment tragen 
einen niedrigen stumpfen Mittelkiel; das secbste ist oben flach, die beiden longitudinalen Kiele, welche im 
spateren Altersstadium scharf aus der Rtickenflache neben der Medianlinie sich erheben, machen sich noch 
kaum als schwach hervortretende Linien bemerlibar. Die fiinf vorderen Abdominalfusspaare sind schon 
entwickelt, ihr lamelliises Exopodit zeigt eine undeutliclle Quertheilung, das Endopodit ist rudimentar, stiel- 
artig; die Gliedmassen des sechsten Abdominalsegmentes liegen noch im Innern des Telsons verborgen. 
Dieses hat eine langlich dreiecliige Gestalt, es erweitert sich etwas in der Nahe der Basis und verschmalert 
sich hierauf bis zu seinem abgerundeten Hinterende; die Rlickenfliiche durchzieht eine seichte longitudinale 
Furche. Die Stachelbewaffnung fehlt dem Telson noch giinzlich. 

Die eben beschriebene Jugendform, deren Bat1 wenigstells zum Tl~eile noch einen transitorischen 
Charakter kundgibt, reprasentirt einen Fall sehr reducirter Metamorphose, wie sie in ahnlicher Weise bei 
AstacusJEuviatilis (Rond.) stattfindet, jedoch mit dem Unterschiede, dass den die Eihlillen verlassenden jungen 
Flusskrebsen das erste Abdominalfusspaar noch fehlt, wahrcnd dassclbe hier gleich den vier folgenden Fuss- 
paaren schon zur Entwicklung gelangt ist. 

In der Meerestiefe von 270 Meter wurden 15 geschlechtsreife Exemplare gefunden; das grBsste unter 
ihnen, das oben erwahnte Larven tragende Weibchen, misst von der Spitze desRostrums bis zu dem Hinterende 
des Telsons 10.2"". 

V e r b r e i t u n g :  Naeh G. 0. S a r s  konlmt diesc Art von Kamtschatlia an in westlicher Richtuug bis 
wenigstens 8" westlicher Lange zwischen 63" und 80" niirdlicher Breite vor. 

PYCNOGONIDA. 
Nymphon Wrtdpes B ell. 

1855. Nym2,lzofi J~ivt@es Boll, Bclclier's Lnst of the Arctic Voyages, Vol. 11, Append., 1). 408, PI. XXXV, Fig. 3. 
1881. ,, ,, H o el<, Pycnogonids , dredg. during tho cruises of the ,,Willom BarcntsU etc., Nioderliind. Archiv 

f. Zoologic, Supp1.-Bd., 11. 6, Taf. 1, Fig. 1-8. 

Die von B e l l  aufgestellte Art ist Nyrnphon hyrtum Fabr .  nach dervon K r b y e r  publicirten Beschreibung 
nahe verwandt; doch bestehen beztiglich der Grosse des Augenhtigels, der relativen Lange der beiden 
Tarsztlglieder, der Endklane rind ihrer Anhlinge, der Hilfsklauen, solche Uuterscl~iede, dass H o e k  die Art- 
verschiedenheit beider mit Entschiedenheit aufrechthiilt. Nacli W i 1 S O  n ist bei Nymphon ?tirt@es B e  11 der 
Augenhligel stark erhiiht, das erste Tarsalglied halb so lang wie das zweite, die Endklaue betragt fast zwei 
Drittel van der Lange des zweiten Tarsalgliedes, die Hilfsklauen erreichen nur ein Fttnftel der Endklaue. 
R r b y e r  dagegen sagt voll Nymphon Airtuna: Protuberantia ocularis humilis, tarsus dimidia manus longitudine 
brevior, manus ungue plus duple longior, unguiculi auxiliares elongati, % longitudinis unguis aequantes. Da 
nun der Augenhiigel der von mir untersuchten Exemplare keineswegs niedrig genannt werderi kann, vielmehr 
ganz anschnlich entwiclrelt ;st, da ferner die Lange der Hilfsklauen nur dem vierten his ftinften Theile des 
Dactylus gleichl<ommt und Gberdies der bewegliche Finger der Mandibeln den unbeweglichen merklich Uber- 
ragt, wenn such nicht in dem Maasse, wie Be l l  es angibt, so glaube ich mit Rlicksicl~t auf die oben erwahnten 
Artunterschiede Nymphon hirt@es Be 11 vor mir zn haben. Doc11 sei bemerlit, dass das erste Tarsalglied nicht 

durchgehends der Llngc nac l~  der Halfte des zweiten Tarsalgliedes viillig gleicht und der Dactylus in den 
meisten Fallen nur um Wenigcs die halbe LInge des zweiten Tarsalgliedes liberschreitet und seltener fast his 
zu dem letzten Drittel desselben heranreicht. 

sechzig Exemplare, darunter einige Eier tragende Mannchen, wurden an verschiedenen Stellen in 

einer Meerestiefe 30-230 Meter theils auf sandigem, theil auf mit Tangen bedecktem Grunde gefangen. 
Verb r  e i t u  ng: M,zssachusetts (Wilson);  1-alif'ax (Unit ed States Fish Commission, HO ck) ;  Oronland 

(Mi e r  8); Northumberlsnd-Sund (B ell); Rarents-See (H o e k); llorwegisclles Meer (64" 36' niirdlicher Breite , 
10" 21' 5" Ustlicher Lange, G. 0. Sars.). 
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1846. Nytry~I~otz Sh-Gt?&ii I i r 6  yer,  Bidrag ti1 1Lundsk:~b om Pyknogoniderne, N:tturh. Tidsskr., Ny R:~ekke, I. Bd., p. 111. 
1878. , ,, Wilson,  Synopsis of the Pycuogonids of New England, Tr:ms:~ct. Connect. Acad. Vol. V, p. 17, PI. VI, 

Fig. 1 a-1 h. 
1881. , ,, Hoek ,  Pycnogonids etc., Niederllnd. Arch. f. Zoologie, Supp1.-Bd., p. 9, P1. I, Fig. 9-16. 

Eine grossere Zahl von Exemplaren, Mannchen und Weibchen, stammt aus einer Tiefe von 100- 
140 Meter. 

Verbrei t  ung: Kliste von Norwegen (Bra yer);  Barents-See (Ho ek); zwischen Norwegen und Island 
(G. 0. Sars ) ;  Grtinland (Mi ers); Ostkliste von Nord- Amerika (Wilson). 

1780. Pycnogonum gvoss@es 0th. F a  br., Fnuna Groenlandica, p. 220. 
1845. Nymphon gross@es K r  o yer, Bidrag ti1 Kundskab om Pyknogonidcrne, Naturh. Tidsskr., Ny Raekke, I. Bd., p. 108. 
1881. , , H o ek, Pycnogonidtr etc., Niederllnd. Arch. f. Zoologic, Supple-Bd., p. 12, P1. I, Fig. 17-21; Report on 

the Pycnognida, dredged by Challenger, p. 44, 1'1. 111, Fig. 9-12; PI. IV, Fig. 1. 

Zehn Exemplare wurden auf felsigem, 25-30 Meter tief gelegenem Meeresgrunde aufgefunden. 
Ver br e i  t ung: Man kennt diese Art aus der Nordsee /B 6 hm), von der Ktiste Norwegens (Kr B y er), aus 

der Barents-See (Hoek), aus der Nahe der Nordktiste Schottlands (60" 3ln6rdlicher Breite, 5" 51' westlicher 
Lange, Ho e k), von der Kliste Gronlands (Fa  b r i ci us, B u c h h olz), der N. Geo1.g.s-Inseln (Sa b j n e), Neu- 
Schottlands (H o ek) und Neu-Englands (W i l  son), St. Georgs-Rank (Smith  und H a  r g e r). 

1880. Nympholz smuturn G. 0. Sars,  Crustacea et Pynogonida nova, Archiv f. Math. og Naturvid. IV. Bd., 4. H., p. 471. 
1881. , , H o e k, Pycnogonids etc., Niederland. Arch. f. Zoologic, Supp1.-Bd.,p. 16,Taf. I,Fig.24-28; Taf. 11, Fig. 29. 

Zwei Exemplare wurden in einer Tiefe von ungefahr 200 Meter auf sandigem Grunde gefunden. 
Verbrei  t u ng: Nur drei Fundorte im nordlichen Eismeere waren bisher von dieser Art bekannt: '74" 53' 

nordlicher Breite, 15" 55' tistlicher Lange; 76" 22' nordlicher Breite, 17" 13' ostliclier Lange (G, 0. Sars) und 
75" 16' nordlicher Rreite, 45" 19' ijstljcher Lange (KO e k). 

1856. Nyntplzon yobusturn B e l l ,  B e lcher ' s  Last of thc Arctic Voyages, Vol. 11, Appendix, p. 409, PI. XXXV, Fig. 4. 
1877. ,, ,, Sars,  Prodromus Crustaceorurn et Pycnog~nida~um, Archiv f. Math. og Naturvid. 11. Bd., 3. H., p. 265. 
1881. , ,, Hook, Pycnogonids etc., Niederllnd. Arch. f. Zoologic, 8uppl.-I3d., p. 20, Tsf. 11, Fig. 36-40. 

Von dieser Art, mit welcher Nymphon hians He 11 er und Nymphon abyssorum Norm a n  nach S a r s  
zusammenfalleh, fanden sich in cines Tiefe von 200-270 Meter auf sandigem Grunde 10 ausgewachsene 
Exemplare vor, darunter ein mit zahlreichen Jungen bedecktes Mannchen. 

Diesem blinden, durch eigenthtimliche Mandibularscheeren, deren unbewaffnete Finger fast kreisarmig 
klaffen und nur zlit ihrer Spitze sich bertihren, ausgezeichneten Nymphon fehlen nach Angabe der Autoren die 
paarigen Hilfsklauen. Dagegen fillde ich an der Basis des Dactylus immer zwei sehr kleine, einander genlherte 
Spitzen, welche ihrer Lage nach wohl als verklirzte Hilfsklauen angesehen werden mllssen. 

V er b re i  tun g : Northumberland-Sound (Bell); 60" 2' nbrdlicher Breite, 6" 11' westlicher LBnge 
(Wy vill e T h o  mson); 62" 44' 5" nordlicher Breite, 1" 48' iistlicher Lange; 64" 36' nordlicher Breitc, 
10" 21' 5" ostlicher Lange (G. 0. Sars) ;  60" 29' nordlicher Breite, 8" 19' westlicher Lange; 60" 3' nord- 
licher Breite, 5" 51' westlicher Lange; Bnrents-See (Ho ek). 
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CoZossendeis proboscBdea (S a b i n  e). 

1824. ~hoz i c l i i t z~s~ro6osc ide~~s  S abinc ,  Shpplement to tho Appendix of Capt. Parry's Voy:jgc, Zoology, p. CCXXVI. 
1870. Colossendeis borealis J a r z y  n sky ,  Praemissus c:rtalogus Pycnogonid:rrum inveutarum in mari glaciali ad oras L:~pl)onicac 

Rossicae ct in mari albo, anno 1869 et 1870; Annal. Soc. Natural. Petersbourg. 
1877. Colossendeisproboscidea Sars,  Prodromus descriptionis Crus$aceorum et Pycnogonidarum, quae in expeditione Norvegic:~ 

anno 1876 observavit; Arcliiv for Math. og Naturvid. 11. Bind, p. 2G8. 
1881. n Hook, Pycnogonids ctc., Niederliind. Arch. f. Zoologic, Sopp1.-Bd., p. 22, T a t  11, Fig. 41-42. 

Ein Exemplar wurde in der Tiefe von 100 Meter aufgefunden. 
Verb  r e  i t u  ng:  Kiiste von Russisch-Lappland ( Ja rz  ynsky)  ; Franz Josef-Land (Niers) ;  Rarents-See 

(Ho ek);  Norwegen (62" 44' 5" nijrdlicher Breite, 1 "  48' Ostlicher Lange, S a r  s) ; Nord-Schottland (El o elc); 
Grbnland (S a b i n  e). 

ARACHNOIDEA. 
ACARINA. 

Ixodes sztlcatus C .  L. K o c h. 
l'af. IV, Fig. 13. 

1844. Lodes sdcatus C. I,. IT o c h ,  W igmann 's  Arcliiv f. Naturgeschichte X, 1, p. 233 ; ~bersicht  des Arachnidensystems, 
4. Hft., 1847, p. 108, Taf. W, Fig. 82. 

Drei Ixodiden, welche als Parasiten auf Anthus aquaticus e c h s t. angetroffen wurden, gehdren verschie- 
denen Altersstadien an. Das jiingste Individuum ist nur sechsfussig und entbehrt noch der Stigmenplatten 
und des Tracheensystems; das zweite besitzt schon vier Fusspaare, deutlich entwickelte Tracheen und Stigmen- 
platten, lasst aber noch die iiussere Geschlechtsoffnung vennissen; das dritte ist ein geschlechtsreifes, nur 
massig nlit dem Blute des Wirthsthieres vollgesogenes Weibchen. 

Die vorgenommene Untersuchung dieser Exemplare lasst iiber ihre Zugehijrigkeit zu Ixodm sulcatus 

L. C. K o c h  keinen Zweifel bestehen. Denn sie zeigen nicht nur eine genane Ubereinstimmung mit der von I(o c11 
gegebenell Beschreibung dieser Art, zumal in Bexug auf die Form und Furchung des Rlickenschildes, sondern 
es ergab sich such bei der unmittelbaren Vergleicl~ung mit einem in ~ i e d e r - ~ s t e r r e i c h  auf Pyri.hula rubicilla. 
Pa l l .  gefundenen nach meiner Meinung unzweifelhaften 1xode.s sulcatus kein Unterschied in anderen wiclltigen, 
von K o c h  unbeachtet gelassenen Punkten, insbesondere was den Bau des Rtissels und der Ftisse anbelnngt. 

Die Unterseite des Rtisaels ist jederseits mit drei Zahnreihen ausgeriistet. Die Zahne der Bussersten, auf 
d e ~ n  Rande des RHssels stellenden Reihe, 14-15 an der Zahl, iibertreffen die librigen betrachtlich an GrGsse; 
sie sind ihrer Form nach dreieckig, haben eine breite Basis und eine langausgezogene, nac l~  hinten gerichtete 
Spitze. Die zweite Reihe enthalt 14 Zahne, welche gleicll den medialwarts stehenden in ihrer Form von den 
vorher genannten insofern abweichen, als sie sich in ihrer zweiten Hlilfte erweitern ulld hierauf plijtzlich in 
cine kurxe conische Spitze endigen. Die dritte Zahnreihe ist die ktirxeste, da  sie sich nur tibor die distale 

HIlfte des Rtissels erstreckt. 
Der obere Mandibularhaken triigt einen doppelspitzigen Endznhn; dcr nntere, welcher etwas kiirzer und 

zugleich breiter als jener ist, lauf't an seinem Aussenrande in vier scharfe, in riickwarts geriohteter Reihenfolge 

an GrOsse zunehmende Ziihne aus. 
Das Basalglied der Taster ist kurz, kaurn so lang als breit, das zweite Glied, etwa viermal Ianger als 

jenes, erweiteri sjch keulenfijrmig nach vorn hin, das dritte dagegen verschmiilert sich an seinem distalen 
Theile und trggt auf der Unterseite das deckelfiirmige, mit mehreron kurzen Haaren besetzte Endglied. 

Der ringfdrmige Basalabschnitt des Russels bildet auf der Unterseite zwei stark hervortretende, nach 
hiiten gerichtete und an ihrem Ende abgerundete Laterdecken, hinter welchen er eine betrachtliche Eiu- 

schntirung erfiihrt. 
Den ooalell, nm Ilinterrancle breit abgerundeten Rticlcenschild durchziehen vier Furchen, zwei mittlere, 

welohe eine geschwungene Form haben, und zwci seitliche. 
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Das Coxalglied aller Fiisse triigt nahe s n  seinem distslen Ende auf dem Hinterrande einen zahnLrtigen 
Fortsatz; ausserdem steht auf dem Basalrande eines jeden Hliftgliedes des ersten Fusspaares noch ein zweiter 
grosser Zahn. 

Die Stigmenplatte hat eine fast vollkommen kreisrunde Form; in ihr liegt concentrisch die deckellose 
Trachealijffnung, rings umgeben von zahlreichen gekiirnten, polygonalen Grlibchen. 

Die Beine, Taster und die Rlisselbasis sind gelbbraun, der Riickcnschild dunkelbraun. Der Hinterleib 
des geschlechtsreifen Weibchens zeigt eine lichtbraune Farbung, bei den beiden Larvenformen ist er weisslich. 

Kbrperllnge des grijssten Exemplares mit Einschluss des Russels 2.5"". 
V e r b  r e i t ung :  Ixodes sulcatus wurde im Deutschen Reiche auf Emberixa citrinella von L. C. K o c h und 

auf Silta E'zlropaea von R e y  gefunden. Das k. k. zoologische Hof-Cabinet in Wien besitzt eine von F r a u e n -  
f e  1 d auf Pyrrhula rubicilla Pal l .  in ~ i e d e r - ~ s t e r r e i c h  gefundene Ixodes- Art, welche ich flir den K o c h'schen 
h o d e s  sulcatus halte. 

BdeZlu urcticu T h o  r e 11. 

1871. B&Uu arcticu T. T h o r  ell,  Ofversigt af kongl. Vetenskaps-Akndemiens F6rh:mdlingnr, Stoclrholm, XXVIII, p. 698. 

Flinf Exemplare wurden am 15. September 1882 gefunden. 
l'h o r e 11 gibt als Fundort dieser Art, nach ihm vielleicht synonym mit Acarus longirostris F a  b r i c i u s 

(Fauna Groenlandica, p. 224), Spitzbergen (Ma 1 m g r e n) und die grijnliindische Insel Disco (Fr i  es) an. 

ARANEIDA. 

Erigone cryoph/iZa sp. n. 

l'd IV, Fig. 14. 

p Cephalothorace fulvo, lineis nigris radiatis ornato, inter partem cephalicam a d  longitudi- 
nem leviter arcuatam et thoracem impresso, tibia quarti pedum paris quadruplo longiore quam 
patella apicem versus incrassata, oculorum serie anteriore recurva, posteriore desclper visa procurva, 
oculis lateralibus anterioris seriei maioribus quam ceteris inter se aequalibus, oculis lateralibus 
utriusque seriei fere contiguis, abdomine nigro, sari lamina postice tricuspide nigra claustrum 
luteum obtegente. 

Der Cephalothorax ist dem Umrisse nach Iiinglich eifijrmig, vorn an den Seitenrandern des Kopftheiles 
verschmalert und schw:lcli eingcbuchtet, mit ausserst kurzen, zerstreut stehenden Haaren auf der Riicltenflache 
urtd den aufkeworfenen Seitenrandern sparlich besetzt. Den I(opfthei1 trennt oben eine seichte Impression von 
dem Thorax, welche sich an den Seiten erweitert und vertieft; uberdies lassen sich an der seitlichen Abdach~ng  
mehrere sehr kurze Impressionen wahrnehmen. In der Scheitelgegenrl zeigt sich der Kopf der Quere nach 
stark gewglbt. Die Tergalflache des Cephalothorax steigt, im Profil gesehen, von dem Hinterrande des Thorax 
bis zu der Einseilkung zwischen diesem und dem Kopfe allmahlich auf und erhebt sich hierauf steiler uud 
schwach gewolbt bis zu dem Scheitel des letzteren. 

Die vordere Augenreihe ist, von vorn gesehen, stark zuriickgebogen, die hintere dagegen, von oben 
betrachtet, in gleichem Maasse nach vorn gekrlimmt. Die einander sehr genaherten Mittelaugen der vorderen 
Reihe stehen etwa urn il~ren Radius von einander entfernt, die Entfernung derselben von den vorderen Seiten- 
augen gleicht ihrem doppelten Durchmesser. Die vorderen Seitenaugen tibertreffen die tibrigen unter einander 
ziemlich gleichen Augen an GrFsse und beruhren fast die Seitenaugen der hinteren Reihe. Der Abstand dcr 
hinteren Mittelaugen von den itinteren Seitenaugen ist grosser als die 1 I/, fache Lange ihres Durchmessers, die 
Entfernung der hinteren Mittelaugen von einander etwas grosser als iltr Diameter. Die Mittelaugen bilden ein 
Trapez, dessen hintere Parallelseite die vordere an Gr6sse libertrifft. Das Prosopon zeigt sich unmittelbar 
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unter der vorderen Augenreihe der Quere nach eingedrtlclct, seine HFlle ist dreimal i11 der Lange der 
Mandibeln enthalten. Das Sternum hat seinem Umrisse nach eine herzformige Form, aus seiner gewolbten 
Flache entspringen einzelne Haare. 

Die langlich eifiirmigen Mandibeln bilden auf ihrem Aussenrande lreine winklige Auftreibnng, bei 
stsrkerer Vergrtisserung sieht man ilirc Obei~flache retic~~lirt; mcdialwiirts tragen sie Haare, \-on dencn einzelnc 
ans zerstl-eut stehenden Kornchem entspringen* Die vordere Klauenfurclie umgeben ftinf verhaltnissmassig 
grosse Zahne. Oie Klaue ist schlank. Die Tibia des Tasters ist mehr a18 doppelt so lang als die Patella l111d 
verdiclrt sich an ihrem distalen Ende. Die Patella des viertell Fusspaares ist in der Lange der Tibia viermal 
enthalten. Die Fussklauen sind 7-8ziihni.g. 

Das Abdomen hat eine schmal eiformige Gestalt und wird von etwas abstehenden Haaren dicht bedeckt. 
Das Sarum besteht aus einer gewolbten Lamina, welche breiter als lang ist und deren Hinterrand in drei 
Spitzen auslauft, in eine lange mittlere, welche oben eiuen Iiiel tragt, und zwei kume seitliche. Das Clanstrum 
18sst zwei ovale ikTnungen erkennen, welche zu den Sainentaschen fiihren. 

Farbung: Cepl~alothorax gelbbraun mit strahlenformigen schwarzen Linien, Beine und Taster gelb, 
Coxalglieder auf der Innenseite der LHnge nach schwarz gestreift, Sternum schwarzlich braun, Mandibeln 
rothbriiun, das Abdomen schwarz mit weisslichen Ilaaren und 5-6 blassen undeutlichen Querlinien auf der 
Rtlckenflache, auf der Unterseite mit zwei vertieften, riickwarts convergirenden Linien, welclle bei einem 
Exemplar weisslich sind. 

Korperllnge 4""; Cephalothorax 13/,"" lang, 1 %"" breit. Diese Art, welche nur im weiblichen Ge- 
schlechte gefunden wurde, ist der Erigone f ~ i q i d a  T h  or. in der Farbung und Zeichnung sehr Bhnlicli, unter- 
scheidet sich aber von ihr durch das Grossenverhalti~iss der Bugen und durch eine andere Beschaffenl~eit des 
weiblichen Sarums. 

dsterreichisohe Expedition nuf Jan Mayon. 
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ErMarung der Abbildungen auf Tafel 111 und IV. 

T a  f e  1 111. 
Fig. 1-6. Dacfylopus Strcrnii. 9 

1. Rostrum und vordere Antenne 20011. 
,, 2. Unterlippe sammt Paragnathen 47511. 

3. Maxille 76011. 
4. Vierter Fuss 200/1. 
5.  Eiinftor Fuss 200/1. 
6. Furcalglied, von der Unterseite gesehen, 200/1. 
7-10. Nyctiphanes Noroegica. 8 
7. Seitenansioht 311. 
8. Vordertheil des Cephalothorax mit den inneren Antennen, vou obcn gesehcn, 411. 
9. Siebenter Fuss mit einem accossorischen Augc 1011. 

10. Endopodit des ersten Abdominalfusses 5511. 

T a f e l  IV. 
Rg. 1-9. Sderocrangon salebrosus. 

1. Mandibel 811. 
2. Erste Maxille 811. 
3. Zweite Maxille 611. 
4. Erster Maxillarfuss mit dem Epipodit 411. 
5 .  Zweiter Maxillarfuss mit dein Epipodit G / l .  
6. Dritter Maxillarfuss sammt dem Exopodit und Epipodit 311. 
7. Zweiter Thoracalfuss mit dem Epipodit (a) 611. 
8. Erster Abdominalfuss 411. 
9. Zweiter Abdominalfuss 411. 

10-12. Jugendform von Sderocrangon sdehosus. 
10. Seitenansioht 1011. 
11. Thorax mit getiffneter Hiemenhtihle 1011. 
12. Abdomen von der Unterseite 1011. 
13. .&odes sulcatus. Vordertheil des Korpers, Unterseite; vergrtissert. 
14. %gone cryophila. Weibliches Sarum, in schiefer Riohtung von dem Hinterleibesende aus gesehen; 

stark vergrijssert. 
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I N S E C T E N  V O N  JAN MAYEN. 

GESAIKMELT VON 

DR. F. FISCHER, 
ARZT D E R  BSTERREICHISCHEN EXPEDITION AUF J A N  HAYEN. 

BEARBEITET VON 

DR. EDUARD BECHER. 

MIT TAFEL V. 

Wie vorauszusehen, war die Ausbeute an Iusecten auf Jan Mayen eine geringe, sowohl was die Anzahl 
der Arten, wie die der Exemplare betrifft. Nur drei Ordnungen - von den Schmarotzern als in der Verbreitnng 
von ihren Wirthen sbhangig abgeselien - fiiidcn sich dort vertreten: Collembola, D@tera und Lepidoptera, 
walireud Coleoptera und Hymenoptera, die doch in Grijnland gefunden werden, vollstiindig fehlen. Das Insecten- 
leben scheint tiberhaupt nnr auf zwei Monate des Jahres, namlich Juli und August, beschrankt zu sein. 

Die beiden Lepidopterenarten geh6ren der gesa~umten Welt an, ebenso ist hotoma palustris durch ganz 
Nordeuropa, auch in der lralten Zone vertreten, der nndere Poduridc ist specie11 nordlioh und such in G r t j n l ~ d  
verbreitet. Von Dipteren ist nnr die weit verbreitete n+cltocera macuZ@ennis auch aus GrFnland belrannt. Die 
Gattungen Scial.a, Chiyononzus und Tr.iclzocera sind, besonders die beiden ersteren, in zahlreichen Arten aus dem 
Norden Europas und Amerikas beschrieben, wahrend Scatopse ulld Limnoplhora nocli keine SO nordlichen 
Arten aufzuweisen haben. 

Der Vergleich der Fauna Jan Mayen's mit der veil Grijnland, als zunschst gelegenern Continent, drangt sich 
naturgemgss auf, so dass 0s als bemerlre~iswerth hervorgehoben XU werden verdient, dass unter der verha1tniss- 
massig grossen Ausbeute an Dipteren, welchc H o 1 m g r e e n (Nordgronl. Ins. ijfv, k. Vetensk. Akad. Fijrh. 
1872, Nr. 6, p. 97) van dart bescllrieben hat - 19 Gattungen  nit 40 Arten - keine einzige Art anf Jan Mayen 
gefunden wurde, wobei llocll besonders daraiif hinzuweisen ist, dass auf Jan Mayen keine einzige Aricia Mac q. 
gefunden wurde, wallrend Holm g r e e n  (1. 0.) voii Nordgronland 11 Arten diescr Gattung beschreibt, urld [iber- 
haupt Aricia-Arten im Norden selir verbreitct sind. Von den arn angeftihrten Orte besclliiebenen 19 Gattungen 
finden sich, wie oben erwiihnt, auf Jan Mayc.11 nur drei. 

Auch arm an Individuen scheint die Insectenfauna zu sein. Ausser Isotomapalustris und der neuen hno- 
PAora arctica finden sicll alle Species nur in vereinzelten Exemplaren. V0n Scatopse pulicaria, von der nur ein 

Sttick vorliegt, gibt Dr. F i  s cli e r an, dass sie stellenffeise hiiufig war. 
Trotz der geringen der Arten (24, darunter 12 D@tera) sah ich mich doch veranlasst, sechs Dipteren 

und die einzige Pediculine neu zu beschreiben, und fur eine der Dipteren eine neue Gattung zu errichten, deren 
Begrundung unten angefillrt ersclieint. Diese letztere sowie ~irnlzo~l6ora arctica und l'richocera Zutea scheinen 
mir wohl begrundet zu Bein, hiiclistens lriinnte man die l'ricl~ocera Iutea als Vaiietat zu annzdata Mg. ziehen, 
Dagegell l%sst sicb die Anfstellung der Sciara globiceps und ganz besonders der beiden Chironomus-Arten llur 

8* 
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seitlich tief ausgebuchtet. Der Thorax ist durch eine nach vorn concave Linie (Band) in zwei ungleiche Theile 
getheilt. Die Zeichnung auf der Brust zeigt vom hinteren Querbande ilach rilckwarts ausgehende Fortslttze, 
die dem setosus fehlen (Fig. l a ) .  Das Abdomen ist gleichm2ssig oval, vorne nicht so stark verschmllert, die 
einzelnen Segment,e am Rande wenjger scharf abgesetzt; die Stacheln in vier Reihen auf jedem Segmente und 
auffallend lang. Alles ilbrige wie bei setosus Denny .  

19 Exemplare c? & ? von einer jungen Plzoca groenZanc!ica. Lange: 2.5"". 

MALLOPHACA. 
Docophorns Zari D e n  n y. 

1842. Docophorus lari Denny,  Monogr. Anopl. Brit. p. 89, Taf. V, Fig. 9. 
1871. gonothorax Gie b c l ,  Zeitscjhr. f. g. Nnturw., XXXVII, 450. 
1874. n Insocta cpizoa, p. 111. 
1880. lari D e n n y ;  P i a g e  t ,  Los Pediculines, Leyden, p. 111, PI. IX, Fig. 7. 

Ein Exemplar von Larus tridactylzcs, eines von Uria arra. 
V e r b  r e i  t un g: Auf L. tridactylus von Spitzbergen (Gie b e 1); auf verschiedenen Species von Lartm 

(Denny, Piaget). .  
Nirmus &raciqytilorax G i e b e 1. 

1874. Nirmus Braclzythorax G i e b 01, Ins. ep. p. 134. 
1866. tm'tltorax Nitz s ch, Zeitschr. f. g. Naturw. XXVIIL, 365. 
1874. n G i c b c l ,  I .c . ,p .139 ,Taf .VII ,Fig .7 .  
1880. ,, brachythorax Gi e b e 1 ; P i  a g e t , 1. c., p. 150, PI. XII, Fig. 8. 

Drei Mannchen und drei Weibchen von Plectrophanes nivalis, Uria arra unii Tringa spec. 
Verb  r e i  t u n g  : Bisher bekannt von Paroraria cuculata) Bombycilla garrula und B. carolinensis. 

I2peurzcs mwtabiZis P i  a g e t. 
1880. L@eurecs mutabilis P i s g c t ,  1. c., p. 324, Taf. XXVII, Fig. 1. 
1874. nigrolitnbntus Gieb  el ,  Ins. Epiz. p. 233. 
1882. n T s s c h  c n b  e rg :  Die Msllophngcn, p. 133. Nov. Act. Lcop. C:L~., 44. Bd., Nr. 1. 

Zwei Weibchen von Procellaria glacialis. 
Verb  r e i t un  g : Auf Procellaria glacialis und capensis (P iage  t) ; Procellaria spec. ,,aus dem hohen 

Norden" (Gie b el). 
Mmoporn Zutescem N i t  z s c h. 

1866. Menopon lutescens Nit  zsch ,  1. c., p. 392. 
1874. n G i e b e I, Ins. opiz., p. 294, Taf. XVII, Fig. 10. 
1880. ,, n Piaget.l.c.,p.477,Taf.XXXIX,Fig.4. 

Zwei Exemplare :~uf Tringa spcc. 
V e r b r e  i t u n g : Auf Machetes, Totanus, Charadrius, Vanellus, Tringa, Alca. 

Mmopom aZ&ofctsciatum Pi a g  e t. 
1880. Menopon albofmm'atum P i  a g e t , 1. c., p. 496, PI. XL, Fig. 6. 

Ein Exemplar von Uria arra. 
V e r b r e i t u n g :  Auf Anas tadorna. 

1820. Physostomurn nitidissinaum N i t z s c h ; Germ ar's N:ig. Ent. 111, p. 302. 
1866. n n 1. c., p. 395. 
1874. n n G iebo l ,  Ins. Epiz., p. 255. 
1880. n n P i a g o t , I . ~ . , p . t i 0 4 .  

Ein Exemplar anf Plectrophant?~ nivalis. 
V e r b  r e i t u n g : Auf Emberixa citrirzella. 



1835. Physostomum mystax Nit z s c h; B u rm e i s t e r , Handb. 11, p. 442. 
1842. n n Denny,l .c . ,p.241,T:dXXTII.  
1874. n n Giebel,Ins.epiz.,p.254. 
1880. n n Piaget ,  1. c., p. 602, PI. L, Fig. 2. 

Sechs Exemplare und zahlreiche Eier auf Plectrophanes nivalis. 
V e r b  r ei  t u n g : Auf Turdus pilaris und torquatus, sowie auf !l'. ruJicoZtis aus Sibirien (Grub e in Middend. 

sib. Reise, I., p. 496. 

DIPTERA. 
Sciara b4coZor Mg. 

1818. Sciara bicolor Meigen, Syst. Beschr. I, p. 284, 19. 
1851. n Zetterstedt,Dipt.sc,znd.,X.,p.3724,13. 
1864. , n S chi  n er, Fauna aust. 11, p. 420. 

Ein Weibchen im Juli 1883 gefangen. 
Stimmt mit M e i g e n s  Beschreibung der bicolor bis auf die Lange des Gabelstieles, der bei vorliegendem 

Exemplar kiirzer als die Zinken ist, und bis auf die hier fast glashellen Fliigel tiberein. 
V e r  b r e i  t u ng: Schweden, Norwegen, Lappland, Finnland (Z e t t  e r  s t e d t) ; Danemark (S t a e  g er); Mittel- 

europa (S ch in  e r). 

Sciara g lob icqs  nov. spec. 
(Fig. 2, 2a-d). 

Kopf rundlich, Riissel wenig voretehend, Taster dreigliedrig, erstes Glied dick, fast kugelig, die folgenden 
schmiilel; oval, gleicli lang, licht; Flililer von mehr als lialber Korperlange beim 3, langer als Ropf und 
Thorax beim ? , 1 Ggliedrig, die ersteri zwei Glieder ktlrzer und rundlich, die folgenden gleich lang, cylindriscll, 
dunkel. Thorax massig gewolbt, scliwarz glanzend, ungestriemt, Scliwinger langgestielt, gelblich. Fliigel glas- 
hell, nackt, erste Lgngsader deutlich vor der Gabel der vierten in den Rand miindend (beim 3, unmittelbar 
fiber der Gabel beim 8 ) ;  Randader, erste Langsader und dritte Langsader starker als die iibrigen, doch 4iese, 
mit Ausnahme des Gabelstieles, deutlich und dunkel; Vorderast der ersten Langsader rudimentar, parallel mit 
dem Hailptast verlaufend; ftinfte und sechste Ader abwarts geschwungen, divergirend, eine siebente Ader im 
Anfang deutlich, doch nahe der sechsten liegend, dann sich dieser ganz anlagernd ; Fltlgellappen vorstehend. 
Hiiften und Beine hellbraun, Tarsen dunkel, alle Schienen gespornt, Metatarsus hbchstens halb so lang als die 
Schiene. 

Hinterleib hellbrann, oben dunkler beim ?, oder dunkelbraun beim 3, siebenringlig; Legerohre des ? 
vorstehend, spitz; Haltzangen des d' dick, kolbig. 

Lange: d' 2"") ? 3"". 
V o r k o m m e n :  1 d,4 0 ,  August, September 1882. 

Parexechia nov. gen. 

Kopf oval, vorne flach gedriickt, tief am Thorax sitzend, Stirne breit ; Netzaugen langlich rund, P u n k  t- 
a u g e n  k l e in ,  n u r  z w e i  v o r h a n d e n ,  d i e s e  o b e n  a m  i n n e r e n  A u g e n r a n d e  s t e h e n d ,  k e i n  
m i t t l e r e s ;  Taster viergliedrig, erstes und zweites Glied fast gleich lang, drittes etwas llnger, viertes in der 
Mitte verengt, so lang wie das zweite und dritte zusammen; Ti'ilhler bogenformig vorgestreckt, 16 gliedrig, 
die beiden ersten Glieder becherformig, am Rande beborstet, das dritte keulenfijrmig, langer als das zweite 
und so lang als das erste, die iibrigen kurz cylindrisch, flaumhaarig. 

T h o r a x  hochgewiilbt, Riickenschild haarig, am Rande beborstet, Schildc'tien halbkreisformig, am Rande 
rnit (2) langen Borsten, Hinterrticken gewiilbt; Fliigel m ~ s s i g  lang, die Randader bis zur dritten Langsader 
reichend, Vorderast der ersten Langsader (Hilfsader) unvollstandig, ganz kurz, parallel dem Hauptast in die 
Flugelflache auslaufend; Gabelsticl der vierten Langsader liurz, der der flinften lang, daher die Basis der 



Gabel der fiinften Ader dem Fltigelrande viel naher geriickt, als die der Gnbel der vierten, Axillarader deut- 
lich, zwischen ihr uud der sechsten Langsader, dieser ganz nahe, eine deutliche Falte; Scliwinger gross, lang- 
gestielt mit etwas zugespitzter Iceule; Hiiften und Beine lang und schlanlc, alle Scliienen lang gespornt, arissen 
mit zweiReihen kurzer Dornen, die der Hinterscliienen am langsten, doch sind alle nur bei starker Vergrosserung 
unterscheidbar; Sohle der Hintev und Mitteltarsen mit einer Reihe von weitstehenden, starkerenDornen ; I(lauen 
klein, Haftlappchen fehlen. Abdomen siebenringlig, compress; Gellitalien vorstehend mit zwei Lamellen. 

Die vorstehend neu bescliriebene Gattung gleiclit in allen anderen Sttickeu vollstai~dig der Gattung 
Exechia Wtz., von der sie sich nur durcli das Felilen des mittleren Punlctauges unterscheidet. Dieses Mcrkma] 
hat sie mit den eigentlicheli Mycetophilinen (s. s.) gemein, unter welchen sie \%lieder der Gattung Dyntrto- 
soma Wtz. am nachsten steht, von der sie sich aber durch die lrurze und kaum sichtbare Bedorllullg der 
Schienen (Dyjzatosoma hat drei Reihen starker Dornen auf den Hinterschienen), sowie im Geiider haup t s~ch l i~h  
dadurch unterscheidet, dass die Hilfsader (der Vorderast der ersten LBngsader) bei Dynatosoma in den Haupt- 
ast der ersten Langsader einmtindet. Das inittlere Punktauge ist f i r  die Exechien als schr lclein aiigegeben und 
mit der Lupe oft nicht mit Sicherheit zu erkennen, so dass mogliclier Weise untcr den beschriebenen ExeCJ1ia- 
Artell solche vorkommen konnten, denen das mittlere Punlctauge fehlt, und die ctann zu dieser neuen Gattrlllg 
gezogen werden miissten. Das Fliigelgeader der neuen Gattung stimmt mit dem von ExecJ~ia vollig liberein 
(vergl. W i nner tz ,  Bcitr. z. Monogr. d. Pilzmiicken, Taf. XXI, lTig. 31. Verh. d. zool. bot. Ges. 1863), nur fehlt 
in der Winnertz7schen Abbjldung die Falte hinter der sechsten LLi~gsader. Der IIabitus ist vollstgndig der 
von Exechia. 

ParexeoJtia concoZouD nov. spec. 9 
(Fig. 3, 3a-c). 

lcopf braun, Taster und Ftihler braunlichgelb, letztere gegen die Spitze zu verdiinkelt; Thorax braun, 
ungestriemt, Schildchen lichter als der Riickenschild, Hinterriicken dnnkel; Fltigel massig lang, glashell; 
Schwinger gelb; Beine gelb rnit verdunkelten l'arsen, Hiiften gelb, Schienensporen dunkel; Abdomen dunkel- 
braun mit lichteren Genitalien. 

V o r k  omm en  : 2 9 ; 4.5"" Lange; Juli, August 1882. 

Scatopse pzcZicar2'a L o  e w. 

1846. Scatopse pulicaria Lo e w, Linn. ent. I., 338, 10. Tuf. 111, Fig. 10. 
1845. Zuttorstcdt,  1. c.,p. 3400, IV. 
1864. , Schiner, 1. c., II., p. 351. 

Vo r k omm e n: Ein Exemplar, Juli 1883. 
V e r b r e i t u n g :  Dlnemark (Zc t t e r s t ed t ) ;  dsterreich (Schincr ) ;  Nord-Amerika ( O ~ t e o - S a c k e ~ ) .  

Cihd~*orno~wus Cncertus nov. spec. p . 
(Fig. 4, 4 a, 4 b) .  

Kopf dunkel, grauschwarz, Ftihler hell, gelbbrann, sechsgliedrig; Riissel kurz, Taster gelblicli, vier- 
gliedrig, viertes Glied so lang, wie das zweite und dritte zusammen. 

Thorax, Riickenschjld und Scllildchen schwlrzlich, ohne Striemen, Brustseiten lichter; Vorderrand des 
Thoran Uber den Kopf stark vorgaogen; ~ c h w i n i e r  gelblicli; Pliigel nackt, nur am Rande bewimpert, nicllt 
gefleckt; Randader dicker, Stiel der Gabel der ftinften Ltingsader SO lang wie die Basalzelle. Beine licht 

(gelblich), wenig und schwach beborstet, um die Hiiften dunkler ; erstes Paar etwas langer als die folgenden, 
Metatarsus des ersten und letzten Paares llalb so lang als die Sclliene, der des zweiten Paares nur ein Drittel so 
lang, Tarsus 2 und 3 fast gleich lang (nur beim ersten Paar 2 etwas 13nger), 4 und 5 ebenfalls gleich lang und 
halb so lang als 3; Iclauen klein, Haftliippclien verktimmert; Schienen gespornt. Hinterleib walzig; compress, 
viel heller als der ~ u ~ k ~ ~ s ~ h i l d ,  gelblich oder licht braunlich, Einschnitte lichter. 

2'"'" Lange. 
Vorkommen:  7 Q : Juli 1883. 



Chi')~onornus callosus nov. spec. 
(Fig. 5. 5a, 5 b). 

Kopf schwarz, Untergesicht unter den Fiihlern ausgehohlt, am Mondrande stark aufgeworfen und hier 
dicht beborstet; Flihler des 9 sechsgliedrig, erstes Glied dunkel, die folgenden hell (weiss) mit dunkleren 
Spitzen, das letzte etwas dicker als die iibrigen, Flihler des 6 3; Taster viergliedrig lang, hellbraunlich. 

Thorax und Schildchen schwarzbraun; ersterer iiber den Kopf auffallend stark vorgezogen und hier eine 
abgesetzte Schwiele bildend; Rlickenscl~ild stark gewijlbt; Hinterrucken gerade, wenig geneigt; Schwinger 
gelblich. Flugel beim C? glashell, beim ? milchig getrtibt, nackt; Gabelstiel der flinf'ten Langsader langer als 
die Basalzelle; die Falten des Fliigels durch die Farbung undeutlich. Beine dcs 9 ,  mit Ausnahme der schwarzen 
Hiiften, weisslichgelb mit schwarzen Gelenken, was besonders an den Rnieen und Schienenspitzen deutlich ist; 
Schenkel lang und ziemlich dicht behaart, die Behaarung des librigen Beiues ist gleichfalls dicht, doch klirzer; 
Schienen des ersten Paares etwas gekriimmt; alle Schienen gespornt. Metatarsus beim ersten und dritten 
Paar circa halb so lang als die Schienen, beim zweiten Paar ein Drittel so lang; die folgcnden Tarsen an 
Liinge abnehmend; Klauen klein, Haftlappen rudirnentiir. Beine des d" dunkel gelblich, Gelenke undeutlich 
verdunkelt. 

Hinterleib gelbbraunlich, beim c? dunkler, besonders oben ; Haltzangen klein, dunkel, weit vorgestreckt. 
Lange: 4"". 
Vorkommen: 1 o", 3 9, Juli 1883. 

~ ~ ~ r o m o m z c s  spec. 8. 
Flihler und erstes Beinpaar fehlen dem einzigen vorhandenen Stlicke, daher ist seine Bestimmung 

unmtiglich. 
Chironomus spec. d. 

Aus ahnlichen Granden ist auch dieses Mannchen nicht bestimmbar, doch sicher nicht rnit dem vorigen 
in eine Art gehbrig. 

Trichooeru mam@enrb4s Mg. 
(Fig. 6.) 

1818. Trichocera maculi-pennis M e ig en,  Syst. Beschr. I, 214. 
1844. n Staeger ,  Gronlauds Antl. Naturh. Tidskr., 2. R., I., p. 356. 
1851. n Zet te r s ted t ,  X., 1. c., p. 4046. 
1864. n Schiner,  I. c., II., p. 547. 
1881. ,, Hansen, Faunula ins. Faeroen. Naturh. Tidskr. 3. R., 13. Bd., p. 273. 

1 Exemplar, Juli 1883. 
Der rechte Flligel zeigt liberzahlige Queradern auf seiner vorderen Halfte; der linke Flligel ist ganz 

normal. 
V e r b r e i t u n g :  ~sterreich (Meigen, Sch iner ) ;  Grijnland (Staeger,  Zetterst .) ;  Scandinavien 

(Zet ters tedt) ;  ~ a e r - 0 e r  (Hansen). 

+Gchocwa Zutea nov. spec. 
(Fig. 7. 7 a, 7%). 

K O  pf dnnkel, braungelb, Antennen gelb, 16gliedrig (die letzten Geisselglieder selbst bei starker 
Vergrosserung undeutlich geschieden), die beiden ersten Glieder kurz, fast kugelig, drittes und viertes Glied 
keulig, mit einander fast verschmolzen, die iibrigen schmal und diinn; Antennen des 9 so lang wie Kopf und 
Thorax zusammen, die des 8 bedeutend klirzer; Taster gelb, viergliedrig, die ersten drei Glieder fast gleich 
lang, das vierte etwas langer, stark nach rlickwarts gerichtet. 

Thorax :  Rlickenschild mit einer breiten braunen Strieme, die kaum lichtere Seitenrander frei lasst, 
Brustseiten heller gelb, mit einer etwas verdunkelten Strieme zwischen den Mittelhiiften und der Fltigelwurzel 
und einer zweiten vom Schildchen ausgehenden; dieses und der I-Iinterrticken gelb. Fltigel gross und breit, 



glashell, ungefleckt, ]anger als der Hinterleib; die biptere Querader miindet etwas ausserhalb (dem Flugel- 
rande niiher) der Gabelung des untersten Zweiges der vierten Langsader in diese; Schwinger weisslichgelb 
mit etwas dunkleren IinBpfchen; Beine durchaus, auch die Tarsen, gelb; alle Scbienen gespornt, mlssig 
behaart. 

H i n t  ex1 e i  b einformig braungelb, ohne Binden, die Genitalien des 8 verdunkelt. 
Lange: 5-7-. 
V o r k o m m e n :  4 8 ,  3 0 ,  Juli,August 1882. . 

Vorstehende Art gleicht sehr der annulata Mg., von der sie sich hauptsaclilich durch den einfsrbig gelben, 
bindenlosen Hinterleib, sowie durch die ganz gelben Ftihler, Taster und Beine unterscheidet. 

HomaZornyBa hciszcrata Z e$$. 
1845. Anthomyia ilzcisurata Ze t t ers t ed  t Ins. L:~pp. 679. 79 uud Dipt.-scaud. IV, p. 1677. 
1862. IIol,~alottzyia inoisurata S chiner , 1. c., I., 656. 
1873. n Sieblre,  Eutom. Reisq SJyt. Nag. XIX, p. 91. 

3 Exemplare, Juli, August 1882. 
V e r b r e i t u n g :  Schweden, Lappland, Tromsli ( Z e t t e r s t e d t ) ;  Osterreich (bis Triest, Schiner ) .  

Lirrmop7~0,ra ,ccr,t$ca nov. *spec. 

(Fig. 8. 8~-e ) .  

K o p f  im Profil trapezoidal, Stirne scbief, massig vorspringend, Untergesicht unter den FUhlern ans- 
gehbhlt, am Mundrand kaum aufgeworfen, weit unter die Augen herabreichend, Wangen und Backen breit, 
schwarz mitgrauemschimmer (dieser hesonders am Augenrand deutlich undunter den Augen sehr breit); Hinter- 
kopf gepolstert, schwarz; Stirn ein ~ r i t t e l  (?) odcr ein Ftinftel (8) der ICopf'breite einuehmend, Stirn- 
strieme dunklcr grau; Aotenneu ktirzer als das Untergesicht, schwarz, erstes Glied sehr kurz, klein, drittes 
Glied doppelt so lang als das zweite, breit und stumpf, mit ziemlich ]angel; bei Lupenvergrosserung kaum 
pubescent erscheinender Borste; Taster fadenformig, schwarz. 

Tl] era x braungran mit vier dunklen Stliemen, von welcher die mittleren schwarz und fast linienfijrmig, 
die tius~eren breiter und braun sind; Schulterecken weiqsgrau schimmernd, Schildchen braun mit weissgraner, 
breiter Mittelstrieme; Schtigpchen weisdich, Schwinger gelb. Pltigel glashell, <Queradern und zweite Langs- 
ader sehr wenig braun gesaumt, hintere Querader leicht geschwungen; Randdorn lcurz, doch deutlicll 
vorhanden, Beine schwarz, einfach, Mittel- und Hiuterschieaen gespornt, vor dem Ende der Schienen cine 
abstehende Borste; die Schenlcel mit langen nicht sehr dicht stehenden und schwachen Borsten besetzt. 

H i n t e r l e i b  vierringlig, Binge fast gleich lang; braungrau, rnit hellgrauen Vorderrandbinden und eben- 
solcher an den Einschnitten unterbrocl~ener Mittelstrieme an den drei ersten Ringen, vierter Ring ganz grau; 
die Binden der drei ersten Ringe an den Seiten erweitert und hier fast den Hinterrand erreichend; Bsucll 
grau; Genitalien br~unlich; der ganze Hinterleib ziemlich dicht, doch zart beborstet. 

Lange : 3-5--4.5mm. 
Vo r k o m m  en: Juli, August 1882 & 1883. 7 8, 7 ? . Vorliegende Art steht der littorea F a l l .  sehr nahe. 

LEPID OPTERA. 
(Bestimmt vom Custos A. Rogenhof0r.j 

Agrotds suffzcsa S. V. 

Agrotis su&a Hiibncr, Pig. 134; Treitschlre,  V. 1. 152. 

V o r k o m m e n  : 1 Mginnchen am 16. Juli 1882. Sumpfige Ebene, schlinste Entwicklung der Flora auf 
Jan Mayen. 

V e r b r e  i t u  n g: uber die ganze Erde verbreitet ; haufig. Raupe in Graswurzeln. . 
68terreichischo Expedition nuf Jan Muyon. 9 
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PhteZZa xgZosteZZa L. 
1758. Plutella xylostella Linnb,  Syst. nat. X. ed. 538. 
1843. Plutella cruciferarum Z el l  e r ,  Stett. ent. Zeit., p. 281. 

Ein Exemplar am 12. Juli 1883 gefangen. 
Verb  r e i t un g : Weit verbreitet in der palaearctischen Zone, Nordamerika bis Texas; der stete Begleiter 

der Fregatte Novara (an Bord); bis zur Schneeregion der Alpen. Raupe im Samen von Crucifelaen. 

Erklarung der Abbildungen auf Tafel V. 

Fig. 1. Echinophthirius groer~landicus nov. spec. 9 Vergr. 
la .  n n Brustschild von unten. 
Ib. n n Kopf von unten. 
lc. n letzte Abdominalringe des d. 
Id. n n I., II., 111. Beine. 
2. Sciara glohiqs nov. spec. 3 Vergr. 1211. 
2a. 9 Vergr. 1211. 
2b. Fliigel des d. 
2 ~ .  ,, n n n ? -  
2d n Taster des 0 .  
3. Parmechia concolor nov. spec. 9 Vergr. 
3a. Fliigel, starker vergrossert. 
3b. Fiihler (die acht ersten Gliedcr). 
3c. n Taster. 
4. Chironomw incertus nov. spec. Kopf und Thorax, Vergr. ca. 3011. 
4a. Flugel. 
4b. I., II., 111. Beine. 
5. Chironomus caUosus nov. spec. Kopf und Thorax. Vergr. 10/1. 
5a. Fliigel. 
5b. I., II., III. Beine. 
6 .  Flugel mit iiberzahligen Queradern von Trichocera macd$ennis Z e t t. 
7. Trichocera loltea nov. spec. 9 .  Vergr. ca. 711. 
7a. Kopf des 8 von vorn. 
7b. Genitalien des d. 
8. Limnophora arctica nov. spec. d. Vergr. ca. 811. 
8a. n , Kopf des 3 von vorn. 
8b. n n n n 9 .  
8c. n n ,, Kopf des 9 von vorn. 
8d. n Fiihler des 9 .  
8e. n Flugel des 9 .  



BecherE.Jnsectcn~~. JanMity~n. Taf. V; 

1 ; , L,' 

f ' A  ,,>:, a , 4  



M O L L U S K E N  VON JAN MAYEN. 

GESAMMELT VON 

DR. F. FISCHER, 
ARZT DER ~ S T E R R E I C H I S C H E N  EXPEDITION AUF J A N  YAYEN. 

BEARBEITET VON 

DR. EDUARD BECHER. 

MIT TAFEL VI. 

Die Molluskenfauna van Jan Mayen zeigt meist circumpolare Formen oder doch solche, die aus dem nor-- 
atlantischen oder dem Bstliclien arktischen Ocean bel~allnt sind. Unter den 51 Arten sind drei als neu zu betrachten. 
~8 sind dies zwei Gastropoden: Velutina derugata und Moroillia gra?zdis und ein Lamellibranchiat: Thracia 

crassa, welcll lehtere durch ihr von den t,ypisclien Tliracien abweichendes Verhalten besondere Erwghnung 
verdient. Fur funf Arten erscheint Jan Mayen als neuer nijrdlicher gelegener Fundort (dies sind: Pecten striatus, 
Buccinum J'inmarchianum, B. ilze~haustum, Astorte subaepuilatera, J'USUS pullus) ; zwei Arten (Dendronot~~ lacteus, 
Rossia Moelleri) sind zum ersten Male seit ihrer ersten Besc11reibun.g wieder auf'gefunden worden. Besollders 
hervorzuheben ist nocll das verhgltnissml~~ig zahlreiclie Vorlrommen der Buccinum-Arten, besonders des Bucc. 
inmhazlstum. Ebenso erscheinen zahlreich Margatr'ta groenlandica und umbilicalis, Pecten islandicus und 

groenlandicw. 
BezUglich der angefiilirten Literatur gilt auch hier, dass ausser der ersten Beschreibung der Art und 

Gattung st,ets cine neuere ausreicllcnde Beschreibung und Abbildung citirt jut. Als massgebend in dieser Hin- 
sicht und fur  die Bestimmung wurde besonders g a r s  Bitrag ti1 Icnndskaben om Norges arctiske Fauna I 
angenommen. 

Eine ausfihrliche Synonymic ist nur von solchen Arten angefiihrt, die zweifelhaft el-scheinen kijnnten oder 
in deren Regrenzung van anderen abgewicllen wurde. Dieses gilt besonders VOW den Bucciniden, bei welchen 

die neuerc Literatur fast vollstandig angefullrt ist. 
Um Wiederholungen im Text eu vermeiden, sind in Folgendem jene neueren Schriften Uber nordische 

Mollusken aufgef~~lr t ,  die in der Synonymic nicht genannt erscheinen und auf die sich die Autornamen hinter 
den Fundorten beziehen. 

M (5 b i us, Mogusca in : Zweite deutsche Nordgo1fahl.t 1869/70, 11. 13d.7 Leipzig 1874. 
e t z g e r  &foyer, ~ ~ l l ~ ~ ~  in: ~ x p o d .  zur phys. chem. und biol. Untersucllung der Nordsee im Sommel' 1872. VID, ~ b t h ~ i l , , ~ ~ ,  

Berlin, 1875. 
L o c h e  W., (jfversig.t ofver d Svenska Exp. till Now. Sernlja 00h Jenissey 1875 O C ~  1876 insamlade Hafs Mollusk, I ( ~ ~ ~ .  

Svenska Vetensk. Akad. Handl. Bd. 16, Nr. 2. 
J e f f r e y s  Gwyn, List of Moll. coll. by the R. A. E. Eaton at Spitzbergen etc. Ann. Mag. Nat. Hist. IV, Ser. XVIII, p. 499. 1876 
J e f f r e y *  Gwyn, New nrld Moll. proc. in the ,,Valorousu Expeditioli; ebenda IV, Sor. XIX, p. 231 u. 317. 1877. 

S m i t h  E. A., On the Moll. toll. dur. the Arctic Expod. of 1875-76; obonda IV, Sor. XX, p. 131. 1877. 
9* 
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D e v a n  I l a r en  Nor man, Die Lamellibranchiaten ges. wahrend der Fahrten der ,,Willcm BarentsU 1878-79, Niederl. Arch. 
f. Zool. Suppl. 1881. 1. 

L i d t h  d e  J e u d e  F. H. v., De Verslagen omt der tocht met do .Willem BarentsU naar en in de Ijszee in den zomer van 1879. 
Uitg. v. hol. Aar drijkskundig Genotschap. Bijblad. 6. 

Verkr i izen  T. A., Berichte iiber meineri Besuch d. gr. Bank von Neufoundland im Sommer 1880. 
Jahrb. d. d. mal. Ges. VIII, p. 82. 1881. 

D 'Urban W. S. M., The Zoology of Barents Sea. Ann. Mag. Nat. Hist. V, Ser. VI; p. 253. 1880. 
J e f f r e y s  J. G., On the Moll. prod. dur. the cruise of 11. M. S. ,Tritonu between theHcbr. and Fartier in 1882. 

Proc. Zool. Soc. London 1883, p. 389. 
J e f f r eys  J. G., On the Moll. proo. dur. the .Ligthningu and ,PorcupineU-Exp. 1868-70; ebenda 1878, 1879, 1881-1883. 
S t u x b c r g ,  Die Evertebratenf:~una, des sibirisohen Eismeores in: Die wissenschaftliclien Egebnisse der Vega-Expedition. 

Herausg. v. A. E. Fr. v. Nordensk io  Id. Leipzig 1883, p. 584. 

BRACHIOPODA. 

1789. Anomiapsittucea LinnB, Syst. Nat. cd. XIII, p. 3348. 
1785. rosfrurn psittaci C hcmnitz, Conch. Cab. VIII, p. 106, 'I'af. 78, Fig. 713a, b,c. 
1878. Rhynchonella psittacea L. Sars,  Bitr. ti1 Knndskabcn om Norges arct. fauna I, p. 9, Taf. 1, Fig. la-c. 

11 Exemplare von der Nordseite in einer Tiefe von 140-180 Meter. 
Verbre i tung :  Gronland; Spitzbergen (70 F., F r i e l e ,  Je f f reys ,  20-80 F., Torel l ) ;  Norwegen; 

Lappland; Nowaja Semlja, Karisches Meer (S tu x b erg,  5 F., L e  c he, 5 -  6 F.); Bai von Hakodate (S c h r  en cli); 
Sittka ; Berings-Meer ; Davis-Strasse ; Labrador; Oat-Gronland (M 8 b i u s). 

LAMELL1 BRANCHIATA. 
Pecten .islandicus MU 1 1 e r. 

1776. Pecten islundicus Miillor, Zool. dan. Prodr. p. 248, Nr. 2990. 
1780. , Fabr i c ins ,  Fauna groenl. p. 415. 
1845. , Fabricii P h i  l i p  pi, Abb. neuer Conch. I, p. 101, Taf. 1, Fig. 5. 
1878. , islultdicusMiillcr;Sars,l.c.p.16,Taf.2,Fig.2. 

Die Schalen sammtlicher Exemplare sind wenig gewolbt, theils nur mit zahlreichen schmalen Rippen, 
theils nebst diesen mit einigen (ca. 10) durch Zusammentreten von mehreren schmalen entstehenden gr6sseren 
Radialrippen. Sie gleichen der im Conch. Cab. von K lts t e r -  C h e mn i tz VII, 2 Pecten, pag. 105, beschriebenen 
und Tafel 30, Fignr 3, abgebildeten Schale. 

Zahlreiche mit BryozoGn besetzte Exemplare von der Nordseite aus einer Tiefe von 140-180 Meter. 
V e r  br e i  tu n g:  Gronland ; Island; Spitzbergen (Fr i  ele,  20-109 F., T or ell, 10-50 F.); Norwegen 

(10-40 F.); Nordsee (Met z ger, 10-212 M.); Barents -Meer (Norm ann, 37-88 F.); Lappland; Nowaja 
Semlja (Lech e, 6 F. 1 Exemplar); Nordjap-Meer (Sc hrenck) ;  Berings-Meer; Neufoundland (V erkrU zen); 
Grand-Manan; Davis-Strasse (Han cock). 

Pectem str4atus M ii 11 e r. 
1788. Peden striatus Miil l e r, Zool. dan. Vol. I, p. 26, Taf. 60, Fig. 3-5. 
1784. Pallium vitreum Chemni tz ,  Conch. Cab. VII, p. 335, Taf. 67, Fig. 637 b,o. 
1847. Peden aculeatus Sowerby ,  Thes. p. 71, Taf. XIII, Fig. 47. 
1878. ,, striatusMiiller;Sars,l.c.p.19. 

, Ein Exemplar von der Nordseite aus einer Tiefe von 140-180 Meter. 
Verbreitung: England (S o w  e r  b y); Norwegen (10-20 F.) ; Nordsee (0-212 Meter, Me tx  ger). 

Pecten Hoshynsi F o r b e s. 
1844. Pecten Nos3cynsi Forbes ,  Rep. of Aeg. Inv. p. 146, 192. 
1878. n Sars11.c.p.20,Tof.2,Fig.1. 
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Zwei Exemplare von der Nordseite aus einer Tiefe von 140-180 Meter. 
V e r b r e i t u n g :  Jan Mayen (Fr ie le ,  263 F.); Spitzbergen (Friele ,  125 F.); Norwegen (150-300 F.); 

Barents-Meer (d'U r b  an, 220 F.); Nowaja Semlja, Karisches Meer (L e e h  e, 30-125 F., S t  u x  b e rg, 50-125 F) ; 
zwischen Hebriden und .Far-0er ( J e f f  r e  ys, 530-570 F.); Mittelmeer (Milne Edw., J ef f r  e y  s [Ital-Exp. 18811 
214-609 F.); Nordsee (M e tzgel; 212 Meter). 

Pecten groenZalzddcus S a r a. 

' 1847. Pectett gronalandiclcs SO wcrb y, Thes. p. 157, Tsf. XIII, Fig. 40. 
1824. vitreus Gray, Suppl. to App. to Piwry's first voyt~ge, p. 245. 
1878. , groetlla~tdicus Sow.; Ssrs, 1. c. 11. 23, Taf. 2, Fig. 4. 

Zahlreiche Exemplare, an der Nordseite gedredgt aus 15-25 Meter und 130-180 Meter Tiefe. Grund: 
grober Schotter und Rollsteine mit Tang bewachsen; Janner-Mai. 

V e r b  r e i  t u ng :  GrBnland ; Jan Mayen (F r i e 1 e, 30-100 I?.) ; Spitzbergen (Tor  ell, 30-50 F., F r i  e l  e, 
30-260 F.); Norwegen (30-100 F.); Barents-Meer (Nor man, 100-250 F., d'lJ r b  a n  210 F'.); Nowaja 
Semlja, Karisches Meer (Le c he, 10-125 F., S t u x  b e rg ,  17-125 F.); Davis-Strasse (Han cock) ;  Discovery- 
Bay 5'/, F., Cap Louis Napol. 25'F. (Smith);  zwischen Gibraltar und Azoren (Jef f rey  s, ,,Josefinea-Exp.,550~.). 

1851. Miilus cotrugatus St imp son, Shells of Now England, p. 12. 
1841. Modiolaria discors Gould, Inv. of Massacll. p. 130, Fig. 84. 
1878. , corrmgataStimps.,Sar8,1.c.p.30,Taf.19,Fig.2. 

Zwei Exemplare von der Nordseite ans einer Tiefe von 15-25 Meter. 
V e r b r e i t u n g :  Grgnland; Spitzbergen (Tor ell, 30-40 F.); Norwegen (30 F.); Str. v. Seniavin, 

Berings-Meer, Massachussets. 

1824. Modiola Zaeuigata Gray, Supp. to App. to Parry's first voYsgcl p. 245. 
1841. , discrepans Mont.; Gould, Inv. of Mass. p. 129. 
1878. Modiolaria laevigata G r :LY; S : L ~  s, 1. C. P. 29, Taf. 3, Fig. 3. 

Die vorhandenen jungen Exemplare zeigen mehr minder deutliehe, doch schwache Streifen am hintcren 
Feld, welche Streifen den grossen Stiicken fehlen oder nm die Umbonen kaum spurweise vorhal~den sind. Man 
ktinnte hiernacll die kleinen Exemplare nach S a r s  als N. discors L. ansehen. Doch stimmen sie in 

' 

anderen so mit den grossen, his 28"'" langen Exemplaren, sowic mit S a r s  Beschreibung und Abbildung 
iiberein, dass sie doell wohl als zu jenen und zu laevigata gehijrig betrachtet werden miissen, urn so mehr als 
es bestimmt junge Exemplare sind. 

13 Exemplare an der Nordseito gedredgt, auf' grobeln Schotter Init Tang bewacl~sen aus 15-25 Meter 
Tiefe ; Janner rind Augnst. 

V e r b r  e i t u n g :  GrBn]and; Spitzbergen (Tor el l ,  30-60 F'., F r i e l e ,  10-70 F'.); Norwegen (30-40 F.) ; 
Nowaja Semlja (Norman,  2-11 F., Leche ,  3-60 F.); Berings-Mew; Aleut,en; Davis-Strasse; Neufoundland 
(V e r  k r ti z en); Massachnssets ; Franklin Pierce-Bai (S m i  t h 15 F,). 

Arca gWiaZds Gray.  
1824. Arca glacialis G r a y ,  I. C. p. 244. 
1878. , n Sars, 1. c. p. 43, Taf. 4, Fig. 1. 

1 6  Exemplare van der Nordseite, aus einer Tiefe von 200-270 Meter. 
V e r b r e i t u n g :  Jan Mayeu (Fr ie le ,  70-300 F.); Spitzbergen (To rel l ,  30-50 F., F r i e l e ,  125  - 

260 F.); Norwegen (60-120 F.); 13arents-Meer (Norman,  130-198 F., d lUrban ,  25-100 F.); Nowajtl, 
Semlja, Karisches Meer (Leche ,  5-120 F., S t u x b  erg,  16-130 F.). 



CarcEiurn (Sewv&es) groenZam&imm C hem n. 

1782. Cardizcm groenlandicum Chemni  t z, Conch. Cab. VI, p. 202, Taf. 19, Fig. 198. 
1878. A1)hrodite groe-tzlandica Chemn.; Sars ,  1 .  c. p. 49, Taf. 5, Fig. 3. 

17 Exemplare: gr6sstes 62"" lang, 50"" hoch. Auf felsigem, theilweise mit Sand bedecktern Grunde, in 
einer Tiefe von 30m, September 1882; aus einer Tiefe von 20" auf Rollsteinen mit Tang, dazwischen kleine 
Sandflachen, April 1883. 

Verbreit .ung: Gr6nland; Jan Mayen (Friele,  10-20F.); Spitzbergen (Friele, 30-60 F., Je f f reys ) ;  
Norwegen; Nowaja Semlja; Karisches Meer (Stuxb erg,  8-20 F., Nor man, 2-11 F., L e c  he  4-20 F.); 
Lappland; Berings-Meer ; Aleuten ; Meerenge der Tartarei (Sc h r  en  c k 10-14 F.); Oregon; Neufoundland 
(Verkrtizen); Davis-Strasse; Ost-Gronland (Mijbius). 

Astarte (T~5domta) bore&s C h e mn. 

1784. Venus borealis C h e m n i  t z, 1. c. VII, p. 26, Taf. 39, Fig. 412-14. 
1824. Crassina arctica Gray,  1.  c. 
1878. TKdonta borealis C hemn.; Sars ,  1. c. p. 50, Taf. 5, Fig. 8. 

Vier Exemplare von der Nordseite, aus einer Tiefe von 140-180 Meter. 
Verbre i  tung: Ost-Grijnland (M6bius, 4-10 F.); Island; ~ a r - 0 e r ;  Jan Mayen (Fr ie le  10-15 F.); 

Spitzbergen ( F r i e l e  21 F.); Norwegen (20 F.); England; Barents-Meer (Norman, 62 F., d l U r b a n  62 F.); 
Nordsee (Me tzge  r, 16-72 M.); Russlands Nordkliste ; Berings-Meer ; Neufoundland (V e r  kriiz e n). 

1835. Astarte Banksii L e a c  h, App. to Ross Voyagc. 
1803. compressa M on  t agu ,  Test britt. Supp. p. 43. 
1878. Nicania Banksii L c a c h; S a r  s, 1. c. p. 51. 

Ein Exemplar vom Stidtheil aus einer Tiefe von 200 Meter. 
Ver  br e i t u n g: Jan Mayen (Var. globosa F r i  ele, 300 F.); Ost-Gronland (M8 biu s) ; Norwegen; Barents- 

Meer (Norm a n,  88-128 F.); Berings-Meer ; Aleuten; Neufoundland (Ver k r  lizen); Franklin Pierce-Bai 
(Smith, 15 F.). 

Astwrte crewta Gray. 
1824. Astarte crmata Gray,  1.  c. p. 242. 
1847. crebricostata F o r b e s ,  Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. XIX, p. 98. 
1878. ,, n Sars,l.c.p.54,Taf.5,Fig.7. 

Zwei Exemplare von der Nordseite aus einer Tiefe von 200-270 Meter. 
Verbrei tung:  Jan Mayen (Friele,  263 F.); Spitzbergen (Jeffreys,  F r i e l e ,  123-125 F.); Nord- 

England, Norwegen (30-120 M.); Karisclies Meer, Nowaja Semlja (Leclie, 5-125 F., S tuxberg ,  23 - 
80 F.); Barents-Meer (d'Ur b a n  88-210 F.); Ost-Gronland (Mij b ius, 30 F.). 

Astarte mbaequ$Zatera So w e r b y. 

1855. Astarte subaequilatera S o w  e r  b y, 1. C. Tom. 11, p. 780, Nr. 6, Tuf. 167, Fig. 13. 
1874. n Reeve ,  Conch. Icon. Vol. XIX. Ast:ute, Taf. I, Fig. 5. 

Drei Exemplare von der Nordseite ans einer Tiefe von 140-180 Meter. 
V e r b r e i t u n g :  Neufoundland. 

Astarte producta S o w e r b y. 
1874. Astarte poductu S ow.  ; R e e v e ,  1. c. P1. III., Sp. 19. 

Ein Exemplar vom Stidtheil aus einer Tiefe von 200 Meter. 
Verbre i tung :  Nord-Europa. 



Astarte sulcata d a  Co sta .  

Pedunculus sulcatus d a C o s t a, Brit. Conch. p. 192. 
1855. Astarte s.ulcata d a C o s t  a; S o we r b y, 1. c. Tom. 11, p. 778, Taf. 167, Fig. 1, 2, 3. 
1878. ,, n n Sars ,  1. c. p. 52. 

Drei kleine dickschalige Exemplare, von denen zwci stark zerfressene Schalen haben; von der Nordseite 
aus einer Tiefe von 140-180 Meter. 

V e r b  r e i  t u n g  : Nord-England, Norwegen, Massachussets ; Ost-Gronland (M b bi us). 
Leider konnte ich bei der Bestimmung der Asta~te-Arten die Monographie iiber dieses Genus van 

E. A. S m i t h  (Quart, Journ. Conch., 1881, III) nicht bentltzen, (la ich mir dieses Journal nicht verschaffen 
konnte. 

l'hracia crassa nov. spec. 
Fig. 1, l a ,  1 b, lc. 

Testa crassa, convexa, inaequivalvis, oblongo ovata; extremitate antica longiore, rotundata, 
postica breviore truncata, margine ventrali leviter arcuato, dorsali antico leviter convexo, postico 
recto, declivi; umbonibus post medium sitis, prominulis, ligament0 prominente. Valvulae crassae, 
albae, irregulariter concentrice striatae, plica distincta ab umbonibus ad angulum posticum inferiorem 
instructae; valvula dextra magis convexa, major, sinistra plana, a dextra in margine ventrali circum- 
clusa. Cardine calloso, a forma typica divergente, ossiculo destituto. 

Long. 15-26""; Alt. 10-18mm; Crass. 6-16"". 

Die vorliegende Art weicht durch die auffallende Dicke der Schalen, sowie durch das flache schwielige 
Schloss van allen anderen Thracia-Arten bedentend ab. Die Form der Scha,le jedoch, sowie die Mantellinie und 
die Muskeleindrucke nach Form und Lage berechtigen dam, sie mindestens vorlaufig in diese G;lttung 
einzureihen. 

Vorkommen : Ftinf Exemplare, tote Schalen; am Strand. 

21Zga trzcmcata L. var. UddtwaZZensis Forb .  

1789. Mya tmmata Linn6,  Syst. Nat. ud. XIII, p. 3217. 
1780. , Fabr ic iu~~Faunagroen .p .404 .  
1846. , uddevallensis F o r b e s ,  Uem. of thu Geol. Survey, v01. I, p. 407. 
1846. , n , Hanco  ck, An. Nag. Nat. Hist. XVIU, p. 337. 
1878. , n ,, S a r 8, 1. C. p. 92. 

Ein Exemplar aus einer Tiefe von 130 Meter; Grund: Sand und mit Tang bewachscne Rollsteine. 
V e r b r e i t u n g :  Griinland; Island; Spitzbergen CJeffreys, F r i e l e ,  20-30 I?.); England, Norwegen (30 

bis 40  F.); Barents-Meer (Norman, 62 F.); Karisches Meer (S t u  x b erg, 8-20 I?..); Ochotskiscl~es Meer; 
Davis-Strasse ; Neufoundland (V er  k rtiz en); Discovery-Bai ; Dobbin-Bai (Smith, 5, 25, 30 F.) ; 0st-Grijnland 

(M8bi us, 10-20 F.). 

1878. S&ua arctics: L. ; S a r s, 1. c. p. 95, Taf. 20, Fig. 8 a-c. 
(Zur Synonymic vergl. Tryon, Catalog; Am. Journ. for Conch. IV, Append. p. 59; und Niddondorf Sib. ltoise, p. 253). 

Neun Exemplare; das gr6sste 35'"" lang; von der Nordseite aus einer Tiefe von 140-270 Meter. 
Die Beschreibung van S a r s  stinlmt reclit gut, nur ist bei den ausgewachsenen Exemplaren kein deutlicher 

Zahn im Schloss zu fillden, sondern ist dieses fast ganz glatt. Es finden sich auch nur bei einem ganz kleinen 
Exemplar van 5"" Lgnge Fortsatze auf den beiden radiLren vom Umbo ausgehenden Leisteu. 

Ve r b r  e i t u n  g: Cfrbnland; Spitzbergen; Nordsee (Me t ~ e  r, 10-212 M.); Barents-Meer; Nowaja Semlja 

(88-192 F.); Ochotskisches Meer, L:ipplaiid, Norwegen (120-300 F.); Norajapanische Meere ( S c h r e n c k  
8--9 M.); Cap; Discovery-Bai; Franklin I'ieme-Bay; Dobbin-Bay (Smith,  5, 30 F.); Adria (Wiener Hof- 



Museum, Mnrenzel l  er); Belgien (Pe l s e n  eer). - Vergl. hiezu S c b r e n  ck's  Reisen im Arnurland, II., 1867, 
pag. 554. 

Saxicava pholadis L. 
1789. MytiZuspholacZis, Linnb, 1. c. p. 3357. 
1789. , rugosus , 1. c. p. 3352. 
1785. , pholadis Chcmn. 1. c. VILI, p. 154, Taf. 82, Fig. 735. 
1780. Myu byssifeu F a  b r i c i  us, Fauna groenl. p. 408. 
1878. Suxicava pholudis L.; S a r  s, 1. c. p. 95, Taf. 20, Fig. 7. 

Vier Exemplare und einigc tote Schalen mit der vorigen. 
Einen Beitrag zur Entsclieidung der oft ventilirten Frage der Zusammengehorigkeit dieser und der vor- 

hergehenden Art zu liefern, lasst das vorliegende kleine Material nicht za und flihre ich sie also getrennt auf. 
Die Stiicke zeigen wenigstens deutliche Unterschiede, welche mindest ibre Berechtigung als Varietaten darthun. 
Dies sind das Fehlen des Eindruckes Tor dem Schloss, das breite aussere Schlossband, der gerade, nicht ein- 
gekrtimmte Ventralrand bei pholadis, was auch S a r s  als Artunterschiede anflihrt, wogegen im Schloss, wie 
bereits bemerkt, kein Unterschied zu finden ist. Auch sind die concentrischen Runzeln bei pholadis weniger 
stark entwickelt und die beiden Kanten, die arctics zeigt, kaum angedeutet. 

V e rb r  e i tu  n g: GrFnlaild, Norwegen (40 F.); England; Frankreich; Spitzbergen (Jeff rey  s); Barents- 
Meer (Norm a n, 140-160 F., d' U r b a n  25-145 F.) ; Karisches Meer, Nowaja Semlja (L e oh e, 5-50 F., 
S tuxber  g, 6-20 F.); Ochotskisches Meer, Davis-Strasse; Ost-Gronland (Miibiu s, 30  F.). 

Tectura ?.zclreZh F a b r. 
1780. Putelh rubellu F ab r ic ius ,  1. c. p. 386. 
1870. I'ilidium fuluum D;111, Am. Journ. of Conch. V., 11. 147, T:LS. 15, Fig. 4. 
1878. Tecturu rubella Fabr . ;  S ars, 1. c. 1). 121, Taf. 8, Fig. 5 .  

Zwei Schalen ohne Tllier am Strantl. 
V e rb re i  t u ng: Gronland, Spitxbergen (J e f f r  e y  s); Norwegen (10-40 F.); Nowaja Semlja (L e c h  e, 

5- 15 F.); Alaska, Monterey. 

Lcpeta caeca M ii 11 e r. 
1766. Patella caeca M iill er, Prod. Zool. dan. p. 237. 
1788. , , , Zool. dun. I. p. 25. 
1870. Lepeta caeca D all, 1. c. V, p. 141. 
1878. , , Niil ler;Sars. l .c .p.123,T,zf.20,Fig.l7a,b.  

Ein Exemplal- von der Nordseite aus einer Tiefe v,on 140-180 Meter. 
Verbre i tung :  Grtinland; Spitzbergen (Friele,  20-125 F.); Norwegen (20-100 F.); Nowaja Semlja, . 

Karisches Meer (Le ch e, 5-60 F., S t  uxb  erg, 60 I? ); Barents-Meer (d'lJ r ban, 128-156 F.); Ochotsltiaches 
Meer, Japan ( Je f f rey  s); Golf der Tartarei (S c h  renck,  7-12 M.); Neufoundland (Verkstize,n); Magsa- 
chussets; Franklin Pierce-Bai, 15 F.; Cap Fraser, 30 F.; Richardson-Bai, 70 F. (Smith). 

Margarita groernZm&ca C h e m n. 

1781. Wochus groenlandicus Chemnitz,  1. c. V, p. 108, Taf. 171, Fig. 1671- 
1869. Murgarita lwvigata Mbrch, Moll. du Spitzb. Nr. 37. 
1838. , undulatu S o w e r  b y, M J .  and Conch. Mag. I, 26. 
1878. , groenlundica C h emn.; S ars, 1. C. p. 133 (p. p). 

Zahlreicbe Exemplare in verschiedener Grbsse; grbsqtes: Hohe 8"", Durchmesser 9"". Die Stticke sind 
auffallend glatt und gl&nz.eend, rothbraup, innen mit starkem Perlmutterglanz; die gnwachsstreifen sehr fein, 
doch deutlicher als bei umbilicalis; der Mundrand wie bei dieser schmal, weissgelb ge&aumt, die Apasee1ipp.e 
sicht winkelig vorgezogen. Die ftipf Umgange sind etwas weniger convex ~ind die Naht seichter als bei 
umbilical&. Radyb ]und Deckel \vie bej dieser. 



Auf Rollsteinen mit Tang bewachsen, dnzwischcn kleine Sandfliichcn aus einer Tiefe roll 15-30 Mctcr. 
Ver  b r  e i t ung :  Ost-Grijnland (M6 bius, 2-30 F.); Spitzbergen (Fr ie le ,  10-70 F.) ; Jan Mayen 

(Fricle ,  30 F.); Norwegen; Nordsee (Metzger, 0-40 M.); Nowaja Semlja (Morch, Leche ,  S t u x b e r g ,  5 I"); 
Karisches Meer (L e c  h e, 5- 15 F.); Rarents-Meer (d' Urb a n  25 F.); Ochotskisches Meer, Massacllussets 
Gould,  var. undulata Sow.); Stat. 7 ,Lighthning-' ; N. Channel, ,,Port." (Je ffreys) .  

Margccrita wm&QicaUs B r o d. et Sow. 
Fig. 2. 

1829. Maqarita umbilicalis Bro dcrip et SO w o r b  y, Zool. Journ. IV, p. 371. 
1846. n n Hanco  o k, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, p. 324. 
1877. , n n Jaffreys, cbendw XIX, IV. Sorie, p. 237. 
1878. , groenlandica C h emn.; Snrs, 1. C. p. 133 (11. p). 

In  grosserer Anzahl; Grosstes Exemplar: Hohe (von der Rasis der letzten Windung gemessen) 15mm; 
Durchmesser 20"". 

Die Beschreibung, die J e f f r e y s  1~0m Thicr gibt, stimlnt bis auf das Vorllandensein der Caudalfilamente, 
welclle hier, wie bei der vorhergehenden fehlen. Die Thiere van groetzlatzdica und u~nbilicalis ~ n t e r s c h e i d ~ ~ ~  sich, 
wie J e f f r e y s  angibt und wie es auch bei vorliegendell zutrifft, durch die Form der Tentalr~ln, die bei ggaoefi- 
lafidic@ karzer and breiter sind; ebenso sind die Peilalfilamente bei y~oetzlandica lrurz und breit, bei umbiJieazis 
Iang und schmal. Im Bau der Radula ist kein Unterschied zwischen beiden Arten; sie gleicht im Ganzen der 
van heJicina Fabr . ,  unterscheidet sich aber durch die Form des Mittelzahnes sofort. (Fig. 2). Die Oberflgche 
ist van zahlreichen, deutlichen Spiralrippen umzogen, die llur an der Unterseite der letiten Windung scllwgcher 
werden, so dass diese glatter erscheint. 

Die dnwachsstreifen sind sehr fein und nur bei Vcrgrosserung deutlich, Fiirbung rijtlilich, die Unterseite 
blasser, gelblich; die Miindung innen auffallend perlmntterg.1Lnzen nlit schm:llem gelblichem Munclsaum, scl1icf 
kurz oval, untel;brrjchen, die Anssenlippe stunlpfwinklig vorspringend, Nabel Cief und weit, sechs star]< 
gew6Ibte Umgange mit tiefer Naht. 

Einige kleinere, sowie ein ausgewachsenes Exemplar sind weisslich gelb, letzteres intensiver gelb 
gleichen aber sonst den rothbraunen Stucken in allem- 

Deckel kreisrund mit centralem Nucleus und zahlreicllen Windungen. Die von H a n  co  c lr 1. c. angegebcne 
Epidermis fehle bei den vorliegenden Stucken. 

Gesammelt an der Nordseite auf steinigem G ~ ~ u n d e  mit Tang bewachsen, aus einer Tiefe van 15 his 
30 Meter im September 1882 und ans ciner Tiefe v011 140-270 Meter im Ma; 1883. 

V e r b  rei t u n  : Spitzbergen ( J  e ffr e y  s, F r i  e l  e ,  20-60 ' F.); Norwegen, Polares Nord-AmerilCa 
(Jeffrey s) ; Davis-strasse, ,,ValorousL1-Exp. ( J e f f r e y  s 20 F.); Franklin Pierce-Bai (S nl i t  11 15 F.). 

Margardta c i m e ~ ~ e a  C o u t h. 

1839. Margnrita ciBema C o u t  h o  y, Bost. Journ. Nnt. Hist. 11, p. 99, PI. 3, Fig. 9. 
1841. n ~ o u l d ,  Inv. of Massacb. p. 252. 
1878. n S ar s, 1. c. p. 134, forma typ. Taf. 9, Fig. 1 a-c. 

Ein Exernplat. unbr M. umbilicalis. 
Verbrei.tung: @ronland; Spitebergen (Friele ,  10-20 F.); Island, Norwegen (10-100 F.); Barents- 

Meer (d'Ur ban 62 F.); Nowaja Semlja, Karisches Meer (L c c 110, 5-60 F., S t u s b  e r  X, 23-32 F.) ; ostlrliste 
van Not.d-Amerika ( Jef f reys) ;  Massacliusset~i Porcupine- EX^. Stat. 12 ( Jef f reys ,  173 I?.); Liplltllning-~xp. 
( J e f f r ey  s, 170 F.); Mexico (British  MU^. J e f f r e y  8). 

1177. H ~ Z ~ Z  lamigda Pcnnn nt, Brit. ZOO]. p. 122, Taf. 86, Fig. 39. 
1'868. V d u ~ a  bevigata perm.; Martens, Arch. f. Naturg. XXIV, Vol. I, 11. 146. 
1878. n Sara, 1. C. p. 176. 

O8terroichitlcho Exyoditio~l uuf Jun Mayon. 



Ein Esemplal; wohl erhalten; die rosenrothe Fiirbung, welche dieser Art meist zukommt, ist hier nicht 
vorhanden, sondern es ist das vodiegende Sttick braunlich. Dasselbe war mit der folgenden Art zusammen, die 
aus verschiedenen Tiefen stammt. 

V e r b r  e i  t ung :  Gronland; Spitzbergen (Jeffreys);  Nordsee (Me t z g  e r, 10-212 M.); Norwegen (bis 
40  F.); Kamtschatka, Berings-Meer, Aleuten, Sitka, Monterey, Massachussets. 

VeZu.tW d m y a t a  nov. spec. 
Fig. 3, 3a7 3 b. 

Testa tenuis, pallide carnea, semipellucida, oblique ovata, spira obtusa vix elevata, anfractibus 
2l/, convexis; ultiino permagno, sutura ultimi anfkactus profunde impressa; apertura late hiante, 
ovata; labro externo ad suturam sat arcuato, deinde declivi, interno ii~curvato leviter incrassato. 
Superficies cum plicis transversis tenuissimis et spiralibus inconspicuis; epidermide crassa tecta, 
aequo mod0 transverse plicata, non spiraliter costata. 

Long. 13""; aperturae alt. lPm, latid. 1lXn". 
Radula 3, 1, 3. Fig. 3 b. - Vergr. 27011. 

Vorliegende Art gleicht in der Form sehr der laeviyata P., von der sie sich jedoch durch den Mange1 der 
Spiralrippen der Epidermis und das Fehlen der dieselben begleitenden Behaarung (Zotten) unterscheidet. Die 
Spiralrippen sind bei laeviyata an der epidermislosen Schale in demselben Maabse undeutlich, wie bei vor- 
liegendel; doch zeigt die dicke Epidermis bei luevigata dieselben selrr deutlich, wahrend man hier nur eine 
deutlichc Faltung der Epidermis im Sinne der Anwacl~sstreifen bemerlrt. Die Epidermis ist so stark, wie bei 
laeviyata. Der Consistenz der Schale nach nahert sich die neue Species der coriacea I'all. (Martens. Arch. f. 
Nat. 1858, pag. 174)) von der sie sich aber durch die gcringere Grosse und den Mange1 der Langsrunzeln(7) 
unterscheidet; auch ist bei dieser der grossere Theil (v6) der Schale mehr kaorpel- als hornartig, wahrend hier 
nur ca. 3"" am Rand im feuchten Zustand kriorpelig biegsam bleibcn, welche Biegsamkeit der laevigata ganz 
fehlt. Mit crzjptospira: Midd. zeigt sie in der Consistenz der Sctiale ebenfalls ~hnlichkeit,  ebenso in der Form; 
doch hat diese ilur 11/, Umgange und eine von der Epidermis fast verhullte Spira, was hier nie der Fall ist. 
Die Epidermis ist im trockener~ Zustand gelbbraun. Die Form der Schale leidet beim Eintrocknen nicht. Das 
Thier kann sich vollstandig in seine Schale zurlickziehen. Der obere Rand der Aussenlippe ist tiber die 
Spira erhijht. 

10 Stuck von verschiedener Grosse. 
Vorkommen: Nordseite. Auf sandigem Grunde in einer Tiefe von 20 Meter am 20. April 1882 und von 

der Stidseite aus einer Tiefe von 200 Meter am 19. Juli 1883. 

MorvdZUa grandis nov. spec. 
Fig. 4, 4a7 4b, 4c. 

Testa tenuis sed satis solidula, fusco aenea, parum pellucida; forma oblique ovata, spira 
brevi, vix' prominuta; anfractibus 211, convexis, ultimo expanso supra suturam arcuato, dein 
oblique applanato; sutura ultimi anfractus profunde impressa; labro externo tenui, supra suturam 
arcuato, dein oblique descendente et infra arcuato, angulo supcriore spiram non superante; labro 
interno incurvato; columella nec ca~laliculata net sulcata; epidermide nulla. Superficies lineis 
(vel sulcis tenuissimis) incrementi irregularibus, arcuatis. 

Long. 18.5""; aperturae alt. 20"") lat. 15"". 
Radula: 3, 1, 3; Fig. 4b, 4c. - Vergr. 27011. 

Gleicht in der Form sehr der Morvillia unduta B r  own,  forma typica, wie sie S a r s (1. c. pag. 147. Taf. 21, 
Fig. 7 a-c) abbildet und beschreibt, unterscheidet sich aber von ihr durch die bedeutendere Grijsse, den voll- 
standigen Mangel der Spiralleisten, von welchen jene dicht bedeckt sein soll, so wie besonders durch die 



abweichende Form der Radulazahne, besonders des Mittelzahnes (Fig. 4 b, c). Leider ist nur ein Exemplar 
vorhanden und dieses an der letzten Windung etwas beschadigt. 

Da das sonst wohl conservirte Exemplal; in starlre~n Alkohol befindlich, einen sehr contraliirten Mantel 
zeigt, so lasst sich nicllt bestimmt entsclieiden, in wie weit Snrs '  Angabe bei der Gattung Morvillia: ,,testa 
pallio animalis ex paste tecta" beim lebenden Thiere entrifft, doch ist es bei der Dicke des contrahirten 
Mantels leicht moglich, dass er im frischen Zustande wenigstens zunl Theil die Schale umhlillt. 

Vorkommen: mit der Vorigen. 

1789. Nerila islandim L i  n n  6 (Gm c l i  n), Syst. Nat. od. XIII, p. 3675. 
1852. Naticahelicoides P h i l i p p i ,  Conch. Cab. N:~tica 11, 1, p. 93, Taf. 13, Fig. 13, 14. 
1878. Amauropsis islandica Gin.; S : ~ r s ,  I .  c. p. 156, T:d 21, Fig. 17. 

Diese Art wird von den Autoren als dtinnschalig angegeben, nur Ph i l i  p p i  sagt, die nordamerikanischen 
Exemplare seien dickschalig. Die vorliegenden fUnf Sttickc sind entschieden dickschalig und, abweichend 
vorl den Abbildungen und Beschreibu~lgen, innen rothbraun mit weissem Aussenlippenrand. Trotzdem trage 
ich kein Bedenken, sie dieser Art einzureihen und nur als eine Varietat xu betrachten. 

Von der Nordseite auf sandigem Grunde in einer Ticfe von 16-30 Meter. 
Verb  r e i t u n  g :  Crbnland; Island; England; Spitzbergen (F r i e  1 c 15-21 F.); Norwegen (10-100 F.); 

Karisches Meer (L e c h e  8-9 F. 1 Exemplar; S t u x b  erg ,  8 F.) ; Massachussets. 

1829. Natica dausa B r o  d e r i p  :md S o w c r b y ,  Zool. Journ. IV, p. 372. 
1852. ,, ,, var. minor P h i l i p  pi, 1. c. p. 99, Taf. 14, Fig. 6. 
1878. , ,, B. e t  S.; S e r s ,  1. c. 11. 150, Taf. 21, Fig. 12, 13. 

Ein kleines trockenes Exemplar mit einem Pagurus ohne nahere Angabe. 
V e r b r e i t u  n g  : Ost-Grbnland (Mo bi US, 0 . West-GrBnland (Jeffreys,  5-20 F.); Spitzbergen, 

Norwegen (10-50 F., Met z g e r  270-434 Meter); Nowa-ja Semi-ja, Icarisches Meer (L e c 11 e, 2-70 F., 
S t u x  b e r g  8-36 F.); Oehotskische Meer; Berings-Meer; Aleuten; Neufundland (Ver k rti z en); Massachussets ; 
Dobbin-Bai (Smi th ,  30 F.); ~ a r e n t k ~ e e r  (dlUrban,  25 F. und 100 . sw. Hebriden und Far-0er 
(,TritonU-Exp., J e f f r e y  s 640 F.) 

1822. Natica pusill@ S a y ,  Journ. Acad. Phil. Vol. VI, p. 257. 
1842. Lunatia groe&&ica B o o k  ; Mii 1 l e r, Ind. Moll. Groenl., p. 7. 
1878. Naticu pusilla S a y ,  Snrs ,  1. c. p. 158, Taf. 21, Fig. 15. 

Ein kleines Exemplar nlit fast geschlossenem Nabel. Von der Nordseite aus einer Tiefe vou 200 his 
270 Meter. 

V e r  bre i tu  g: Brbnland; Spitebergen (Fr  i o  1 e, 20-146 F.) ; Barents-Meer (dlU r b  a n  61-160 F.) ; 
Norwegen (20-50 F.); Kattegatt; Davis-Strasse; Massachussets; ,,Tritonu-Exp. ( J e f f r eys ,  570 F.). 

NaticapaZZCda Brod. et Sow. 

1829. Natica pallida B r  d o r i p  et  S O  w o r b  y, 1. c. p.'.37b 
1839. , borealis G r a y ,  Zoo]. of Bcechey's Voy., p. lSG, Tnf. 37, Fig. 2. 
1845. , G o u l d i ;  Phil. ,  Zoitschr. f. Malakoz., p- 77. 

Ein ExemI,lar, die Epidermis fast feltlend; an der Nordseite auf sandigeln Grund in einer Tiefe van 
15-30 Meter. 

Verb re i tung :  Jan Mayen (F r i e l  e 30-70 li'.); Spitzbergen; Nowaja Semljn, Ihrisches Meer (Lech 0, 

2-50 F., s t  u b e r g  8-50 F.) ; Ochotslrisches Meer, Meerenge der Tartarei (S c 11 r e  n c  lr, 10-40 F.); 
Berings-~eer ,  Eis. Cap (B e e c hey); Aleuten, Maine. 
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1767. Nerita littoralis LinnB, Syst. Nat. ed. XII, p. 1253. 
1842. Littorina arcticu Moller ,  1. c. p. 9. 
1878. , paUiata Say,  v:m. elatior Sars ,  1. c. p. 166, Taf. 21, Fig. 19. 

Funf Exemplare mit ziemlich schwacher Schale. 
Vom Siidtheil, in einer seichten Grotte, die bei der Fluth mit dem Meere communicirt. 
V e r b  r e  i t u n g :  West-Gronland (J ef f r  e ys) ; Nowaja Semlja, Scandinavien, Loreaz-Golf bis Cap Cod, 

Massachussets. 

Bela pgrccmidaZ/is S t  r o m. var. semdpzicata S a r s. 

B~~cci?zuri~pyramidale Striim., NOV. Act. Dan. 111, p. 296, Fig. 22. 
1842. Defru~zcia VaAlii B o c k ;  M o 11 er, 1. c. p. 86. 
1878. Bela 1>yramidalis Str .  var. sem$licata S a r s ,  1. c. p. 222, Taf. 16, Fig. 4. 

Ein Stiick ohne nahere Angabe. 
V e r b r e i t  ung:  Ost-Gronland (Mo b i u  s, 4-30 F.); West-Gronland ( Je f f r e  ys, 5-57 F.); Barents-Meer 

(d'Urb a n, 62 F.) ; Nowaja Semlja (L e c  he  8-150 F.); Norwegen (20-30 F.); Lightning Exp. Hebriden 
( J e f f r e y s  189 F.); Labrador bis Cap Cod (t. J e f f r e y s  4-107 F.); Neufoundland (Verkrtizen). 

&ms puZZus R e eve. 

1848. Fusus puZZus R c c v c ,  Conch. Icon. Fusus, T:hf. XXI, p. 89. 
1881. 1Neptzttzea (Sipho) pygmaea G o u l d ;  K o b c l t ,  Conch. Cab. Neptunea, p. 78, Taf. 25, Fig. 3. 

Ein Exemplar. R o b e l t  s Beschreibung und Abbildung passt auf das vorliegelrde Sttick nicht. Das sr>n 
R e e  v e als Pleurotoma Yahlii Mu1 1 er, welche Art als Synonym hieher gehoren sol1 (nach Tryon, Manual, 
p. 266), abgebildete Exemplar zeigt auf allen Windungen starke Wellen, welche dem vorliegenden Sttick 
bis auf schwache Spuren auf den obersten Windungen ganz fehlen. 

Von der Nordseite in einer Tiefe von 130 Meter auf' Sand und mit Tang bewachsenen Rol1s;teisen. 
V e r b r e i t u n g :  Neufoundland. 

Bucdnurn groenZmdiczcm C h em n i t  z. 

1788. Buccinum gromlandicum Chemni t z ,  1. c. X, p. 182, Taf. 152, Fig. 1448. 
1792. , cyaneum Brug iBre ,  Encyc. Mcth. I, p. 266. 
1846. , toneb-osum H a n c  ock ,  Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, p. 237, Taf. V, Fig. 1, 2. 
1877. , groenlanclicum Chcmn.; J e f f r c y  's, ebenda IV, Serie XIX, p. 323. 
1878. , n S a r s ,  1. c. p. 250, Taf. 25, Fig. 1. 
1882. , n , F r i e l e ,  Dcn Norskc Nordhavs Exped. Moll. I, Buccinidae, p. 29. 

Die von S a r  s fiir diese Art gegebene Diagnose der Forma t y ~ i c a  stimmt ebenso wie die Abbildung gan,z 
genau mit den vorliegenden Exemplaren bis auf zwei Punkte: die Grbsse und Form des Deckels und die Bus- 
breitnng des callus der Columella; in letzterer Hinsicht stimmen sie mit hydrophanum Hanc., in ersterer mit 
huwtphreysianzhm Benn.  Auch in Zeichnung und Fiirbung wiirden sie mit letzterem libereinstimmen, dagegen 
bringt sie die Sculptur, welche icli mit D a l l  (Species in Buccinum Nachrichtsbl. d. d. mal. Ges. 1882 p. 118) 
ftir massgebender halte, zu g~oenlandicum, weshalb ich sie auch, so wie ihrer ~ b e r e i n s t i m m u n ~  mit S a r  8' 

Diagnose wegen, zu dieser Art stelle. H a n c o c k ' s  Reschreibung (1. c,) zweier Stticke, als zu undulattpn 
M o l l e r  gehbrig, jedoch der Wellen entbehrend, passt sehr auf die vorliegenden Stflake, besonders was 
Sculptur und Farbe betrifft. Bucc. tenebrosum Hanc.  (ebenda) stimmt gleichfalls bis auf unbedeutende Ver- 
schiedenlleiten iiberein. 

Formel der Radula: 3-4--3 und 3-5-3. 
Zehn Exemplare; grosstes Exemplar 50 mm lang; von der Nordseite aus ciner Tiefe von 16-30 Meter 

auf sandigem Grunde mit Tang. 



Verbrei  tung: Gr6nland (Je  f f r  eys, 5-75 F.); Island; Spitzbergen, Norwcgen (Frie l e 10-60 F.) ; 
Nowaja Semlja, Karisches Meer (L e c h e, 8-13 F. 4 Exemplare; S t  u x b e r  g 22 F.); LappIand ; Berings-Meer ; 
Davis-Strasse; Neufoundland (V e r k rii z en); Franklin Pierce-Bay, Dobbin-Bai. (S mi  t h, 30 F. ?) 

Bucdrzum Jigdr9pi~amwm A a n  c. 
Rg.  5. 

1846. Buccinum hydrophanum Hanco ck, Ann. Mag. Nnt. Hiat. XVIII, p. 325. 
1877. , Morchii Fri  o 1 o, Prel. Rep. Nyt Mag. XXIII. 3, p. 4. 
1878. , hydrophanum R e  n c. ; S a r a, I.  c. p. 261, Taf. 24, Fig. 8. 
1881. , cyatzeum Brg. ,  Tryon M:tnua1, p. 188, PI. 78, Fig. 375. 
1882. hydrophanum II anc.; Friclo, Buccinid:~o (1. c.) p. 31, Tnf. 3, Fig. 20. 
1883. , n Kobo1 t, Copch. Cab. Buccinurn ITIc, 11. 48. 

H a n  co c k's Beschreibung passt im ganzen auf die vorliegenden Stticke; besonders auffallend ist die 
weite Ausbreitung des Callus auf der Columella, welche diese Species auszeichnen soll. Ebenso stimmt die 
Eigenthlimlichkeit, dass die starke Schale im Wasser weillfarbig und durchscheinend wird, was such diese 
vorhandenen Alkoholeaemplare zeigen, da sie beiin Trocknen ~ndurchsicht i~  und kalkig werden. Die 
chocoladebrauneMiindung fehlt beidenExemplaren, auch ist ihre Form mit der Abbildung nicht libereinstimmend, 
der Winkel an der Aussenlippe ist ntimlich nicht vorhanden, dagegen zeigt F r i  ele's Abbildung der Var, elata 
cine gleicI~mIssig gerundete Aussenlippe. Die weitc Ausbreitung des Callus, sowie den fast kreisrunden Deckel 
mit exentrischem Nucleus hat diese Varietat mit den vorliegenden Stlicken gemein, doch ist die Form der elat@ 
gestreckter. F r i e l e  gibt auch fiir den Deckel dieser Art einen centralen oder fast centralen Nucleus an, sowie, 
dass der Durchmeser desselben meist kleiner, nie aber gldsser nls die halbe Weite der 0ffnung ist, was nur fiir 
cines der beiden mir vorliegenden Stlicke zutrifft.  DOC^ haben dic beiden von F r i  e l e  aufgeftil~rten Variet2ten 
nach seiner Angabe grijssere Deckel, wie tiberhaupt auch die GrFsse des Deckels in diesem SO veranderlichen 

Genus nicht massgebend zu sein scheint. 
Die Badula beider Exemp1al.e zeigt die Formel 3-5-3; die Mittelzahae sind bei beiden unregelmgSsig. 

Fig, 5, Vergrtisserung 45/1. 
Zwei Exemplare von 58mm Lange. Zusammen mit der Vorigen. 
V e rb r  e i tun  g: Jan Mayen, Spitzbergen, Norwegen (Fri e l  e 30-649 F.) ; Finmarken; Karisches Meer 

(Leehe 50-125 Fr. var Mijrchi F., 1 Exemplar, S t u x b e r g  50-125 Fr., var Mijrchi F.); Davis-Strasse. 
Franklin Pierce-Bai, Dobbin Bai (Smith, 30 F.) 

> 

1878. Buwittum tuwtidulum Sars,  1 .  c. p. 263, Taf. 25, Fig. 5, 6. 
1882. , hydroph. Tar. iuqi&um $ ars ; Fri o l  o, Buccin. p. 31, Taf. In, Fig. 20-23. 

Van den vorhandenen aeht Exemplaren nlflern sich zwei dem typischer~ hydroplza~zum in der $'ol.m, da 
sie stwas schlanker sind, die andern sind bauchig mit auffallend convexen Windungen. Der Nucleus des 
Deckels ist nicht vollstandig central, was auch Kobel t  I. c. angibt. Die Radufa zeigt die Formel 3-4-3, was 
mit S a r s  Angabe stimmt, doch auch 3-5-3 bei einigen Exemplaren. 

Yon der Nordseite aus einer Tiefe von 140-270 Meter. 
Verbre i tung :  Jan Mayen, Norwegen (Fr ie le ,  30-649 F.); Spitzbergen (Friele, 30-260 F.) 

1876. BucciTzum FiftmarcJ&fbum V or k rii z o n,'iJi~hrb. d. d. ma]. Ges. p. 237. 
1876. , n , E o b o l  t, ebonda p. 175. 
1878. , n n obenda p. 353. 
1878. , , Sara,l.c.p.262,Taf.25,Fig.4. 
1880. , grocn20~dicup~ Cll ornu. ; J c f f r c y a, Ann. P:tg. N:L~. Ilist. v, 9. VI, p. 424. 
1882. , rinmar&anum Vorkr.; Friolc,  1 3 ~ ~ 0 .  p. 30. 
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Das vorhandene einzige Exemplar ist keinesfalls ausgewachsen. Die letzten Umgange sind glatt, die 
Epidermis ziemlich derb, den Anwachsstreifen ents~rechend gestreift. In der Form, sowie in den Spiralstreifen 
nahert es sich der von S a r s  beschriebenen Varietat scalaris. Die Farbe ist weiss, abweichend von der Be- 
schreibung der typischen Form, doch ftihrt auch Verk r t i zen  (Jahrb, 1878 p. 353) eine weisse Varietat auf. 

Von der Nordseite aus einer Tiefe von 140-180 Meter. 
V e r b  r e i t u n  g : Porsar~ger Fjord (Norwegen, Ve r k  r iizen, 5- 100 F.); Norwegen (50-100 F.) 

Fig. 6. 

1881. Buccinum ilzexhauslum V e r k r ii z e n, Jahrb. d. d. m. G. p. 299. 
1842. , ciliaturn G o  u l d (non F s b  r.), Inv. of Massach. p. 307, Fig. 209. 
1880. groenlandicum C h emn.; J c  f f r e  y s, Ann. Mag. Nat. Hist. V, Ser. VI, p. 424. 
1881. , ITumphreysianum B c nn. ; T r y  o n, Manu:il p. 191, 192, p. p. 
1881. , Totteni(Stimpson);Verkr1Jahrb.p.82.  
1882. , imhausturn V erkr.,  Jahrb., p. 203. 
1883. , ciliatum G o 11 l d ; K o b e l  t, Conch. Cab. B~lccinum IIIc, p. 38, Taf. 81, Fig. 2, 3. 
1883. , venkicosum K i e n e r ;  K o b e l t ,  1. c. p. 51, (p. p. ?). 

Ftir diese lusserst variable Art wahle ich den Namen von Verkri izen,  wcil dessen ausftihrliche Be- 
schreibung der zahlreichen Variltcn am besten mit den vorhandenen Exemplaren stimmt und weil seine Be- 
schrcibung die vollstandigste i ~ n d  erschopfendute ist, wahrend das ciliaturn Gould,  welcher Name sonst der 
berechtigtste ware, wie auch V e r k r l i z e n  bemerkt, eine Mischform ist. Mit Buccinum Totteni S t i m p  s o n  
stimmen die vorliegenden Stticke, sowie auch das ciliaturn Go u 1 d nicht uberein (vergl. K o b e l  t), da beiden 
letzteren die Wellen fehlea, die bei Totteni vorhanden sind. Die lange Auseinandersetzung V e r k r  ti z en's im 
Jahrb. 1881, p. 92 iiber Totteni S ti m p  s o n scheint sich auf Stticke zu beziehen, die den vorliegenden gleichen 
bis auf die Behaarung der Epidermis. Nach I<o b e l  t hat aber V e rk r t i  z e n  keine echten Totteni vor sich gehabt, 
sondern solche die der Abbildung Gould ' s  gleichen, also wohl auch der Origiiialbcschreibung Gould's.  So 
ware also Buccinurn Totteni Ver k rii z e n  = ciliatum Go ul  d. 

Die Beschreibung, die K o b  e l  t (1. c.) von jungen Exemplaren des ciliaturn Go n l d  gibt, stimmt sehr gut, 
Die Falte an der Columella ist an allen Stiieken deutlich, die Farbung dunkler als dort angegeben, Epidermis 
und Bewimperung (die Wimpern stehen in Reihen, den Anwachsstreifen enstprechend) genau wie Ver- 
k r t i z e n  angibt. 

Die Radulae von neun untersuchten Exemplaren zeigen folgende Formel: 
1 Exemplar 3-6-3; 5 Exemplare 3-5-3; 3 Exemplare 3-4-3. Die Radula des eruten Exemplares 

bilde ich der abnormen Form des Mittelzahnes wegen ab. Fig. 6, a (Vergrosserung 4511). 
Unter den zahlreichen Exemplaren finden sich folgende Varietaten: 
1. Innen und ausuen einfarbig dunkel rothlichbraun ; Var. coloraturn V e r k r ti z en, 5 Exemplare; 
2. ebcnfalls eiafarbig, doch lichter, eines mit unregelmlssigen Flecken, 2 Exemplare; 
3. eine breite Hauptbinde am Urnfang, zwei schmale Binden nnmittelbar linter der Naht, eine schnlale 

unterhalb der Hauptbinde; Var. fasciaturn V e r b  rtiz en, 1 Exemplar; 
4. mit drei deutlichen Binden von verschiedener Breite, bisweilen durch weisse Zwischenflecken unter- 

brochen oder erhellt; davon eine Binde am Urnfang, eine an der Naht, die dritte ziemlich breite unterhalb 
der Mittelbinde, von dieser soweit entfernt, wie die Nahtbinde; breitet sich auch iiber das ganze untere Ende 
aus, 8 Exemplare; 

5. die drei Binden undeutlich, in nicht scharf begrenzte Flecke aufgelost, die oberste fast fehlend; 
Farbung im ganzen dunkler, 9 Exemplare; 

6. Binden sehr undeutlich, Farbung lichtbraun, 7 Exeluplare; 
7. Binden sehr undeutlich, Form gestreckter, 3-4 Spiralreifen auf jedem Umgang, besonders am 

letzten, deutlicher vorstehend, an der Naht schiefe weisse Flecke und ebensolche unregelmassig vertheilte 
auf den Umgangen, die Flecke oft sehr klein, Farbung licht oder dunkelbraun, 7 Exemplare; 



8. ein lichtes, kleines Exemplar ist durch den auffallend kleincn Deckel und die langen CiIien der 
Epidermis hervortretend. 

Von der Nordseite aus einer Tiefe von 15-30 Meter auf sandigem Grunde mit Tangen bewachsen. 
V e r  b r  e i  t ung:  Neufoundland ; Massachussets. 

Fig. 7. 

1767. Buccinuna glaciale Linn6 ,  Syst. Nat. ad  XII, p. 1204. 
1882. n F r i  ele, Bucc. p. 34. 

Die vorliegenden Exemplare entsprechen zum Theil in Form ixnd Ausbildung der Wellen den van 
V e r k r ~ z e l i  (Jahrb. 1882. p. 210) beschriebeue~l zwei Varietaten, da die Windungen aufgeblasen und die 
Wellen nur auf den oberen Windui~gen deutlicli sind. IGel ist nur einer dentlich ausgebildet, an einem Exem- 
plar finden sich auf' dem letztem Umgang oberlialb dieses einen noch ewei schwachere; ein Stlick nghert sich 
der typischen Art am meisten, da bei diesem die Wellen weiter hinabreichen. Die ganz eigenthiiinliche Sculptur 
lasst jedoch die Art mit Sicherheit erkenaen. Formel der Radula: 3-6-3, Fig. 7. 

geun Exemplare, trocken und in Alkol~ol; tlieilweise mit Bryozoen besetzt. 
Von der Nordseite auf steilligem und saildigem Grunde mit Tang bewachsen aus einer Tiefe von 15-30 

Meter oder 130-180 Meter. 
V e r b r e i t u n g :  GrBnland; Jan Mayen; Spitzbergen; Norwegen , (Frielc ,  10-60 F.) Barents-Meer 

(d 'urban,  62 F.); Nowajit Semlja (Le chc. 3-10 F.); Ochotskisches Meer, Berings-Meer, Eis-Cap, Aleuten; 
Massachussets (Go u 1 d, B. Donovani). 

Volutopsis morweg.icrc C 11 em n. 

1788. Strombus norwegicus C h o m n i t  z, Conch. C:lb. X, p. 2 18, Taf. 157, Fig. 1497, 1498. 
1857. Volutopsis norwegba M o  r c h, ltink's Groenland. 
1878. Chemn.;Sars11.c.p.2G8,Taf.15,Fig.1. 
1882. F r i e l e ,  Bucc., p. 8. 

Ein Exemplar his auf die Mlindung vollstiindig umhtillt von einer Actinie (Tealia digitata Miiller ) - 
Radula: 2-4-2. 

V e r b  r e i t  u ng:  GrGnland, Spitzberge~l (Fr ie  1 e, 145 F.) ; Jan Mayen (li' r i e  1 e 223 F.); Island, Norwegen, 
(50-100 F.); Ocl~otskisches Meer, Neufonndland. 

1780. f isus ishndicus C h e m n i t z ,  Conch. C:&b. IV, p. 169, Tnf. 141, Fig. 1312, 1313. 
1878. S@ho ishlzdicus C h e m  n i t z  ; S nr  8, I. c. p. 270, Taf. 15, Fig. 3. 
1882. Nqtunea (S&ho) islandim C h e m  n i t z ;  F r i  010, BUCC., p. 10, Taf. 1, Fig. 9-12, Taf. VI, Fig. 1, 2. 

Ein kleines Exemplar mit sieben Windungen und defecter Aussenlippe. Apex vollstandig. 

wtirde mit dem yon ~ o b  e l t  (Jahrbb. 1876, p. 165) ftir gracilis angegebenen Merkmalen stimmen,' wie Deckel 
und Naht, doch passt das Sttick im ganzen besser hieher. 

Von der Nordseite aus einer Tiefe von 140-180 Meter- 
Verbre i tung:  GrGnland; Spitzbergen; Jan Mayell (Friele ,  90-650 F.); Island, Nordsee, Lapplanti, 

NorweRen (50-100 F.) ; Nowaja semJja (L e c he 60F., 1 Exemplar); zwischen Hebriden und Far-0er (J e f f r  s, 
T r i t o n - ~ x ~ .  600 F.). 

Nqtumea glabra V e r kr.  

1876. Neptunea V e r  k r i i z e n  ([Cob elt),  Jahrb. d. d. m. G., p. 174, T8f. 3, Fig. 3. 
1878. Sipho y2aber Verkr . ;  Sare,  1. C. p. 271, %'sf. 15, Fig. 7. 
lg82. Nqtunea (Sipho) grac& d a C 0 8 t s  ; F r i  ulo, BUCC., p. 12, Taf. 1, Fig. 19. 
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Ein Exemplar ohne Apex nnd mit defecter Aussenlippe, todt gefunden. 
V e r b  r e i  t un g: Norwegen (30-50 F., F r  i e l  e, 20-340 F., V e r  kri iz  en); Russisch Lappland, Grijn- 

land, Beiings-Meer. 

Nqtwnea tortuosa R e eve. 

1855. Fusw tortuosus R e e v e ,  The last of the arct. Voy., p. 394, Taf. 32, Fig. 5, a, b. 
1846. , Sabini G r a y ;  Hanco  c k, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, p. 330. 
1876. S@ho tortuosus R e e v e ;  Kob  el t, Jahrb., p. 72, Taf. 2, Fig. 2. 
1877. Fusus Sabini G r a y  ; J e f f r e y  s, Ann. Mag. Nat. Hist. IV, Ser. XIX, p. 327. 
1878. Sipho tortuosus R e e v e ;  S a r  S, 1. c. p. 272, Taf. 15, Fig. 4, forma typica. 
1882. Neptunea (Siphonorbis) turrita M. Sara ;  14'riolo, Bucc., p. 20. 

Ein vollstandig erhaltenes Stlick, von einer Actinie (Tealia digitata Miiller) besetzt, 
Die auffallende Verengnng der Mitte des Canals stimmt mit R e e v e ' s  Abbildung vollstandig. 
Von der Nordseite aus einer Tiefe von 350-400 Meter. 
Ve r b r  e i t u n  g : West-Gronland (Je f f r  c y s, 400 F.); Islrmd, Spit xbergan (F r i e 1 e 260 F.); Norwegen 

(V e r k r li z en, 30-50 F.) ; Lappland, Barents-Meer (d'U r b a n, 60-85 F.) ; Berings-Meer, Amerikanisches 
Eismeer, Davis-Strasse; Dobbin-Ba.y (S mi t h. 30 F.); zwischen Hebride11 und Far-6er (Jeff r e ys, 600-650 F.) 

1776. Doris arborescens Mull c r, Zool. Dnn. Prodr., p. 229. 
1845. Dendronotus arbo~escens hf u I l o r ;  A 1 d e r et Ha n c o c Ir, Ilonogr. of. the Brit. Nudibr. Moll. Fm. 3, P1. 3. 
1878. , , n S :~rs ,  1. c. p. 314. 

Eilf Exemplare, von der Nordseite, auf felsigem Boden mit Tang bewachsen aus einer Tiefe, von 15-25 
Meter. 

V e r b  r e i t  ung: Grijnland, Spitzbergen (I? r i e l  e 105 F.); England, Norwegen, Far-0el; Island (80 his 
100 F.); Kieler Eueht, Nowaja Semlja (L e e h e, 20 F., 1 Exemplar); Massachussets (Ri n n e'y). 

Demdromotus Zacteus T h o m p s o n. 

Fig. 8. 

1840. Tritonia ladea T h om p 8 on, Ann. Mag. Nat. Hist. V., 11. 88, PI. 11, Fig. 3. 
1845. Dendronotus a r b o i ~ ~ s ~ n s  Miiller vtm. 2,; A l d e r  ct H a n  c., 1. c. 

Das vorliegende einzige Exemplar, allein aus grosserer Tiefe (130 ") als D. arborescens (15-25 ") 
gedredgt, war im Leben von milchweisser Farbe, und weicht hiedurcb, ferner im Bau der Radula (Fig. 8) 
und in Form und Zahl der Kopfanllange von arborescens M ii 1 1  o r  so weit ab, dass es kaum als Varietat dieser 
Art aufgefasst werden, sondern wohl die Berechtigung als selbststandige Art verlangen kann. Dieselbe muss 
dann den Namen Thompson ' s  erhalten, da die beztiglicl~e Beschreibung trotz ihrer Ktirze und obwohl 
die Radula nicht berticksichtigt ist, vollstlndig hieher passt. Die Unterschiede der Radulae der beiden Arten 
bestehen darin, dass lueteus 6 (7) Seitenzahne, arborescens 10 hat, undl+dass ausser der Form des Mittel2ahnes 
und der Seitenziil~ne auch die Seitenrander des erstereii verschieden sind, da dieser bei lacteus ganzrandig, 
bei arborescens gezahnt ist. Kopfanlilnge sind bei Eacteus vier gleich grosse und uniier den mittleren zwei 
lileinere vorhanden, wahrend urborescens deren 6-8 ( 9 )  hat, von denen die Mittelsten die grbssten sind. 

Von der Nordseite auf Sand und mit Tang bewachsenen Rollstejnen aus einer Tiefe von 130 Meter. 
V e r b r  e i t ung :  - Irland (Thompson). M e y  or  ftihrt aus der Nordsee (Dogger-Bank, 68  mete^) ein 

r e  i n w e i s  e s Exemplar von Dend. arborescens auf, das vielleicht mit dem lacteus T h o m p  s o.n idmtiauh isC? 

1839. Eolis sdmonacea C o u t h o y, Bost. Journ. Nat. Hist. 11, p. 68, PI. I, Fig. 2. 
1878. Coryphella salmonacea C o u t h o  y ;  S s r s ,  I. C. p. 319, Taf. 28, Fig. 4. 
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S t e e n s  t r u p  gibt 1. c. keine Beschreibung dieser Art, sondern erwahnt nur, dass sie sich von palpeprosa 
Owen nur durch die GrZisse der Saugnapfe an den Tentakeln unterscheidet. Da das vorliegende Exemplar 
gleichfalls bis auf die relative Lange der Arme mit pa@ebrosa iibereinstimmt, jedoch auffallend grosse Saug- 
napfe am Tentakel hat, wenn auch die an der Spitze sehr klein sind, so trage ich kein Bedenken, den Namen 
dieser Art wenigstens vorlaufig fur dasselbe aufrecht zu halten, hielt es aber f i r  passend eine ausftihrliche 
Diagnose vorznsetzen. 

Die Radula (Fig. 9) gleicht in Form und Zal~l  der Zahne im gaiizen der von R. glaucopis 
Ein Exemplar von der Nordseite aus einer Tiefe von 100 Meter. 
Verbre i tung :  Grtinland. 

Erkliirung der Abbildungen auf Tafel VI. 

Fig. 1. !l%racia crassa nov. spec., von aussen, rechte Schale 
1, a. n rechte Schale von innen i nat. Gr. 
1, be n linke Schale von innen 
1 ,~.  n von oben 
2. Margarita umbilicalis Sow., Mittelzahn der Radula. Vergr. 27011. 
2, a- n von der Seite nat. Gr. 
2, b. n von unten I 
3,3, a. Velutina derugatu nov. spec., nat. Gr. 
3, b. n zwei Glieder der Radula. Vergr. 27011. 
4, 4, a. Morviaia grand& nov. spec., nat. Gr. 
4, b. n zwei Glieder der Radula. Vergr. 27011. 
4, c. n Mittelzahn der Itadula von der Seite. Vergr. 27011. 
5. Mittel und Seitenzahn der liadula von Bum. h?jdropliamum Hnc. Vergr. 4511. 
6. Buec. iwxhaustum V e r  kr., nat. Gr. 
6, a. Mittel und Seitenzahn der IZtldula von Bum, inexh. Vargr. 2511. 

n 7. n n von Bum. glaciale L. Vergr. 45/1. 
8. Die Radulaglieder von Dendronotus lucteus T h o  mp a. Vergr. 12511. 
9. Stiick der Radula von Bossia Moelleri S t  e e n s t r. Vergr. 1211. 
9, a. Kiefer von Rossia Moelleri St., nat. Gr. 



Becl~erE.,Mollusken v. JanMaycn. Taf. VI. 
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An Bryozogn wurden von Dr. F i s c h e r  bei Jan Mayen 76 Arten gesammelt, unter denen ich sieben als 
neue species anftihre. Von diesen sind jedoch nur Schizopozella limbata und Lepralia vitrea ganz neue Formen, 
wlihrend die ftinf tibrigen - Smittia rigida, Rhamphostomella spinigera, Rhan~hostomella costata, Cellepora 
oentricosa und Cellepora nodulosa - bisber mit anderen Arten vereinigt und unter deren Namen bekannt 
waren. Mehrere bisher zu Cellepora gestellte Arten habe ich in eine neue Gattung, welche ich Rhampi to~tome~~~ 
nenne, vereinigt. Die bekannten Arten wul-den bereits alle in nordischen oder in arktischen Meeren beobachtet, 

1758. Swtdaria loricata L i  n n i?, Systema naturae, ed. X, p. 815. 
1867. Gemellaria loricata Linn 6 ;  S m i t t F. A,, ICritisk f6rtecking tifver Skandinaviens Hafs-Bryozoer HI, in: Ofver8igt af 

Kongl. Vctenskaps-Akademiens F(irhandlingar, p. 286, Taf. XVII, Fig. 54. 
1880. LinnB; H i n c k s  B. A., A history of the British marine Pol~~zoa,  p. 18, Taf. 111, Fig. 1-4. 

Gesammelt am Strande auf Treibholz und gedredget aus 10-50 Meter Tiefe. 
Verb re i  t u n g :  In allen Mecren urn den Nordpol haufig. 

Hen&pea ternata. 

1786. Cellaria tmmta E l l  i s  et Solander ,  Zoophytes, p. 30. 
1852. M&n@ea fermata E l l i s  et So  l a n d e r ;  Bus k, Brit. Mus., Cat. I, p. 21, Taf. XX, Fig. 3-5. 
1880. , E l l i s  s t  S o l a n d e r ;  Hincks ,  1. C. p. 38, Taf. VI, Fig. 1-4. 
1867. Cdlularia temzata forma tmata  S mi t t, 1. c. p. 282, Taf. XVI, Fig. 10-26. 

Aus 10-50 Meter Tiefe, zugleich mit Crisia eburnea meist auf Hydroidenst~ckchen aufgewachsen. 
V e r b r e  i t u  n g : Canal la  Manche ; Nordsee; nijrdliches Eismeer; Gr~nland ; Labrador; Grand Manan; 

Queen Charlotte Islands. 
Mm&pea arctdca. 

1855. Mmipea Busk,  Zoophytologie, Quart. Journ. Micr. SC. 111, p. 254, Taf. I, Fig. 4-6. 

1867. CkUaria temda, forma Smi t t, 1. C. p. 283, T:lf. XVI, Fig. 14-24. 

Aus 20-140 Meter; besonders zahlreich auf Alcyonidium gelatinoszcm und auf Pectm islandim. 
Diese Art ist als solche von dcr M. ternata ganz leicht mit freiem Auge zu unterscheiden und keinesfalls 

als eine blosse Varietlt oder Form von dieser zu betrachten. Sie ist ausgezeichnet durch die gestreokten, in 
ll* 



jedem Internodium in der Anzahl von 3-9 alternirend angeordneten Zoiicien, welche in ihrer Ausstattung mit 
Stacheln, Avicularien und Operculis auch auf demselben Stockchen mannigfach variiren kbnnen, wie aus der 
nachstehenden Zusammenstellung verschiedener von mir beobachteter Falle ersichtlich ist; die untereinander 
stehenden Zahlen beziehen sich immer. auf je ein Zoiicium: 

Stacheln . . . O .  . . l .  . . 2 .  . :i?. . . 2 .  . . 2 .  . . O .  . . 1  . . . 1  
Avicularium . O .  . . O .  . . O .  . . 1  . . . l .  . . 0 . . . 1 .  . . O .  . . 0 
Operculm . . 0 . . . O .  . . O .  . . O .  . . 1 . . I . .  - . 1 . . . .. . 1  
0vice11'. . . .0'. . . O .  . . O .  . . O .  . . O .  . . 1  . . . 1  . . . a .  . . 1  

V e r b  r e i  t u n g : Norwegen ; Nbrdliches Eismeer; Gronland ; Ostktiste von Nord-Amerika. 

ScrwpoceZZcvria scabra. 

1848. Cellarinu sca?wa Van Beneden,  Bull. Acad. Roy. be Belg. XV; Nr. 2, p. 73, Fig. 3-6. 
1867. Cellularia scabra, forma typicd S'iditt, I! C. p. 283, ?$f. XVfI, *ig: 27'-34. 
1880. Scrupocellaria scabra V a n  B e n  e d e n; H i  n c k s, 1. C. p. 48, Taf. VI, Fig. 7-11. 

Gedredget aus einer Tiefe von 140 Meter; auf einer Muschel aufgewachsen. 
Ausserdem zwei kleine Exemplare ber h. ssdclbra f o r m  etbng~cta # m i t t  (1. c. p. 284, t. XVII, Fig. 35-36), 

von denen das eine aus 15-30 Meter Tiefe, das andere aus 200-270 Meter gedredget wurde. 
V e r b  r e i t un  g : Nordsee; Nordliches E i s m ~ ;  Gr'dta'hdd; Smith-Sund ; Labrador. 

1758. Smtularia aviwlaria Linn6, Syst. nat. cd. X ,  p. 809. 
1867. Bugula avicularia Linn6;  Smi t t ,  1. c. p. 289, Taf. XVIII, Fig. 9, 10, 12-15. 
1886~ , Linn6;Hincks,l.c.p.75,Taf.%,~ig.i-4. 

Aus 20-130 i$feter ~ i e f e ;  auf ~~c~onidizcm gelatinosum. 
~ e r  b r e i t  u ng  : Ktisten von Grossbl-itannien und Norwegen; Ntirdliches fiismeer; Mittelmeer; Adria; 

Queen Charlotte Islanda. 
BzcgwZa Mzcrruiyawat 

1847. Flustra Murrayana J o h n s t o n ,  British Zoophytes, ed. 11, p. 347, Taf. LXIIP, Fig. 5, 6. 
1867. Bugzila Murray&ria J o h n s  ton;  Smi  t t ,  I. e. p. 291 und 392, Taf. XVIII, Fig. 19-26. 
1880. ,, Johns tun ;  Rincks ,  1. c. p. 92, Taf. XIV, R g .  2-9. 

Aus 20-140 Meter Tiefe; Exemplare der S m i  t t'schen firma mzcltispinosa und quadridentata auf Alcyoni- 
dium gelatinosum, Muscheln und Pjrciiogoniden aufgewachsen. 

V e r b r  e i t ung:  Grossbritannien; Skandina~ien; ~t irdl iches fiismeer; Grbhlahd; Davitif-Stfasae; Labrador; 
Neu-England; St. Georges-Bank; Queen Charlotte Islands. 

1786. Flustra carbasea E l l i  s et So l  ander ,  1: C. p. 14, Thf. 111, Fig. 6, 7. 
1880. ,, , E l l i s  et So1 :~ndcr ;  Hincks ,  1. c. p. 123, Taf. XVI, Fig. 4, T&f. XIV, Flg. I. 
1867. Flustra papyrea S m i t t, 1. c. p. 359, Taf. XX, Fig. 9-11. 

- . Ans 200-270 Meter Tiefe auf Arca glacialis. 
V e r b  r e i  t u n  g : Ktisten von Grossbritannien und Norwegen; Ntirdliches Eiameer; Weatkllste voa f i a ~ ~ k ~  

reich; Mittelmeer. 
M i r m @ o r a  ZWata. 

1767. Mmbranipwa lineata Linn6.  Syst. nat. ed. XII, $ag. 1301. 
1867. .a i, ~ i n i i & ; & ~ i t t , l . a p . 3 6 4 , T a f . X X , F i g . 2 3 .  
1880. , , LinnB; Hincks ,  1. c. p. 143, Taf. XIX, Fig. 3-6. 

k f  Buairb~m groenlandicwm und Alcyorzidium gelatinosum; au6 20-180 M.eter Tisfe. 



Von dieser Art, welche sich von der M. arctied dadurch unte~acheidet, dass sie grdssere Zo6cien Hat und 
bei ihr der innere Rand der IJmrahmung nicht granulirt ist, fand icli eine Varietlit, die diirch die sparliche 
Zahl von Iiandstaclieln auffiillt. Es finden sich namlich bei dieser Zobcien mit hiichstens 6 (Hincks  ftihrt 
bereits eine Var. a rnit nur 6 Stacheln auf), dann aber nur mit 4, 3 oder 2 Stacheln, indem die ZaBf dersemen 
von unten nach oben abnimmt. Bei dieser Form habe ich keine Avi'cularcen gefunden; die OvicelIen sind sehr 
gross, halb eifiirmig, rnit einer ~pitzbogena~tigm Ver&&mgdht&;. 

Ver br  e i  tung: Circumpolar; Adria; Neu-Seelaad. 

NernbrmZpora arotim. 
mg. %. 

1850-511.. Beptojlust~ina arctdca fS'0kb i gn p, Pat Fi.anc. Terc Crct., V, p. 562; 
18%. M&an@ora Soph?iace Bus k ,  Zoophytologie, Quart. Jo~trn. Micr. Sc., Vol. 111, p. 255, Taf. I, Big. 7. 
ISM.t lineata, forma Sophiae Smitt, 1. c. p. 365, Taf. XX, Big. 24, 25, 27. 

Zahlreiche kleine Krusten auf Aleyonidium gelatimsum und gr6ssere~be~zlige auf Bucckum g r ~ r n l a ~ d i ~ u , ~  
gedredget aus Tiefen von 20-180 Meter. 

Smi t t  MieatQificirt nai4 Bmh4 Buek's u. Sophiae mit der sehon frUher von D'Orbigay gaBz kurz beschrie- 
benen R. arctica. Dieser Speciesname ist als der alteste nun wieder in Anwendung zu bringen, wenn man die 
in Rede stehende Membranipora-Form a h  besonde~e Art gelten fkssf. Die Bestimmung derselben bietet in 
Folge der wecl~selnden Zahl der Stacheln uad Pivicul'arien aft Schwierigkeit, wesshalb eine gemuersB&cbrei- 
bung hier nicht tiberfltissig scin dlirfte. 

Die Zobcien sind, wenn regelmlssig entwickelt, von ovaler Fbrm, Uber der Mitte etwas verschm%lert . 
oder eingeschnlirt, der Rand fein granulirt. Unterhalb der Mtindungsarea gewbhnlich eine viereckige Flgche, 
die von verdickten Leisten umrahmt ist und auf der sich hgnfig eine hege;l%rmige Erhebung mit 
Avicularium entwickelt; am oberen Rande des Zobciums in der Regel jederseits ein Stachel und dltrunter ein 
Avicularium mit ovaler Urnrandung und spitzer, nach obcn gerichteter Mandibel. Dies ist die gewbhnlichste 
Form der ZoGcien. ABLnderungen finden nun in verschiedener Weise statt: die letztgenannten oberen soitlichen 
Avicularien kbnnen mit den Stacheln vertauscht sein, so dasls diese unten und jene mnmittelbar dartiber stehen; 

oder auch beide von diesen Avicularien kbnnen durch einen Stachel ersetzt sein oder sie kijnnen ganz 
fehlen, so dass am oberen Rande nur zwei Stacheln allein stehen; aber auch diese kiinnen fehlen; in allen 
diesen Fallen lrijnne~l dann am Rande des Zobciums, unterhalb der Mitte ein oder bisweilen zwei Stacheln 
jederseits vorkommen. Die Obcien sind halbkugelig, mei& wit einer leistenfijrmigen Verdickung, die rund- 
odor spitzbogenartiej gestaltet sein kann, auf der Stirnseite. Sie sind auf dem unterhalb der Mtind~ngsare~ 
gelegenen viereckigen Felde des je vorhergehenden Zo6ciums aufgewachsen und verdriingen oder verdeckeo 
oft das dart befindlieha Asicularium; doch kann dieses sich auch starker entwickeln und das Olicium 
Uberrdlgsni 

Verb  re i t  ung:: Asktisohe Regionen des Atlantisoben Oceans. 

1857. M&ran@ora c,-a.tiwla Alder, Catalogue of the Zoophytes of Northumberland and Durham, Trans. Tynesfde  at. 
F. Club, p. 144, T:d VIII, Mg. 3. 

1880. n Alder; Hlncks, 1. C. p. 147, Taf. XIX, Fig.?. 
1867. , , I d m a ,  foma craticda S m i t t, 1. c. p. 363. 

Me$& auf P&tsn is2afidieus und Budnum glaciale; aus Tierfen von 140-180 Meter, 
Verb e i t  u n g: Nbrdliche und arktische Regionen des Atlantischen Oceans vom Karischen Meer hie 

1877. Membranbora cy&a@ormis Hi n ck s, On Polyeo:~ from Iceland and Labrador, Ann. Nat. Hist.. 8er. 4, XIX p. 99 
BC 110. 



1880. Membraniporrc yn~boefomtk Hin c k s, 1. c. p. 149, Anmerkung. 
1867. spinifma Smi t t  (non J o h n s  ton), 1. c. p. 366, Taf. XX, Fig. 32. 

Aus 20-130 Meter Tiefe; gewbhnlich sehr kleine rundliche Krusten auf Alcyonidium gelatinosum bildend, 
sowie anch an deu Beinen von Pycnogoniden. 

Verb  r e i tung:  Nordsee; Spitzbergen. 

Membran&pora w&corn/ts. 
1828. Rustra unicornis Fleming,  Brit. Anim, Edinburgh, p. 536. 
1867. Membran&wa lineata, forma unicornis pp, stadium longius iidultum Smit t ,  1. C. p. 365, Taf. XX, Fig. 30. 
1880. n unicornis Fleming ;  Hinck  s, 1. c. p. 164, Taf. XX, Fig. 4. 

Aus 20-130 Meter Tiefe; kleine Krnsten auf Alyonidium gelatinosum. 
Die Zobcien haben dieselbe Form wie jene der M. arctica, sind jedoch grosser and ihr Rand ist spfrlicher 

mit spitzen Granulis besetzt. Unten gewbhnlich ein grosses Avicularium auf einer kegelfdrmigen Erhebung; 
ein anderes kleineres in der Regel auf einer Seite am oberen Rande des Zo6ciums und ihm gegentiber gewbhn- 
lich ein sehr langer Stachel; iiber dem letztgenannten Avicularium haufig ein, tiber dem grossen Stachel ein 
bis zwei ktirzere Stacheln. 

Verb  r e i  tu  n g: Nordsee; Nbrdliches Eismeer; Gronland; Labrador; Queen Charlotte Islands. 

1854. Membran&ora FEemingii Busk, Brit. Mus., Cat. 11, p. 58, Taf. LXXXIV, Fig. 3-5. 
1880. n Hincks,l.c.p.l62,Taf.XXI,Fig.l-3. 
1867. n forma trifolium Smi t t  ex parte, 1. c. p. 367, Tab. XX, Fig. 40. 

Auf einem Steine zwischen 140 und 230 Meter Tiefe. 
Verbre i  tu  n g: Nordsee; Nordliches Eismeer; Grbnland; Adria. 

Membrm&pora tr6foZhrn. 
1844. FZustra trifolium W o o d  S., Catalogue of the Zoophytes of the Crag, Ann. Nat. Hist. Ser. I ,  XIII, p. 20. 
1867. Mkmbra~lipora Flemingii, forma trifolium Smit t ,  1. c .  p. 367, Taf. XX, Fig. 42. 
i880. n trifolium W o o  d; Hi n c ks, 1. c. p. 167, Tab. XXII, Fig. 5, 6. 

Aus 140-180 Meter Tiefe, auf Pecten isllcndicus und Bucdnum glaciale. 
v e r b  r e i  t u  n g: Nordsee; Spitzbergen; Gronland; Labrador; St. Lorenx-Bucht. 

1841. Leprdia punctata Hassal l ,  Catalogue of Irish Zoophytes, Ann. Nat. Hist. Ser. 1, VII, p. 368, Tab. IX, Fig. 7. 
1867. Eschariporapunctata H a s s a l l ;  Smitt ,  1. c. IV; Bihang, p. 4, Tab. XXIV, Fig. 4-7. 
1880. OribrzZina Hass  a 11 ; Hin c ks, 1. c. p. 190, Taf. XXIV, Fig. 3 ; Taf. XXVI, Fig. 1-4. 

Krusten auf Pecten islandicus, Buccinum groenlandicum und B. finmarlcianum, aus 140-180 Meter Tiefe. 
V e r b r  e i  t u ng: KUste von Frankreich ; Gr~ssb~itannien und Norwegen ; Karisches Meer. 

OnfbrCUruz mulccta. 
1780. .CeUepwa annulata F a  b r i  cius, 0. Fauna Groenl., p. 436. 
1867. Eschar$ora annulata F a  b r i c i u s  ; S m i t t, 1. c. p. 4, Taf. XXIV, Fig. 8-10. 
1880. Oribrilina , F a b  r i c i  11s; Hinc ks, 1. c. p. 193, Taf. XXV, Fig. 11, 12. 

Ganz kleine Krusten auf Pecten islandicus und Buccinum groenlandicum; aus 160-180 Meter Tiefe. 
Verb r ei  tun  g: Englische und norwegische Ktisten ; Nordliches Eismeer ; Grbnland; Labrador; St. 

Lorenz-Bucht; Grand Manan. 

P o r W  tubzczosa. 
1868. Lepralia tubulosa Norman, ,Last Report on Shetland Dredgingsu, Part. 11. Rep. Brit. Assoc. for 1868, p. 308. 
1867. Anarthropora monodon, forma minuscula Smi t t, 1. c. p. 7, Taf. XXIV, Fig. 20-22. 
1880. Porina tubulosa N or man ; Hi  n c k s, 1. c. p. 230, Taf. XXXII, Fig. 6 - 9. 



Kleine Kruste auf Buccinum groenlandicum; aus 15-180 Meter. 
V e r  br  e i t u n  g: Shetland-Inseln; Nordliches Eismeer; Davis-Strasse; St. Lorenz-Bucht. 

1841. Lepralia linearis Hassa11, Catalogue of Irish Zoophytes, Ann. Nat. Hist. Ser. 1, VII, p. 368, Taf. IX, Fig. 8. 
1867. &:schar& linearis, forma 1, S mitt, 1. C. p. 13, Taf. XXIV, Fig. 68, 69. 
1880. Schizoporda linearis Hasrtall ; Hi 11 oks, 1. C. p. 247, Taf. XXXVIII, Fig. 5-10. 

Eine kleine Kruste aus wenigell stark verkalkten Zoiicien bestehend, lgsst die Charaktere dieser Art nur 
unsicher erkennen. 

V e r  b re i tung :  Grossbritannien; Skandinavien; Labrador; S. W. Frankreich; Mittelmeer; Adria. 

1846. Eschara biaperta Miche'lin, Icon.  ZOO^^., p. 330, Taf. LXXM, Fig. 3. 
1867. Esclrardla linearis, forma biaperta S m i t t ,  1. c. p. 14, Trrf. XXIV, Fig. 70-73. 
1880. Schizopordla biaperta bf i c 11 e 1 in ; Hi n c k s, 1. c. p. 255, Taf. XL, Fig. 7-9. 

Eine einzelne Kruste auf Pecten islandicus, aus 160-180 Meter Tiefe. 
Verb  re i tung  : Canal la Manche; Nbrdliches Eismeer; Gronland; Queen Charlotte Islands; Mittelmeer 

Florida. 
SchboporeZZa orzlstacea. 

Fig. 2. 

1867. Myriozwm cmcstacacm S rnit t, 1. C. p. 18, Taf. XX, Fig. 88-91. 

Meist rundliche Krusten auf Alcyonidium gelatinosum, Bucci?~um griinlandicum und an den Beinen van 
Pycnogoniden; aus Tiefen von 15-180 Meter. 

Dieselben sind zweifelsoll~~e rnit Myrioxoum crustaceum identisch, und zwar sind die S mi t t'schen Abbil- 
dungen von glteren, bereits starker verlcalkten Exemplaren gemacht, wallrend ich auch junge Krusten fand, 
deren Zogcien mit sehr zierlichen dtinnen Kalkleisten aussen verstiirkt sind und daher von jenen im Aussehen 
stark differiren. Dieselben sind deutlich von einander abgegrenzt, vorne gerade abgeschnitten und derart alter- 
nirend angeordnet, dass jene, welche in einer Querreil~e stehen, sich nicht mit ihren Seitenriindern ganz 
beruhren, sondern, dass zwischen ihnen der untere Theil der Zoiiciell von der vorhergehcnden Querreihe sich 
einkeilt. Die OberflLche besitzt tiefe Gruben, die durch vom Rande strahlenftjrmig gegen die Mitte zu conver- 
girende Rippen oder Leisten begrenzt sind. Bei iilteren Exemplaren ist die Oberfliiche von mehr unregelmas~i~ 
zerstreuten, mit der fortschreitenden Verkalkung immer kleiner werdenden Liichern durchbrochen. Die 
Mandung ist halblcreisf6rmig mit einem Einschnitte an dem unteren geraden Rande und rechts und links von 
derselben befindet sich je ein nach oben gerichtetes Avicularium rnit abgerundeter Mandibel. 

Verb  r e i  t u n g: Finmarken; NGrdliches Eismeer; Grtinland. 

1860. &pralla sinuosa Busk, Qua&. Journ. Micr. SC. VIII, p. 125, Taf. XXIV, Fig. 2,3. 
1867. Escharella linearis, forma secundaria S m i t t ,  ex parte, 1. c. p. 14, Taf. XXV, Fig. 74. 
1880. Schhopor& sinuosa B u a k; Hincka, 1. c. p. 266, Taf. XLII, Fig. 1-6. 

Aus 180 Meter Tiefe; kleine Krusten auf Pecten islandicus und Buccinum glaciale und Steinen bildend. 
Von Smitt's Abbildungen der Escharella linearis entspricht nur die oben citirto Figur 74 meinen Exem- 

plaren vollkommen. 
V e r b r e i t  u n g: Grossbritannien; Finmarken; Niirdliches Eismeer ; Griinland; St. Lorenz-Bucht ; Queelr 

Charlotte Islands. 



Scf~&oporeWct Z.tmbata nov. spec. 
Big. 3. 

1867. ? Eschare2la linearis, forma secundaria Smi  t t ,  ex parte, 1. c. p. 14, Taf. XXV, Fig. 75, 76. 

Eine kleine Kmste auf Pecten islandicus, aus 1160-180 Meter Tiefe. 
Die Zoocien dieser Art sind regelmassig ausgebildet und alternirend angeordnet, deutlich von einander 

abgegrenzt und ziemlich flach, derbwandig, mit feingranulirter, von unregelmbsig vertheilten Lbchern durch- 
bohrter Oberflache. Die beiden nach oben convergirenden Seitenrander sind schwach convex, die zwei nach 
unten convergirenden Bander dagegen in entsprechendem Masse concav; am unteren Ende hat jedes Zoijcium 
einen seichten concaven Ausschnitt, in den das obere Ende des nachstfolgenden hinejnpasst. Die Farbe ist hell 
braunlich, mi$ einem deudichen, schmalen weissen 12ande. Die primare MHnd~qg ist oben halbkreisfdrmig mit 
geradem unteren Rande, der einen deutljcl~en Ausschnitt in der Mitte hat, dem auch ein Fortsatz an dem Oper- 
culum entsprioht. Der secundare Mundrand ist wenig vorragend, ohne Ausschnitt und reicht etwas unter den 
primiiren herab, 80 dass dieser stets deutlich sichtbar ist. Avicularien und Oocien bei diesem Exemplar nicht enf- 
wickelt. Es hat vide ~hnlichkeit mit Smitt's oben citirten Abbildungen und ist vielleicht mit ihnen identisch. 

1767. CeUepora hyalina LinnB, Syst. nat. ed. XII, Ip. 1386. 
1867. XoZlia hyalina, forma hya6na auctt. S m i  t t ,  1. a. p. 16, Taf. XXV, Fig. 84, 85. 
1880. SchizopmeUa hyalina L i n n  6 ; Hi  n c k 8, 1. c. p. 271, Taf. XVIII, Fig. 8-10. 

Auf Bzcccinum groenlandicum und sehr zahlrsich auf .&rg&ta groenlandica und M. umbilicalis; aus 
15-270 Meter Tiefe. , 

Verbrei tung:  Cosmopolitisch. 

Hfppothoa expansa. 

1859. D a w so  n, Cat. Aoim. and Plants observed on the Soutl) east side of tho St. Lawrcnco, from Quebec to Gasp6 etc. 
By Robert Bell; Geol. Survey of Canada, Report of Progress for 1858, p. 255. 

1880. Hi  nc  ks, '1. c, p. 291, Taf. I, 'Fig. 1. 

Einseinziges ,Exemplar auf *Rhynchonella psittacea; aus 140-180 Meter Tiefe. 
Verbvrei tung: Shetland-Inseln; ,Davis-Strasse; ~Ostktiste von Nord-America; Queen Charlotte~18lands. 

'1861. Udlepwa coarctata Sars, ,,Zool. Reise i Lofotcn og Finmarkenu, Nyt. Mag. Naturw,, Val. VI, p. 148. 
1867. Myiozoum coarctatunz Sar s ;  S.m i t t, 1. c. p. 18, Taf. XXV, Fig. 92. 

An8 *I40400 Meter Tiefe. 
Verbr.eitung: Hammerfest; Spit~bergen; Gronland; Smith-Sund; Labrador; 6New-Foundland; Queen 

Charlot& Islands. 
Lqprccl/la s ~ ~ a .  

1867. Disccupora sincera S m i  t t, 1. c. p. 28, Taf. XXVII, Fig. 178-180. 
1877. Lepalia sincera S m i t  t; H i n c  ks, On Polyzoa from lceland and Labrador, Ann. Nat. Hist. Sor. 4,'XICX, p. 102, Taf. XI, 

Fig. 2. 

Bus 160-270 Meter Tiefe; meist auf d+etsle i s l a & ( ~ 6 ~ ~ i ) ~ e , ~ s i l b e r i g  schimmernde Erusten bildend. 
Verbre i tung :  Finmarken; Spitzbergen; Karisches Meer; Smith-Sund; Labrador. 

1877. Lepralia r~ticulato-punctata Hincks ,  On Polyzoa from Iceland and Labrador, Ann. Nat. Hist. Ser. 4, XIX, p. 103, Taf. X, 
Pig. 3, 4. 

1868. Esc~~&apot.ifem, forma &tdta Smit4, 1.1~. p.3, Taf. XXLV, Fig. 39. 

Gedredget in Tiefen zwischen 15-130 Meter; besondera zahlreich auf Alcyonidim gelatinosum; auch~aa? 
dencBeinea yon .Pywaogbniden. ' 

Verb  r e i  t u n g:-Spitzbergen; Island. 



Lepralia megastonza. 
1859. Lqralia m@astonaa Bus  k ,  Crag Polyzoa, p. 55, T i d  VII, Fig. 5. 
1871. Discopora megastoma Bus  k; S m i t  t, 1. c. V. Ii'ortsctzung, p. 1128, Taf. XXI, Fig. 24-26. 

Eine kleine aus wenigen violetten Zo6cien gebildete Eruste auf Buccinum glaciale; 140-180 Meter Tiefe. 
V e r b r e i t u n g :  Spitzbergen. 

1851. Eschara elegant& D'O r b i g n y, Pal. Franc., p. 102. 
1867. , , D'Orbi g n y ;  S mit t ,  1. c. IV. Bihang, p. 24, 'I'af. XHVI, Fig. 140-146. 

Aus 140-180 Meter Tiefe; StFckchen meist auf Pecten islandicus aufgewachsen. 
V e r  b r e i  t ung: Finmarken ; Spitzbergen ; Karisches Mew; Gronland. 

LepraUa spathutd fera. 

1867. Lepralia spathulifera Smi t t ,  1. C. p. 20, Tof. XXVI, Fig. 94- 98. 

Auf Buccinum glaciale uncl Pecten islandicus; aus 100-180 Meter Tiefe. 
V e r b r  e i  t u  n g: Finmarken; Spitzbergen. 

Lt?praZia vitrea nov. spec. 
Fig. 4-6. 

Von dieser, der Lepralia nitescens H i n c k s l  nahe verwandten Art liegt mir nur eine einzige einschichtige 
I(ruste Tor, welche die Schale einer lihynchonella psittacen (aus 140-180 Meter Tiefe) iiberzieht. Die Zoijcien 
Bind im ganzen stumpf, eifFrmig, wenig convex und stellen alternirend dicht nebeneinander; ihre Rander sind 
unregelmgssig aus- und eingebuchtet, rnit wenigen Poren; die Wllnde dick, hart, rnit einer feinstrahligen 
inneren Structur und ziemlich glatter, weissglanzender OberflBche. Die Mlindung ist meist ebenso breit als 
hoch, halbkreis&rmig, rnit abgerundeten unteren Ecken, an den Seiten etwas verengt; der untere Rand 

oder etwas ausgebogen. Das Peristom ist unten gerade nnd weit vorragend, an den Seiten mit zwei 
oben bogen&rmig gegeneinander gcneigten Wiilsten. Am oberell Rfundrande drei Porenkanalchen. Unterllalb 
der MundFffnung auf einer Erhebung der Zoiiciumwand ein grosses, scllief gestelltes Aviculariurn mit spitzer 
nach oben gerichteter Mandibel. Die OScien sind stumpf, kegelfiirmig oder halbkugelig, rnit einem ~rnten weiten, 
oben mehr vere~lgten langlichen Ausschnitte. 

Porella concin/na. 
Fig. 7. 

1854. Le~walia concinna Buslr, Brit. Mus. C:tt. 11, p. 67, Taf. XClX, Fig. 1-6 
1867. Porella laevis F l  uming, Leyraliae auctt. formit Smi  t t, 1. C. p. 21, T:L~. XXVI, Fig. 112-119. 
1880. , concin~a Bus k; EI i n o k u, 1. c. p. 323, Taf. XLTTI. 

Gedredget zwischen 20-270 Meter Tiefe; meist auf Pecte,z islancficus, dann auch auf B u ~ c i ~ ~ u ~ ~  

und Alcyonidium gelatinosurn. 
Van dieser sehr variablen Art liegen mir zwei Formen ~'01; welche so sehr differiren, dass ich sic anfanga 

ftir verschiedene Arten zu halten geneigt war, wahrend cine genauere Untersuchung mir ihre Znsammen- 
gehGrigkeit wahrscheinlicher rnachte. Ich halte es flir zweckm%ssig, hier beide Formen etwas n%her zu 
beschreiben. 

Die erste auf einem Geh&use von Buccinum glaciale befindliclle Ii'orm stimmt vollkommen rnit den ohen 
angefHhrten Abbildungen van S m i t  t und BU sk, sowie rnit i n  8' Figur 2, auf Taf. XLVI tibereill. Die 
Zoaoien haben cine nahezu rechteckige Gestalt, sind wenig convex, auf der Oberflllche fein granulirt und am - 

1 Ann. Nat. Hist. Ser. 5, XI, 1883. 
dste~eichieehe Expedition ouf Jan Muyon. 



Rande durchlochert. Die secundare Mundoffnung ist oben halbkreisformig durch einen Aunscl~nitt des je voraus- 
gchenden Zoociums begrenzt, unten vercngt und meist von einer wallartigen Erhebung umgeben, iunerhalb 
welcher ein Avicularium und hinter diesem der untere Raud der primaren Miindung sichtbar ist. Oticien sind 
an dieser nur durch eine jedenfalls alte Kruste reprgsentirten Varietat keine vorhanden. Am Rande derselben 
fand ich einige nocli jugendliche Zoocien von ovaler Form, rnit nahezu hufeisenformiger Mnndoffnung, deren 
gerader oder oft etwas ausgebauchter Unterrand bisweilen mit einem breiten Zal~ne  versehen ist; unter diesem 
auf einer htigeligen Erhebung der Zellwand ein kleines Avicularium rnit runder Mandibel. 

Die Zoocien der zweiten Form (Fig. 7), von der ich zahlreiche Krustcn auf Pecten islandicus fand, stim- 
men im ganzen rnit den jtingeren Randzoocien der eben bescl~riebenen tibereid; und darum halte ich die beiden 
Formen ftir VarietLten, wenn nicht ftir blosse Altersstadien derselben Art. Von der zweiten Form habe ich 
keine entsprecl~ende Abbildung finden konnen. Sie ist von milchweisser Farbe und ziemlich diinnwandig, die 
Zoocien oval, deutlich gesondel-t, ihre Zellwand sehr fein granulirt rnit durchscheiuenden radiaren Streifen; die 
primare Mundoffnung tleutlich sichtbal; die htigelige Erhebung rnit dem Avicnlarium nicht umwallt, sondern 
frei. Stets sind OBcien von halbkugeliger Form vorhanden, fein granulirt, ohne Poren; sie bedecken mehr als 
zur Halfte die je vor ihnen liegenden Zoocien. 

Verb  r e i  tung:  KClsten von Grossbritannien und Norwegen; Nordliches Eismeer ; Gro~land;  St. Lorenz- 
bucht; Queen Charlotte Islands. 

PoreZZa acut.lrostris. 
1867. Smi t t ,  1. c. p. 21, Taf. XXVI, Fig. 106-108. 

Auf Alcyoniclium gelatinosum, Pecten islandicus und Buccinum glaciale; aus Tiefen zwischen 20-180 Meter. 
Sie gleicht der von mir soeben beschriebenen Forin von Porella concinna der Gestalt der Zoocien nach 

vollkommen. Diese sind wie dort oval, diinnwandig, jecloch oft von rothlich schimmernder Farbe, etwas grober 
granulirt und sehr convex; auf der htigeligen Erhebung unter dem Mundrande sind die Granuls noch etwas 
mehr hervorragend und unmittelbar unter dern Aviculari~lm eine mehr weniger deutliche Spitze, von der die Art 
ihren Namen hat. Ausser den suboralen Avicularien finden sich hier bei vielen Individuen andere gleich- 
gestaltete Avicularien entweder an einem Seitenrande des Zoociums oder auch des Oiiciums. 

V e r b r e i  t ung:  Spitzbergen; Gronland. 

Porella cornpressa. 
1806. Milleporu wmpressa S o w or  b y, Brit. Miscel. p. 83, Taf. XLI. 
1867. Eschara wviwrnis P a l l a  s (auctt.), forrna S m i  t t, 1. c. p. 23, Taf. XXVI, Fig. 138, 139. 
1880. PorelZu comjressa Sow o r b  y ;  H i  n c k s, 1. c. p. 330, Taf. XLV, Fig. 4-7. 

Gedredget aus Tiefen vo11 20- 180 Meter. Zahlreiche aufragende Sttickchen auf Pecten islandicus, sowie 
einige Krusten auf Alcyonidium gelatinosum. 

Ve  r b r  ei t ung:  Ictisten voa Grossbritannien und Norwegen; Nordliches Eismeer; Gronland. 

Porella Zaevis. 
1828. Cellelpora laevis F 1 e lja i n g, British Anim:~ls, p. 532 
1867. Porella laevis F l e m i n g ;  S m i t t ,  1. C. p. 21, Taf. XXVI, Fig. 120-123. 
1880. ,, F l e m i n g ;  H i n c k s ,  I.c.p.334, Taf.XLVII,Fig. l l .  

Von dieser Artist nur eine ganz kleine auf einerr~ Steine aufgewachsene Kruste vorhanden, deren Zobcien 
vollkommen rnit H i n c k s '  oben citirter Abbildung tibereinstimmen. 

V e r b r  e i t u  ng:  England; Norwegen; Nordliches Eismeer ; Gronland. 

Esci~aroides Sarsci. 
Fig. 8. 

1867. Escharoides Sarsii S m i t t, 1. c. p. 24, Taf. XXVI, Fig. 147-154. 

Auf Pecten islandicus kleine Krusten bildeud; ans einer Tiefe von 160-180 Meter. 
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Die Zoticien der mir vorliegenden Art stinimen in ilirem Aussehen sehr gut mit den Figuren 152 bis 154 
von S m i  t t  liberein, welche als ,,krypande FormL' bezeichnet sind. Die jiingeren ranastiindigen haben cine 
nahezu rundc 0ffnung und eiemlich glatte Oberflache, die nlteren besitzen einen mit LiSchern umsaumten Rand 
und eine seichte Rinne, welche vom unteren Mundrande beginnt (S m i t  t, Fig. 152)) wahrend alte Individuen, 
bei denen die Mundijffnung meist mehr oder weniger verwacllsen ist, auf der ganzen Oberfllche wenige, von 
%einem hohen netzartigen Gitterwerk umrahmte Lticlier besitzen. 

Yon AYicularien ist keine Spur vorhanden. 
V e r b r  e i t  un g : finmarken; Spitzbergen; GrEinland; Smith-Sund. 

EscharoBdes rosacea. 

1856. Escltara rosacea Busk,  On Polyzoa collect. on tlie Coast of Norway and Finmark, Ann. N:L~. Hist. Ser. 2, XVIII, p. 33, 
Taf. I;, Fig. 4. 

1867. EscJharoidas rosacea B 11s k ;  S mit t ,  1. c. p. 25, Taf. XXVI, Fig. 156-159. 
1880. n ,, B u s  k ; Hi n c k a, 1. C. p; 336, Taf. XLVII, Fig. 5-9. 

Gedredget aus 180 Meter; ein ganz lrleines Stiickchen auf einem Steine. 
Ve r br  e i  t u ng: Ntirdliche und arktische Regionen des Atlantischen Oceans. 

1862. Eschara pnlmata Sar s ,  Beskr. ovor nodo norske Polyzour, Forh. Vid. Selsk., Christiania, p. 146. 
1867. Eschrella paljnata S a r s ;  S mi t t, 1. c. p. 10, Taf. n I V ,  Fig. 42-46. 

Aus 100-1 70 Meter Tiefe. 
V e r b  re i  t u n g : Einmarkau; Ntirdliches Eismeer ; Grtinland; St. Lorenz-Bucht. 

1847. Lepralia Landsborovii J o h n s  ton,  1. c. p. 310, Taf. LIV, Fig. 9. 
1867. Esohardla p o r i f ~ a  Sm i t t, forms n&itwsctcln ~t forma majr~scula, 1. c. p. 9, l'tif. XXIV, Fig. 93 und Fig. 36-38. 
1880. Smittia Lami!.sborovii J o h n s t o n ;  I-Iinc lr a, 1. C. 11. 341, 1':tf. XLVIII, Fig. 6-9. 

Krusten auf Pecten islandicus, Bzbccinum tr~midulum und an den Beinen von Pycnogoniden; aus 160 big 
180 Meter Tiefe. 

Unter den von mir nntersuchten Exemplaren fand ich eiiies mit der Smitt'schan Forma mitzuscula, die 
librigen mit der Forma majuscula libereinstimmend. 

V e r b  r e i  t u ng: Circumpolar; daim: Florida, Natal, Australien. 

S d t t i a  rCglida nov spec. 
Fig. 9. 

1867. ? Eschctrdla Landsborovii Jo 11 11s t o n ;  Smi-t t, ox pnrte, 1. C. p. 12, Taf. XXIV, Fig. 60, 61. 

yon ijleser a r t  liegen mir sweierldi'Formen vor, deren Znsammengehljrigkeit durch ~ b e r g a n ~ e  erweislich 
ist. Bei der einen Form sind die altcrnirend gestellten Zoocien nahczu rechteckig, bei der anderen konnen sic 
dagegen im ganzen als rllombis~h bezeichnet werden. 13ei der erstere11 ist die secundarc Mitndung ganz van 
der Substanz des eigenell ZoFciums umgenzt, w%lirend bei der zweiten nur der uiltere verengte Theil der 
Mund~ffnung van dcm dazugchGsigen Zoucium gebildet wird und an den Seiteil Fortsatze der ,seitlich 

benachbarten Zoticioll, oben [~bel. \der hintcre Rand des je vorausgellenden Zogciums die Mund~jffnung urn- 
scbliessen. Die primlire M;Undullg ist rundlich, in der Mitte des Unterpandes mit einem kleinen Zahne, 

u,lterllalb dessen auf cinor mehr wenigcr deutlichen Erliebung ein kleines Aviculariurn mit runder Mandillel 
sitzt. Die secundarc Er]lebullg des Mundrandcs ragt zicmlich weit vor u11d verengt sic11 nacli unten, wo sic 
das Aviculal.ium umscllliesst. Gerade daruntor gewolll~lich eine warzige Erhebung, die bei der ersteren der 
heidell Formen rneist nur scl1wach angetleutet, bei der zweiten aber vollkommen entwickelt ist untl spitz v0rrqg.t. 

12* 
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Die Ohcrflache der derben ZoociumwiCnde ist bei beidcn Forrnen rauh, granulirt und von zahlreichen 
Lochern ui~rcgelrniissig durchbohrt. 

Dieser Art entsprechen wahrsclieinlich S m i  t t's angegebene Abbildungen, die er als Escharella Lands- 
borovii bezeichnet. Auf sie passt aber kcinesfalls die Beschreibung, welclle H in  c k a von der Smittia Lands- 
borovii (Jo 11 n s t  on) gibt, da  diese als diinnwandig bezeichnet wird, nnd auch an den Abbildungen, welche 
H i n c k s  selbst von Stnittia Landsborovii gibt, sowie an jenen Abbildungen Smit t ' s ,  die H i n c k s  als zur 
Smittia Landsborovii gehorig anspricht, eine grossere Zartheit der Wande zum Ausdrucke kommt und sich 
eine grossere Zn11l von Poren auf der Oberflache zeigt, als hei meiner Art und bei Smi t t ' s  Figuren 60 und 61  
auf Tafel XXIV. 

1867. Escharella goriifera Smi t t ,  forma typ'cu, 1. c. p. 9, Taf. XXIV, Fig. 30-32. 
1877. Lepralia porifwa Sm i t t ;  Hin  c ks, Polyzoa from Iceland and Labrador, Ann. Nat. Hist., p. 102, 'I'af. X, Fig. 1, 2. 
1879. Smittiaporifera Sm i t t ;  I3i rl cks, On the c1assific:ttion of the Polyzoa, Ann. Nat. Hist., Ser. 5, 111, p. 161. 

Ganz kleine Krusten auf Pecten islandicus und Steinen; a.us 160-180 Meter Tiefe. 
V e r b  r e  i t u ng: Siid-Devon; Nammerfest ; Spitzbergen. 

Smittia retdczclata. 
1842. Lepralia retinclata Macgi l l ivray ,  On marine Zooph. of thc ncighbourhood of Abcrdcen, Ann. Nat. Hist. IX, p. 467. 
1867. Escharella Legentilii A u  d o ui  n, forma tjypica, S m i t t, 1. c. p. 10, Taf. XXIV, Fig. 50-52. 
1880. Smittia reiiculata Macgi l l i  v r : ~  y; Hinc  ks, 1. c. p. 346, Taf. XLVIII, Fig. 1-5. 

Aus 160-180 Meter Tiefe; Pecten islandicus und Steine iiberziehend. 
V e r  b r  e i t  ung:  Kiisten von Frankreich, Grossbritannien und Norwegen; Adria ; ~ ~ a i s c h e s  Meer; Falk-. 

land-Inseln; Neu-Seeland. 

SwuLttia trispinosa. 
1847. Lepralia tm'spinosu J o h n s  t o  n, 1. c. p. 324, Taf. LVII, Fig. 7. 
1877. J o h n s  ton;  Hincks ,  Polyzoa from Iceland and Labrador, Ann. Nat. Hist., Ser. 4, XIX, p. 100, Taf. 

XI. Fig. 1. 
1867. Eschurella Jawtini A u d o u i n ;  Smi  t t, 1. c. p. 11, Taf. XXIV, Fig. 53-57. 
1880. Smittia trispinosa J o h n s  t o n ; Hi  n c k s, 1. c. p. 353, Taf. XLIX, Fig. 1-8. 

Grosse weissglanzende Krusten a~xf Pecten islarzdicus und Cellepora cervicorrzis; aus 160-180 Meter Tiefe. 
V e r b r  e i  t ung :  Nordische und arktische Meere; Adria; Florida; Cap Horn; Mazatlan. 

MzccroneZla Peaoha. 
1847. Lepralia Peuchii J o  hns  t o  n, 1. c. p. 315, Tnf. LV, Fig. 5. 6. 
1867. Diswpora wccinea, forma Pemhii Smi t t ,  1. c. p. 26, Taf. XXVII, Fig. 164-167. 
1871. emucronata S mit  t, 1. c. V, p. 1129, Taf. XXI, Fig. 27, 28. 
1880. Mucrondla Pemhii J o h n s t o n; R i n c k s, 1. c. p. 360, Taf. L, Fig. 1-5 ; Taf. LI, Fig. 1, 2. 

Ein Exemplar auf Buccinum glaciale; aus 140-180 Meter Tiefe. 
V e r b r  e i  t u n g  : England; Norwegen; Karisches Meer ; St. Lorenz-Bucht; S. W. Prankreich; Adria. 

MzcoromeZZa uentricosa. 
1842. Lepralia ventriwsn Hassa l l ,  On the genus Lepralia, Ann. Nat. Hist. IX, p. 412. 
1867. Diswpora coccinea, form:& veiztriwsa S m i t  t, 1. c. p. 26, T:lb. XXVII. Fig. 172 (1). 
1890. Mucronella ventriwsa Has  s sl I ;  Hin cks, 1. c. p. 363, Taf. L, Fig. 6-8. 

Sehr hgufig, sch6ne Krusten auf Pecten islatzdicus bildend; aus 160-180 Meter Tiefe. 
Die beste Abbildung dieser Art gibt B u s k  in dem Cataloge dcs britischen Museums auf Tafel LXXXII- 

Figur 5 und 6. Oh die oben angeftihrte Abbildung von S m i t t  auch unserer Art entspricht, erscheint zweifel- 
haft; H i n c k s  hat dies auch bereits durch ein a. a. 0. dem Citate beigeftigtes (?) ausgedrtickt. 

Verb  r e i  t u  ng:  Frankreich; Grossbritannien; Norwegen ; Nordlichos Eismeer ; Gronland ; Queen Char- 
lotte-Islands. 



1868. Lqrd ia  abyssicola Normann,  Last Rcpo1.t on Sllctland Drcdgings, Part 11. Iteport Brit. Assoc. for 1868, p. 307. 
1880. Mucro~zella abyssicola Norm a n n ;  I-Iinc ks,  1. c. p. 369, Taf. XXXVIII, Fig. 1, 2. 

Eine kleine Kruste anf einem Steine. 
Verb  r e i  t u  ng: Shetland-Iaseln; St. Lorenz-Rucht. 

Mzccronella pavonella. 

1864. Esc7tara yavonella Aid or, On now Brit. Polyeoa, Quart. Journ. Nicr. So. n. s. IV, Original Communications, p. 106. 
1867. Discopora pavonella A1 d e r ;  Smi t t ,  1. c. p. 28, Taf. XXVII, Fig. 181. 
1880. Muoronella pavonella A1 d e r ;  H i  n c 11 8, 1. c. p. 376, Taf. Z Y I X ,  Fig. 8-10. 

Aus 20-130 Meter Tiefe; zal~lreiche rundlichc mrusten auf Alcyonidiz6m gelatinosum, dann auf Pecten 
slandicus, Buccinum glaciale und an den Reincn von Pycnogoniden. 

V e r b  r e i t u n g : Northum beyland; Finmarken; Nordliches Eismeer ; Griinland; St. Lorenz-Bucht, 
Queen Charlotte Islands. 

PaZmdcella~Ca SFcelzet. 
1786. Millqora Skenei E l l i s  ct S o l a n d o  r, Zoophytus, p. 135. 
1867. Discopora Slccnei, forrna (2) Escl~arae auctt. S mi t t,  1. c. p. 29. 
1880. Palmicellaria S h e i  E l l i s  ot S o l a n  d e r ;  I I incks ,  1. c. p. 379, TaE LII, Fig. 1-4. 

Ein kleines Exemplar zwischea 140 und 400 Meter gedretlget. 
V e r b  r e i  t u n g : Ktlsten von Frankreich ; ICngland und Nor wegen ; Karisclles Meer; Gr6nland ; 

St. Georges-Bank. 

RHAMPJlOSTOMELIJA nov. gen. 

Unter dcr BryozoEnausbeute von Jan Mayen fand ich auch mehrere Arten, welche bisher von S m i t t  and 
H i n c k s  in die Gattuug Cellepora eingereiht worden waren. I)a dieselben nber nicht mit allen von H i n  c k s  
flir die Gattung Cellepo~a als charakteristisoll angegebenen Merlcmalen versehen sind und anderseits unter 
einander eine gewisse ~hnlichkeit  besitzen, habe ich mir erlaubt, dieselben in eine neue Gattung zusammeil- 
zufassen, welche ich Rlzamphostomella nenae. Die Diagnose fiir diese Gattung ist folgcnde: 

Im Allgemeinell oval geformte, meist r e g  el rn 8 s s i  g alternipend ungeordnete und w e ni g v o r  r a g  o n d e 
Zoocien mit endstandigor, w e i t c r ,  h a l b l r ~ . e i s f o r m i g e r  Mtindung, die durch eiiien di innen,  l l a u t i g e n  
Deckel verscl~lossen wird; die Miindung ist u n t c n  und a n  d e n  S e i t e n  vori einer p e r i s t o m a l e n  E r h e -  
b u n g  umgeben, die in der M i t t e  einen A u s s c h n i t t  hat, in dessen einem S e i t e n r a r l d e  gewohnlicll ein 
Av i  c u l  a r i u m  e inge f i ig  t i s  t ;  diese das Avicularinm bergende Halfte des Peristoms ist gegen die andere 
meist s t l r k  e r  e n t w i c  k el  t clnd ragt oft wie das Rostrurrl einer Cellepora vor. Die 0 6  ci  e n sind halbltugelig 
und perforirt. Das Zoa r ium bildet c i n s c h i c l ~ t i g c  Krus ten .  

Die Charal~teristik, welche Hi n c  k s  flir die Gattung Cellepora gibt, lautet dagegen: 

n Zooecia urceolate, e r e c t  or sube rec t ,  h e a p e d  t o g e t h e r  and i r r e g u l a r l y  disposed; the orifice 
terminal, with one or more rostra in connection with it, bearing avicularia. Z o a r i  um incrusting, 
often composed of m a n y  l a y e r s  of cells, or erect and ramose." 

Der Vergleich der beicien Diagnosen dtirfte keinen Zweifel iiberlassen, dass die von mir in eine neue 
Gattung vereinigten Arten niclit zu Cellepora gestellt werden ktinnen. 

1780. Eschara scabm F a b r i  c i  n s, (tcsto Slni ti). 
1867. Celkpora scab9.a F a b r i c i u s ;  Smi  t t ,  ex parto, 1. c. p. 30, Taf. XXVIII, Fig. 183-185. 

Ein kleines Fragment auf eirler Spongie; aus 200-270 Meter l'iefe. 
Nur die drei oben angeftihrten dbbildungen entsprecllen mit Sicherheit meiner Art. Die ZoGcien 8illd 

oval, breit, ziemlich fiach, van weisser Farbe. Die OberflOchc ist bci jungen Exemplaren fast glatt, mit wellig 



Iicrvorragenden radiaren Leisten, bei alteren mit zahlreichen kleinen Warzchen bedeckt, die sich auch auf den 
Leisten, welche gegen ein unter der Miindung gelegenes abgegrenztes Feld convergiren, finden. Auf ldiesam 
Felde befindet sich eine spitze conische Erhebung, die den primtiren mit einem Zahne versehenen unteren 
Mundrand tiberragt und auf deren einer Seite ein verhaltnissmassig kleines Avicularium sich befindet. Ein 
zweites kleines, ovales Avicularium liegt bisweilen an einer Seite der Zoociumwand. Oocien fehlen bei meinen 
Exemplaren. 

V e r b r e i  t an  g : Bohusland; Spitzbergen; GrBnIand. 

Rh~7bostomeZZa costata nov. spec. 
Fig. 12. 

1867. ? CeZlepora scabra F a b r i c i  u s; S mi t t, ex partc, 1. c. p. 30, Taf. XXVIII, Fig. 186-188. 

Die Beine von Pycnogoniden incrustirend. 
Die Zoijcien sind alternirend angeordnet, vorragend, von nahezu ovaler Form und weisslicher Farbe; 

aussen rnit vorspringenden Rippen, die radiar g q e n  die Spitze eines unterhall) des Mundrandes sich erhebenden 
Kegels convergirend sich an diesem hinaufziehen und stellenweise mit warzenf6rmigen Kntitchen versehen 
sind. Die primare Mtindung ist rundlich, die secundare am unteren Rande mit einem wie perw&hnt kegel- 
fiirmigen Fortsatze, der an einer Seite ein gegen die Spitze zu gelegenes grosses Avicularium mit s p i t z e r  
Mandibel birgt; bisweilen findet sich unter diesem, mehr gegen die Basis des Kegels zu ein gleichgestaltetes 
kleineres Avicularium. Oocien halbkugelig und perforirt. 

Ich bin nicht gewiss, ob die oben citirten Abbildungen von S m i t  t auf meine Art bezogen werden kiinnen, 
d a  an ihnen die Rippen nur bis an die Basis des Kegels sich erstreckend gezeiohnet sind. 

V e r b r e i t u n g :  ? Wie bei der vorigen Art. 

Rhq7&ostomeZZa spimigera nov. epec. 

1867. Cdle1lorr~plicata Simitt, ox parte, 1. c. p. 30, Taf. XXVLII, Fig. 192. 

~Eine Krnste auf Pecten islundicus; 160-180 Meter Tiefe. 
Zu dieser Art gehort jedenfalls S m i  t t's Figur 192 von C. plicuta. Die Zoocien sind langlich, oval, xor- 

ragend, alternirend angeordnet und bilden eine etwas verzweigte Kruste von rothliclier Farbe. Das Gehtiuse 
is* dtinnwandig rnit einigen kurzcn radiaren und drtzwischen zarteren netzformigen Verdiclrungsleisten. 
Mlindung ,bei jiingeren Individucn weit, fast kreisformig, jederseits ohen einen oder auoh zwei lange dtinne 
Staclreln, nnten in der Mitte ein oft am Ende etwas gespaltener grosserer und rechts und links von ihm je  ein 
ganz kieiner spitzer .Zahn. Miindungsdeckel halbkreisfiirmig. Secundare Mtindung meist sohwach entwickelt, 
mit seitliohen wenig vorragenden Randern, deren einer oft ciu ovales kleincs Avicularium tragt. OBcien halb- 
kugelig, mit Poren. 

Ich glaube, dass diese Art son der folgenden jedenfalls als solche zu trennen ist und habe ibr  darum 
seinen besonderen Namen gegeben. 

V'erbre i turn g: Wahmcheinlich wie bei R. scabra. 

1867. CelZq~ora plicata S m i tt ,  ox partc, 1. c. p. 30, Taf. XXVIII, Fig. 189-191, 195. 
1877. , ,, Smi t t ;  H incks ,  Ann. Ntlt. Hist., 4. Ser. XIX, p. 106, Tzf. XI, Fig. 3, 4. 

In  zahlreichen, kleinen, rundlichen Krusten auf Alcyonidium gelatinosum, dann bisweilen auf Pecten 
islandicus; aus 20-130 Meter Tiefe. 

Dieselben stimmen vollkommcn mit den angefuhrten Abbildangen von Smi  t t  Uberein, Die Zoooion %ind 
getroclinet meist schijn weissglanzend, mehr ader weniger gestreekt oval, mit dem oberen Ende ietwas vor- 
tragend. Die dtinnen, durchsohcinenden Wande bei jungen ~Exernl~laren glatt, bei alteren durch radiare, vom 
liande gegen die Mittellinic gerichtcte, mehr weniger dootliche, schlllale Streifen verdicl~tet, zwischen lwelchen 



ein zartes Netzwerk von dtinnen Leisten sich ausbreitet. Die primare Mundoffnung ist hdbkreisformig, mit 
geradem unteren Rande; die secandlre Miindung ist dreiseitig, oben bogig, die beiden Seitenrander gerade 
und nach unten z11 einem rechten Winkel convergirend. Einer dieser Seitenrander wird fast ganz von eiliem 
grossen, ovalen Avicularinm znit abgerundeter nacll oben gerichteter Mandibel eingenommen. Bei a te ren  
Individuen nahern sich die Seitenrander oben mehr, so dass sie eiuen spitzen Winkel einschliessen. Die 
Oocien sind halbkugelig, mit zal~lreichcn grossen Poren versehen. 

V e r b  r e i t u n g : Spitzbergen; Gronland. 

R7aamphostomZEn bilannimata. 
Fig. 11. 

1877. Cellepora Bilanzifzata Hinclrs, Ann. Nat. I-Iist. 4. Ser. XIX, 1). 111, Taf. XI, Fig. 6, 7. 

Kleine Krusten auf' Alcyonidiufn gelatinosum; aus 20- 130 Meter Tiefe. 
Ich glaube nicht, dass meine Exemplare von Hinclcs' C. bila?ninata relaschieden sind, Die Zoocieu haben 

cine oval8 Form und sind sehr dicht gedrangt, alternirend angeorduet. Die dlinne Wand derselbcn hat stet8 
cine glatte Oberfliiche mit zarten radilren Streif'en, wie Spriinge. Primare Mlindung halbl~reisformi~, unten mit 
eisem grossen zahne in der Mitte und einem kleineren auf'jeder Seite. Die secundiire Miindung egtweder mit 
einem unten van beiden Seiten weit vorspringeuden Peristom, das einen tiefen Einschnitt in der Mitte hat, an 
desaen einer Seite ein ovales Avicularium eiugefiigt ist, oder mit eirlem nach aussen umgeschlagenen unteren 
Raade, der cine Art Duplicatur bildet und auch oft ein Avicularium birgt. Die Ovicellen sind halblrugelfdrmig 
rnit wenigen Poren. 

V e r b r e i t u n g :  Labrador. 

Fig. 10. 

1877. Lepralia ra&atula Hincks,  Poly~oa from Ic~li l~ld and Labrador, Ann. Nat. Hist. 4. Ser. XIX, p. 104, 'l':~f. X, Fig. 9-14. 
1867. ? Celkpora plicata var. S mi t t, 1. c. p. 30, Ta.f. XXVIII, Fig. 193. 

Auf AEcyonidium gelatiaosum, kleine Riusten bildend; aus 20-130 Meter Tiefe. 
Die Zoijcien sind oval, von weisser Farbe, rnit radigren, starken, rippenartigen Leisten, zwischen denen 

sich llngliche, grubenartige Vertiefungen bilden. Der Munddeclrel ist halblcreisf6rmig, die primare Mlindung 
van einem, aus seitlich sich erhebenden unci am Rande rundzackigen Vorsprlingen gehildeten Peristom mehr 
w e n i p  verdeckt. Im unteren Peristonlrande, hinter dem ein zahnartiger Fortsatz hervorragt, ist ein Avicularium 
eingefigt, Bei glteren Zoocien finden sich tlusser auf dem Rande cles Pel.istoms noch auf der Zellwand eilizelne 
warzen:lrtige Erllebuugen. Das halbkugelfdrmige, von wenigen l'oren durchbrochene Oocium wird theilweise 
jederseits vom Peristom iibewagt. Manche meiner Exemplare stimrnen mit den citirten Abbildungen van 
Hi  n c k s mehr iiberein als mit meiner Figur. 

V e r b r e i  t u n g : Islaud; Labrador. 

CeZZqora cmicorrzds. 
Fig. 13. 

1856. CelJqora cervicornk B u s k ,  On poly~oa collected on tho Coast of Norway and Finmark, Ann. Nat. Hist., Ser. 2, X V ~ ,  p. 
32, Taf. I, Fig. 1. 

~ , l s k  Journ. Linn. SOC. XV, p. 238, T:bf. Xm, Fig. 6-8. 1880-81. 
1867. Cellelpora k m m s d a  Lamarck,  Smi t t ,  1. C, p. 33, Taf. XXVIII, Fig. 212-216 (2141). 

Zahlreiche meist dichotonlisch verzweigte Stijclce auf Pecten islandicus; aus 160-180 Meter Tiefe. 
Van diesor Art xu welcller B u s k  die oben citirte C. incrassata deht, wiihrend sie voo S q i t t  unter den 

mit C. hCvassata synonymen Arten angefihrt wird, wurde die im Folgenden von mir als C. ventricosa benannte 
A1.t mahrscheinlioh biMher nicht ulltersohieden. Ic11 hebe daher, nnter Hinweis auf die bei gleicher Vergr i i sser~n~ 
@zeichneten Abbildungen der beiden Formen, hies kurz die Hauptinerkmale der C. cervicor?zis im Veygleiche ze 



meiner C. ventricosa hervor. Die StBcke sind bei jener hijlier. und schlanker als bei dieser, ziemlich regelmtissig 
dichotomisch verzweigt und' sitzen gewbhnlich ohne krustenartig verbreitete Basis anf ihrer Unterlage; die 
ZoiScien sind kleiner, weniger vorragend, mit fast kreisrunder, am untereli Rande ausgeschnittener primarer 
Miindung, die von einem entsprechend gestalteten Deckel verschlossen wird. 

Verb  r e i  t u n g: Nbrdliche und arktische Regionell des Atlantischen Oceans. 

CeZZepora velztricosa nov. spec. 
Fig. 14. 

1867. Celkpora incrassata Lamarck; Smit  t ,  ex parte. 1. c. 

I-Itlufig neben Cellepora cevvicornis auf Pecten islandicus; aus 160-180 Meter Tiefe. 
Es scheint mir, dass diese von der C. cervicornis wesentlich abweicl~ende Art bisher von ihr nicht 

unterscl~ieden wusde. Da beitle in Jan Mayen sich so eng nebeneinander finden, kann man annehmen, dass 
dies auch bci anderen Localitaten der Fall sein wird. Ftir den ersten Moment sind allerdings die Unterschiede 
nicht in die Augen sp~ingend, wenn aber einmal erkannt, wird man such mit freiem Auge die beiden Arten 
auseinanderzuhalten verm6gen. Ein habitueller, jedoch niclit imniel. prtigiianter Unterschied besteht darin, dass 
die C. ventricosa niedrigere, weniger regelmlssig verlstelte und gedrungenere Stocke bildet, die sich meist 
von einer verbreiteten htigeligen Basis erheben und dass die ZoFcien mehr hervorragen als bei ihrer nahen 
Verwandten. Diese Zobcien sind auch merklich griisser, was sich besonders an Querbrtichen der Stlmme 
deutlich erkennen lasst. Bei genauerer Untersuchung zeigt sich ferner, dass die primare MundiSffnung nicht 
kreisrund, sondern oval und am nnteren Rande nlit einem Ausschnitte versehen ist. Die secundaren Mund- 
rander erheben sich oft weit iiber die primXren, indem sie einen kurzen Trichter bilden, an dessen einer oder 
beiden Seiten ein Avicularium eingefiigt ist. Ovicellen habe ich nur in sparlicher Anzahl beobaclltet; sie sind 
wegen ihrer Kleinheit leicht zu iibersehen, von lialbkugeliger Form, oft mit einem einzigen Porus in der Mitte. 

V e r b  r e  i t u n g  : Wahrscheinlich dicselbe wie von C. cervicornis. 

CeZZepora nodulosa nov. spec. 
Fig. 15, 16. 

1867. CeZlqoru ramulosa 12. forma avicuZu~is Hinclis ,  S m i t t  ex parto, 1. c. p. 32, Taf. XXVIII, Rg. 207-210 (nou Fig. 202 
bie 206). 

Zwei kleine Zoarien aul' L q r u l i u  eleyantuln; aus Tiefen zwischen 140 und 180 Meter. 
Die Zoarien sind kleine, eiformige, mehrschichtige Krusten, ahnlich jenen der C. pumicosa. Die Zoijcieu 

meist fast bis aum Mtindungsrande in die Kruste eingebettet, und nur ein unterhalb des Mundes in der Mitte 
befindlicher Fortsatz (Rostrum), welcher an seinem Ende ein kleines Avicularium tragt, ragt weit vor; an 
jeder Seite des Mundes erhebt sich das Yeristom in Form einer diinnen Lamelle, die sich an den Seiten des 
Rostrums bis zu dessen Spitze hinzieht, so dass eine Art Rinne gebildet wird. Um jecies Zoiicium vier bis sechs 
tief in die kalkige Masse der Kruste eindringende Gruben, welche den Miindungen altcrer, von der jtingsten 
Generation liljerwucherter Zobcien entsprechen. Miindung fast kreisrund, mit eineln Ausschnitte am unteren 
Rande. Oijcien halbkugelig mit Poren an der Frontalseite. 

Dieser Cellepora entsprechen die oben angefuhrten Abbildungen Fig. 207-210 von S mi t t vollkommen, 
wahrend die Fig. 202-206, welche diesel. Autor ebenfalls als zur C. ramulosa forma avicularis H i n c k s  
gehlirig bezeibhnet, durch die mangelnde peristomale Lamelle langs des Rostrums nnd dm Vorliandensein von 
grosseren zerstreut auftretenden Avicularien sich unterscheiden, was in gleicher Weise auch bei den von H i n  c k s  
in ,,the British Marine Polyzoau, p. 406, Taf. LIV, Fig. 4-6 gegebenen Abbildungen und deren Beschreibung 
gilt. Da nun B i n c k s  zu der von ihm zuerst (Quart. Journ. Micr. Sc. VIII, p. 278, Taf.XXX, Fig. 5) beschriebenen 
C. avicularis spater in den British Marine Polyzoa die Fig. 202-206 von S m i t  t nicht rechnet, nimmt er still- 
schweigend, diesolben als zu einer andercn Art geh6rig an, wodurch die von mir vorgenommene neue 13enen- 
nung derselben bereits gerechtfertigt wird. 



185:). CcJlepora bicornis Busl r ,  A M01l0gr:~l~ll of tho fossil Polyzoa of thc Crag, London, p. 47, Taf. VIU, Fig. 6, 7. 

Krusten auf I'ecten islu~zdicus aus 160-180 Meter Tiefe. 
Die Exemplare stirnmen am besten rnit dcr bisller nur :%Is fossil bekannten C. bicorjtis tiberein, deren 

primfie halbkreisfiirmige Mundiiffnung an dem untercn, geraden Runde einen Ansclrnitt hat; dies kanll jedoch 
leicllt itbersehen werden, da  die Miindung durch cine Erhebung an jeder Seite, welche ein Aviculal*ium birgt, 
so wie durcli eilien kegelformigen Fortsatz in der Mitte vor der Miindung, der ebenfalis ein Avicularium tragt, 
verdeckt wird. Es kijnnt,e daher unsere Art aucll leiclit fiir die C. aoicularis, welche Hinc l r s  in den Ann. Nat. 
Hist. Ser. 3, IX, so wie in ,,the British Marine Polyzoa" beschreibt und abbildet, gehalten werden, wean man 
nicht beachtete, dass bei dieser der halblrreisf6rmige M ~ n d  an seinem unteren Rande des Ausschnittes entbehrt, 
dagegen jederseits mit einem kleinen Zahne versehen ist. 

Retqora Beaniana. 

184G. Retepora Beaniana IC i n g , Ann. Nat. Hist. XVIII, p. 237. 
1880. K i n g ;  H i n c k s ,  1. c. p. 391, Taf. LIII, Fig. 1-5. 
1867. Retqwa cdlulosa forma Beaniana, a, V;v. borealis, S m i t t ,  1. C. p. 34, T:L~. XXVIII, Fig. 217-221. 

Ein kleines Bruchstiick ohne nahere Angabe. 
V e r b r e  i t u n  g : Grossbritannien und Norwegen. 

1767. Sertularia eburnea LinnB, 1. c. XII, p. 1316. 
1880. Orisia shrnea L i  nn 6 ; Hi no k s ,  1. c. p. 420, Taf. LVI, Fig. .5, 6. 
1865. , LinnB; Smitt,l.c.I,1~.115,T:~f.XVI,Fig.7-19. 

Auf verschiedenen Molluskenschalen aufgewachsen ; zwischen 15 und 180 Meter. 
V e r  b r e i t u n g  : Cosmopolitisch. 

1836. Cellaria denticulata L a m a r c  k ,  Annim. s. Vort. ud 2, 11, p. 182. 
1865. Gisia denticulata L a m a r c k ,  S m i t t ,  1. c. p. 117. 
1880. L a m a r c k ;  Hinc l r s ,  1. c. p. 422, Taf. LVI, Fig. 7-11. 

Aus 10-50 Meter und aus 140 Meter Tiefe. 
Ich will bier oiner Wachsthumsform dieser Art erwshnen (die Gestalt, Anordnung und Zahl der Zoiicien 

in einem Gliede stimmt mit der typischen Form iibereinj, welclie dadurch ausgezeiclinet ist, dass die &te 
der Bgumchen fiicherfijrmig sich ausbreiten, also die Enden der Zweige in die I'eripherie eines und desselben 
Kreisbogens fallen. Dies ist daduroh bedingt, tfass die ~ s t e  sich alle se l~r  gleichmiissig dichotomisch ver- 
zweigen. Ich fand nu* lrleille derartige Colonien, so dass diese wahrscheiiilich nur Jugendstadien der griisseren, 
nicht mehr so regelmiissig gestalteten Biiumchen sind. 

V e r b  r e i t u n g  : Westkit& von Franlrreich; Grossbritannien; Norwegen ; Nijrdliches Eismeer; Grand 
Manan; Queens Charlotte Islands; Madeira; f3.idafi.ika. 

Stornatopora &iZatm. 

1847. Alecto dilatans J o h n s t o n ,  1. c. p. 281, Taf. XLIX, Fig. 6, 6. 
1866. Diasto?ora r q m s  W o a d ;  S m i t t ,  (ex parto) 1. c. 11, p. 305, T:d VIII, Fig. 1-4. 
1880. Stmatopora dilatans J o h n s t o n ;  H i  n c  Its, 1. c. p. 429, Tsf. LVII, Fig. 3, 3a. 

Ein schtines Exemplar auf Rhynchonella psittacea, zwischen 140 und 180 Meter gedredget. 
V e r b r  e i  t u  ng:  Roscoff; Ihgland;  Norwegen ; Karsisches Meer. 

~aterre~ohische Erpedilion auf Jun Yayon. 13  



1866. Tutul&ora i?~crassuta $mi t t ,  1. c. 11, p. 402, Taf. V, Fig. 1-7. 
1871. Smi t t ,  1. c V, p. 1119, Taf. XX, Pig. 8. 
1880. Stonlatopora incrassuta S m i t t ; Hi  nc k s ,  1. c. p. 436, Taf. LIX, Fig. 2, 3. 

Auf Pecten islandicus; gedredget aus 160-180 Meter. 
V e r b r  e i  t u n  g:  Grossbritannien ; Norwegen ; Nowaja Selr~lja; Karisches Meer; Queen Charlotte Islairds. 

1780. Tub$ora JlabeUaris F a b r i c i u  s ,  Faun. GrBnland, p. 430. 
1866. Tubul+~ora JEabellaris F a b r i c  i u s ;  S m i t t ,  1. c. 11, 11. 401, Taf. IX, Fig. 6-8. 
1880. , , Fabricius;Hincks,l.c,p.446,T:if.LXIV,Fig.l-3. 

Fr&mente auf einer Alge. 
V e r b r e i t u n g :  Grossbritannien; Norwegcn; Spitzbergen; Griinlnnd; Sad-Labrador; Adria. 

1847. Idmonea atlantica F o r b e s ;  J o h n s  t o n ,  1. c. p. 278, T:d XLVII, Fig. 3. 
1866. F o r b e s ;  Srnitt,l.c.~~.398,l'af.l1I,Fig.6,7;T~dIV,Fig.4-13. 
1880. , Forbes;Hincks,l.c.p.45l,Taf.LXV,Fig.l-4. 

Auf Steinen und Muscheln aus Tief'en von 15-180 Meter. 
Verb  r e i  t u n g: Grossbritannien; Norwegen ; Nordliches Eismeer ; Mittelmeer ; Madeira; Florida. 

1859. Pust&pora clavata B u s  k , Crag Polyz. p. 107, Taf. XVLI, Fig. 1. 
1880. Entalophora davata B u s  k ;  H inc  k s ,  1. c. p. 456, Taf. LXV, Fig. 5-8. 

Auf einer Rhynchonella psittacea zwei kleine Stoclrchen; gedredget zwischen 140-150 Meter Tiefe. 
V e r b r e i t u n g :  England; bisher nur bei Pencanee, Torbay und Antrim gefundea. 

Diccstopora obelia. 

1847. Tu2ncl@ora obelia J o h n s t o n ,  1. c. p. 277, T:tf. XLVII, Fig. 7, 8. 
1866. Uiastopora hydina,  a,  obelia S rn i t t ,  1. c. p. 396, Taf. VIII, Fig. 9-12. 
1880. Diustopora obdia J o h n  8 t on ;  Hi n c k s ,  1. c. p. 4(i2, Taf. LXVI, Pig. 10, 10 a. 

Ein Fragment auf Pecten islnndicus; gedredget zwischen 160-180 Meter. 
V e r b  r e i t u n g : Nordliche und arktische Regionen des atlantischen Oceans; Mittelmeer, bei Marseille. 

1767. Millepora lichenoides LinnO, 1. c. XII, p. 1238. 
1866. Hornera lichenoides L i  n n 6 ;  Smit t, 1. e. p. 404, Taf. VI, Fig. 10; Taf. VII. Fig. 1-14. 
1880. , ' , L i n n e ;  Hincks ,  1. c. p. 468, Taf. LXVII, Pig. 1-5. 
1874. forma frondiculata K i r  c h e np a ne r, Systemat. Verzcichniss der in Ost-Grii~iland ges. Hydroiden l?nd 

Bryozoen in: Die zweite deutschc Nordpolfahrt uutcr Capt. Co l d e  wa y, 11. Bd., p. 425. 

Aus 140-400 Meter Tiefe. 
K i r  c h e n p  a u  e r  hat von Hornera Zichenoicles mehrere Wachstliumsformen unterschieden; die Exemplare 

aus Jan Mayen gehbren zur formafrondiculata dieses Autors. 
V e r b r e i t  ung:  Grossbritannien; Norwegen ; Nbrdliches Eismeer ; Gronland; St. Georges-Bank. 

1828. Diswpom hispida Fl em i n g, Brit. Anim. p. 530. 
1866. Discopo~allu Jhispidu F l  cmi  ng; S luitt. 1. C. 11. 406, T:if. XI, Fig. 10-12. 
1880. Lichmopwu hisp'du F l  cming  ; Hinc  ks, 1. c. p. 473, TaE LXVUI, Fig. 1-8. 



Auf Algen aus 10-50 Meter Tiefe. 
V e r  b r e i t u n  g:  Frankreich; Grossbritannien; Norwegen; Grijnlaud; Stid-Labrador; Queen CharlotteIslands. 

Lichenopora vermezccaria. 
1780. MarErel~ora vet-rucaria F a b r  i ci 11s O., Fauna Grocnlandica, p. 430. 
1866. DiscuporeJla uerrucaria E a b r i c i u s ;  Smi t t ,  1. c. p. 405, l'af. X, Fig. 6-8; Taf. XI, Fig. 1-6. 
1880. Lichenopora verrucaria F a  b r i  c i u s ; I l  i n c li s, 1. c. p. 478, Taf. LXIV, Fig. 4, 5. 

Hilufig auf Pecten islandicus aus Tiefen von 160-180 Meter Tiefe. 
V e r b  r e i  t un  g: Grossbritannien; Norwegen; arlctisch-atlantische Meere; St. Georges Bank; Queen 

Cliarlotte Islands; Mittelmeer bei Marseille. 

Domopora steZZata. 
1826. Ceriopora stellata G o l  d fu  s 8, Petrofacta Oermi~niac, I. 39, Taf. XXX, Fig. 12. 
1880. Dohopora stellata Gold fus s ;  Hincks .  1. c. p. 481, Taf. LXIII, Kg. 10-14. 

Ein schlhcht erhaltenes Exemplar, das im ganzcn mit der Beschreibung, die H i n c k s  von dieser Art 
gibt, ~bereinstimmt, jedocli (lurch eincn besonders dunneii Stiel an der Basalseite ausgezeichnet ist. 

V e r b r  e i tun  g: Grossbritannien; Norwegen. 

Alc yowid iwrn, geZnt.inosum. 
1867. Alcyonium gelatilzosum Linn6,  1. c. XII, p. 1295. 
1866. Alcyonirlium gclati~aosum Linn6;  Smi t t ,  1. C. p. 497, Tihf. XII, Fig. 9-13. 
1880. 17 LinnB; Hincks ,  1. c. p. 491, 'l'af. LXIX, Iqg. 1-3. 

Aus Tiefen von 20 - 130' Meter. 
Ve r b r e i  t u n g: Nijrdliche und arktische Regioncn des Atlantischen Oceans ; Queen Charlotte IslaIlds. 

1857. Alcyortidium mamillatuna A l  d e r. ,,A Cetaloguc of tlro Zoopllytos of Northumberland and Durhamu, Trans. Tynoside 
Nat. F. Club, p. 64, Taf. V, Fig. 3, 4. 

1880. n A l d  01.; I-Iinc ks, 1. C. p. 496, 'J'aE LXIX, Fig. 7, 8. 
1866. Alcyonidium hirsutum F l  om in g ; Smitt,zl. C. p. 497, Taf. XII, Fig. 5, 6. 

Aus 10-50 Meter Tiefe. 
V e r b  r e i t un  g: Northumberland ; Bohusland; Niirdliches Eismeer. 

1847. Alcyo,zidium Mytili Duly ell, Reinrirlrablo Animals of Scotlimd, 11, p. 36, Taf. XI. 
1866. 7, ,, D a l y e l l ; S m i t t ,  l.c.p.496, Taf.XI1, Fig.1,2. 
1880. n Da lyo l l ;  Hinclrs. 1.c.p.498, Taf.LXX, Rg .2 ,3 .  

Aus 20 Meter Tiefe gedredget, sowie aucl~ nach hohem Seegange am Strande gefunden. 
V e r b r  ei  t ung :  Grossbritannien; Bohusland; Ost-See. 

PlcstreZla corniczclata. 
1871. Alcyonidium corniczclatunt Smit t ,  1. c. V, 13. 1123, Taf. XX, Fig. 10-16. 

Auf HydroidenstFckchen (Sertularella pinnata), lcleilie Colonien bildend; am Strande gesammelt. 
V e r b r e i t u n g :  Spitebergen. 

1860. Fappella dilatata Hincks,  Description of nciv Polyzon from Iroland, &u:~lt. Journ. Micr. Sc. VIII, p. 279, Taf. X X X ,  ~i~ 7. 
1866. Vesicularia fusca forma simnl~la S m i t  t, 1. c. 11, 1). 503, Taf. XIII, Fig. 37-3!). 
1890. CyZi~tdroecium dilatalz~m Hi 11 clrs, 1. C. p. 636, 'l'i~f. LXXVII, Fig. 1, 2; Taf. LXXIX, Fig. 1-3. 

Haufig auf Arc@ glacialis, aus einer Tiefe von 200-270 Meter. 
Verb  re i  tu  ng : Rosooff; Grossbritauuien; Bohusland. 



L. v. Lorenx, Bryoxoi;n. 

Erklarung der Abbildungen auf Tafel VII. 

Fig. 1. Membran@ora arctica D' Orb. 6011 ; 
2. Schizopordla wustacea S m it t 3011 ; a Operculum 7511 ; b Avicularium 7511; c dasselbe 25011 ; 

n 3. limbata n. sp. 3011; a Operculum 7511; 
4. LqraZia vitrea n. sp. 3011 ; 

n 5. n n. sp. 60/l; a Opcrculum, b Avicularium 6911; 
6. Porella wncinna B u s k 3011 ; a Operculu~n, b Avicularium 7511 ; c Avicularium 25011; 
7. Escharoides Sarsii S mi t t 3011 : 
8. Smittia rigida n. sp. 7511; a Avicularium 25011; 
9. Rhamphostomella radiatula Hi n c k s 6011 ; a, b Avicularium von ausscn und innen 26011 ; 

10. n bilaminata H i n  c k s 2411 ; a Avicularium 13011 ; 
,, 11. n wstata n. sp. 3011; a Operculum 6011; b Avicularium 13011 ; 

12. Cellgora cervicwnis I3 u s k  3011; u Operculum 7511; 
13. ventricosa n. sp. 3011; n Operculum, b Avicularium 7511; 
14, 15. noddosa n. sp. 3011; a Opcrculum, b Avicularium 7511. 
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T U N I C A T E N  VON J A N  MAYEN.  

GESAMMELT VON 

DB. F. FISCHER, 
ARZT DER BSTERREICHISCHEN E X P E D I T ~ O N  AUF J A N  IAYEN. 

BEARBEITET VON 

DK. RICHARD F R E ~ I .  VON DRASCHE. 

MIT TAFEL VIII. 
-- 

Die nallere Bestimm~ung der zusammengesetzten Ascidien musste ich als undurchftihrbar aufgeben. Wir 
besitZen Uber diese Thiere aus den n6rdlichen Meeren nur hocll~t unvollkommene Beschreibungen van S a r  s, 
D a l y  11, S t i m p s  on, V e r r i l l  u. A., deren Vergleichung mit conservirten Exeniplaren zu lreinem irgendwie 
sicheren Resultate f0hl-t) da die Artencharalrtere haupts!ichlich der Farbe nnd der Form des Cormus entnomlllen 
Bind. Mit der Errichtung von etlichen neuen Arten, gestlitzt auf ungenligendes Material, wlirde nur der Ballast 
van Namen ~ b ~ ~ f l u s s i g e r w e i s e  vermehrt werden. Ich sehe darum von einer nxheren Beschreibnng der mir 

, vorliegenden 6-7 Arten ganiilicll ab  und erwahne nur, dass sie den Gattuugen Botrylloides, Amaroucium und 

Lqtoclinum angehbren. 
2. ASCIDIAE SIMPLICES. 

Die Ausbeute an einfachen Ascidien ist eine @ring6 ZU nennen, sowoh1 was die Zahl der Arten 81s der In&- 
viduen betrifft. Die Thiere aeichnen sich slmmtlich durch geringe Gr6sse aus. Sie vertheilen sich auf 5 Arten: 

Chelyosorna Maclayanurn B r  o d. und Sow.  (1 Exemplar). 
A s a a  complanata Fa b r. (4 Exemplare). 
Ascidia fa l lm n. sp. (1 Exemplar). 
Styela grosmlaria v. B en. (2 Exemplare). 
Eugyra symmetra n. sp. (4 Exemplare). 

Ich gebe in Folgendem die Beschreibung der zwei neuen Arten sowie jene vou Asc. complanata, welche 
noch nicht gentigend genau cliarakterisirt ist. 

Ascid$a oowqlamata F a b r i c  i u a. 
Fig. 1. 

1780. Fabr i c ius ,  Faunu Groonlundica, p. 332. 
1871. Verri l l ,  Doscription of some imperfectly k110wn and now Ascidians from NOW-Euglalid. Amur. Joum. of ac. ot arts, 

3. aerie, I. Bd. p. 98, Fig. 11. 
1872. Verr i l l ,  Recent additions to tho Molluscan Fauna of New-England. Am. Jo~irn. 3.sorie,Bd. 111, p.214,Tnf.VIII, Fig. 8. 

es. Gestalt oval, eusammengedriickt, links mit grosser Flache aufsitzend. Die freie convexc 
FIBche entspricht den1 grGssten Theile der rechten und einem Theile der der Rtickenlinie zuniichst liegender) 



102 R. Freih. v. Drasche,  

linken Seite. Die Branchialtjffnung ist subterminal, die Kloakeniiffnnng liegt etwas vor der Mitte auf der 
linken Seite der freien Flache. Beide Offnungen sitzen auf kurzen kegelfiirmigen Siphonen, welche von tiefen 
longitudinalen Furchen durchsetzt sind, uud zwar entsprechen der Ingestionsmtindung 7-8, der Egestions- 
mlindung 6 solche Wtilste. Die Testa ist ziemlich glatt, von gelblicher Farbe, nicht zu dtinn, durclischeinend 
und rnit zahlreichen Gefassverzweigungen versehen. Das grasste der Exemplare hatte eine Lange von 25"" 
und eine Breite von 20"". 

D e r  Mante l  ist derb. Die beiden Siphone zeigen von der Testa befreit eine gelbliche Fiirbung. An den 
6 Lappen der ~ioakeniiffnun~ bemerkt man 6 orangenrothe Occellen. 

~ e n t  a k  e ln  sind tiber 50 vorhanden. Sie ~ i n d  dicht aneinander gedragt  und von verschiedener LZinge 
und Starke. 

D e r  Hypo p hys  e n  t u b  e r k  e l  ist fast kreisfiirmig, die Flimmerrinnen sind hufeisenf"dmig, rnit dem linken 
Horn schwach nach einwarts gebogen. 

D ie D or s a1 f a1 t e ist vorn sehr breit, stark eingerollt. Sie ist links in regelmassigen Abstlnden sehr 
deutlich gerippt, der Rand derselben ist gezahnt und zwar entspricht jeder Zahn dem freien Ende einer Rippe. 
Auf der rechten Seite des Einganges zum Oesophagus findet sich eine rnit stumpfen Lappchen versehene Falte. 
Das vordere Ende des Endostyls springt wenig vor. 

D e r  Kiem e n s a c k  ist derb. Die inneren Liingsgefasse sind breit und tragen Papillen von zweierlei 
Grbsse. Die breiten Quergefasse setzen sich mit einer Verbreitung innen an die Langsgefasse an und sind so 
in Verbindung rnit den grossen Papillen. Diese Anordnung erinnert stark an jene von Corella. Die kleinen 
regelmassig zwisclien den grossen liegenden Papillen entsprechen den I<reutzungsstellen der intermediaren 
schmalen Quergefasse rnit den Langsgefassen. Oft fehlen auch diese dtlnnen Gefiisse vollstandig. Immer nach 
5 - 8 breiten Quergefassen treten ungewiihnlich breite, stark pigmentirte Qnergefasse auf, welche stellen- 
weise schon rnit freiem Auge die Kieme quergestreift erscheinin lassen. Zwischen je zwei LBngsgeftissen 
liegen 10-12 scl~male Stigmen. Der Kiemensack ist in zahlreiche sehr deutliche Falten gelegt, was haupt- 
sachlich von aussen gut ersichtlich ist. Verr i l l  (1. c.) gibt von der Aussenseite der Kieme eine ganz gutb 
Abbildung. 

Ve r r i l  1 identig~irt diese Art rnit Ascidia callosa S t  i m p son (Proceedings of the Boston Society 11d kd., 
1851, p. 228) und erhebt in einem blossen Artenverzeichnise ohne ntihere Diagnosen (1. d. If1. dd., p. 214) 
diese Species zum Typus einer neuen Gattung, die er Ascidiopsis nennt, ohne dieselbe indesd rnit eiUm wdrtd 
zu eharakterisil.cn. Sehr nahe verwandt mit Asc. comnplunata ist Herdman's Asc. fulcigera (Tunicata Voyage of 
H. M. S. Challenger Zoologie, Rd. IV, pag. 211, Taf. 32, Fig. 1-6) von der Kiiste von Neu-Schottland. Der 
Kiemensack ist jedoch nicht gefaltet und die Papillen sind anders geformt. In denselben Formenkreis gehiiren 
auch gewiss Asc. mollis V e r r  i 11 von H a n  cock und Asc. obliqua Alder, wie Herd man hervorhcbt. 

Der bisher bekanllte Verbreitungsbezirk von Asc. cornplanutu stnd der nordwestliche und arktische Theil 
des atlantischen Oceans. 

~s&&dfa€~ak  n. sp. 

Fig. 2 und 3. 

A us s e r e  s: Gestalt regelmgssig eifiirmig, links an der Ansatzstelle etwas abgeplattet, vorn etwas breiter 
als hinten. Die Branchial- und Kloakcniiffnung sind sitzend, erstere subterminal und undeutlich achtlappig, 
letztere sechslappig und nur 5"" von drr  andern entfernt. Dio Testa ist sehr durchscheinend und dtinn, von 
zahlreichen sich in feine Adernetze verzweigenden Gefassnetzen durchzogen, welche ihr ein milchweisses Aus- 
sehen verschaffen. Das einzige Exemplar war 19"" lang und hattc 14"" griisste Breite. 

T e n t a k e l n  koniite ich circa 30 zahlen. Sie stehen ziemlich weit auseinander und sind von abwechseln- 
der Griisse. Auf $er Rtickenseite sidd' einige besonders kurze zu erwahnen. 

D e r  H y pop  hys  en  tube rke l  ist oval, die Offnung des tribhterfiirmig angeschwollenen Ganges i ~ t  halb- 
mondfiirmig. Das Ganglion ist stark in die LBnge gezogen und sehr dick. Die wrdere Laniella der peri- 



branctialen kinne :st urn mebr als das Deppelte breiter als die hintere und brdecltt vollstiindig den Hypo- 
physentnberkel, in dessen Gegend sie eine nach innen gerichtete sackfiirmige Ausbreitung bildet. Die beider- 
seits blind endigende Hypobranchialrinne ist sehr lang und ihre linke sehr breite Lamelle stark nach rechts 
umgeschlagen. 

D i e  Do r s a l f a l  t e ist aufangs schmal, wircl in der Mitte etwas breitel; nm sic11 dann gegen den Oeso- 
phaguseingang zu Iangsam zu verlieren. Sie ist auf der linken Seite gerippt und ihr Rand sellr schwach und 
unregelmassig geziihnt. Rechts von der Oesophagusspalte liegt eine schmale rnit 6-7 stumpfen Zahnell 
versehene Falte. Das vordere Ende des Endostyls Uberragt nicht die Peribranchialrinne. 

D e r  Ki  e men s a c k  iiberragt um ein kleines Stiiclt den Magen; er ist von sehr zarter Beschaffenheit. 
Die inneren schwachen Ltingsleisten tragen grosse knopfformige Papillen an den Kreuzungsstellen rnit den 
stLrkeren Quergefassen und schwache Papille an den Vel.einignngspunlrten mit den da.zwischen liegenden 
schwachen Querlamellen, welche theilweise auch ganz wegfallen. Zwiscllen je zwei inneren Langsleisten 
liegen drei recht breite, unregelmlssige Stigmen. I'm Kiemensack sowohl als im Mantel liegeu zalrlreiche 
Pigmenthaufen zerstreut. 

De r Mag en ist gross und langsgefaltet ; sowohl er als der Darm sind rnit zahlreichen Nierenbllschen 
bedcckt. Der After ist mit zwei hautigen halbmondf"dmigen, nach hinten zurtickgescblagenen J<lappen 
versehen. Die Ovarien liegen in der Eingeweideschlinge und umspinllen den vorderen Theil des Darmes. Der 
Geschlechtsgang flihrt liings des Enddarmes zum After, der in gleicher Hohe mit der vorderen K1.timmung 
der Eingeweideschlinge liegt. 

I)iese Art ist ihrem ~ u s s e r n  aach rnit Asc. prunum 0. I?. Miiller leicht zu verwechseln (siehe die gensue 
Beschreibung dieser Art: Die Expedition zur phys. chcm. und biol. Untersuchung der Nordsee in Somaer 
1872, Tunicata, von I< u p ff er, pag. 21 I),  unterscheidet sich jedoch innerlich wesentlich von derselben durch 
die Glatte der Praeb~.anchialzone und die Afteranhlnge. 

Eugyra syrmnet~a n. sp. 

Fig. 4-6. 

A u s s e r  e s : Kiirper eifirmig, regelmassig, nirgends eine Ansatzstelle ersichtlich, rnit $robem vulkani- 
schen Sande allseitig bedeckt. Testa sehr dtinn und durchsichtig. Die nahe an einander liegenden offnungen 
sitzend. Llnge lCm, Breite 6"". 

Ma n t e l  sehr zart mit schwacher Muskulatur. 
T e n t a k  e l n  sind 16 "orhanden von viererlei Grasse. Die Anordnung derselben ist jedoch bei verschie- 

denen Exemplaren nicht constant und weist keinerlei Gesetzmassigkeit auf. Die Tentakeln sind wenig verastelt 
und derb; die vom Hauptstamme entspringeuden sparlichen, an der Spitze abgerundeten Lappen sind nicht 

wieder getheilt. 
Der  D~ r s  a ]  t u b e  rk  e l  ist rund und hat eine ellipsoidische iiffnung, welche in den am Ende kolbig 

angeschwollenen Hypophysencanal flihrt. Die Dorsalfalte nimmt nach hinten bedeutend an Breite zu. 
D e r  I( i n a c  k hat keine Falten. Er tragt beiderseits f'iinf breite innere Langsrippen. Bei einem der 

zwei van mir untersuchten Exemplar@ fand ich noch eiue sechste kurze Rippe, die sich jedoch nus vom 
Oesophaguseingang his etwa ein Dritttheil der Lange des Branchialsackes nach vorn erstreckt. Der Kiemen- 
sack bestellt beiderseits aus sechs Querreihen vou Doppelspiralen, welche viereckig gestaltet sind. Diese 
sogenannten n~richterli sind jedoch. lussent Bach und nur sehr aenig nach Innen gerichtet. Die Spiralen 
haben nie rnehr als acllt Umgange. Die Quergefasse sind breit und faltig und senden zum Centrum der Spirale 
radiale ;istea Ausser djesen vier radiLren, die der viereckig gekrUmmten Spiralen rnit einander verbin- 
denden Ge&ssen troten vielfach unterbrochene intermediare auf. Die Centren der beiden entgegen- 
geseht gewundenen Spiralen sind entweder getrenot, wie Fig. 4 zeigt, oder gemeinschaftlich (s. Herdmen  
TuniCata: Voyage of H. M. S. Challenger) Taf. 6, Big.. 8 bei E a g y ~ a  kerguelenensis). 
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D e r  D a r m  c a n a l  liegt auf der linken Seite. Der Oesophagus f'iihrt in einen mit  einer grossen, grlinea, 
stark gefalteten Leber versehenen Magendarm. Die Darmschlinge ist offen und der After besitzt einen zackigen 
Rand. Auf der rechten Seite liegt als wurstfbrmiger Icorper die Niere. 

D i e  G e s c  h l e c h  t s o r g a n  e sind p a a  r i g  und liegen symmetrisch auf der rechten Seite und links in 
der Eingeweideschlinge. Die Ovarien mlinden in zwei lange bis zur Kloake ftihrencle Oviducte und werden 
in einem nach hinten offenen Rogen vou den flaschenfiirmigen Hodenstlekchen umgebeu, deren feine Aus- 
fihrangsglinge, entwetler einzeln ode17 zu einem gemeinschaftlichen TTas cleferens sic11 vereinigend, in den Peri- 
brancllialraum l~ineinragen. 

E u g p  symmetra ist dell, ~ u s s e r u  nacll sehr Lllnliclt der Eugyra arenosa H a  n e  o c k's. Durch die paarige 
Anlage der Geschlechtsorgaue aber ist sic von allen hieher gellorigen Arten auf das scharfste unterschieden. 
Obwohl nun A l d e r  und H a n  co c k  als einen der Charaktere der von ihnen gegrlindeten Gattung Eugyra 
(Ann. et  Mag. of Nat. Hist., 4. Sei-ie, 1870, 4. Bd., p. 367) die Einseitigkeit der Geschlechtsorgane hervorhebe~i, 
so glaube ich doch, dass im vorliegenden Falle die Heschaffenheit der Kieme den Ausschlag geben muss. Der 
Branchialsack mit  seinen fast ebenen Spiralen erinnert sehr an jene von Eugyra leerguelenensis H e r d m a n  (1. c. 
Taf. VI, Fig. 8)) welch letztere indess die doppelte Anzahl von Urngangen aufwcisen. 

Erklarung der Abbildungen auf Tafel VIII. 

Fig. 1. Ascidia wmplanatu von der rechten Seite. Nat. Griisse. 
2. Ascidia f a l k  n. sp. von dcr rechten Seite. Nat. Griisse. 

n 3- n , Hypopbysentnberkel. Vergr. 40. 
4. Eugyra symmetra n. sp. Ein Triehter der Iiieme von Innen. Vergr. 65. 

n 5. n , ,, Ein grosser Tentakel. Vcrgr. 65. 
n 6 .  n n , Hypophysentuberkel. Vergr. 40. 





FISCHE VON J A N  MAYEN. 

GESAMMELT VON 

DR. F. FISCHER, 
ARZT DER (JSTERREICHISCHEN EXPEDITION AUF JAN XAYEN. 

BEARBEITET VON 

DR. FRANZ STEINDACHNER, 
WIRKLICHEM MITGLlEDE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

Zungohst der Kuste Jan Mayen's ist der arktische Ocean sehr arm an Fischen sowohl mit Bezug auf die 
Artcn als such mit Rucksioht auf die Zahl der Individuen. Nur Icslus hamatus Kr. macht in letzterer B&ehung 

eine Ausnahme. 
Die ichthyologische Ausbeute des Herrn Dr. F i s  che r  belliuft sich, trotz aller Bemiihungen, ein mijglicllst 

reichhaltiges Material zu erwerben, nur auf 9 Arten, und zwar: 

Fam. COTTIDAE. 

1. Cot tw  scorpizcs Lin. 

Ein Exemplar, 170" lane;, entspricht nach der Hohe der staclleligen Dorsale der grijnlandischen Varietgt, 
stimmt aber bezuglich der geringen Interorbital-Breite mit dem C O ~ ~ U S  SCOYP~US der europliischen KUstcn liberein. 
Die linke Ventrale enth&lt bei dcm uns zur Untersuchung vorliegenden Exemplare zwei, die rechte drei biegsanle 

Strahlen. D. 9/ 16. A. 13. 

2. I~eZzcs hanmtus Kr. 

Die grbssten der van Dr. F i scher  in bedeuteilder An~ahl  gesammelten li'lxemplare sind 6" kng und 

meist Weibchen. 

3. Tr$gZops PirngeZdd Rein  11. 

Zwei Exemplare, Mgnnchen und Weibchen; ersteres 10, lcbteres 9"" Iang. Dr. R. C o l l e t t  hat in dem 
bekannten, ausgexeichneten Werlre ,,The Norwegian North-Atlantic-Expedition, 1876- 1878, Fi shes" auf 

Oaterreichiache Expedition ouf Jan MaYon. 14 
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Seite 38-43 diese Art nach 3 Exemplaren ausftihrlich beschriebell utld in beiden Geschlechtern abgebildet 
(1. c. PI. I, Fig. 9 c? u. Fig. 10, 9). 

Das von Dr. F i  s c  h e r  gesammelte Mannchen entspricht in der Zeichnung des Kopfes und Rumpfes dem 
von Dr. C o l l e  t t  abgebildeten Weibchen, das Weibchen dagegen dern von Dr. C o l l e  t t abgebildeten Mannchen. 

In der Form des Kopfes stimmen beide Exemplare nnserer Sammlung lnehr mit dern in Dr. Col le  tt's 
Werke gezeichneten Mannchen als mit dern Weibchen tiberein. Die grijsste KopfhFhe ist etwas mehr als 1%- 
mal, die Augenlange 3-31/3mal, die Schnauzenlange 32/,-3z/3mal in der Kopflange und letztere 3'/,mal in 
der KFrperlange (d. i. Totallange mit Ausschluss der Caudale) enthalten. 

Die schmale Stirne ist concav und ihre Breite erreicht '1, der Augenlange. Vier Stacheln oder Dornen 
liegen am freien Rande des Vorderdeckels; die beiden unteren oder vorderen sind sehr kurz und treten nur 
schwach nach aussen vor. 

Bei dern in unserer Sammlung befindlichen Mannchen sind die bei'den Dorsalen, die Pectorale und die 
Caudale auf gelbem Grunde braun gefleckt, die Caudale ist ferner am hinteren Rande eingebuchtet und die 
erste Dorsale am oberen Rande massig stark gerundet. 

Bei dern nur wenig kleineren Weibchen dagegen sind sammtliche Flossen ungcfleckt, die Caudale ist 
am hinteren Rande vertical abgestutzt nnd die erste llorsale zeigt eine nahezu dreieckige Form, da  die 
Flossenstrahlen yon dern ftinften nntl sechsten Strahle gegen den ersten wie gegen den letzten Sfrahl rasch an 
Hohe abnehmen. ubrigens sind auch bei den Mannchen die ersten Strahlen der ersten Dorsale im Verhalfnisse 
zu den mittleren Strahlen bedeutend ktirzer als bei den beiden von Dr. C 01 l e t  t abgebildeten Individnen. 

Die Ventrale enthalt bei den von mir untersuchten Exemplaren nur drei (nicht vier) Strahlen. 

Fam. CYCLOPTERIDAE. 

4. Eumicrotrmus spimosus (M ti 1 l.), G i l l .  

Zu dieser Art glaube ich als Jugendform flinf kleine Individuen von nur 2--2e/~m Llnge beziehen zu 
dtirfen, bei welchen statt konischer Knochenplatten nur sehr zarte, meist haarf6rmige Dornen in mehreren 
Reihen, doch in verhaltnissmlssig ziemlicl~ weiten Abstanden von einander, entwickelt sind. 

Am grossten, mit freiem Auge deutlich erkennbar, sind die Dornen der obersten Reihe zunachst der 
Basis der beiden Dorsalen, einzelne derselben sind 2-.3-spitzig. Etwas schwacher ansgebildet sind die Dornen 
der folgenden Reihe, die am obelaen Augenrande beginnt und in der Mitte der Rumpflange verschwindet. Die 
Dornen der drei tibrigen Reihen erheben sich aus kleinen Papillen wie die der vorangehenden zweiten Reihe 
und sind nur unter der Lupe zu erkennen. 

Die hinter,e Rumpfhalfte ist bei sammtlichen Exemplaren unserer Sammlung vollkommen glatt, com- 
primirt, und nimmt gegen die Caudale ziemlich rasch an Hbhe ab. Bei einigen Exemplaren sind der Rumpf 
und die beiden Dorsalen braun gefleckt oder marmorirt. 

D. 6/9-11. A. 10-11. 

Fam. LIPARIDIDAE. 

5. IAparis Idmeatus (L e p  ech.) Kr. 

Einige ganz junge Individuen liegen mir aus Dr. F i s c h  er's Sammlung vor; sie sind zart braun gefleckt 
and gestreift. 



6. Carqroctzcs Rednha~*dd K r. 

Zwei Exemplare von 7 und 81/,0~ Lange; bei dem einen, grbsseren Exemplare ist der Rumpf verhaltniss- 
n~assig starker in die Lange gezogen als bei dem aiideren, drtlier die Kopflaiige bei dem ersteren 4ma1, bei 
dem letzteren 33/,mal in der Totallange enthalten ist. 

Fam. BLENNIIDAE. 

7 .  Lwmpenzcs Zawtpetraefomis (W a1 b.), C o 11. 

Ein Exemplar 17'/,cm lang. 
Zahne in den Kiefern; keine Zahne am Vomer und auf den Gaumenbeinen. Eine Reihe in die Llnge 

gezogener, grauvioletter, ziemlich scharf abgegrenzter Flecken lRngs der H6henrnitte des Rumpfes, durch dicht 
aneinander gedrlngte Ptinktclien gebildet. h e r  dieser Reihe grosser Flecken liegen nebelartige hellere 
Fleckchen, glcichfalls von dunkeln, doc11 minder dicht einander genalierten Ptinktchen gebildet, unregelmlssig 
zerstreut. Schrlge gestellte grauviolette Binden auf der Dorsale. 

KopflLnge 7 I/, mal, Rumpf hiihe circa 1 73/5 ma1 in dcr Totallange. Auge ebenso lang wie die Schnauze 
und unbedeutend mehr als 4mal in der Kopflange enthe 't It en. 

Caudale um etwas mehr a18 cine Schnauzenliinge ktirzer als der Kopf. 
Die Dorsale enthslt 70, die Anale 51 Strahlen. Die vier ersteii Dorsalstrahlen nchmen von dem iiusserst 

kurzen Strahle bis zum vierten vie1 rascher a,n RUhe zu als die nacbstfolgendeii 12 Strahlen. 
Die Pectorale ist merklich langer als die Caudale. 

Fam. LYCODIDAE. 

8. Lycodes ret4ozcZatzcs Rh dt. 

Die beiden von Dr. F i  s c h e r gesammelten Exemplare, 9"" lang, stammen aus einer Tiefe von 100 Faden 
und stimmen in der Kbrperzeichnung vollkommen genau nrit Kriiyer's Abbildung von L. pe~spiciZlum 
(Gaimard's Voyages en Scandinavie, en Laponie etc., Zool., Poiss., PI. 7) tiberein, doch filllt die Schnauzc 
nicht vertical nach vorne ab, sondern zeigt eine mehr konisch-gerundete Form und ist am vorderen Endtheile 
von geringer Hbhe. 

Dr. L tit k e n erklart L. perspicill.urn Kr. f ir  identisch mit L. reticulatus R h d t. (s. Chr. L ti t k en ,  Korte 
Bidrag ti1 nordisk Ichthyographi, 111. Grgnlands og Islands 1,ycoder) als dessen Jugendform, und ich schliesse 
niich dieser Ansicht an. 

In der vorderen Rumpflialfte liegen kleine runde Schiippchen in der Ictirperhaut eingebettet. Die Kopf- 
lange ist genau 4ma1, die grbsste Kumpfliohe mehr als 7mal in der Totalllnge, der Augendiameter sowie die 
Schnauzenl&nge nahezu 4ma1, die Kopfllbhe etwas weniger als 2mal in der Kopflange enthalten. Die Mund- 
winkel fallen unter die Augenmitte. Der Unterkiefer wird bei gesclllossenem Munde vom Oberkiefer voll- 
standig umrandet. 

Bisher war diese Art nur von der Ktiste GrUnlands bekannt. 

9. G~/.mrzeUs vdridds (Fab r.), Rhd t. 

Zwei Exemplare von 10  und 11 '/,Om Llngc. 
Bei dern kleineren Exemplare sind die dunklen, grauvioletten 13-15 Querbinden, die sich auch fiber 

die Dorsal6 erstreckon rind durch schmale gclbo Querstreifen, welche sich stellenweise in Fleckchen auf losen, 
14* 
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von einander getrennt. Bei dem grBsseren Exemplare sind die dunklen Querbinden und die sie trennenden 
helleren Zwischenraumen durchschnittlich von gleicher Breite. 6-7 runde, dunkle Flecken mit heller Urn- 
saumung in der vorderen Langenhalfte der Dorsale. 

Die Kopflange ist 6,/, - 7ma1, die Leibeshbhe g2/, - lll/,mal in der Totallange, der Augendiameter 
4mal in der Kopflgnge enthalten. 

D. 70-78. A. C. 71-74. P. 12. 

Beztiglich der geographischen Verbreitung der einzelnen Arten verweise ich auf Dr. R. C ollett's aus- 
ftihrliches Werk iiber die Fische der norwegischen, nordatlantischen Expedition in den Jahren 1876-1878, 
in welchem die Fundorte siimmtlicher bisher bekannten arktischen Fische mit grbsster Genauigkeit ange- 
geben sind. 



VOGEL UND S~UGETHIERE VON JAN MAYEN 

GESAMMELT VON 

DR. F. FISCHER, 
ARZT DER ~STERREICHISCHEN EXPEDITION AUF JAN ILIAYEN 

BEBRBEITET VON 

DB. F. FISCHER UND AUGUST VON PELZELN. 

HIT TAFEL IX. 

Aus der Classe der Stlu g o  t h i e r e  ist der einzige Polarfuclls als stlndiger Landbewohner von Jan Mayen 
zu nennen, wallrend nur zeitweise einzelne Eisblren auf dcm gegen Norden fest geschlossenen Treibeise nach 
der Insel gelangen. Von Robben finden sioh an den Icltsten die Mlttzen-, Bart- und Griinlandsrobbe. (Cystopl8ora 
cristata, Phoca barbata, Ph. groenlandica.) 

Die V o g e 1 w e  1 t ist verhUtnissmassig ziemlich zahlreich vcrtreten, aber nur die Seeviigel brtiten dort 
regelmassig und in bedeutender Auzahl. 

Von Raubviigeln wurden nur der Islanderfalke (Falco candicans), der Wanderfalke (Falco peregfinus) 
und die Schneeeule (Nyctea nivea) beobachtet. 

Die Falken zeigteri sich nur im Frlthling und den ersten Sommerwoche~i und sclicinen sich von den 
ankommenden Zugviigeln zu nahren; splter, nach dem Erscheinen der grossen MGven, wurden sie durcll diese 
in grosser Anzahl auftretenden, streitbaren Viigel vertrieben. 

Eine merkwtirdige Erscheinung ist das Vorkommen mancher Zugvbgel auf Jan Mayen, nnmentlich der 
insectenfressenden. Offenbar auf dem Frlthjahrszuge beg-iffen wnren Erythacus rzcbecula, Saxicola omarzthe, 
a r d u s  pila&, Turdzcs musicus, Motacilla alba, A?zthzcs aquaticus. 

Van #a,xicola oenanthe ist bekannt, dass sie bis Gronland wandert; die iibrigen Arten sind aber bisher 
wedor in dem genannten Lande (mit Ansnahme der Motacilla alba welche auf Griinland vereinzelt beobachtet 
wurde), noch in Spitzbergen oder Nowaja Semlja angetroffen worden. Es erlibrigt daher nur die Vermutl~un~,  
dass diese Zt~gvijgcl auf ihrer Reise nach Skandinavicn oder Island durch Stiirme bis Jan Mayen verschlagcll 
worden seien, cine Annahme, welclie dadurcb bestiitigt wird, dass die Wanderer mit Sltdwinden anlangten. 

Rgthselhaft bleibt aber das Erscheinen einer Amsel auf Jan Mayen am 23. December. Von den niirdlichcn 
Brutstiltten in Skandinavien und vielleicht Island waren die Amseln ohne Zweifel Iangst nach Sltden gezogen, 
woher konnte also dor einsame Wanderer in der Mitte des Winters gekommen sein? 

Es  ist such nicht denkbar, dass der Vogel durch langere Zeit auf Jan Mayen verweilt habe, denn auf 
d i e ~ e r  Insel konnte er im Winter gar keine Nahrc~ng finden und muss daher kurze Zeit 11acI1 seiner Ankunft 
erlegt worden sein. 
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Eine eigentlich arktische Art ist Linota Hormrnanni, welche in Grbnland als Standvogel und sonst nur 
aus Spitxbergen, Island und nunmehr aus Jan Mayen bekannt ist. 

Das Erscheinen der beiden Spornammerarten ist nicht im mindesten tiberraschend, da dieselben so ziem- 
lich dem ganzen Hochnorden angehoren, jedoch brlitet offenbar nur der in grosser Anzahl auftretende Schnee- 
ammer auf der'1nse1, wahrend vom Lerchenammer nur ein vereinzeltes Exemplar in einer Schaar von Schnee- 
ammern gefunden worden ist. 

Die Strandvogel, jene Segler der Ltifte, von denen manche so ziemlich Cosmopoliten und in der beneidens- 
werthen Lage sind, den Sommer in Gronland, Island, Spitzbergen oder Kamtschatba, den Winter in Abika, 
auf den Sundainseln oder Molukken zuznbringen, haben auch auf Jan Mayen ihre Vertreter, wenn auch, wie es 
scheint, meist nur auf dem Durchzug. So fandell sich Charadrius auratus, Aegialites hiaticula, Strepsilas interpres, 
Numenius phaeopus, Tringa maritzma, Tr. cinclus, Tr. Schinxii und Calidris arenaria auf der Insel. 

Auffallend ist das Erscheinen des Rallus aquaticus, welches wohl das nordlichste Vorkommen dieses 
Vogels darstellt. 

Zahlreich vertreten sowohl an Arten als an Individuen sind die Schwirnmvbgel, die mit Ausnahme des 
Stnrmvogels (Procellaria glacialis), welcher mit kurzen Unterbrechungen den ganzen Winter hindurch bleibt, 
nur die giinstige Jahreszeit auf der Insel zubringen nnd daselbst briiten. Es sind dieselben Arten, welche in Nord- 
Skandinavien, in Nowaja Semlja, GrBnland, und Spjtzbcrgen apgeiroflen werden und zum Theil auch in den 
genannten Landern brtiten. 

Dass wir auf Jan Mayen nicht so glticklich waren Nester von am flachen Boden nistenden Vbgeln zu 
erlangen, erklart sich daraus, dass alle ebenen niedrigen Stellen jederzeit dem Polarfuchs zuganglich sind. 

Die von den Einem von uns auf Jan Mayen gemachten Beobachtungen und Aufzeichnungen sind bei den 
einzelnen Thieren wortlich wiedergegeben worden, weil der mitarbeitende Fachgelehrte dafUr eintrat, dass die 
an Ort und Stelle verxeichneten Bemerkungen unverandert reproducirt werden. 

Der Aufxahlung der in Jan Mayen beobachteten Vijgel haben wir eine tabellarische ~ b e r s i c h t  slimmtlichvr 
im hohen Norden (Smith-Sund und N. Polar-Bassin, Gronland, Island, Jan Mayen, Spitzberges und Mowaj&- 
Semlja sammt Waigatsch) beobachteten Arten angefiigt. 

V O G E L .  
Palco . cccrtd$cans G m. 

Mannchen, geschossen am 7. Mai; Iris braunschwarz, Schnabel qpd Fiisse li,ch$ bl%~!li.chvebs, LLnge 5.8 "", 
Fliigel 40"". Im Magen fanden sich drei kleine Vogelschniibel, Federn und Knochen. 

Am 9. April sahen wir den ersten islandischen Falken, der auf Schneeammern vor unserer Station stiefls, 
An demselben Tage erschienea drei auf einmal, wir sohossen auf diesclben, ohne jedoch eiaen eu orlegen, Der 
Wind blies an diesem Tage aus SO mit grosser Starke. 

Am 7. Mai schoss ich einen Falken, der leider sehr schmutzig war. Er ist eiu Mlinnchen xoq relativ 
geringer Grosse, namlich 53"" lang. Die Falken zeigten sich nun EIfters bei der S ta t io~ .  Am 10. MJ ,er~&i@p 
wieder ein Falke; trotzdem wir ihn mit zwei Schiissen empfingen, wobei er die zw,eit.e rratchhsitige Schwung- 
feder verlor, erscbien er, an dem Defect kenntlich, nocllmals nach Ablaaf von zwei Stundep. E i ~ e  S4v.e ernpfing 
ihn aus einer Entfernung von kaum 15 Klaftern, er flog davon, kam aber an  de~nselben Tage nocb 3neima1, 

11. Mai: Der Falke war wieder hier. 
Von den Blirgermeistermoven, die im Friihling ihre Brutpltitze auf den Vogelberge~ bezogen, v u r h n  die 

Falken jederzeit angegriffen und nach langem Kampfe in &n Ltiften zum schleunigen Ritckzug gezwiungen. 
Im Mai urld Juni erschienen die Falken ziemlich oft bei der Station, vvo sie sich die Sohpeesrqme~n, die 

wir durch Streuen von Futter an die Station angewbhnten, holten. Mit den Schneeamwern verschw&e a ~ ~ b  
die Falkes von der Insel. 

Das mitgebrachte Exemplar ist der Abbildung in dm Naehtrtigen zu N aum an n ' s  VFgel Weuhwhlapda, 
Taf. 390, Fig. 1, schr tlhnlich, am Riicken und den Fliigeldecken sind jedoch die dunklen Fleckera e&wm ga-gmr,, 



Vogel! tind Saugethiere. I l l  

If'aZco peregrinus G m. 

Am 6. April Friih stiess ein Wanderfalke auf die bei der Station sich aufhaltenden Ammern. Bevor ich 
mit dem Gewehr zuriickkam, war derselbe bereits mit der Beute davon. 

Auch am 25. Mai erschien ein Wanderfalke bei der Station. 
Das kaiserliche Museum in Wien ist im Besitze eines Wanderfalken, wclclier aus dem stidlichen Theilc 

von Nowajn Semlja stammt und von der nordischen Reise des Grafen Hanns Wi lczek  im Jahre 1872 herriihrt. 

N~/ctea mivea Daud .  

Die Schneeeule ist auf der Insel Jan Mayen, wo sie auch iiberwinterte, ofters und an verschiedenen 
Stellen beobachtet, aber nicht erlegt worden. 

Zum ersten Male sahen wir ein Exemplar am 19. October 1882; aufangs wurde es bei der herrsehenden 
scl~lechten Beleuchtung ftir eine B~rgermeistermove gehalten, der Flug fie1 mir jedoch auf u~id  bald hatten wir 
Gelegenheit uns zu iiberzeugen, dass wir es mit der grossen Schneeeule zu thun haben. Sie umkreiste, 
angelockt durch unsere HUhner, mehrere Tage die Station, ohne jedoch eine Annaherung auf Schussweite zu 
gestatten. 

Am 13. December Nacl~mittags, vom Schlittschuhlaufen zurlickkehrend, sahen wir eine, wie es uns schien, 
kleinere Eule, die auf die Hunde stiess. Ich hatte lrein Gewehr .und auch sonst nichts zur Hand, sonst hHtte ich 
dieselbe aus einer Entfernung von k:aum drei Meter, in deln Augenblicke wo sie auf die Hunde stiess urid iiber 
denselben auf einer uiid derselben Stelle secundenlang schwebte, ersclilage~~ lr6nnen. Icll lief nac l~  I-Iause um 
ein Gewehr. Zurtickgekehrt f'and ich die Schneeeule auf einem der grossen Steinblbcke bei der Nordlagune 
sitzend. Ich ging auf dieselbe zu und schoss auf die Brust der sitzenden Eule auf 50 bis 60 Schritte, sie flog 
abel; obwohl sie getroffen wal; davon. 

Am 7. Janner wurde eine Eule gesehcn. 
Am 14. Maw sass eine Scl~neeeule obertialb des Grabes des Matrosen, der Hund lief auf dieselbe zu und 

verscheuehte sie. Wir suchten sie dann vergebens, es war S1/, Uhr Abeiids und schon ziemlich tlunkel. 
Im April, Mai uiid Juni wurde die Schneeeule wiederholt theils auf dem Eise, theils am Lande beobachtet. 
Unter dem Beerenberg wurden viele Federn der Schneeeule gefunden, auch sah man einkal den 

Vogel sell~st. 
Im Winter und bcsonders in den ersten Friihlingswochen, die uns recllt kaltes Wetter und geschlosse~~es 

Eis brachten, zogen alle V6gel ab, und da konnte man die Schneeeule stnndenlang an einem liartgefrorenen 
Vogel, meistens uberreste von Fuchsmahlxeiten, xupfen sehen. Nachdem Jan Mayen von kleineren SHuge- 
thieren nic]lt bewohnt wjrd, so besteht d?e Nahrung der Schneeeule auf dieser Insel nur aus Viigeln. 

Im Frtillling und Herbst bieten die erschiipften Zugvijgel eilie leicht zu erlangende Beute, im Sommer 

bilden die aus den Nestern fhllenden jungen Thiere und die von den (lurch den Thauungsprocess gelockerten 
Steinen erschlagenen Vbgel eine ausgiebige Nahrung. 

M~nnchen geschossen am 5. Mai. 
Am 6. Mai sah ich wieder einen Vogel dieser Art. 

Anfangs Mai kamen die ersten Steinschmiitzer an. Am 4. Mai wurde das erste Exemplar erlegt. Obgleich 
die Zahl der .Individuen eine grosse war, so  zeigten sich die V6gel doch nur oinzeln. Nach eingetretener Ebbe 
sammelten diese Vogel, in Gesellschaft Yon Strandlaufern und Regenpfeifern, kleine Icrebse und audere See- 

thiere am Strande. Im Sommer sahen wir ab und zu ein Exemplal; bis xu unserer Abreise von der Insel. 
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Bei einem Vergleiche der aus Jan Maycn mitgebrachten Exemplare mit der im kaiserlichen Museum 
befindlichen Serie: Einem Mannchen aus Gr6nland von Herrn M o e s  c h l  er,  mehreren Exemplaren aus. 0stcr- 
reich, zwei von H e  u g 1 i n  erhaltenen Original-Exemplaren seiner Saxicolu frenata aus NO-Afrika und endlich mit 
finf durch Dr. E m  i n B e y erhaltenen centralafriltanischen Exemplaren (Ludo und Bedjaf, Februar, Marz und 
October), hat sich vollkommene ~ b e r e i n s t i m m u n ~  ergeben und die nordischen Excmplare sind ebenso intensiv 
gefarbt, als die aus dem Herzen Afrikas stammenden. 

MotadZZa aZba L. 

Am 17. Mai bemerkte ich die ersten Baclistelzen, von dencn zwei geschossen warden. Diese Vbgel waren 
nur durch ein paar Tage auf der Insel zu sehen. 

Die mitgebrachten Exemplare stimmen mit den Abbildungen, die N a u  mann  in seinern Atlas Taf. 86, 
Fig. 1 (Mannchen im Sommerkleid) gibt, vollstandig liberein. 

Ant7.1us arboreus B e c h s t e in .  

Ich sah nur ein Exemplar des Baumpiepers in den ersten Tagen des Juli, derselbe befindet sich auch in 
der mitgehrachten Sammlung. 

Amthus aquaticus B e c h s t e i n. 

Zwei Exemplare wurden beobachtet rind erlegt in den ersten 'I'agen des Juni. Sic entsprechen im Kleide 
dem jungen Vogel (Naumann ' s  Abbildungen Taf. 85, Fig. 4). 

Turdus piZar4s L. 

Am 4. und 5. Nai wurden mehrere Exemplare beobachtet und davon vier erlegt. 

Turdus mzlsdcus L. 

War im Ifonat Mai in ziemlich vielen Individuen, aber stets nur vereiazelt oder paarweise anzutreffen. 
Den Gesang dieses Vogels bekamen wir auf Jan Mayen nie zu hbren. 

Tu~dus  merwZa L. 

Am 23. Dezember 1882 erschien bei unserer Station eine Schwarzdrossel, die, obgleich wir seit Wochen 
Scl~neefall hatten, ganz munter herumhtipfte, bis sie fiir die Sammlung geschossen wurde. 

Ein Mannchen nach dern ersten Federwechsel, mit schwarzem ins schiefergraue ziehendem ('refieder und 
schwarzem Schnabel. 

Sowohl in den Herbstmonaten als auch im Mai und Juni erschienen ab  und zu einzelne Vbgel diesel. Art 
oder auch Parchen auf Jan Mayen, verschwanden aber noch an demselben Tage, an dem sie sich zeigten. 
Mehrere Eremplare wurden geschossen, jedoch nur ein gut geschossenes mitgebracht. 

Die Unterscheidungsmerkmale dieser Art von den nahe Verwandten sind durch E. F. v. H o m e y e r  im 
Journal fiir Ornithologie 1879, pag: 182, sehr eingehend auseinandergesetzt worden. Als Fundort wird dort nur 
Grbnland und nach D r e s s e r  Spitzbergen angeftihrt. Die lraiserliche Sammlung besitzt zwei Exemplare von 
Gnota Hornmanni, welche 1829 von Herrn E i n b e c k  erworben worden sind und a18 deren Heimat Island 
angegeben ist. 

PlmiWophames w4muUs L. 

Die ersten Schneeammern beobachteten wir am 7. September 1882. In kleinen Fltigen waren sie anfangs 
auf den Stidabhangen der Berge anzutreffen, wo nicht nur reichlicherer Pflanzenwuchs, sondern auch schanor 
entwickelte und vie1 Samen tragende Pflanzen vorkornmen. 
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ling 1883 erscheinen sie in grosser Menge und wurden im Mai, Juni und Juli so zahlreich angetroffen, dass wir 
sie haufig auch verspeisen konnten. 

IJngeachtet dessen, dass der Halsbandregenpfeifer im Sommer, mit nur ganz kurzen Unterbrechungeii von 
wenigen Tagen, stets zu sehe~i war, konnten wir keine Anlialtspnnkte dafiur finden, dass er auf Jan Mayen 
brtite. Diese Art tritt im ganzen Hochnordcn, mit Ausnahme Amerikas, auf. 

St~trepsiZas imte~~pres L. 

Zwei Exemplare im Sommerkleid, geschossen am 27. urid 31. Mai, drei Viigel im Winterkleid, geschossen 
im September und ein junger Vogel, der am 2. September erlegt wurde. 

Erschien auf dem Frtihjahrzuge im Monat Mai fur einige Tage, auf dem Hcrbst.~uge in den ersten Tagcn 
des September. 

Diese im ganzen Hochnorden verbreitete Art briitet auch in Griinland und diirfte, da auch junge Vijgel 
sich im Zuge befanden, wohl aus diesem Lande den Weg uber Jan Mayen genomrnen haben. 

Nzcmernius p7~aeopus L. 

Im Monat Juni nicl~t besonders haufig zu selien und mcistens paarweise anzutreaen. Nach den gcfundenen 
~be r re s t cn  dieses Vogels zu schliessen, scheint er iifters dem Pol:trf'uclis zur Heutc zu fallen. 

Obgleich ich ein Piirchen durch langerc Zeit bci der Nortllagune beobnclltete, das zwiscl~en T~.eibholz 
sich aufhielt, konnte ich docli nicht die ijberzeugung gewinnen, dass es tlortselbst nistete. ]Cines Tages fand 
ich nur einen Flugel und einen Tlieil des lcopfes sammt Schnabel. 

Ho lbo  11 hat clenvogel sowohl aus Siid- als auch aus Nordg~~iinlanil erhalten. (Ho I b ij 11, FaunaGriinlands). 

Tvhga cimclzcs L. 

War im Juni und Anfangs Juli in Schaaren bis zu zehn Individuen, auch in Gesellschaft niit Aegialites 
hiaticula, anzutreffen und zeigte sich wenig scheu. 

Mannchen geschossen am 15. Juni, Weibchcn gescl~ossen am 16. Juni. Nach Heug l in ,  Ibis 1872, pag. 62, 
im September gemein auf Nowaja Semlja; nach F a  b r ic iu  s und R e i n h a r d t  kommt m n g a  cinclus auf 
Griinland vor. 

Auffallend ist es, dass die in Jan Mayen im Juni erlegten 14xemplare nicht das Sommerkleid, sondern cine 
der jugendlichen ahnliche Tracht zeigten, sic untcrscbieden sich jcdoch von mitteleuropaischen jungen Vijgeln 
durch dunkleren, ja ~chwarxlichen Ton der Oberseite. Zwei vom Grafen W i 1 cz e k in Nowaja Semlja erbeutete 
Exemplare stimmen vollkommen mit denen von Jan Mayen iiberein. 

Da, wie bcreits N a u m a n n  hervorhebt, manche Individucn dcr I1'1.inya cinclus wallrent1 dcs Friihjahrs- 
zuges noch das Winterkleid tragen, so diirften die oben crwahnten nordischen Exemplare als solclie zu betracllteri 
sein, welche noch vor Anlegung ihres Pracl~tkleides ihren Sommc~.aufcnthalt bezogen. Der ubergang zum 
Hochzeitskleide scheint sich bei dieser Art darin zu zeigen, dass die Federn der Oberseite statt grau beinahe 
schwarz wertlen und noch wenig hervortretende weissliche oder rostfarbige Riinder tragen. 

l'vinga Schimsii B r e h m. 

Ende Mai, Juni und Anfangs Juli in grosser Menge auf Jan Mayen zu sehen, meist in Gesellschaften bis 
xu 15 Individuen, mit anderen verwandten Arten. 

Im Herbst, gegen Ende August, erschien cler Vogel meist paarweise oder in kleinen Schaaren und verblieb 
auf der Insel bis Mitte September. Er  war gar nicht scheu und bildete ein gern gesehenes Gericht auf 
unserer Tafel. 

l'ringa Scl~inzii liess sich jederzeit von ferne durch den mehr gelblichen Rticken und die bedeutend 
geringere Grijsse von der l'ririgu cinclus unterscheiden. l'ringa Scl~inzii sol1 nach H o 1 b o 11 und P a  u 1 s e n  irr~ 
Julianel~aab-District auf Glronland bruten. (Puu~la Gronlands, pag. 39). 
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Ende August uiid im September erscliieuen beim Herbstzng die ersten Exeinplare auf Jan Mayen und 
liielten sich theils paarweise, tilcils i11 lcleinen Gesellschaftcn auf. Ende Mai und im Juni erschien diese li.i?zga- 
Art auf deln Frtihjalirszuge auf der 111sel und war, wie die meistell naliestelienden Arten, am Strande und 
besonders oft in der Nahe der eiiimiindenden Rache zn sehen. 

Diese Art liberwintert in der Regel in niirdlichen Rreiten und zieht nur zum kleinen Theile in sildliche 
Gegenden; ausnalimsweise, wie F i n s  ch, 11. Deutsclie Nordpolfahrt, pag. 207, anfihrt, bis zuru Cap der guten 
I-Ioffllung. 

CaZldq*.is arema9-ta L. 

Meist in Gcsellschaften von 3-6 Individuen orscliien dieser Vogel im Herbst, Ende September, und war 
bis Mitte October noch zu selien; beiin Friilijalirszuge, jcdoch nicht so zalilreich als die verwandten Arten, 
besilchte er die Insel im Mai und Jnni. 

Dieser Vogel licss sich vom Polarfucl~s lcicht beschleichen. 
Von dieser Art, die in den arktisclien Gegenden der neuen und alten Welt briitet, wurde ein durch 

geringere Grosse yon den tibrigen abweicliendes Exemplar iin Monat Juni erlegt; cs trLgt das Jugendkleid, wie 
es Nau  m a n n  Tafel 182, Pigur 3, darstellt. Da im Monat Juni noch keine jungen Thiere angetroffen werden 
konnen, so muss dieses Thier als ein in der Entwicklung zurUclcgebliebenes voln vorigen Jalire betrachtet werden. 

Air1 15. October wurdo eine Wasserralle lcbend gefangen, und da es beschwerlicll war, dieselbe am 
Leben zn erlialten, erdrosselt. 1)er Vogel war ziellilich i11unter und wurde Abeads im Vcrsteck tiberrasclit. 

Die Wasserralle geht allerdings in Europa zie~uliclt weit nacll Norden. Sie ist in Norwegen, auf den 
Orkncy-Inseln, par-6ern und Islalid bcobacl~tet worden und sol1 :~uf lctzterer Iiisel in der N l l ~ e  von lleissen 
Quellen tiberwintcrn. Das in Jan Mayell an1 15. Octobe~. gefangene Ese~uplar  dilrftc jedenfalls - bis jctzt - 
das am hiiclsten gegen Nordeli gesa~nmelte sein. 

Bel*n/icZa Bremta P a 11 a s. 

Nur einen Vogel dieser Art sall ich am 23. l fai  in See; derselbe befindet sich aucli in der Sammlung. 

NareZda gZncialis L. 

Am 7 .  December sail ich ein Exemplar in See uncl erlegte es. 
Im Friihling und bis zu uilserer Abreise von Jan Mayen war ab uild zu ein Plrchen zu sehen. In dcr 

S i i sswa~ser la~une  ndcllst unserer Station hielt sic11 Nacliiuittags, beinahe tiiglich, tin PHrclien auf, mar jedoch 
so scheu, dass es nnmiiglich war, auf Schussweite sic11 zu iilhem. Das Nest dieser Ente konnte ich ~iicht 

finden. 
Van (]en durch Nan111 a n  11 abgebildeten jungeii V6geln durch melir verbreitetes Braun an den Ropfseiten 

verscl~ieden. 
Somat@-ia moZZissima L. 

111 Tromsb salicli wir in den Fjords cliese Enteiiwt in SO grosser Anzalil, dass es scliwer fjllt zu glauben, 
der Vogel wj;re friiber nocll zalllreicller anzutreffen gewesen. 111 (1011 ersten Tagell iiacli ririserer Landung auf 
Jan Mayen, his 14. August, sa11 icli selten einaelnc dieser Vbgel, vorwiegeiid Manncheu, in der Nordlngulle 

und der benacl~ba~.teu Rucht. 
15. octobol.. Solrwgrme V ~ I I  n~~ni i l ic l~en  Eiclcrenten dencn ein paar Weibchcll zugesellt waren, zogen 

jetzt oft, vorbei, waren jedocll so sclieu, dass i1ia11 nie z u l ~  Schuss kam. 
6. Decgmber, Icb sclioss ein einzeli~ varbeizieliendes Weibchen in See. 

15* 



Tm Frtihling zeigten sicb die Eiderenfen das erste Ma1 am 8, April. Es war ein Schwarm vou circa 
40 Stiick, meist Weibchen und junge, dunkelgefarbte Mannchen, an deren Spitze ein weisses Mannchen zog. 
Vom 3. Mai angefangen waren Eiderenten in grosser Menge zu sehen, und es war auch leicht, deln Lockruf der 
Mgnnchen folgend, in1 Nebel den auf' Eisscl~ollen sitzenden Vogeln auf Schuss\veite sich zu nahern. Die vor 
dem nachrtickenden dichten Treibeise zielienden Schollen wal.en oft von II-lunderten von Eiderenten eingenom- 
men. 13s zu unserer Abreise von Jan Mayen waren im Jahre 1883 Eiderenten se21r zahlreieh anzutreffen. Man 
Sand dieselben in den S~sswasserlagunen und Tiirnpeln, sowie arrcl~ auf niedrigen Klippen in See, wo sie auch 
der Mtiuser oblagen. Entschieden versuchtcn cinzelne Thiere zu nisten, es wnrden zerschlagene Eier and ein 
Nest aus Eiderdunen gefunden, wie aber bei allen anderen an niedrigen Stellen brutenden Vogeln, so fielen 
auch diese dem Polarfuchs, der auf Jan Mayen liberal1 hin gelanger1 linnn, zum Opfer. 

~ i t e r  den auf Jan Mayen im Friihling, irn Mai und Juni geschosseuen Mlnnchen befand sich eine fort- 
schreitellde Reibe von ~ b e r g i n ~ e n  vow braunen gegen das weisse Prachtkleid. An zwei am 30. Juni erlegten 
Exemplaren zeigte sich ein breites, weisses Brustbanct, dcssen einzelne Federn jedoch noch brzunliche Saume 
zeigten. Verschiedene Federn des Riickens waren wciss, mit nlehr oder minder breitem, braunem Endrande. 
Auch im iibrigen Gefieder war mehr oder weniger starlre Beimischung von Weiss ben~erkbar. Die dunkle Ein- 
saumung der weisscn Brust- und Rackenfedern schcint klar zu zeigen, dass, wie bereits Dr. F i n s c h  in seinem 
zweiten Beitrag aur Vogelkunde Griinlands, Seite 361, dargestellt hat, neben der Mauser auch Verf'iirbung des 
Gefieders stattgefunden hat. 

Wahrend, wie erwUint, eine Anzahl von Miinnchen in braunem Kleide auf Jan Mayen anlangte, waren 
andere Exemplave zur sclben Zeit im vollen Prachtkleid. Dieses Prachtkleid wurde von vielen Exemplaren bis 
in den August, in welclier Zeit iler ,,Polal' Jan Mayen verliess, getragen, wahrend andere sich in voller Mauser 
befanden, so dass sie zu Aiegen ausser Stande waren. Diese letzteren zeigten gescheclrte Farbung des Ciefiedcrs. 

Sognateria spectabil/is L. 

Ich sah in den ersten Tagen unseres Aufenthaltes in Jan Mayen ein paar Minnchen dieser Entenart. 

Colgmbzcs gZac4aZds L. 

Vom Tage unserer Landung auf Jan Mayen an sah ich diesen Vogel einzeln in der Nordlagune lierum- 
schwimmen. Sowohl ich, als auch Graf PLilffy, schossen wiederholt auf diesen Taucher, der jedesmal vor dem 
Einfallen des Bleies untertauchte. Am 8. December war die Lagune bereits zugefroren, der Vogel verschwun- 
den. Am 11. Janner sah ich in See, nachdern das Eis durch den OSO-Wind vom Ufer weggeschoben wurde, 
einen grossen Tancher, konnte jedoch niclit ausnehmen, ob er dieser Art angehiirte. 

Vom 24. Mai an sah icb jedesmal, wenn icli in See ging, den Eistauchcr theils einzeln, theils in Gesell- 
schaften bis zu vier Exemplaren in gesclrtitzten Buchten herumschwimmen. Auch in der Silsswasserlagune hielten 
sich bestandig Taucher auf'. 

Wahrend mkiner 14tggigen Bootsexcursion nach dem SUdtheil der Insel aah ich tiiglich mehrere Esem- 
plare in den Buchten sich herumtreiben. Auf deln Lande waren frische und alte Zeheneindriicke im Lehm bei 
den vielen Slisswassertlimpeln zu sehen, und da dies gegen Ende Juli auch nocb der Fall war, so kann man 
mit Recljt annehnlen, dass dieser Taucher auf Jan Mayen brtitet. 

Ein am 29. Juni geschoasenes Weibchen tragt das volle Prachtkleid. 

Co&mbus se/pter&triornali8 L. 

Einzeln und paarweise sab ich im Herbst in den Nordlagunen diesen Taucher, wir hlirten anch ab und 
zu die ttn menschliche Klagetijne erinnernden Rufe des Vogels, wenn er iiber die Inael in grosser K6he 
hinfiog, konnten ihn jedoch nicht erlangen. Das bestiindige Verweilen desselben in und nachst der Nordlagune, 
in der er iiberdies imlner einen versteclrten Wir~kel mit Vorliebe aufsuchte, erlauhen den Schluss, dass auch 
dieser Taucher in Jan Mayen Itriltete. Schliesslich schoss ich ein ~ x e m ~ l a r , '  dtis iiber die Lagunen z o ~  
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Das mitgebrachte Exemplar wurde am 10. Juui erlcgt, ist cin Weibchen und befindet sich im vollen 
Prachtkleid. 

.Z'odiceps a?*cticus B o i e. 

Colynabzcs arcticus B o i a ;  N a ~ ~ m t ~ n n ,  Viigol Dcutschln~~ds, IX, 755, Tab. 245. 
l'odiceps corttutus Cnie l in  nec L:~th. ot T c m .  Gray 1Ialitl. List of Birds ,511. 10752. 

Ich sah ein einziges E x e m p l : ~ ~  am 23. Juni, das ich aucl~ sclioss. 
Weibchen, Schnabelspitze weiss, Lider und Iris rosenroth. Der innere Rand der Iris metalliseh silber- 

glanzend, wird durch einen schmalen, dunkelbraunen Streifen von der iibrigen rosenrothen Partie der Iris 
getrennt. Lange bei gestreckteii Fussen von der Schnabelspitze bis z11111 Ende der Zehenlappen 39". 

Sowoh1 an der Rtiste von Norwegen als auch in den Fjords, die wir passirten, sahen wir im Sommer 
vereinzelte Teiste. Bei Jan  Mayen erblidrten wir erst die ersten 'l'eistc, als \vir nnr liaum 10 Meilen von der 
Insel entfernt waren. Die Teiste waren im Vergleich init anderen nordiscl~en Vbgeln selten anzutreffen. Auf den 

Vogelbergen ist die Uria yrylle schwach vertreten. Ich sah einige in Spalten und kleincll Hbhlen angelegte 
Nester in geringer Hbhe. 

Am 6. December S C ~ O S S  ich zwei sclion im Winterlileide sich befindend8 Exemplare. Unter den vielen 
Exemplaren, die ich gesehcn und zum Tl~eilc auch gesehossen habe, waren nicht zwci Vogel in Wintertracht, 
die gleieh gefgrbt gewesen wiiren. 

Am 21. April schoss ich einen schwarzen und einen weissen Vogel. Der letztere hat jedoch schon mehr 
dtlnkle Federn, als die im Winter geschossenen. 

Vom 27. April an waren Blasslinge in grbsserer Zahl anzutrcffen u ~ ~ d  verschwanden nul; wenn das Eis 
vollstlndig die Insel umgab. 

Trotzdem dass die Nester der Teiste nicht hoch liber dem Soden sich befanden, war es schwer, dieselben 
zu erreichen, da wir keine Leitern hatten nnd von oben her man sich mehrere liundert Meter herablassen 
musste. So konn'ten wir von ciiesem Brutvogel auf Jan  Mayen, trotz der gr6ssten Anstrengongen, nur zwei 
Nester ausheben. In dem einen der Nester, das am 20. Juli gefunden wurde, befanden sich zwei schon 
ziemlich entwickelte Junge. Im zweiten Neste befand sic11 ein todtcs, lcaum tlem Ei entschltipftes Junge. Die 
jungen Tliiere sassen auf nacliten Steinen, ohiie jede schtitzende Unterlagc. 

Was das Verhaltniss der als vcrschiedene Art odcr wenigstens Varietst betracliteten Uria Mandtii zur 
Uria grylle betrifft, so hat Dr. F insc l i  (11. Deutsclle Nordpolfahrt, pag. 221) eiue ebenso grtindliche als scharf- 
sinnige Darstellung des Gegenstandes geliefert. 

Die Untersuchung cines reichen 14aterialcs lint uns zu deinselben Resultate gefiihrt, dass iitlmlich Uria 
Mandtii nicht als gesonderte Art oder Varietat betrachtet werdcil liaun. 

Die uns zur Verftigung stehenden VGgel waren folgende: 
1 2  Exemplare von Jan Mayen. 
2 Exemplare aus Nordeuropa. 
1 Exemplar aus England ; 
1 typisches Exemplar aus Spitzbergen vom Berliner Museum; 
1 in Leipzig geltauftes Exemplar aus Spitzbergen; 
1 Exemplar aus Nowaja Senl\ja von der Reise des Grafen W i l c z  e k ;  endlicli 

2 Exemplare aus Grbnland von Professor G i e s e k e  ; 
2 Exemplare aus Gronland von Professor R e i n  h a r d  t und 
1 angekauftes Exemplar ebenfalls aus Griinland. 

Weder die Dimensionen des Schnabels und der Beine, iioch die Ausdeluiung des Weiss an den l'rimar- 
schwingeu, die Farbe der Basis der Dcckfetlern derArmscliwingen bieten constante Verscl~iedeill~eiten dar. 
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Sclirei irgend cines andcrcn n ~ i r  bcknnnten jungen Vogels und an dns Picpsen cines vcriwten I<lichleins 
erinnert, veranlasste jcdesmal altc Alken deli nrutplatz z11 verlassen und sic11 den Jungen nachzustiirzen. Mit 
dem Einfallen der alten Thicre taucllten die lileinen Viigcl nnter, die Alten ihnen nach, nnd nach einiger Zeit 
erscllienen an ciner entfcrntcn Stelle alle, dic Alten sowie das Junge, um das sic11 diesclben gruppirt hatten 

f 

scheinbar versiihnt auf der Oberflache. Die jungen VBgel, die oft liauin von I<rabbentaucl~er-Grijssc waren, 
beruhigten sich gewiihnlich darauf, zuwcilcn j,:doch 1)egann nach einiger Zcit das kliigliche Schrcien, wen11 
auch seltener, wieder. 

Interessant ist es, dass der gesrhilderte Vorgang stattfand, wenn :~ucli die Eltern tics lierabfallenden 
Thieres, sowic desskn nacliste Machbarn crschossen waren. 

In1 Spatl~erbst vorigen Jahres wurden oft lialbwilchsigc Viigel einzeln in See gesehen. Unter den zalll- 
reichen erbeuteten Exemplaren bcfindet sic11 ein am 20. Februar geschossenes JVeibclien, wclches sich durch 
geringere Grossc nnd :~bweichendc Schnabelfbrm unterscl~eidct. Dic Gesanlmtliinge diescs Exemplares im 
Fleiscl~ betrug 40"". Brusturnfang Aber i l ~ c  Fltigcl gemesscn 30"". Flligelliinge voln Bug his zur Spitze 18"". 
Tarsenlange 3"". Schnabelliinge vom Mundwinl~el bis zur S p i t ~ e  5.5"'". Dcr Schnabel ist im Verhiiltuiss zu 
seiner LLnge ziemlich hoch, die Firstc stnrlrer gebogen, am Unterschnabel cler I<inu~vinkel starlr hervortretcnd 
und die Dillen1r:tnte aufwarts strebend. In der Nascngrnbe rcicl~t die Befiedcrung niclit bis an das vordere 
Eude, Blcincre weisse Federchcn bildcn jederseits cinen scllmalcn Streifcn voin A~ige bis zur Basis dcr 
Schnabelfirste. Flisse und Sclinnbel waren ain fi-ischcn Vogel blanscl~wnrz, von den1 chnraktcristischcn lichtcn 
Liingsstreifcn an cler Basis des Oberschuabels niclits zu selien. (I'ig. 3.) 

Wie bedeutend die Unterscliiede in dcn llimensionen bci dicscr Lumnie sitld, zcigt die folgcntle Tabelle, 
in welcher die Masse tlcr vier lrlcinsten und des grijsstcn Exemplares in Centinletern verzeichnct sincl. 

Das Fleisch cler abgchsuteten Alkcn schmeclrt ausnehnlend gut, und bildeten diesc Vogel nebst den Eotcn 
unsere beliebtestc frisehc Flcischspeise. Die Brustmuskulatur ist stiirlrer als bei nnserer Hnusente. 

MerguZzcs ccZZe L. 

Sowohl bei dem ersten Versuche, Jan Mayen anzulaufen, als aucll im Monnt Juni begegncten wir diesem 
Vogel in der Nahe des Eises. Den ersten Braten, den wir uns im Eismeere holten, bildeten IZrabbentauchcr 
und mundcte uns Allen derselhc sehr gut. Auf den Vogelbergen so\\,ie in  zerlrltifteten Lawafeldern ist dieser 
kleinste hochnordische Vogel auf Jan Mayen sehr zal~lrcich vcrtretcn. Er bcwolint wohl alle lrleinen LGcher 
urld Spalten an  den Vogelbe~~gen, die er nur zu behaupten im Stande ist; wird sowohl k:lum ein paar FUSS 
Uber dcm Meel-esspicgel, als auch anf den liiichstcn I-Iiilieii dcr Vogelbcrgc nngetroffe~i. Die Ifehrr~alil der 
I(rabbentaucher muss jcdoch wiihreud der Rrutzeit rnit Steinhaufen und Lchmi'eldern vorlieb nehmen, in deren 
L8cher - oft eiuen Meter tiof unter der Oberfiachc - sie ihre Eier lrgcn. 

31. August. Die Krabbentaucher sinci bereits tortgezogell. 

Anmorlrnng 
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15. October. Einzelne Krabbentaucher zeigen sich in geringer Entfernung Tom Ufer. Die Vogelberge 
besuchen sie nicht. 

Ende November und Anfangs December waren so viele Krabbentaucher in den Buchten zu sehen, dass 
wir mit Leichtigkeit Hunderte hiitten erlegen konnen. 

23. December. Zwei Krabbentaucher wurden lebend zwischen TI-eibhole gefangen. Der Nordwind hat 
dieselben verweht. Die Nasenlocher waren init Eiskrusteu umsiiumt, zwischen clen Zehen an den Schvvimm- 
hauten Eisknollen angeheftet. 

Seit dem 23. December ist unsere Rucht, sowie auch auf der ganzen Nordseite der Insel die See znge- 
froren, infolge dessen keine Icrabbentaucher zn sehen. 

Auf der Stidseite, wo noch vie1 eisfreies Wasser zu finden, halten sich aucl~  kleine Iirabbentaucher auf. 
13. Jiinner. Ich sah einige Exemplare in der Niihe des Ufers, kaum dass das Eis abgetrieben war. 
Am 27. Februar fanden wir mieder nacl~ cinem orkanartigen NW-Winci todte Iirabbentaucher. Nach . dem heftigen NW- Wind vom 23. December wurden auch einige todte Krabbentaucher gefunden. Ein Weibchen 

vom 27. Februar hatte bereits entwickelte Eierstocke; die grossten Eier hatten einen Durchmesser von 1"". 
21. April. I(rabbentaucher sind heute auf der Nordseite der Insel in ziernlicher Menge zu sehen. Der Lgrm, den 
diese kleinen Thiere machen, ist weit zu vernelimen und in Folge der Tonhohe liberschreien sie alle anderen 
Vogel. 23. April zogcn die Krabbentaucher in grossen Schwiirmen ein. 

Vo~n 2. Mai an waren die Krabbentaucher an den Vogclbergen nnd sonstigen BrutplMzen schon 
bestgntlig anzutreffen. Mitte Juni fand ich bereits bebrutete Eier, die nicl~t nur auf nackte Felscn, sondern auch 
auf Eis, das in den Spalten sich vorfindet, gelegt wurden. Ich traf aucll viele Eier, die von frtiheren Jahren 
stammten und nicht ausgebriitet wurden. 

Der Krabbentaucher legt nur ein lichtgriines Ei und lasst sich von demselben mit der Hand wegnehmen. 
16. Juli wurden bereits neben Eiern auch Junge ausgehoben. 

PratercuZa arct.ica L. Variet. gZacial/is L each.  

Bei unseren Versuchen, Jan Mayen im Sommer 1882 anzulaufen, waren stets die Papageitaucher die 
letzten, die uns zu Gesichte kamen. Erst in der niicllsten Niihe von der Insel wurden sie bfters beobachtet. 

Im Friihliag sah ich den ersten Papageitaucher erst am 23. Mai, hierauf aber wie im Vorjahre ziemlich 
oft und meistens in kleinen Gesellschaften. Bis Mitte Juli waren diese Vogel noch mit d e ~ n  Nestban besclraftigt. 
Das Nest wird in einer Hohle oder unter einem gedeckten Vorsprung, einer Spalte, aus Schwungfetlern, die in 
ein paar Lagen im Kreise herumgelegt werden und kaum den Bode11 bedecken, gebildet. 

Am 17. Juli hob ich das erste Ei aus, in den anderen Nestern waren noch keine Eier. Am 23. Juli fand 
ich an einer anderen Stelle ziemlich stark bebrutete Eier. Der Papageitaucher legt nur ein Ei. 

Siimmtliche Exemplare dieser Art, 15 an der Zahl, gehoren entschieden der grossen nordischen Form 
an, wie sie Dr. B u r e a u  in seiner Monograpliie der Mormoniden als forma glacialis schildert. 

Die Flugellange betragt bei der Mehrzahl 18cm, bei den iibrigen 17"". 
~ o l l s t a n d i ~ e  ~ b e r e i n s t i m m u n ~  besteht mit einem Exemplar aus Nowaja Semlja, welches von der Reise 

des Grafen W il c z e k stammt. 
Die Papageitaucher rerweilen von der zweiten Halfte des Mai bis gegen Anfang September auf der 

Insel. Bei allen in dieser Zeit untersuchten Indivitluen, Hunderte an der Zahl, befand sich der Sehnabel im 
vollen Sommerschmucke, ohne Zeichen dcr sogenannten Schnabelmauser, welche sich demnaeh erst nach 
dem Abzug von Jan Mayen zu vollziehen scheint. 

Bei den zwei Uberfahrten von Norwegen naeh Jan Mayen war diesor Sturmvogcl ein steter Begleiter des . 

,,PolaLL. In der Nahe des Eises und zwischen dem Treibeise und del. Insel sassen diese Vbgel zu Tausenden 



an windstillen Stellen, dem Crustaceenfang obliegend. Von der Menge, die auf Jan Mayen brlttet, kann man sioh 
kaum eine Vorstellung machen. 

Der Sturmvogel briitet da an den senkrecht aufsteigenden Wanden in Nischen, aus denen man meistens 
nur den Kopf des sitzenden Vogels hervorragen sieht. 

Ende September war ein Theil der Sturmvogel abgezogen und man konnte nun auch junge, ganz grau 
gefgrbte ViSgel Bfters sehen. 

30. September 1882. Bis jetzt kanien die EissturmvBgel mit jedem Stidwind auf ihre Platze zuriick und 
warell oft, z. B. am 19. Decembel; heinahe cbenso zahlreich vertreten wie iin Sommer. Mit jedem starlreren 
Nordwind verschwanden die Vogel, ich habe jeclocli an Tagen, wo wir die tiefsten Temperaturen verzeichneten, 
auch vereinzelte Exemplare gesehen. 

18. Janner 1883. Seit Wochen sind nun Sturrnv6gel standig zu sehen. Temperaturen von - 18 " bei 
Nordwinden von der Starke 5-6 vertreiben diese VBgel noch nicht. 

Dieser Vogel bildet iln ~ i n t ; ? r  auf Jan Mayen die einzigt: Nahrung der Polarftichse. Verschwanden ftir 
ein paar Tage diese Vtigcl, so sah man den Polarfuchs rnit Ausserachtlassung aller Vorsicht urn unsere 
Station herumschleiohen. 

Aufgefallcn ist es mir, dass weder die aiigeschossenen Sturmvogel, wenn ihnen auf eine beliebige, oft 
sehr ungeschickte Weise der Gnadenstoss versetzt wurde, noch die leiclit verletzten, die von dem Hunde 
apportirt wurden, durch Schreien Furcht oder Schmerz Susserten. 

Wurde jedoch ein solcher Vogcl ein Opfer des Polarfi~chses, so schrie das arrne Thier ahnlich einem von 
der ICBchin unsanft gcfassten Huhn. Die Gewohnheit, neben Bergen und Hohenrticken ganz nieder zu schweben, 
so dass er rnit den Flligelspitzen den Boden streift, als auch seine Neugierde, machen diesen Sturmvogel zu 
einer leichten Beute far den Polarfuchs. 

27. Februar. Ein plotzlicli eintretender orkanartiger Sturm aus NW., der auf einen warmen SO-Wind 
folgte, todtcte Hunderte von diesen Thieren. Morgcns fanden wir noch lebende und viele schon erfrorene 
Thiere in den Schluchten und unter AbhLngen, ntoliin dieselben vom Winde verweht und zu Boden 
geschleudert wnrden. 

Die Nasenrohren und Augen waren von Eisklumpen bedeckt, Fiisse und Fltigel gebrochen, unter der 
Haut Blutunterlaufungen und der Schnee ringsherum vom ausgespieenen Magensaft gefgrbt. 

13. Marz. Im Monate Marz ltielt sich die Temperatur zwjsehen - 10" bis - 22 ", die See war zeit- 
weise ganz zugefrol.en und in Folge dieser Unlstande waren wenige oder auch gar keine Sturmvbgel zu sehen. 
Die EierstBcke der nach dem 13. Marz gescl~ossenen Exemplare waren schon ziemlich entwickelt, die grossen 
Eier hatten bereits bis zu 1.5 "" im Durchmesser. 

In den Monaten April, Mai und Juni waren Eissturmvogel oft anzutreffen. 
Am 17. Juni fand ich sclion Eier, die ohne Unterlage auf den Fclsen gelegt werden. Diese Art Iegt ein 

grosses weisses Ei, das sie durch Ausspeien von Magensaft vertheidigt. Die ineisten verlssscn beim 
Ausheben der Eier das Nest nicht, Ilinausgeworfene kricchen i~nter den Armen und zwischen den Flissen 
der Pltindernden hindurch wieder ins Nest. 

Ich habe diesen Vogel in allen Situationen beobaclitet, und ich lrann rnhig sagen, dass icli Millionen von 
l'rocellaria glacialis durch 15  Monate lang immer vor Augen hatte, trotzdem :aber habe ich nie einen Stnrm- 
vogel untertauchen gesehen. Er stosst wohl rnit den ICopf unter das Wasser, urn eine sinlrende Beute zu 
erhaschen, ganz taucht er aber nie unter. 

Am 21. Juni wurde ein Albino dieser Art gescliossen. Das Exemplar ist ein MSnnchen, spin Gefieder 
v ~ l l s t a n d i ~  weiss, mit Ausnahme eines lichtgrauen Antluges an und unter hem Fltlgelbuge, dcr auf cier 
rechten Seite stgrker hervortritt. Abweicliungen in Bezug auf Farbe der Iris, Schnabel ~lnd Flisse .sind keinc 
zu verzeichnen. 

Unter den rnitgebrachten Bglgen befindet sich auch eine Reihe van Dunenkleidern; die ersten jungen 
Vagel wurden am 20. Juli ausgehoben. 
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Stercorarizcs po~narinus  T em a. 
In den Monaten Juli und August 1882 sah ich mehrere Exemplare dieser Art. Ein Exemplar schoss ich 

am 10. August, konnte es jedoch nicht abbalgen. 

Stercorarius parmiticus L. 

Am 2. Juni erschienen die ersten Exemplare dieser Art auf Jan hlayen. Diese Raubrqtive war auf Jan- 
Mayen zienllich zahlreich vertreten und briitct dortselbst, doch es war mir unmiiglich das Nest aufzufinden. 
Ein Exemplar der einfarbig dunklen Varietat beobaclitete ich im Monstc Jurli durch langerc Zeit, lronntc es 
jedoch, da es sehr vorsichtig war, nicht erlegen. 

Sammtliche erlegte Exemp1:ire trugen das weissbauchige Geficcter, welphes N a u  a a n n  als erstes hochzeit- 
liches Gewasd bezeichnet und Taf. 272, Fig. 2 darstellt. 

Stercorccrizcs ccph/Lbs B r ti n n i c h. 

Von diescr Art wurde ein Parchen im Juli 1883 beobaclitet, welches unter Seeschwalbeii bei der Siid- 
lagune sich aufhielt. Das Mannchen wiirde geschossen, das Weibchen verschwand darauf auf Nimn~er- 
wiedersehen. 

Layus glazccus B r ti n n i  ch. 

Wahrend der ~ b e r f a h r t  von Tromsij nach Jan Mayen beobachteten wir diese Move weder in See noch 
im Eise. Die erste sahen wir erst in unmittelbarer N5he der Insel. Aul' Jan Mayen brliteten von d i e ~ e r  Art 
hochstens 20-25 Paare. 

In den ersten Tagen des August 1882 bemerkte ich die ersten jungcn Jlijven a p  Strande, wo dieselb,en 
unter der Obhut der Eltern ausgeworfene Cadaver verzehrten. Sowohl alte als auch jpnge Thiere waren, so 
lmge  die sek eisfrei war, also bis in den Deeeyber hinein, zu selien. 

Am 27. Janner 1883 schoss ich ein, junges Exemplar in See, ebenso am 17. Marz. 
~ m - 1 .  ~ p r i l  sah ich einen jungen Vogel. In dcr Nacht liilrte ich wiederholt die Lpckr~ife (Icr Biirger- 

meistermove, die nun die Vogelberge absuclite und nicht mehr abzog. 
Am 20. Juni waren bereits in den auf schwer zuganglichen Spitzen angelegte~,  aus @ner Lage voq MOOS 

gebildeten Nestern je 3 bereits bebriitete Eier zn sehen. 
Den 15. Juli hoben wir bereits aus mehreren Nestern junge Noven aus, die cine ganze Reihe von 

Entyicklungsstufen bildeten. Die Jungen verlassen, sobald sie sich nur erheben konnen, dag Nest un(1 gehep frpi 
auf' den Felsen herum. Sowohl MBnnclien als Weibchen vertheidigen die Brut und verfolgen sogar den Rliuber 
stundenlang. Von den drei lebend gehaltenen jungen Exenlplaren wurtle eines voil den Eltern durch qiehrere 
Tage bei meinem Zelte, wo ich dje Thiere in einer kleinen Einfriedung hielt, besuclit; dieses eine Exemplar 
folgte auch einmal den Eltern bis zu der 600 Schritte yon meinem Lager.plats entfernten See und konnte erst 
nach langcr Miihe wieder eingefangen werd,en. Diescs cine Exemplar wurde aucli immer aufgeregt, wenn es 
die Loekrufe der Eltern vemahm, wahrend die swei anderen ruhig mit seitlich geneigtenl Kopfe nachsahen, sioh 
aber nicht einmal erhoben. 

Die grosse Btirgermeistermove wagt selten gesunde Vogel anzufallen, angeschossene oder voq herab- 
strirzenden Steinen verletzte Vogel aber werden, wenn sie auch sclieinbar gesund in See her~,~mschwiqyen, ale 
eine leichte Beute erkannt und sofort angegriffen. Aus den Nestern hcrausgef?llene Junge, sowie der Reqt dgr 
Mahlzeiten des l'olarfucbses, der in guten Zeiten gewohnlich nur die Eingeweide herausfrisst, bieten gleich- 
falls eine reichliche Nahrung fiir die Brirgermeistermove, die such sonst mil jedem Aase Vorlieb nimmt. 

Von dieser dem hochsten Norden angeho~enden Art, welel~e nocli in Island und Granland tiberwintert, 
wurden alte und junge Individnen in verschiedenrn Ubergangsstufen theils erlegt, theils lebignd gefange~,. 
Drei j u n ~ e  Vogel wurden lebend an die kaiserliclte Menagerie in Schoqbrunn abgegeben. Unter den Balgen 
befinden sich sowohl vollkornmen ausgefarbte, als auch das von N a  u q  a n n  Taf. 264, Fig. 3 dargosf@Jfe 
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Jugcndkleid und eine Mittelstufe, an welcher die brgunliche Farbung der Flecken sehr verblasst ist, theil- 
weise ins isabell zieht, tlleilwcise aber glinzlich verschwunden ist. Ansserdem wurden noch Eier und 
Dunenjunge in verscliiedene~~ Stadien mitgebracht. 

Als merkwlirdiges Vorlrommen diirfte hier erwlhnt werden, dass ein ausgefarbtes Weibchen dieser 
Move am 2. Januar 1884 am Ossiacher See in KLrnteu geschossen wurde. Der Vogel war mager und in seindm 
Magen fanden sich Reste eines Fisches. Er befindet sich im Besitze des Herrn Grafen Josef P l a t  z, dem wir 
die betreffende Mittheilung verdankeu. 

Lu?*us Zeucopterus F a b e r. 
Ebenso haufig wie die vorige Move anzutreffen, oft auch in Gesellschaft derselben. Besonders diejungen 

VBgel, die ab uild zu iin Winter erscheinen, waren oft paarrveise, eine Biirgermeister und eine weissfliigelige 
Move, in See zu sehen, DieSe Move nistet anf niedrigen Iclippen, die oft kaum iiber den liiichsten Wadserstand 
hervorragen. In der Lebensweise glcicht diese Miirre anch der vorher beschriebenen. 

L a r ~ s  Zeucopterus bewohnt nur das n6rdliche Eismeer, Island, Griinland, die Kltsten von Nordamerika, 
*ahrend sie im Osten, Spitxbergen und Nowaja Semlja, fehlt. 

Wie von der vorigen Species wurden auch llier die ~ b e r g d n g e  vom Jugendkleide, und z w b  von einem vie1 
dunkleren als das von N a u m a n n  Taf. 265, Fig. 3 abgebildet ist, dnrch die verschiedensten ~wischenstuien, 
bis zur Tf'racht des ausgefarbten Vogels gesammelt. 

Ein Weibcl~en der Silbermiive mit unentwiclcelten I<ierst6cken t1nd im Jugendlrleid befindlich wu'lde am 
23. Juni erlegt. 

Im Ilerbst war diese Move in einer Einbuchtung beim Vogelbergkrater in griisseren Gesellschaften durch 
kUrzere Zeit anzutreffen. 

Die SilbermFve gehbrt mehr niederen Breiten als die vorhergehenden an und geht in Scandinavien bis 
zum 66" nordlicher Rreite Idnanf. Auf Island fehlt sie. Vereineelte FIlle des Vorkommens sind jene aus Nord- 
amerika und der hier aus Jan Mayen berichtete. 

Die ersten MBvcn dieser Art sah ich am 3. Mai 1583 in See und unter den Wlnden des Nordwestkap. 
Dieser Vogel war paarweise und einzeln an diesem Tage zu sehen. Gebrlitet list die Elfenbeinmove auf Jan 
Mayen nicht. 

Von dieser dem hEichsten Norden Europas unc1 Ametbikas angehorenden MGve befinden sich in del! 
kaiserlichen Sammlung zwci jungc V6gel aus GrGnlalld von Professor Gi e s e  ck  e, ein ausgefgrbtes aus deni 
fiordlichen Theil von Nowaja Semlja von der Reise des Grafen Wi  1 z c e k 1872, und ein paar Exemplar6 
ton  ~nbestimmter Berlrunft. 

Als vekeinzeltes sehr slidliches Vorkommcn m8go erwahnt werded, dass Ilerr Pfarrer 1 h k o v i  t s am 
Neusiedlers6e in Ungarn diese M61~c zu jener Zcit crhielt, als die Fische cinrch das ZurUcktreten des Sees' 

Abstarban. (Abhandlungen des Vereines flir Naturku~~de in Pressburg, 1884-1865.) 

abssa trddactyla L. 

In der Nordsee uiid ltings der norwegischen Riiste, nuch in den Fjords und besonders 2a%ll'8i'cht in 
q'roms~i beobachtet. In der Nahe des Eises war die drekehig-e Move selte~i zu sehen. 

In Jan Mayen brtitete diese Move an einigcu niedrig gelegenen Stellkn ziemlich zahlreich. Sic ist der ein- 
d g e  Vogel auf Jan Mayen, dcr ein zwar kunstloses, aber danerhaftes und grosses Nest baut. 

Das Nest wird ans Moos, Grashalmen unil l~o tk ,  die an vorstellodde Kcken und Padten ein'er Waild 
Befestigt werden, gemacbt. Jedes Jahr rvird cine neue Lage dieser Mischung adgetragen, SO dass ein Nest, dad 
Idlehrerb Jahre heulitzt wird, aus parallelen Schichten besteht, die sich le&ht abspalten lassen. 
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Die dreizehige Move legt zwei Eier. Am 19. Juni waren dieselben schon etwas bebrtitet. Am 25. Juli 
wurden junge Vogel ausgehoben. 

Einzelne Exemplare dieser Art wurden im Spatherbst und im Winter beobachtet. 
Am 20. Februar schoss ich zwei Exemplare in See. Am 5. April sah ich mehrere Exemplare in See. 

Ebenso am 3. Mai. 
Vom 17. Mai an waren die dreizehigen Moven zahlreich zu sehen und beschgftigten sich bereits mit dem 

Nestbau. 
Stete Begleiter dieser M6ven waren die Raubmtiven. 

Augenlider korallenroth, Iris braun, Ftisse schwarz, Schnabelspitze horngelb, Schnabelbasis sehwarz. 
Ab und zu erschienen einzelne Vogel dieser Art in Jan Mayen, dauernd hielt sich diese Mtive nicht auf. 
Mannchen im vollen Hoehzeitskleid. Diesc im hohen Norden allgemein verbreitete M6ve geht an der 

Westkiiste von Amerika xiemlich weit stidlich hinunter, sogar bis sum 8" siidlicher Breite (Sanders ,  Proc. of 
the zool. Soc. 1878 p. 210). Vie1 weniger stidlich reicht sie an der Ostkliste Amerikas und der Westktiste 
Europas. 

Vereinzelte Falle des Vorkommens auf dem Continent Europas bilden das in der Umgebung Mtilks 
erbeutete und das in Ungarn crlegte Exemplar des Pester Museums. (Newa l  d, Mittheilungen des ornitholo- 
gischen Vereines in Wien, 1878, pag. 26. - Otto H e  rmann,  11erm6szetrajzi ftizetek 1879, 2-3, 92 und 
Rev. 184, t. 4.) 

S t e r m  macrura N a u m  aun.  

Einzeln, paarweise und in kleinen Gesesellschaften in den Sommermonaten ziemlich oft anzutreffen. 
Bei der Siidlagune sassen diese Vogel in grosserer Zahl auf Sandbanken. Nester konnte ich nicht finden. 

Die mitgebrachten Exemplare befinden sich im Sommerkleid. 

Zusammenstellung hochnordischer Vogelarten und ihrer Fundorte. 

(B = Brutvogel; S = Standvogel; Z = Zugvogel; V = Vereinzelntes Vorkommen.) 
4 

Falco candicans . . . . . . . . . . .  
- gyrfalco . . . . . . . . . . .  
- peregrinus . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  - lanarius? 
- aeaalon. . ' . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Hdiaetw dbid la  

. . . . . . . . . .  Pandion haliaetus 
Nyctea nivea . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Otw &?-achyotus 
C h W r a  pelasgia . . . . . . . . . .  
Hirundo rufa . . . . . . . . . . .  
- mstiea . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  W i d o n  urbiea 
Froglodytea phs tr i s  . . . . . . . . .  
- p a d u s  . . . . . . . . . . .  

Regdus cdmdula . . . . . . . . . .  
- 

Smith-Suncl 
u. N. Polar- 

Bassin 

* B 

* B u. S 

Island 

* S 

* v 
* B u . Z  
* 8 

* V 

* V * v 
* S 

Groenland 

j~ B * * B 

;W B 
JC v 
j~ B * 

JC 
96 v 

96 v 

* v 

Jan Mayen 

* 
* v 

* s 

Spitzbergen 

* ?  

JC v 

Nowaja 
8emljs u. 

Waigatsch 

* ?  * V 

* v * v 
* B 

* v 
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. . . . . . . . .  E r y t h w  rubecda 
Cyanecula Wol$i . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Sm'cola oenanthe 

. . . . . . . . . .  Mniotilta coronata 
- virens . . . . . . . . . . . .  
- striata . . . . . . . . . . . .  
- paws . . . . . . . . . . . .  
- americana . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  - rubricapilla 
. . . . . . . .  Tricltas philadeblzica 

. . . . . . . . . . .  Turdus iliacus 
.- minor . . . . . . . . . . .  
- pilaris . . . . . . . . . . . .  - musicus . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  - merula. 

. . . . . . . . . . .  Motacilla aiba 
. . . . . . . . .  A~thus  ludovicianus 

- pratensis . . . . . . . . . . .  
- aquaticus . . . . . . . . . . .  
- arboreus . . . . . . . . . . .  
- cminus . . . . . . . . . . .  

Qrannda pusilla . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Qrannus Cooperi 
. . . . . . . . .  Vireosylvia olivacea 

Coruus cwax . . . . . . . . . . . .  
- cornix . . . . . . . . . . . .  
- mone . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Sturnus vulgaris 
. . . . . . . .  Agelam perqicillatus 

FringiUa smerznus . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Linota linuria 

. . . . . . . . .  - Hornemanni. 
. . . . . . .  - canescens G o u 1 d 

. . . . . . . .  - rostrata Con c s 

. . . . . . . .  Zonotrichia leucoplirys 
Plectrophanea nivalis. . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  - calcarata 
Loxia leucoptera . . . . . . . . . .  
Otoco y s  aipestris . . . . . . . . . .  
P h s  varius . . . . . . . . . . .  
C01apte.q auratus . . . . . . . . . .  
Lagopus wpestris . . . . . . . . . .  
- hem&ucurua . . . . . . . . .  

Vanellus cristatus . . . . . . . . . .  
Spuatarola Mvetica . . . . . . . . .  
Charadrius uirginicus . . . . . . . .  - auratus . . . . . . . . . . .  
Eudromias morinellus . . . . . . .  
Aegialites hiaticula . . . . . . . . .  
Haematopus ostrakgus . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Strepsilas interpres 
Ar& cinerea . . . . . . . . . . .  
Botaumcs minm . . . . . . . . . . .  
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. . . . . . . .  Numenius arpzlatus 
- phaeopus . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  - hudsonicus 
- borealis . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Limosa aegocephala 
. . . . . . . . . .  Totunus pavipes 

- calidrds. . . . . . . . . . . .  
maritha . . . . . . . . . . .  

- cinclus . . . . . . . . . . . .  
- Schinzii . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  - pectoralis 
- minutilla e . . . . . . . . . .  

minuta . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Mmhetes pugnax 

Macrorhamphus griseus . . . . . . .  
Gallinago ssolopacina . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Rallus aquaticus 
Crm patensis . . . . . . . . . . .  

. . . . .  Ortygometra porzana 
- carolina . . . . . . . . . . .  

Ehtlica arnericana . . . . . . . . . .  
atra . . . . . . . . . . . . .  

canadensis . . . . . . . . . .  
- leucopsis . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Anser albifrons 
. . . . . . . . . .  - hyperboreus 

- segetum (brachyrhynehus) . . . .  
- brachyrhynehus . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Cygnus minor 
musicus . . . . . . . . . . .  

Anas strepera . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  - boschas. 

wuta . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  - carolilzensis 

mecca . . . . . . . . . . . .  
- penelope . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Nyroca ZeueopNhalma 
. . . . . . . . . . .  Fuligula marila 

- a m i s  . . . . . . . . . . . .  
- cristata . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Clangula glaMcion 
- islandica . . . . . . . . . . .  
- albmla. . . . . . . . . . . .  
- histrionics . . . . . . . . . .  

Somateria mollissima . . . . . . . .  
Oidemia pertyicillata . . . . . . . .  

nigra . . . . . . . . . . . .  
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serrator . . . . . . . . .  

- glacialis . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  - arcticus 

arcticus . . . . . . . . . . .  
auritus . . . . . . . . . . . .  
torda . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  - troile 
ringvia . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . .  - arcticp v. glacialis 
cirrhata . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  ulus alle 
. . . . . . . . . . .  nus Kuhlii 

91zajor . . . . . . . . . . .  
a~zglorum . . . . . . . . . . .  

pelagica . . . . . . . . . . .  
erna mam-ura . . . . . . . . . . .  

issa tridactyla . . . . . . . . . . .  

. . .  - chalcopterus (Li chtens t . )  
. . . . . . . . . .  argentatus 

bassana . . . . . . . . . . .  



Leucocyon lagopus L.; Gray,  Catsl. Carniv. Brit. Mus. 1869. p. 208. 

Schon am Tage der Landung sahen einige BorcloEciere des ,,PolaLL einzelne Ftichse am Strande unter 
den senkrecht aufsteigenden Vogelbergen gegen Abend herumstreichen. Ich hatte bald auch Gelegenheit, alte 
Thiere sowie auch halbwtichsige, die mit den Eltern bereits auszogen, zu beobachten. Die alten Thiere waren 
ohne Ausnahme blaugrau, unter den Ropf- und Schwanzhaareii waren Iangere, silberwcisse in ziemlich grosser 
Anzahl bemerkbar, so dass von Weitem besonders der Schwanz mehr weissgrau aussah. Junge Exemplare waren 
ohne Ausnahme bis zum 16. October vollstandig bliiulichgrau gefiirbt, nach dieser Zeit zeigten auch die jungen 
Thiere manchmal in geringem Grade weisse Hanre auf Schnauze und Schwanz. Den ersten silberweisscn 
Fuchs sahen wir am 21. November 1882 bei unserer Ansiedlung. Ich versuchte mit Schiffslieutenant B a s s o  
denselben zu umgehen und zu todten, er entfloh jedoch fruher. Am 30. November lram er wieder, wurde 
ebenfalls bemerkt, aber leider bernachtigte sich mein Hund dieses Thieres und liess es am Berg zurtick, von 
wo es von anderen Fiichsen verschleppt wurde. Wir f;~nden nut Stiickclien von Fell und Schweiss an der Stelle, 
wo der Fuchs zerrissen wurde. Bis zum 27. December 1882 sah ich noch einige Flichse, die aber alle graublau 
waren, gerade so gefarbt wie bei unserer Ankunft in Jan Mayen. Der Berghund hat sechs Ftichse getijdtet, 
von denen drei (zwei junge und ein ausgewachsener) als BDlge verwerll~et wurden. 

Anfangs bezeigten diese Tlliere kcine besondere Furcht vor dem Menschen. Die jungen Thiere konnten 
sogar sehr leicht auf ihren Ausfltigen gefangen werden. Allzugross ist ihre Zutraulichkeit jedoch nicht. Das 
erwachsene Thier stutxt anflinglich, wenn es die fremde Erscheinung gewahr wird, trabt jedoch gewbhnlich 
weiter, wenn es seine Neugierde befriedigt hat. Junge Thiere, die jedenfalls unvorsichtig sind, verkriechen sich 
beim Anblicke des Menschen in das erste beste Loch. Eigens gegrabene Locher und Gange unter Hasen sah 
ich nur am Fusse des Brielle-Thurm, sie scheinen jedoch i~icht mit solcher Schlauheit gebaut zu sein, wie bei den 
rothen Ftichsen, da unser Berghund einen vor ihm fliichtenden und in die GHnge entschltipfenden beim 
Schwanze hervorzog. Es befanden sich namlich 5-6 Locher auf einer Flsche von eixiigen Quadratmetern, die 
scheinbar miteinandcr communicirten, und doch verkroch sich der Fuchs in einen kurzen, blind endigenden 
Gang. 

Im Sommer ist wohl kein Mangel an Nahrung fur dieses einzige LandsLugethier, das Jan Mayen 
bewohnt. Procellnria glaciales bildet die Hauptnahrungsquelle. Au8 dem Neste gefallene junge Vogel, die der 
Fuchs wahrend der taglicl~en Abendprornenadcn absammelt, unvorsichtig tiber Hohenrticken streichende 
Moven, die abgejagte Beute einer Btirgermeistermove, bilden nebst denjenigen Vogeln, die er sich aus 
zuganglich angelegten Nestern holt, eine mehr nls ausreichende Nahrung fiir Jung und Alt. Im Herbst und 
Fruhling bescl~leicht er am Strande und auf den Abhangen die verschiedenen kleinen Zugvogel, die ihm bei 
seinem, den grossen Steinen und dem Sand ahnlichen Pelzwerk rlieht schwer zur Beute fallen. Um diese Zeit 
halten sich die Moven mehr in See auf und sind zum mindesten nicht so zahlreich wie im Sommer. In der Noth 
wird auch der Strand nach ausgeworfenen Muscheln abgesucllt und gleichzeitig werden die Thiere unvorsichtiger 
und besuchen unsere von Hunden wohl bewachte Station. Von Hunden vertrieben kommen sie trotzdem wieder, 
bis sie das Schicksal erreicht. Auf ebenem Boden wurden die Ftichse von Lolo, so hiess der Berghund, nach 
kurzer Zeit eingeholt und konnten nur durch Winkelziige sich retten, wenn ein Berg in der Nahe war; der 
schwere Hund kam da  dem leichten Fuchs nicht mehr nach. Der andere Hund griff manchmal in die Action ein, 
und da war das Schicksal besiegelt. Im Sommer versuchten wir mit Eisen die Fiichse zu fangen, einmal war 
sogar zwischen den Branchen und dem als Koder beigelegten Vogel, zum grossen ~ r g e r  des Eisenstellers, 
eine Visitkarte in Form von Excrementen zu sehen. Der Vogel war jedoch unberiihrt. Mit dem 'Eintritte der 



Icalte und dem Abgange der Mtiven versuchten wir eine Holzfalle, in die eine Mbve hineingelegt wurde. In 
der ersten Nacht fing sich ein Fuchs; nach der Zeit sind dann mehrere Wochen vergangen, ohne dass einsr. 
mehr anbiss. Am 17. Janner wurde die Falle zuriickgebracht, ich wollte dieselbe unter dem Vogelberg auf- 
stellen, es kam jedoch das Eis. Spatw wechselten wir ofters den Platz, wo die Fuchsfalle aufgestellt wnrda 
und erhielten eine hiibsche Reihe von Polarfiichsen, die theilweise getbdtet uqd zum Theil lebend erhalten 
wurden. Einige waren so schlecht im Balg, voll Ung.iefer und mit Qautkrankheiten behafteb, dass sie wieder. 
freigelassen wurden., 

20. Janner 1883. Unser Fuchs bekommt immer mehr weissgespitztes Grannenhaar, sieht aber im ganzen 
nooh immer aschfarbig graubraun aus. 

Gesammelte Exemplare : 
Nr. 13. Altes MZinnchen, poch immer im Haarwechsel begriffen, gefangen am 2.. Februar, Lgnge von der Nasen- 

spitze bis an das Schwanzende 92.50m, Korperlange von der Nase bis zur S,chyanzwurzel 56"m, 
Schwanz 36.5"". 

Nr. 25. Junges Thier, gefangen am 19. Juli. 
Nr. 26. Am 25. Juli erschlagen. 
Nr. 42. Altes Weibchen, am 9. April gefangen. Ltinge Uber den Bauch gemessen 88"(= Nr. 26)) Liinge tiber 

den Rticken gemessen 90") Lange des Kbrpers 54"". 
Nr. 54. Weibchen, 23. April. Skelet. 
Nr. 178. Skelet. 
Nr. 184. Weisse Varietat, vollkommen erwachsenes Mannchen. 16. Juli. Ganze Ltinge 659") KBrperlange 250m 
.Nr. 185. Mlnnchen. 16. Juli. Ganze LSlnge 65"'") Lsnge des Kbrpers 25c"i 
Nr. 188. Mannchen. 27. Juli. Ganze Llnge 63"") LBnge des Ktirpers 24"". 
Nr. 198. Am 20. Juli. Ganze Lange 5Pm, Lange des Kbrpers 24". 
Nr. 203. Mannchen, 21. Juli. Ganze LLnge 53") 1,ange des Kbrpers 27"". 
Nr. 204. Weibchen, 21. Juli. Ganze Lange 53") Lange des Kbrpers 23"". 
Nr. 210. Mannchen, 22. Juli. Ganze Lange 59"JLZlnge des KSrpers 24"". 
Nr, 811. Mannchen. 22. Juli. Ganze L8ng.e 5Pn, Ltinge deg Ktirpers 25"". 

Ausserdem wurden der kaiserlichen Menagerie zu Schbnbrunn 3 braune und 1 weisses Exemplar tiber- 
geben, von denen das wcisse am 25. October 1883 verendete und dem Museum eingeliefert warden ist. 

Hinsichtlich der verschiedenen Farbungen des Polarfuchses und des Verhaltnisses derselben zu ein- 
ander sind widersprechende Ansichten aufgestellt; worden, und es siiid die betreffenden Fragen noch immer 
nicht hinlanglich gelbst. 

Schon S chr  e b e r ! ftilirt an, dass von e in  e r Mutter dieser Ftichse nach dem Berichte glanbwtiadiger 
Jtiger, Junge von beiderlei Farben und blaugran) fallen. Diejenigen, ays welcben weigse Sfeinfiichse 
werden, Bind kurzhaarig und rbthlichgelb, wenn sie auf die Welt Irommen, die spater grauen aber schwarzlich. 
Ferner wird nach einer Schilderung t l e ~  Farbungsproccsse bemerkt, dass die weissen Steinfiichse niemals 
grau, eowie auch die grauen nie wciss werden. 

T h i e n e m a n n  sagt, dass der Steinfuchs j4hrlich sein Haar wechsle, ohne dabei die Farbe zu yerandern; 
er erhielt weisse und graue F ~ o h s e  i ~ i  Winter und Sovmer. 

P a l l a s 3  berichtet ass Nordqsien, dgss dort die Iltiufigste yarietat jene sei, welche ip Wiqter wefss wird 
und schildert eine zweite Varietat, welphe auch im Winter dunkcl graubraun bleibt, qn(i eing dritte sebr sgltgffe 
Ton schwarzbr9~ner Farbe. Dieser Schriftsteller bemerkt, dass der Wechscl der Haqre und der Farbe qgch 
einem gewisser~ Gesetqe picht $8 Wirkung der W t e  erfolge, da or in Petersburg auch ginel) PI V R F ~ ~ W  

1 Saugethiere 111, 364. 
2 Bomorkungen auf oirlor Roiso im Norden von Europa, vorziiglich in Island. 1824, p. 2. 
8 Zoogr. Ross. - As. I, 51-57. 

~sturreiohische Expodition uuf Jun Muyon. 
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Orte gehaltencn Polarfuchs allmahlig dns Winterlcleid anlegen sab, wobei ein braul~licher 1ZUckellstreif am 
langsten blieb, enillich aber verschwand. 

In Nord-Amerika ist nach R i  c h a r d  s on  clas Winterkleid der Polarfticlise weiss, das Sommerkleid ist 
mehr oder minder braun gef6rbt. Aber nur die Minderzahl dieser Fiicllse erhalt tlas reinweisse Kleid selbst im 
Winter; viele zeigen eine wenig dunkle Farbe an der Nase, und andere, wahrscheirllich junge Individuen, bleiben 
das ganze Jahr mehr oder minder farbig am Korper. Anderseits wird zuweilen ein reinweisser arktischer 
Fuchs in der Mitte cles Sommers angetroffen und bildet die von den Gronlandern ,,I<akkerlakU genannte 
Varietat. 

R i c h a r d s o n  beschreibt aucli eine dunkle Varietat, welche ihre Farbung nicht wechselt als Var. P 
fuliginosa. Es geht aus diesen Angaben hervol; dass der islandische Polarfuchs die Farbe nicllt wechselt, 
wiihrend in Nord-Asien und Nord-Amerika die meisten Individucn ein wcisses Winter- und ein braunes 
Sommerkleid tragen. 

Die Beobachtungen in den Jahren 1882-1883 auf der Insel Jan Mayen haben iiber diesen Gegenstand 
neue AufschlIisse geliefert. Es gelang zwei Wiirfe des Polarf~~chses zu erlangen, von welchen jeder aus drei 
braunen und einem weissen Jungen bestand. Wallrend cles Winters waren die Flichse ebenfalls braun, nur 
etwas lichter als im Sommerhaar. Es dlirfte dadurch festgestellt sein, dass wenigstcns auf der genannten Insel 
die Normalfarbe die braune ist, welche d:~s ganze Jahr iibei. verbleibt, und dass die weissen Individuen Farben- 
varietiiten sind, welche auch im Sonimer das belle Kleid behalten, was mit den Beobachtungen, welche 
S c h r e b e r  mittheilte und jenen Th i enemann 's  auf Island im Einklang stelit. 

Es  scheint nach dem AngefIihrten bei dieser Art die weissc Farbung in verschiedenen Landern sowoh1 
als bleibende individuelle Abanderung als auch als blosse Wintertracht vorzukornmen, und auch in derselben 
Gegend erstreckt sic11 der Farbenwechsel nicht auf nlle Individuen. 

Eine analoge Erscheinung bietet in der Vogelwelt cter geseheckte Rabe der Far-0er Inseln, welcher von 
V i e i l l o  t als eigene Art (Corvus leucophaeus) beschriebcn, spater aber als Abanderung dcr Kolkraben (Corvus 
corax) erkanut aorden ist. Diese Abanderung tritt in wechselnder Zalll auf. Nach einer brieflichen Mittheilung 
des verstorbenen Professors J. R e i n h a r d t  (dd. 11. December 1879) ist diese VarietLt auf den ~ a r - 0 e r  Inseln 
gar nicht haufig. Bisweilen verlaufen mehrere Jahre, ollne dass ein solcher weissscheclriger Bursche sich zeigt, 
und es ware eine durchaus unrichtige Vorstellung, wenn man (mit Viei l lot)  annehmen wollte, dass so 
gefiirbte Tndividuen zu jeder Zeit und in einiger Menge zu finden waren. 

Ursus mccrithus 11. 

Der Eisbar kommt zuweilen im Winter, wenn das Eis gegen Norden gesclllossen ist, nach Jan Mayen. 
Wahrend des Aufenthaltes der Expedition auf der Inscl erschienerl zwei Baren daselbst, welche beide nach 
erfolgloser Jagd entkamen. Am Eise murden viele Spuren getroffeu, die aber selten gegen die Insel ftihrten. 

Cgstophora oristata E r  xl. 

Altes ~ k n n  ch en  (Nr. 43) mit alten Narben, Abschlirfilngen und Wunden, am 10. April geschossen. L b g e  
iiber die un t e r e  S e i t  e gemessen von der Basis der Nasenlocher bis zur Schwanzspitze 2" 30"" ; Umfang, 
40" vom Unterkieferrande (Mittelstelle) entfernt, 1" 15""; Umfang, 14" hinter der Brustflosse Hber dem 
obere Viertel eiucr am Bauche befindlichen Hautabschiirfung (91.5"" vom Unterkicferrande entfernt) 1" 50"'"; 
Umfang, 1" 33" vom Unterkieferrande entfernt, 1"' 49""; Umfang knapp oberhalb dcr Penisscheide 1" 14""; 
Entfernung des unteren Randes der ausseren (behaarten) Penisscheide vom Afterrande 37"". Vom Unterkiefcr 
I)is zum oberen Rande der behaarten Penisscheide 1" 72""'; vom Uritcrkiefer bis zn den Flossenspitzen 2"5lC". 
Llnge  der Schwanzflossen von der Afterhohe bis zur Spitze 45"";om Unterkiefer bis zur Mitte des Anus 
2" 12""; Lange der Brustfiossen 41.5"". 

1 Fauna Boreali-Americana I, 83. 
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~ b e r  den Rticlren gemessen: Von der Spitzc der I<lappmiitze his zur Schwanzspitze 2" 25"" (1); vom 
vorderen, unteren Rande der unaufgeblasenen MHtze bis zur Schwanzspitae 2" 37""; Entfernung der Spitzen 
der ausgcbreiteten ulid abgezogcnen Brustflosseil von einander 1" 45'"'. 

Zwei Excmplare wurden beobachtet, von denen cines gescl~ossen wurde. 

Phoca barbata M U 11. 

Ende August bemerkten wir eincn grossen bartigen Seehund, der beinahe tlglich parallel mit den1 
Strande gegcn den Brielle-Tliurm scbwarrtm oder von dort zurtickkehrte. Er blieb gewbhnlich 5-10 Minuten 
an der Oberflache, tauchte dann uiiter, kam jedocli irnmer in der Cursrichtung nach einem ebenso langen Ver- 
weilen uater dem Wasser wieder an die Oberflache. Auf diesen Seehund wurde vom Strande aus und vom 
Boote oft geschossen, ohne ilin von der Einl~altung seiner gewohntcn Tour abzulenken. Etwas kleinere Exem- 
plare sah ich beinahe bei jeder Bootfahrt. Am 10. Februar schoss ich eine Robbe, die jedoch sank, bevor man 
harpuniren konnte; am 20. Februar ereignete sic11 dasselbe Missgeschick; am 21. April wurde cine grosse 
Bartrobbc gesehen. In der Folge wurden ofters Exemplare dieser Art gesehen und auch geschossen. 

Erbeutete Exemplare: 
Mannchon (Nr. 111) geschossen am 25. Mai. Scl~iidel durch zwei SchUsse vollstandig zersplittert. Balg 

stellenwcisc liaarlos, abgcsclinnden. Qebiss nbgeniitzt. Ausmass: Lange iiber d e n  Rti c k en : Von der Nasenspitze 
bis ans Schwanzende 2" 14.5""; Entfernung der zweiten Krallenspitzen der Brustflossen von einander 1" 16""; 
limfang des Icopfes iiber die Ohrlocher 60"'"; Urnfang oberhalb der Ansatzstelle der Brustflossen 1" 38"; grbsster 
Umfang - zwisclien den beiden Schnittwunden, tiller dcr oberci~spitze der unteren kleineren Wunde - 1" 68". 
B a u c h s e i t  e: Entfernnng der zweiten Zehen 84"'"; Totallange nlit Schwanzflosse 2" 30.5cm";mfang in der 
Hijhe der Geschlechtsoffnung 1" 2"". 

MUnnchcn (Nr. 177) geschossen am 17. Mai. Lange Ubcr d e n  Bauch 2" 40"" und Halsumfang 850m; 
Rrustumfang, 80"'" vorn Unterkieferrande entfernt, 1" GOc1"; grbsster Umfang, 1" 10"" vom Unterkiefer entfernt, 
1'" 73"'"; Umfang in der Hblle der Geschlechtsbffnung 1" 16""'. Lange t iber  d e n  R t i cken ,  vom Schwanze 
bis zur Nasenspitze 2" 32"". 

Phoca groenlcwldldca M 11 11. 

Pagophilus groenlandicus Gray, Cat. Se:hls arid Whales, Brit. Mus. 1866, 25. 

Als wir in den ersten Tttgen dcs Jilli 1882 mit dem ,,Polal' an die lussere Eiskante bei Jan Mayen 
kamen, snlien wir theils einzelne, thcils Gruppen von wenigen bis zu 50 StUcken und dartiber sich herum- 
tummeln. Neugierig aus den1 Wasser mit den] Oberlriirper heraustauchend schauten sie dem Schiffe nach, 
wobei sie jedoch irnrner so weit flnchteten, dass wir die Gesellschaft aus den Augen verloren. Wir salien auch 
auf dem Eise e inze l~e  Exemplal.e liegen. Diesen konnte man sich, da sie meistens schliefen, bis auf wenige 
Schritte nghern. Van der Insel aus sahen wir im Sommer und Herbst keine Thiere dieser Art. 

Am 11. Jallner 1883 trieb der 080-Wind das Eis aus der Bucht und es zeigten sich einige kleine See- 
llunde; einen sah ich in See, der h6chstens 3'1, Fuss laiig war. 

Am 8. Fehruar fand jell auf der Stelle, wo i c l ~  einen Fischkorb verscnkt hatte, das Skelett eines kleinen 

S~ehundes, dem Kopf und lCxtremit&ten fehlten. Die Schwanzspitze, die noch behaart war, zeigte kastanien- 
brame Haare. Der Rest des Skeletes war nocll am Grunde zu sehcn, jedoch nnmljglich heraufi~uholcn. Ob der 
Kopf dabei war oder vielleicht im I<orbc blieb, kann icli nicht entscheiden, da wir den lcorb nicht mehr an  
der Stelle finden Ironnten. Am 20. Fobruar sali ich einige sehr lrleillc Exemplare in der englischen Bucht und 
beim Briellc-Thurm. 

Erlegte Exemplare: Junges hliinnchen im Haarweclisel (Nr. 110) erlegt am 11. Juni; LInge 64wm,grbsster 
Urnfang 35"". Ein junges Exemplar van der Gldsse des vorigen wurde mit Schrot aus grosser Nlhe  geschossen 
Und die Kopfhaut ganz zurst6rt. 
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F. F i  s c h e r und R v. P e 1 us 1 n, Wiigeb und Saugethiere. 

ErUrung der Abbildungea auf Tafel IX. 

VarieVaten der Ffirbung und Kopfbildung bei Uria arra Pall. 
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VII. THEIL. 

A. 

F L O R A  D E R  I N S E L  JAN MAYEN. 
GESAlCIMELT VON 

DR. F. FISCHER, 
ARZT D E R  O S T E R R E I C ~ ~ I S C N E N  EXPEDITION A U F  J A N  MAYEN. 

BEARBEITET UNTER MITWIRKUNG VON 

PROFESSOR DR. THEODOli FRIES I N  UPSALA, PI~OFESSOR EDUARD HACKEL IN ST. POLTEN UND 

DR. FEliDlNAND HAUCK IN TRIEST 

VON 

DR. H. W. REICHARDT. 

uber die Flora der Insel Jan Mayen ist in der Literatur sehr wenig belrannt. Die relativ vollstKlldigste 
Nacliricht liber dieselbe findet sic11 in: Den Norske Nordhavs Expedition V, Scite 25, wo cine Liste veil eilf 
l'hancl.ogarne~i-Arten mitgetheilt wird, welclie voii der norwegischen Expedition in1 Jahre 1877 auf Jan Mayen 
gesammeli und von l'rof'essor B l y  t t  bestimmt wurden. Dieselben sind : 

S'a~t:ifraga caespitosa L. 
,, ?~ioulis L. 
,, oppositifolia I,. 
,, rivuluris L. 

lianunculus y lavialis 1,. 
HaLia,tt?tzcs peploides F r. 

Cerastiuw~ u@it~uttt, L.? 1 

Draba corymbosa R. Br. 
CocJ~lea~ic~ ofJiiciitaulis L 
Oxyvia diyygzci Cam y (1. 
C'uttrbt.oscr crlgicla 17 r. 

Auch in der neuesten trefflichen Abl~andlung Nathors t ' s :  Nya Bidrag till I<annedom am Spetsbergens 
l<iirlvlxter, welche vor kurzem ersehien, werden auf Seite 79-83 nur die oberwLlintell 11 Arten als auf Jail 
Mayell vorkommend angeflihrt. Es scheint, dass die Botaniker es mieden, die Gestade dieses unwirtlilichen 
Eilandes zu besuchen. 

Das Materiale fur die fblgencle Auf./,Ulilung lief'erten in erster Linie die botaniscllen Sammluiigen des 
Arztes der Expedition, dermalen k. k. Rcgimentsarztes Dr. Ferdinand F i s c h e r .  Dieselbell un1f:tssen ctwas 
mellr als 100 Numlnerll und lieferten, was die Plialierogainen anbelangt, ein sorgfaltig getrockuetes Materi:~le, 
welcllcs geeig.net ersclieint, cine ijbersicht iiber die alif der Insel vorkolnnlendell Gcfiisspflnnzen zu geben. 
Veil I<i.yl)togamen wurden leider nnr wenige Reprlselitaliten 1nitgebr;~cht. - 

1 Dassolbo ist C. ar.cticum Lange. 
2 Sio ist n:l& meillor Ansch:~un~ig riclitigor zlt C. groetalalitiica 1,. ZII zirliori. 

(Isterroichischo Expodition auf Jan Mayon. 
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Ferner wurde benutzt eine Collection von ungefiihr 50 Nummern, welclie der k. It. Linienschiffslieutenant 
Gustav B e e r ,  eingeschifft auf dem Transportdampfer ,,PolaL' iin Herbste des Jz~hres 1882 sammelte und dem 
k. k. botanischen Hofcabiriete widmete. 

Endlich hatte Professor Dr. Theodor F r i e s  in Upsala die Freundlicl~keit, die Bestimmungeri jener 
Flechtenarten mitzutheilen, welche von Dr. D. C. D a n i  e l  s s e n ,  der dic norwegische-nordatlantische Expedition 
in den Jahren 1876-1878 begleitete, auf Jan  Mayen gesammelt wurden. 

Die Bestimmungen des grossten Theiles der oberwiihnten zwei Collectionen wurden von mir vorge- 
nommen. Nur bei drei Gruppen wurden Ausnahmen gemacht. Professor Dr. Theodor F r i e s ,  der gruncilichste 
Kcnner nordischer Flecliten, hatte sich angeboten, .die Bestinimung der :~nf J:ln Mayen gesammelten Flechten 
zu iibernehmen; ferner waren die bewahrten Monographen Dr. Ferdinand Hxucl i  in Triest und Professor 
Eduard H a c k e l  in St. Polten so tieundlieh, der erstere die Algen, der lctztere die Graser zu determiniren. 

Ich danke den genannten Herren fur ihre Mtihewaltung bestens. 
Bei den einzelnen Arten wurden nebst den wichtigsten systematischen Fundamentalwerlten noch jene 

Publicationen citirt, welche tiber das Vorkommen jeder Species auf Spitzbcrgen, in Gri5illand, auf dcr Biiren- 
Insel, auf Island, in Skaudinavien, irn arktischen Hussland, auf Nowaja-Semlja, in Sibirien u. s. mr. Aufschluss 
geben; sie dienten zur Basis fur die jeder Art beigeftigten Angaben uber ihre Verbreitung ausserhalb J an  
Mayens. Irn Ganzen werden im folgenden Verzeichnisse 70 Species aufkefiihrt; von ihnen entfallen auf die 
Algen 11, auf die Pilze 5, auf die Flechten 18, auf die Moose 8, auf die Gefiisskryptogamen 2, auf die Pliane- 
rogamen endlich 26 Arten. Es  wurde somit durch die Aufsammlungen cfer li. li. osterrcicliisclien arktiscl~en 
Beobachtungsstation die Zahl der von der Insel Jan Mayen bisher bekannten Arten von Gefasspflanzen melir 
als verdoppelt und es kann clie folgende Aufizahlung als der erste Versuch einer etwas vollstiindigeren Flora 
dieser Insel bezeichnet werden. 

Ftir eine eingehendere Erorterung der pflanze~~geographischen Verliiiltnisse Jan Mayc~is halte ich deli 
Zeitpunlit noch nicht fiir geeignet, denn es wurden nur an einxelncn Localitaten und auch an diesen nur 
wahrend einer relativ kurzen Zeit botanische Sarnmlungen gemacht. 

Es sei daher hies zum Schlusse nur kurz Folgendcs liervorgehoben: 
Die Flora Jan Mayen's hat einen ansgesprochen arktischen Character; sie ist arnl an Species und setzt 

sic11 beinahe ausschliesslich aus Formen zusammen, welcl~e im xrktisclien Florengebiete eine weite Verbreitung 
besitzen. Sammtliche Gefasspflaneen Jan Mayens ltommen in den Nachbargebieten, namentlich auf Spitzbergen, 
so wie in Ost-Gronland vor. 

Endenlisch auf der genannten Insel ist bis jetzt nur eine Flcchtenart: Lecidea dilabens Th. Fr .  

Cryptogamae.  
ALGAE. 

(Bvstin~tut von Dr. Ferdil~:~lld El  a 11 c IC ill 'l 'ri~st). 

Zygmsmcc A g. 

2. afsne H:tss:~l, Britt. Freshu8:~ter Alg., 11.165, Tnf. 33, Pig. (i.-I27~yncl~o1ze~nn y/kgli7~e I<#.. Spot. Alg., 1). 444.-1i:~b c!nIl., 
Flor. c:urop. Algar., 111, 1). 232. 

In SIisswassertumpeln urn die Rndson-Spitze auf dem Stidtheile der Insel. (17.)' 

Die einzige von Jan Mayen rnitgebracl~te Stisswasser-Alge. Lcider ist sie steril, dslier die Bestimmung 
nicht ganz sicher ( H a u  c k  in litt.) 

Aus dem oben angeftihrten Grunde unterlasse ich cs, Daten iiber das Vorliommen von Zygnenza afi'ne 
in der arktischen Zone l~ier  anznftihren. 

1) E'. bczeichnlot Ur. Fol.ctin;tlid F i  8 c1ic.r. 11. Glrst:rv l3 (her. Dr. D. C. D a n i e l s s e n  :~ls Sari~~lllcr (lor butroffciitlr~l Art. 
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PHAEOZOOSPOREAE. 

PgZaieZZa B o r y. 
P. ZittovaUs (L.), IZj ol1m:~n u, Bidrag till lriiln~edom :~111 Sc:irldin. Ectoctbrpoor, 1). 99.-Id. Spatsberg. mwriu. cl~loropllyll. 

T l ~ i ~ l l ~ p l ~ y t . ,  11, 11. 36. -Id. Algel~vogct. d. BTunn:~nnucl~. Rloc~., 1). 44. - Groenlnl~d, Is1:mds Flori~, 1). 153. - Co~flervic littoralis L., 
81). PI. (ed I.) 11. 1166. - Ectocarl)i~s littovnlis 1, y ~ i g b . ,  Hytlrol)l~yt. D:LII., 1). 130, '1':lf. 42. - J. Ag. spec. Algi~r., I, 1). 18. 

Auf Fucus in  der Mary-Muss-Bucht (17.). 
Im nortllichen Tlleile des Atlantischen Oceans sowie im nijrdlichen Eisrneere von weiter Verbreitung; 

an den I<tisten Spitzbergens gemciu, ebeiiso a11 den Gestaden Islancls und Norwegens; an der Wcstktistc von 
Nowaja Semlja und Wajgatsch allge~nein verbreitet, oline jedoch in griissereil Mengen aufzutreten. 

A. A g a r d l t i i  Kjo11111., Spctsbcrg. 'l'h:11101)11yt., 11, 1). 18 ct  seqll. -- I ~ C I I I ,  Alg. d. X I I ~ I : L ~ I ~ I .  Mccr., 1). 37. - L a ~ ~ ~ i ~ ~ a r i c c  
col)w'.ntit J .  Ag., Bidrag till Iciinnod. : ~ f  Spotsborg. blg., IT, 1). 5 (ncc D o  1 a 1' y 1.). 

An den Ictisten Jan Mayen's in einer Meerestiefe yon 5-20 Meter stellenweise haufig (If1.); um die Nord- 
lagune in grosser Menge (B.). 

Eine ausgesprochen arlrtischc Art, um Spitzberg.cn gemcin; im Murn~a~in'schea Meere an den IClisten 
Nowaja Semlja's so wie im sibirischcn Eismeere allgemein verbreitet und daselbst die griisste Alge. 

Fehlt an den Gest:~clen Crronlands, Islands nnil Norwegens. 

L. digitata (L.) L:rmonr. Ess:~y sllr Ics gull. dcs Th,zllol)hyt., 1). 22. - J. Ag. spec. Algal'., I, p. 134. - Kjollm., 
Sl)i)tsb. l'l~:~llol)hyt., TI, 1). 24. - Alg. d. Bftlulm:cln~. Meor., 11. 38. - % e l l  or, in Zweite dcutscll. Nordl)olfill~rt, It ,  1). 84. - A t c c ~ s  
digitatus L., M:LTI~., I, 11. 134. 

Mil der vorigen Art gemeinschaftlich vorkommend (If1.); namentlich hanfig um die Eier-Insel. 
Im nordlicEicn Tlieile clcs Atlantiscllen nnd Stillen Oceans so wie im nordlicllen Xisnieere weit verbreitet; 

specie11 beobaclitet an den Iclisten von Grtiiiland, Spitzbcl.gen, Nowaja Semlja, Sibirien u. s. w. 

D. a c u z e a t a  (L.) I~:amo11~. Ess., p. 25.- J.Ag., spec. Algar., I, 1). 167.-I<j olllll., Spetsb. Th:~llophyt., LI, 1). 42. -Id. Alg. 
(1. &llurn~:~~~n.  Mcer., p. 48. - % o l l c r ,  1. c. 11, 1). 85. - Groclllr~nd, Tsl. li'lor., 1). 163. - F L L C ~ C S  uculeattcs L., sp. 111. (cd. II), 1). 1632. 

In der englisclicn Buclit an Treibliolzstammen (lrl). 
1111 nijrdlicheu Tlieile ties Atlant,isclien und Stillen Oceans, so wie im niirdlicliei~ Eismeere von weitcr 

Verbreitung. An deli Iciisten von Spitxberg.cn, so wie an jenen von Nowaja Seirllja cine der gemeinsten Algen 
und fiir die dortige Algenflora c1iaral;teristisch; ebenso an den Gcstaden Gr6iilands, Islands und Norwegens 

FUCOIDEAE. 

IfTtacr~,s (L.) D e c a i  s n e et T h u r. 
E evalzescens K. Ag., spec. Alg., I, p. !)2.-- J. Ag., spoc. Alg., 1, p. 210. - I t l .  Alg. Spctuborg., 1). 40.- K j  ol l  m., Spcts- 

borg. Th:~llopli., 11. 1). 4. -- Id. Alg. (1. ATunn:lln~. Rlccr., p. 26. 
Vi~r. b u r s t g e r a  I<j ollm., I. c. IT, 11. 4. -- F ~ ~ C I L S  ~ ~ L Y S ~ ~ B I - 1 1 s  J. Ag., Rig. Spetsbcrg., 1). 41. 
Var. n a m a K j c l l m . ,  1. c. p. 4. 

Beicie VarietLten in der Mary-Mussbucht in einer Meerestiefe ~ 0 1 1  20-30 Meter hiinfig (F.). 
Eine arktische Art, welclle im nijrdlichcn Eismecre an dell lCilsten Spitzbergens, SO \vie an den Gcstaden 

Nowaja Scmlja's, Sibiriclls und I(anltschatkas, ferner des russiscllen und englisclicil Nord-Amerilras haufig ist. 
Fe l~ l t  urn Islal~d, Norwcgen ulitl Gron1:~lld. 

A. lzodosu.lrb (I,.), L o  J o l i  s, Itami~rqn. sllr 1:i uomonc1:~t. dos Alg. ill M6111. SOC. SC. lli~t. 110 C ~ I C ~ ~ ) O , I I . ~ ,  IV, 1). 81. - ~ d .  I,isti> 
de8 Alg. do Cllcrbollrg, p. 96. - Fucl's ftoclosr's L., sl). 111. 1). 15!J. - O~otl lal l in  l80d0sa I) cc:ci 811 c c5t 'l'li II r.. i l l  .[nil. sc. nxt. Bat. 

19 



Ser. 111, VO~. 111 (1845), p. 13. - K j  e l lm., Spetsberg. Thalloph., 11, p. 3. - Groenl., Isl. Flor., p. 153. - Fucodiu?ib ~zodosunz J. Ag., 
Spec. Algi~r., I, p. 206. 

In der Mary-Muss-Bncht hanfig in einer Meerestiefe von 20-30 Meter (F.). 
Im nordlichen Tlieile des Atlantischen Oceans weit verbreitet; seltener im niirdlichen Eismeere. An den 

Gestaden Spikbergens nicht haufig; sclleint irn sibirischen Eismeere eu fehlen, tritt dagegen an den Klisten 

Islands und Norwegens auf. 

PtiZota A g. 
Pt. serrata Kg., Bot:~n. Zeit., V. (1847), p. 36. - Id. Spec. Alg., p. 670. - J. Ag., Spec. Alg., 11, p. 96, et 111, p. 76. - 

Kjellm., Spctsbcrg. Th:tllopI~yt., I, p. 26. - Id. Alg. d. Rlurmi~nn. RIcer., 11. 22. - Zcller, 1. c. 11, p. 86. 

In  der Mary-Muss-Rucht auf Laminarien und auderen Algen niclit selten m ~ d  bis zn einer Tiefe von 50 bis 

70 Meter vorkommend (lrl). 
Im ntirdlicl~en Eisnieere von weiter Verbreitung; wurde an den Kiisten von Grijnland, Spitzbergen, 

Nowaja Semlja u. s. w. beobachtet. Fe l~ l t  dagegen an den Gestaden Islands und Norwegens. 

DeZesseria G r e  v. 

D. Baerii Pos tcls et Rupr., Illustrat. Algar., p. 2. - Rupr., Alg. Ochots., p. 239 et sequ. - J. Ag., Spec. Algar., 11, 
p. 685 et 111, p. 452. - I< j ell  in., Spetsberg. Thalloph., I, p. 12. - Icl. Alg. d. bf~irmann. Moer., p. 13. 

Auf Luminuriu und h c u s  nicht selten ($1); haufig um die Nordlagune '(B.), ferner um die Eier-Insel 

nachst der Siidlagune (B.). 
Ebenfalls eine rein arktische Art, welche bis jetzt an den KUsten von Spitzbergen, Nowaja Semlja, 

Sibirien und Kamtschatka gefunden wurde. 

Fehlt an den Gestaden von GrGnland, Island und Norwegen. 

D. sinz~osa (Good. et Woo dw), L:tmonr, Ess., p. 124. - J. Ag. Spec. Algar., 11, p. 691 et 111, p. 486. -Kj ellm., Spets- 
berg. Thwlloph., I., p. 12. - Id. Alg. d. l\Iunnann. &leer, p. 12. - Griirilund Isl. Flor., p. 153. - If'uc~is sit~uosz~s G o  o d. et W o o d w., 
in Trans. of Linn. SOC., 111, p. 111. - Phywdrys sinuosa Kg., Phycol. gun., p. 444. - Id. Spec. Algitr., p. 874. - Beller, 
I. c. 11, p. 86. 

I n  der Mary-Muss-Bucht nach starker Brandung an den Strand geworfen (F.). 
Im niirdlichen Theile des Atlantischen und Stillen Oceans, so wie im niirdlichen Eismeere allgemein 

verbreitet, wurde specie11 gefunden an  den KUsten von Spitzbergen, Gr8nlanr1, Island, Norwegen und Nowaja 

Semlja. 
PoZys&pho.nia G r e v. 

P. arct.lca J .  Ag. Spec. Algttr., 11, p. 1034.-Icjellm., Spetsberg. Thalloph., I, p. 9.-Id. Alg. cl. Murmann. Mccr., p. 11. 
- Groenl. Isl. Flor., p. 152. 

Urn das Kreuz-Cap in einer Meerestiefe von 20-30 Meter gesammelt am 23. Jnnner 1883 (K) .  
Eine arktische, fiir die hochnordische Algenvegetation cl~arakteristische Art. An den Kiisten von Spitz- 

bergen die gemeinste Species; ebenso um Now+ Se~tilja nnd im sibirischen Eismeere eine der individuen- 

reichsten Arten; findet sich auch an den Gestaden Islands, fehlt aber in Norwegen und GrEjnland. 

FUNGI. 
HYMENOMYCETES.  

Cortina~Zzcs F r .  
0. cinnamomeus (L.) Fr., Epicris., p. 288. - P. A. K:uqt., Fung. in ins. Spotsberg. et Beercn-Eiland collect., p. 94. - 

Agaricnscinnamomeus I,. spec. pl., p. 1173. - Fr., Syst. mycol,, I. p. 229. 

Zwischen Moosen auf den Abbangen des Danislsseii-Berges in einer MeereshBhe von beiliiufig 70 Meter 

(R);  an  den Abhangen der die Stidlagune begrenzenden Berge (Is',). 
Einc Uber das garlze niirdliclie Europa vcrbreitcte Art, wclclic auch auf Spitzbergen vorkohnlt. 
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Agaricus L. 
A. (Galera) Hypvzi Bat sch ,  EIo~ich., 11. p. 117, Taf. XIX, Fig. 96. - riyczricits J~ypt iorut t~  S c h r a n k ,  Flor. Bnvar., 11, 

13. 605. - Fr., Syst. myc., I, 11. 267. - Id. Epicria., 11. 207. - Kiirst., F I I I I ~ .  Spctsbcrg., 11. 93. 

Moosige Stellen des Strandes uin die Nordlagune (B'.); moosreiche sumpfige Stellen des Hochpl' 'L t eaus 
auf dern Stidtheile der Insel ($1). 

Von gleicller geographiscl~er Verbreitung wie die vorhergeliende Art. Auf Spitzbergen und der Baren- 
Insel haufig. 

A. (Hebelornu) fastibilis Pers. ,  Syn. meth. Fi~ngor., 11. 386. - Fr., Syst. mycol., I, 1). 249. - Id. Epicris., p. 178. - 
Icarst., Fung. Spetsberg., p. 93. ' 

Sumpfige, moosigc Stellen dea Hochplateaus auf dem Stidtlieile der Insel (F.). 
~ b e r  das ganze nordliclie Europa verbreitet. Auch auf Spitzbergen vorkommeud. 

A. (Ontphulia) u~nbelliferus L., spec. pl., p. 1175. - Fr., Eler~ch., I, 1). 22. - Id. Epicris., p. 124. - I<:~rst., Fuug. 
Spetsborg., p. 93. - B e r k c l .  in J o l ~ r ~ i .  of Lim~. Soc. XVII. (1883), 11. 13. 

Im ganeen niirdlichen Enropa und Amerilra allgemein vcrbreitet; auf Spitebergen liaufiger, auf dem 
Baren-Eilande seltener. In Gronlalrd an mehreren Localitaten gefunden. 

A. (Collybia) atratics Fr., Observ. myeol., 11, 11. 215. - Id. Syst. mycol., I, 11. 168. - Id. Epicriu,, p. 98. - liarst. 
Fung. Spctsbcrg, p. 93. 

Moosige llumtise Stellen auf dern Slidwestabl~ange dcs Danielssen-Berges (F., B.) 
Von gleicller Verbreitung wie die vorigen Arten. Wurde anf item BBren-Eilande, nicht aber auf Spitz- 

bergen gefunden. 

LICI-IENES. 
(Bestimmt von Professor Dr. Theodor F r i  e s  in Upsitla.) 

S. crocea ( I , . )  A ell., Liclicr11ogr:l1~11, ur~ivctra:~l., 1). 149. - I< 6 r b., Syst. Lichen. G(.rmal~., 11. 63. -I'll. F r i e s ,  Lichen. i ~ r ~ t o i ,  
p. 48. - Id. Lichen. Spitzbcrg., 1). 16. - Id. Lichei~ogr. Sc:~~ld., 13. 320. - Groenl., Isl. Flor., p. 149. - Licldet~ o.oct.ns L., sp. 
pi., p. 1149. 

An felsigen Stellen des I-iochplateans auf dern Stidtheile der Insel (4:). 
In der arl~tischen und polarcn Zonc weit verbreitet; specie11 auf'.Spitzbergen, Island, so wie in Nord- 

Slrnndinavien haufig. 
Lecidea A c 11. emend. 

L. dilabelzs Th. F r i e  8 ,  sp. 11. 

,,Crusts pleirnum areolato-diffracta, cinereo- vel glaucoalbida, mox in pulverem pallide 
ocl~raceum dilabente; hyphis arnyloides; apotheciis innato-emergentibus, dein adpressis, disco 
planiusculo nudo, margine elevato ; sporis mediocribus. 

In rupibns b i~~al t ic i s  montis ,,Vogelbergu (B.). 
Duo tantum spccimina, neque admodum eximia sunt lSeportata; novam describere specielu 

tamen nudeo, quum ab omnibus ~nihi  cognitis satis recedat,. Ad stirpen1 Leci.itieae co~zJ1uet~tis F r .  
(Lichen. europ. p. 318. - Th. Fr. Lichenogr. Scand. p. 484) potissirnum pertinet. 

Crusta maculas format suborbiculares, 0.5-0-ti01n latas (interdurn confluentes), arnbitn tantum 
ex areolis integris formatas, ceterum in pulverem dissolutas. Apothecia ad 0.8"" lata. Hypothecium 
violaceo-fuscnrn vel nigricans; paraphyses distinctae,gelatiiiam percurrcntes, apice clavato-incras- 
satae et coerulescentes vel fuligineo-coerule~centes; asci clavati; sporae ellipsoideae, 0.011-013"" 
longac et 0-005-006'n'n crassae. Jodo intense persistenterque coerulescit14 (Th. Fr ies ) .  

Caloplaca Th. F r i e s .  
C. ekgams (I , i~tk)  TI]. Fr . ,  l,icl~eriogr:~pli. Scald., p. 1GS. -. Lic7~e1c elegatls Li~ i l r ,  J:~hrb. d. QcwLchskunde, I, p. 37. - 

X a ~ t t l ~ o r i g  degans Th. Fr., Lich. arctoi, p. 69. - Id. Licll. Spitxborg., 1). 14. - Grocnl. Isl. Flor., p. 149. - A~~zpki lonan elcgans 
orb. ,  Syst., p. 110. - ~ d .  Zwoito deutscllo Nortlpolf;~l~rt, 11, p. 78. 
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p (?) discopa Th. F r i c  s nov. var. 

thallo macriore, paullo pallidiore; apotheciis planis, margine tenui dcmum excluso, disco prinlum concolore, 
dein subolivaceo- vel sublivido-luteo. (Th. Fr.) 

Auf Basaltfelsen der die Abhiinge der SUdlagunc begrenzenden Berge (F.). 
Unicum idemque minutum fragmentum in collectione adest, quare judicium certnn) non audeo 

enuntiare. 
Apothccia variis Caloplacae Junger~na~aniae (Va hl)  Th. Fr .  et C! vitellinne (Eh rh) Th. F r .  formis 

suut subsimilia. Turn thallus, quam apothecia adeo exiguam acidi chrysopl~anici copiam fovent, ut 
coloris mutatio K 0 provocata ,nudis ocnlis vix percipi possit, mici~oscopio adhibito, rosea 
apparent. Partibus apotliecii internis cum C. elegante congruit; sporae 0.013-016""' longae et 
0.006-008mm crassae. 
Die Stammart ist im ganzen arktischen Florengebiete hanfig und bekleidet meist Felswiinde; scltener 

iiberzieht sie Moose. 
Die Varietat discopa Tli. FP. wurde bis jetzt nus auf der Insel Jan Mayen gefunden. 

Gyrophorcc A c h. 

G. erosa (Web.) Ach., Lichenol. ~inivers., p. 224. -KO erb., Syst., 12.96. ---Th. Fr., Licli. :wet., p. 164. -Id. Lich.  spit^- 
berg., p. 33. - Id. Lichcnogr. Scand., p, 159. - Grocnl., Tsl. Nor., p. 150. - Licheu croslcs Web., Spicil. Flor. Gocttiilg., 11. 25!). 

:J torrefacta (Sc11r:~d.) Th. Fr., 1. c. p. 159. - Unlbilicuriu torrcji~ctu Schrad. ,  Spicil., p. 104. 

Auf Felsen der Insel Jan Mayen. (D a n  i e 1 s s en.) 
In der alpinen und marinen TCegion Scandinaviens, Islands, Spitzbergens nnil Griinlands weit verbreitet. 

G. proboscidea (L.) A c  h., Lichenol. ~~niv . ,  p. 220. - Ko erb., Syst., p. 95. - Th. Fr., Licll. nrctoi, p, 164. - Id. I h h .  
Spitabeg., p. 32. - Id. Lichenogr. Sc:~rid., 11. 163. - Groenlund, I. c. p. 150. - Lichet~ proloscicZeus I;., sp. pl., 11. 1150. 

Auf Felsen der Insel Jan Mayen. ( D a n i e l s  sen). 
~ b e r  die ganze arktische und polare Zone vcrbreitet; speciell auf Spitzbergen, Griinland, Island, sowie 

auf Sk:tndinaviec beobachtet. 

G. cy7iilzdrica (L.) Ach., Lichenol. univers., p. 223. - Th.  Fr.  Licll. :wet., p. 167. - Id. 1,ich. Spitsberg., 11. 32. - Id. 
ldchenogr. Sc:~nd., p. 157. - Groenl., 1. c. p. 150. - K o  arb., Syst., p. 97. - Id. Zweite dentsch. Nordpolf. 11, 13. 76. - Liclie~~ 
cyli~~dricus L., sp. pl., p. 1144. 

 form:^ Deli.sei D c s p r., msnuscr. Apothcciis abortivis. 

Auf Felsbliicken am Fusse des Baren-Berges (k'., B.). 
Hat die gleiche geog~aphische Verbreitung wie die vorhergehende Art. 

Yurvne7iia A ch. emend. 

P. Zanata (L.) W :LI lr., Compend. flor. cryptog. I, p. 520. -N y l : ~ n  (I., Synops., p. 398. - Th. Fr., Lich. orct., 13. 58. - Id. 
Liclien. Spitsberg., p. 12. - Id. Lichenogr. Sc:~rlci., p. 126. - Groc~~l., Islt~rid. Flor., 1). 149. - Licl~etb lunatus I,., sp. pl., p. 1155. 
- fi>abriccxria stygia p lunuta Ko erb., Syst., p. 79. - Id. Zweite dcutsch. Nordpolf. 11, 1). 76. 

Auf Felsen urn die Siiule nachst der Stidlagune (B., D.). 
~ b e r  die ganze arktische Zone verbreitet; speciell auf Spitzbergen, Isl:~nd, Griinland, ferner anf cler skan- 

dinaviscl~en I-Jalbinscl liiiufig. 
Cetrccriu A c h. 

C. l~lasce~as (Fr.) Th. Fr., Lichenogra]-)h. Sc:~rid., 1). 98. - C. ciccilenta P I~iascerts Fr., Licl~. europ., p. 36. - C. is1a)ttlica p 
Uelisei B o r y i  11, Schaer. Enurn., p. 16. - T11. Fr., Lichcn. srct., p. 35. - N y 1 :~n  d., Syn., p. 79. - C. Uelisei T11. F r., Lichen. 
Spitsberg., p. 99. 

Auf den Abhangen des Danielssen-Berges in einer Meercshiihe von beiliiufig 100 Meter (F.). 
Eine echt arktische Art, welclte bis jetzt auf Spitzbergcn, Gronland, i m  niircllichen Skaudinavien, arkti- 

schen Russland, so wie im Ural beobachtet wurde, aber weil viclf'ach mit Cletravia islarzdica verwcchselt, einc 
bedeutcnd weitere gcographisclie Verbreitung l~aben dlit-f'te. 
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C. islandica (L.) Acli., Lichcnol. ~uiiv., 1). 512. -- Nylnrid., Synops., p. 298. - Th. Fr., Lich. nrct., p. 36. - Id. Lich. 
Spittiberg., 1). 10. - Id. Liclrerrogr. SC:LII~., 1). !IS. - C*rocuI., 1. C. 11. 149. - I , i c / ~ e ~  is7atzdict~11~ L., 811. PI., 1). 1146. 

Bergabhlinge um die Stidlagune (B); feuchte moosige Stellen urn die Siidbuclit (Ir'.). 
~ b e r  das game arlrtische Florengebiet verbreitet, doch nicht liberal1 hiiufig uncl meist stcril. 

Clador~ia H off  m. 

a. p y z i d a t a  (L.) Fr., Lichc~iogr. clrrop. reform., 11. 216. - N y land., Sy~lops., 1). 192.--Th. Fr., Lidle~i. nrct., 1). 146. - 
Id .  1,irlr. Sl~itsberg., 1). 28. - ltl. Liclro~logr. Sc:uid., 11. 88. - Groenl., lsla~ld. Flor., 1). 150. - Liclter~ ~,!j.riclatos I,., sl). pl., 11. 1161. 

Moosige, feuchte Stellen der Hocliebene des Siidtlieiles der Insel (Fa:.). 
uber die ganze arktische Zone sowohl der alten als der neuen Welt verbreitet. 

CI. gracilis (L . )  13 offlil., Dcr~tsclrl. Flor. lI., 11. ll!). - Nyl:lnd., Syn., p. 196. - Th. Fr., Lich. arct., 1). 149. - Id. Licl~. 
Spitsbcrg., 11. 2:). - Id. Lic11ouog.r. SC:LII~., 1). 81. - Groclrl., 1. C. 1). 160. - Lic7~etz gvacilis L., sp. pl. 1). 1152. 

m a c ~ o c e r a s  Flo crck., Ilc CI:~doli.,, 1). 38. 

Am B:~ndc von Siisswassertlimpeln aof morastigen Stellen rler Hochebenc dcs Siidtheiles der Iusel (If'.). 
Ebenfalls in der nrlrtischen Zone allgemein vcrbreitct; namentlicli auf Spitzbergen und xuf Gr6nl:md in 

vcrschiedeoen Formen Ibufig. 

CL. zc~zcialis (L.) 110 ffln., Doutsclrl. Flor., 11, 11. 117. - N yl:~lr d., Syn., p. 215. - Th. Fr., Liclrerr. :~rct., 11. 169. -Id. Liclr. 
Sl)itsbcrg., p. 30. - Id. Liclrer~ogr. Scn~id., 1). 63. - Groclll., 1. c. 11. 150. - Lic7~e18 lcncialis I,., 811. pl., 1158. 

Urn die Slule nachst clcr Slidlagune (I?). 
1st ebenfalls iiber die ganzc nrlitische Zone der d t en  und neuen Welt verbreitet. 

Cl. ranyifer i~sn (L.) Boffln., 1. c. 11. 114.-Nyl:~l1d., Syn., 1). 211.-T11. I"., Lic11c:n. :wet., 11.158.-Id. Licli. Spittiberg 
1). 30. - Id. Lichcnogr. Sc:~r~d., 1). 60. - Grocril., 1. c. p. 150. - Koerb., Zwcitc dc~ltsclle Nordpolf. 11, p. 76. - Liclierz va~lyi- 
ferinus Id., sp. PI., 11. 1153. 

p silcatica 11 o f f m., 1. c. 

Zwisclien Moosen an den Abliiingcn ilcr Berge urn die Siidbuclit (lil); an ahnlicllen Orten um clie Saule 
nKclist der Siidlagune,.(l3.). 

p sz'lvutica unter dcr Stammart. 

St. de~audr~t.un~ Fl  o c r c Ir e ,  De~~tscli. I,iclie~r., IV. ,  1). 13. --Tlr. Fr., Alo~iogr. Stcrcoc:~ul., p. 46. -Id. Lichcli. :wet., 1). 143. 
- Id. Liclic~l. Spitsbcrg., 1). 28. - Id. Liclionogr. Sc:~nd., 11. 60. - NyI:~lld., Syl~., 1). 247. - Grorrll., Isl. flor., p. 150. 

Auf moosreichen Stellen am Rxnde voll Siisswassei~mulden naclist der Siidbucht (If'.). 

,4 puZvinatum (Sch:lor.) P l o  crclr c, 1. c. p 13. - St. co1-alli1zz41rz l3 pndvi~zatum Sch:ier., Enurn. Liche~~. ourop., 1). 180. 

Gemein auf der Insel (B., D.); namcntlich scl~on anf dem Sudnblttlnge des BBrenbelges (I?). 
In der arktischen Zonc sowohl der alten, als auch der neueu Welt weit verbreitet; namentlicli auf Spitz- 

belegen, Grtinland, Islnnd, Skandinavien u. s. f. hlufig. 

St. tome.ntosuwb Fr., Sched. crit., III., p. 20. - Th. Fr., bfolrogr. Stereoc~nl., 1). 50. - Id. Lichcl~. Spitsbcrg., p. 27. - 
Id. Licl~ellogr. Soand., 1). 48. - N y l:t 11 d., Syn., 1). 243. - Groenl., 1. c. 11. 150. 

p alpigz.wfi (L:LILP.) Th. Fr., 1. c. p. 50. -- Sf.  a o ~ i v ~ ~ c ? ) ~  L :ilrr., ill IFr. Liclie~rol. eiir01). S C ~ O ~ I I I . ,  1). 204. - l i o  erb., Zwcite 
( ~ ~ l ~ t ~ c h .  Nordpolf., 11, 11. 76. 

An moosreicheii Stcllen der Insel. (1. D a n i  e 1 s s en). 
Von gleicher geographiscl~er Verbreitung wie die vorhcrgehende Art uiid seltr variabel. 

St. l,acjb&e (L.) Bell., hfcthod. Liclio~i., 1). 315 ot JAicllenol. lu~ir., 13. 681. (enlc~ld.)-'I'll. Fr., Ttloliogr., 13. 57.- 111. Lichcll. 
:lrct., 1). 143. - Itl. IJiclloIl. Spiteburg., 1) 27. -- Id. I,icllc~iogr. Sc:llid., 1). 46. - Groelll., 1. c. 1). 150. - N y l and., Syr~., p. 242. - Kourb., Syst., 1). 12. - Id. Zwcitc dcutsclr. Nortlpolf. 11, p. 76. - Liclcet~~ascl~olis L., 8p. pl., p. 1153. 

Moosreichc Stellell a m  Rande von SUsswassermulden i~achst der Siidbucht in Gesellschaft von St. deltu- 
&turn l i ' l oe rcke  (F.). 

k;bcnfxlls iiber die ganxe arktische Zonc verbreitet, aber hlufig nur unvollkommen entwicliolt und stcril. 
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Abectoricc Ach. emend. 
A. v~igvicans (Ach.) Ny l., Lichen. Sc:~ndin., p. 71.-Th. Fr., Lichen. Spitsberg., p. 10.-Id. Lichenogr. Sci~nd., p. 22.- 

A. D~uLzsis Th. Fr., Lichen. arct., p. 28. - Corniculat-ia ochrol~ucu P nigrica~zs Achar. ,  Licl~enol. nniv., p. 615. 

An moosigen Stellen iiber die ganze Insel verbreitet; Abhiinge des Danielssen-Berges (J'.); um die Saule 
naclist der Siidlagune (B.); um die Siidbucht (F.). 

Im arktischen Florengebiete haufig, aber nicht allgemein verbreitet und meist steril. Wnrde sl~eciell nnf 
Spitzberge~, Grouland, S1randin:irien und in1 russischen Lappland beobaclitet; auf Island sclleint diese Art 
zu fehlen. 

A. ochroleuca (Ehrh.) Ny l:~nd., I'rodrom. Licl~onol. G:~11., 13. 47.-Id. Syn., 11. 281. - Th. Fr., Lichen. :wet., p. 27. - 
Id Lichen. Spitsberg., 11. 10. -- Id. Lichenogr. S C ~ I I ~ . ,  1). 19. - Groc111., 181. Flor., 11. 149. - Lic7~etz ochroleucus Ehrh., Beitr. 111, 
p. 82. - Uryopogon ocJzroleucum Kocrb. ,  Syst., p. 6. 

p c$nc&rtanta Nyland.? 1. c. p. 281. 

Zwisclien Moosen an den Randern von Stisswassermulden um die Stidt)ucllt (K) .  
Im gamen Gebiete der arktischen Flora hiiufig und oft weite Strecken bedeckend, doc11 meist steril. Die 

Varieilt cincinnata kommt nan~entlicl~ an den1 Windanpralle ausgesetzten Felswanden vor. 

MUSCI FRONDOSI. 

Cr. apocurpa  (L.) Hedw., Descr. ct ad~lmbr. must. frond., I, 11. 104, Tat. 39. - Brl lch  et  Sellimp., Bryol. curop., 111, 
Taf. 233, 234. - S c h i ~ n p . ,  SYII., ed. 11, p. 242. - Berggr . ,  Xrlsc. Spitsberg., p. 48. - Id. Undoraiikn. of Moosflor. vid Dislro. 
Bugt. i Gronl., 13. 21. - K. Miill., Zweite deotsch. Nordpolf., 11, p. 72. - Groe~llund, 1sl:~nda Flor., 11. 145. - Hartin., Flor. 
Scand., ed. VIII., p. 385. - Bryum apocarpum I,., sp. pl., p. 1115. 

An Pelswanden um die Masy-Muss-Bueht, namentlicl~ in durch Guano gediingten Felsspalten (F., B.). 
Nur mit vorjahrigen, halbvcrwesten I~riicliten. 

~ b e s  das ganze Gebiet der srlrtisclien I'lora sow0111 der alten als aucli der neuen Welt verbreitet; sells 
veranderlich in Bezug auf Griisse, Flirbung und Form der 131Ltter. Tliiufig auf Spitzbergen, Gronland, Island 
und der skanclinavischen Halbinsel. 

Rliaconvi~izcm, B r i d. 

2. micvocarpum (Funk)  13ri dc l ,  Bryol. llniv., I, p.211.-Bru ch ct Sc l~ imp . ,  Bryol. curop., 111, T:~f.2G8.- Schimp., 
Syn., p. 279. - Berggr . ,  Must. Spitsbcrg., 11. 50. - Id. Disko-Bngt. Moosfl., p. 23. - Groo~ll., 1. c. 1). 145. - EIartm., 1. c. 
p. 390. - Wchostomum microcarpum F u n k ,  in W c b. et Mo hr, Bot. Tnschenb., p. 113. 

Scheint auf Jan Mayen selten zu sein; einigc sterile Stammch'en unter Grimmia apoccwpa von Fels- 
wanden um die Mary-Muss-Bncht (B.). 

Im arktischen Florengebiete zwar weit verbreitet, aber lreinesivegs iiberall hbufig. Fehlt aof Spitzbergen, 
kommt aber auf' der Baren-Insel vor; ist in Gronlanil verhaltnissmlssig selten; findet sich auf Island und der 
skandinavischen Halbinsel. 

R. zanugirzosum (Hcd w.) Brid. ,  Bryol. univ., I, p. 215.-Brucli ct Sc l~in ip . ,  Bryol. ellrop., 111, 'J'af. 269.-Bcrggr., 
Musc. Spitsberg., p. 50. - Id. Diako-Bugt. Rloosfl., p. 23. - Groonl., 1. c. p. 146. - H:~rtm.,  1. c. 1). 390. - irricAostonzunt luttu- 
ginosum Hedw., Deacr. et adumbr. muse., 111, 11. 2. - Grintmia la~zz~ginos~ I<. Miill., Syu. I, p. 806. - Id. Zweite dcutscl~e N o ~ d  
polf., 11, p. 72. - Id. Musci Tschuctici in Uhlworm bot. Ccnt~.:~lbl., XVI, (1883), 11. GI. 

Das gemeinste Moos Jan Mayens und die Hauptmasse seiner Moosvegetation bildend; am tippigsten auf 
feuchten Stellen um die Guinea-Bucht, wo einzelne Polster bis 30"" macl~tig werden (F.). Aufserdem wurde 
diese Art noch an folgenden Standorten gesammelt : Abhange des Danielssen-Berges (F.) ; des Vogel-Berges (13.); 
senkrechte Wande der Polarklippe (F.). 

Eine beinahe kosmopolitisclie Art. In der arlrtischen Zone weit verbreitet und in zalilreichcn Formen auf- 
tretend. Specie11 beobachtet nuf Spitzbergen nnd der Baren-Insel; haufig in Grijnland und auf Island; gernein 
in Schweden und Norwegen, auf Nowaja Semlja, so wie im arktischen Russland und Sibirien, im Lande der 
Tscbuktschen und a ~ ~ f  Kamtschatka. 



iret.~*apZodorz Br. et S cli. 
T. .~twzioicZes (L.fi1.) H r. ct S c  h., Bryol. ellrop.. 111, T:L~. 289. -Sell i mp., Syn., 1). 364. - B erggr . ,  A111sc. Spitsberg., p. 55. 

- Id. Dislro-B~rgt. Rfoosfl., 11. 25. - Grocnl., 181. Nor., 11. 145. - Pl~asccttn trmioi(les I A .  f i l . ,  1)cscr. ~netl~orl. muse., 11. 6. - S')Zncktzto~z 
trrnioides IIcdw., Spcbc, ~ I I S ~ . ,  p. 51. -- R. Miill., S ~ I I . ,  I, 1). 130. - Id. Zwcitc~ dc~~ t sch .  Nordpolf., 11.11. 71. - H:trtm., 1. c. 11. 36'3. 

p compactzcs I< orggr . ,  1. c. 

An1 Rande von Siisswassermulden auf tler Hocllebene dcs Stidtheiles der Insel mit gut entwickclten 
Friiehf en gesammelt (If'.). 

Eine liber die ganze arktisehe Zoi~e verbreitetc ~ u ~ d  fiir ihrc Moosflora el~wrakteristische Art; sie ist ins- 
besondere auf Spitzbergcn, der BLren-Insel, auf Island, in Gronland, den Alpen Skandinaviens, im arktiscben 
Theile Russlands und Sibi~iens beohachtet worden. 

Bryum D i l  I. (ernend.) 
B. p s e z i c l o t ~ ~ ~ z c e t ~ u ~ r ~  (1Icdw.) S c*h w : ~  egr.,  S~~pp lo~n . ,  I, pars 11, 1). 110. - Br. ct Sch., Eryol. el~rop., IV, Taf. 364. - 

Schirn])., Syn., 1). 459. - ISvrggr.,  hfiisc. Spitsh.. 1). 65. - Id. Dislto-1311gt. AIoosfl., 11. 25. - K. Alrill., S ~ I I . ,  I, 1). 325. - Id. 
% \ f a  itc: clcutsc'll. Nortlpolf:, 11, 1). 68. - Grot.111.~ Isl. Iclor., 13. 146. - IT:trtm., 1. c., p. 359. -- A f i l i i ~ ) ~  psi'~~(tofriqcleti.tct~~ I l c d  w., 
Dcscr. at atl~rmbr. musc. frol~cl., IIT, 11. 19, 'l':lf. 7 (ex p:~rtc). 

Einige sterile Stnmmchen zwischen Griisern urn die Sliiilagunc (B.). 
Eine beinxhe kosmopolitische Art, welcl~e auc l~  i n  der arktisclren Zone de l  altei~ und dcr ncueu Welt 

:~.llgcnrcin verbrcitet ist ; sie findct sic11 specie11 auf Spikabergen, der Biircn-Insel, auf Island, Gronlnnd und ist auf 
clcr h1r:lndinavischen Ilalbinsel gemcin. 

Polytrichum D i 11. (emend.) 
P.  j11,r6~)crimrcgta IIc.cla~., sp. 11111soor.. p. 89. - Br. ct Sell., 13ryol. c11rol). IV, '1':bf. 424. - 1301 ggr.,  JIr~sc. Spitsbcrg., 

p. 74. - 111. Disco-Bugt. Moosfl., 1). 32. - Groclll., Isl. FI., 1). 146. 
p strictzcm Br.& Sch.  1. c. - P. stvictufrc Monz i r ~  Trnns. of 1,ilnl. Soc., IV, (1798), 11.77.-Scllimp., Syn., od. IT, 11. 544. 

- lT:lrtm., 1. c., p. 372. - K. Mull., Syn., l., p. 231. - Id, Afusci Tschnctici, 1. c., p. 60. 

Einige sterile Sti-immcllen nnter R l ~ t r t ~ o m i t ~ i u m  lanugithosu~tz von den Abhnngcll des Danielssen-Berges (B.). 
An sumpfigen, torfigen Stcllen liber das ganze norclliche lGuropa, Asien und Amerika verbreitet. W ~ ~ r d e  

anf Spitabergen beobachtct, fclllt auf' dcr R5ren-Insel, lromrnt a ~ ~ f  GrGnland and lsland vor; ist in Sellweden 111ld 
Norwegen gemcin, ferncr hiiufig i11 Sibirien bis zum Tscl~nlrtscl~enlande. 

Hypnum Dill.  (emend.) 
H. u2tcilmatum I3 cdw., Dcscr. ct :~ t l r~n~br ,  1111lsc. frol~d., lV, 1). 65, Tat'. 45. - 131.. ct S c h., liryol. cblirop., VI, T:d 600. - 

Schimp. ,  Syn., 11. 788. - I 3 ~ r g g . r . ~  Alllcic. Spitsb., 1). 85. - Id. Disco-lhgt. Mossfl., 1). 36. - K .  hfiill., Syn., 11, 1). 754. - ld. 
zweite dcatscho Norilpolf'., 11, 1). 67. -- Grocl~l., Isl. Flor., p. 147. - II:brt~n., 1. C. 1). 441. 

ort7&ot?&eoioidcs Borggr . ,  1. c, p. 85. 

Die Stammart auf' Jan Maycn hiiufig, aber meist steril (17., B.). 
Die V:irietgt o,$hothecioides ail scnkrechten Felswandea urn die hfary-Moss-Bt~cht, namcntlich in Kliiften, 

wclelle grossere Mengel1 von Guano cntlialten; stcril (F.). 
Ebenfalls eine iiber das ganzc nordliclle Enropa, Asicn nncl Amerika verbreitete Art, welche namentlich 

im :~rlitischen FIorel~gebiete oft masse~~liaft auftritt. Auf Spitzbcrgen, der Biircn-Insel, Griinland, I s l ~ l ~ d  hii~~fig, 
auf dcr skandinavischon Halbinscl gemein. 

H. sng-mentostcm Wah 1 anb., Flor. L:I~)])oII., 11. :1S0.-Br. ot S ch., Hryol. curop., VI, T:tf. 616 .43  ch i mp., Sy~l.,p. 788.- 
Berggr . ,  Mllsc. Spit~borg.,  p. 90. - Itl. Discnt-Bt~gt. Moo~fl., 1). 38.-li. Miill., Syi~., 11, 1). 780. - Id. Zwritc doutsch. Nordpolf., 
11, p. 66. - Id. M~lsci Tschr~ctici, 1. c. p. 61. - fI a r t  1n., 1. c. p. 329. 

H ~ u f i g  auf morastigen Stellen der Hochebene des Slidtlleiles der Insel in ciner Meereshbhe von beilgufig 
2-300 Meter; doc11 stefs steril (I{'.). 

uber das ganze nordlicllc Europa, Asirn nnd Ainerika verbreitet nnd in der polaren Zone ~ntschiedell 
den torfbildeadel, Mooscn beizuziihlen. Specicll bcobaclitet a ~ d  Spitzbergen, der BIren Insel, Island, Gronla~ld; 
in der He%- und Voralpellregion Scllwedens und Norwegens allgelnein vorkom~nend. Bildet sue11 in Sibirien 
bis z l~m Lande dcr T s c l ~ ~ ~ k t s c h e i ~  cine11 cllarnlrteristischci~ 13csti~ndtheil dcr Moos-T~~atlr~~~\regetnt,ioil .  

f i s tu l r~ ic l~ ischo  Eryoditlon nut JRIB Nayefl. 2 



FILICINAE. 

P O L Y P O D I A C E A E .  

Cystoptatois R c r 11 11. 
0. frcc(7iZis (L.) B e r n l ~ . ,  in Schr:~d. 11. Journ., 1, 2 (180(;), p. 27 et  49.-M i l d o ,  Pil. Europ. ot Atl:~nt., p. 147.-Nathors  t, 

Stud. iib. (1. Flor:~ Spitzberg. in Engl. Jahrb., IV, p. 438.- L a n g e ,  Conspect. Flor. Groanland., p. 188.-Groenl., lsl. Flor., 11. 141. 
- Fr.,  Snmm. vcget. Seand., I, p. 82. - Poly11odiu1tz,fir~gile L., sp. pl., p. 1091. 

,? a r c t i c a  XI. K u h n ,  in Zwcite deutsch. Nordpolf., 11, 1). 57. 

Selten nur in feuchten mit Humus erfiillten Felsspalten um die Guinea-Bucht (El, B.). 
Diese beinahe kosmopolitiscl~e Art hat aucli im arktisellen Florengebiete die weiteste Verbreitung; :luf 

den zunachst liegenden Inseln und Liindern wurde sie speciell beobaclitet auf Spitzbergen, Gronland, Island, 
Scandinavien, Nowaja Semlja, in Sibirien u. s. w. 

EQUISETACEAE. 
Equisetum L. 

E. accvepzse L., sp. pl., p. 1061.- Mi lde ,  Illol~ogr. Equisct. in Nov. :~ct.  1,eop. Carol., XXXII, 11, p. 218.-Id. Filic. Europ. 
e t  Atlant., 13. 215. - N a t l l o r s t ,  1. c., p. 438. - Th. Fr., Beeren Isl. Fanerog. veget., p. 156. - I , a ~ ~ g c ,  1. c., p. 191. - Grocnl., 
1. c., p. 137. - Fr., Sun~rn. vegot. Scand., 1, p. 59. 

p a r c t i c u r n  I tupr . ,  Beitr. z. Pflanzenk. (1. rnss. Roich., 111, p. 21. - Mi l d e ,  1. c., 11. 224, Taf. 1, Pig. 12. 

Selten; nur am Rande von Siisswassertiimpeln urn die Rudson-Spitze in einer Meereshijlie von ungefiihr 
20 Metern (F.). 

~ b e r  gane Europa, das niirdlic!~e Asien und Amerikn verbreitet. In dcr arktischen Zone speciell sowohl 
auf Spitzbergen und der Baren-Insel, als auch auf GrSnlaud, Island, Nowaja Semlja, Sibirien u. s. w. beobachtet. 

P h a n e r o g a m r t e .  
GRAMINEAE. 

(Bcstimmt von I'rofessor Eduarcl 11:~ c k e l  ill St. PS!tcm). 

Ph. algida (So1:~nd.) R. II,r., App. of Cap. l'arrysVoy., 11. 285.-Id.,Vorm. Sellrift., 1, p. 412 . -S te t~dc l ,  Syn., I, 13.147. 
- Agrostis algiclu Sol,znd.,  ill l'hipps Voy., 11. 204. - W:hhlerlb., Flor. Lal~pon., 11. 25, Taf. 1. - Chtabrosa ulyidn Fr., M:~nt., 111, 
p. 174. - Blytt in Norsk. Nordh.-Exped., V, 3, p. 25. - M a l ~ n g r . ,  0ofvrzi. of Spetsborg. Ph:~n. Veget., 13. 254. - N : ~ t l ~ o r s t ,  
Nya 13idr:~g till I<Lnued. on Spetsbcrg. ICLrlvBxter in k. Svcans. Ak:~tl. Ii:~ndl., XX (1883), p. 32. - 'I'h. Pr., IJcerer~ Jsl. Fan. 
Vegot., p. 156. - L : ~ n g e ,  C'onsl)cct. Flor. Grocnland., p. 166. - L e d e b o u r ,  Flor. ltoss., lV, 1). 388. - K j  ellnl.  ot L u n d s t r . ,  
Phaii. v. Nowaja St:mlja in Norilenskiiild: Wi~scnsch. Ergobn. d. Vag:j-Exped., I, p. 164. - K j e l l n ~ . ,  l'lianorogan. d. aeiat. 
Kiiste (1. Bcrings-Str:lsse, ibid., 1, p. 368. 

Nachst der Mary-Muss-Rucht auf eincr durch Guano gediingten, beillufig ein Quadratmeter grossen Stelle 
(F.). Ferner urn die Siidlagune (B.). 

Im arktischen Flol.engebiete der alten und neuen Welt weit verbreitet; speciell auf Spitzbergen, dcr 
Baren Insel, auf Gronland, Nord-Skandinavien, Nowaja Semlja, in Sibirien bis an die Berings-Strasse beobach- 
tet. Fehlt auf Island. 

Poa L. 
P . u l p i n a I , . ,  Sp.pl.,p.67.-Stc11d.,Syn.,I,p. 250.- W:thlcnb.,Flor. Lappon.,p.39. -Malmgr . , I .  c. ,p. 253. - 

N a t h o r s t ,  1. c., p. 30. - L a n g e ,  Conspoct. Flor. Groenl., p. 176. - Groonl., 181. Flor., p. 130. - L e d o b o n r ,  Flor. Ross., IV 
p. 373. - K j c l l m .  et L u n d s t r . ,  1. c., p. 153. 

Forrna v Q v 6 p a r a  I,., 1. c. 

Das gemeinste Gras Jan Mayens. Aushohltingen des Lavabodens urn das Kreuz-Cap (P.); Rergabhange 
um den Tornon-Bach (F.); Stidabhang des Hdhenzuges ober der Stidlagnne (E'.); am Rande von Stisswasser- 
mulden aaf dem I-Iochplateau des Stidtlieiles der Insel (E:). 



Fllo~a der bzsel Jan illayen. 11 

Beinalre sammtliohe mitgebrachte Exelriplare gehliren zur Form uiuiptrra. Bei einigen auf der Hochobene 
des Stidtheiles gesainmelten Iadividuen Bam es gar niclit zur Entwicklung von Halrn und Rispe, sondern es 
treten zwischen den Laubbldttern nur einzelne, auf einem hanrdiinnen beildufig 1"'" langen Stiele sitzende 
~ h r c h e n  hervor. 

Diese in den Alpen Europas heimische Art ist auch im Gebiete der arktischen Flora weit verbreitet und 
findet sich riamentlich auf Spitzbergen, Gronland, Island, in Nord-Skaiidinavien, auf Nowaji~ Semlja, endlich 
im arktischen Russland. Auf der Biiren-Inscl fehlt sie. 

P. flexuosc~, W : ~ h l e n b . ,  Nor. S I I ~ ~ . ,  I, 1). 55. - Blytt, Norg. Plor., I, 1). 126. - S t  cud.,  S ~ I I . ,  I, 1). 263. - Rla ln~gr . ,  
1. c., 1). 353. - N a t h o r s t ,  1. c., 1). 30. - T11. Fr., 1. c., 1). 155. - L : L I I ~ O ,  1. c., 1). 178. - B n b i i ~ g t . ,  Itcvis. of Flor. of 
1cel:~ild in Proceed. of Li~ln. Soc., Bot., XI, (1870), 1). 343. - l'oa urctica 1t. Br., 1. c., 1). 288 et  Verm. Schrift., I, 11. 418. - 
L e d e b o u r ,  Plor. Itoss., IV, 11. 373. - l < j o l l i ~ i .  e t  L u n d s t r . ,  1. c., 1). 153. - l i j c l lm. ,  1. c., 1). 367. 

Um die Fuchshohlen nachst tler englischen Bucht an gaanoreichen Stellen in sehr tippigen bis 25"'hohen 
Exemplaren (K). 

Iin Gebiete der arktischen Flora von weitester Verbreitung. Iiommt nalnentlicll auf Spitzbergen, der 
BBren-Insel, GrBnla~id, Island, Lappland, Nowaja Sernlja, im arktischen Liussland, eiidlich in Sibirien vor. 

E ovilha TJ., sl). pl., 1). 73. - 11:~ c lr c 1, blonogr. d. enrol). Fcstzcca-Art., 11. 85. - S t c u 11 c 1, Syn., I, 11. 234. - M :L 1 111 g r. 
1. c. 1). 256. - N a t h o r  st,  1. c., 1). 29. - 1,:~11ge, Co11s1)cct. floc Groenl., p. 179. - Qroenl., 1. c., p. 133. -- W : ~ h l e n b  , 
Flor. JJ:~pl~oil., 1). 42. - L c d c l )  our ,  Flor. Ross., lV, p. 350. - Ii j cllln. c t  L I I I I ~ S  tr., 1. c., 1). 152. - I<j c l l i~ l . ,  1. c., 1). 365. 

V:LI'. supiwa I-Iack el, 1. c.  form:^ viaipava. 

Um Slisswassermulden auf der Hocllebcne des Siidtlleiles der Insel ($'.I. 
Diese beinahe kosinopolitische Art hat auch iin arlrtisclien Florengebiete eine sehr weite Verbreitung; 

n:imentlich kommt sie vor auf Spitzbergen, Gronland, Islanil, in Lappland, dem arktischen Russl;~nd, auf 
Nowaja Semlja und Sibirien bis an die Berings-Strasse. 

Auf der Baren-Insel wurde sie noch nicl~t gefunden. 

IF.vubra L., sp. pl., 11. 74. - H a c k c l ,  Mollogr., p. 139. - S t c u d e l ,  Syn., I, y. 236. - N : ~ t h o r s t ,  1. c., p. 29. - 
T11. Fr., 1. c., p. 155. - L s n g e ,  1. c., 13. 180. - Grocnl., 1. c., 1). 132. - W:LIII C I I ~ . ,  1710r. I~:q)l)o~i., 1). 42. - L c d u b o  I I ~ ,  

1. c., lV, p. 352. -Kjc l l in .  a t  I A ~ ~ r ~ d x t r . , l ,  c., 11. 162. - II;jollin., 1. c., 11. 365. 

Stidostabhang des Vogelberges (B.); nachst der Mary-Muss-Bucht auf einer durch Guano gediingten 
Stelle (P.). 

Diese Art ist eben so weit verbreitet, wie die \rorhergelieilde und wurdc ancl~ auf der Baren-Insel gefunden. 

l i u w z c z r t  D. C. 
L. apcuata ( W a l ~ l c ~ ~ b . )  IIook., Plor. I,o~ldill., 1). 50, T:lf. 151. - S t  cud., Syll., IT, 1). 292. - N n t h o r u  t, 1. c., p. 37. 

- 'l'11. Fr., 1. c., p. 156. - 1,:~11ge, Co~lsl). Iqor. Groo~ll., 1). 126. - ld .  Nor.  1):111., XV, T:LE 2955. - Groenl., 1. c., 1). 98. 
- L e  t lobo ur ,  Plor. lloss., lV, 1). 218. - l i j  ulllll. e t  IJIIII  11s tr., 1. c., 1). 156. - I i j  e l l i l~. ,  1. c., p. 373. - JLLIICUS avcuatus 
W : t l ~ l  ell b., Nor. L:~ppo~l., p. 87. 

fi conficsn. L Z ~ X L ~ C L  co?lfusn l i i ~ ~ ~ X e i l b . ,  NY:L b0t:lll. N:~tiu., 1V (1355), 1). !). - I,. I,y~~e~.borc~ic It. l{r., 1. o., p. 253 ot 
Vcnl~.  Schrit%., I, 1). 407. - M:~lmgr.,  1. c., p. 250. - N : ~ t l ~ o r s t ,  1. c., 1). 37. 

1Jm die Stidlaguile (B.). 
Die Var. p urn S~sswassern~i~lden auf dem 13ocliplateau des Siidtl~eiIes der Insel (IF.). 

~ b e r  das g,qnze arktische Florengebiet in mel~reren T7arietiiten verbreitet; specie11 auf Spitzbergen, der 
Blren-Insel, auf Grbnland, Island, Nord-Skandinavien, im al.ktisclien Itussland, auf Nowaj:~ Semljn, so wie in 
Sibirien his i ~ n  die Be]-iiigs-Stri~sse vorliommend. 

y* 



$1. W. Reichardt ,  

SALICINEAE. 

SaZix L. 
S. It,er.buceu L., sl). pl., p. 1018. - All tl c r  s o 11, ill D. C., Proclr., XVI, 11, 1). 298. - W:L h 1 c 11 b., Flor. J,appon., p. 260. 

- Lecl c b o u r ,  Flor. ltoss., 111, 11. G24. - I , : ~ l ~ g e ,  Consp. Flor. Groe~~l:~~ltl . ,  1). 107. - I'll. Icr., 1. c., 1). 116. - Groelll., la]. 
Flor., p. 89. 

Uber die gauze Insel verbreitet mid auf Jan Maycn der einzigc liepr5sentant von Holzgewachsen, weleher 
mit dem dichten Geflecllte seiner am Bode11 liiiilrriechenden ~ s t c h e n  oft ausgedel~nte Streclren tiberzielit. Es 
liegen Exemplare von folgenden Standorten vor: Um (lie Sudlagune (17.) ; Sudwestabhai~g des Baren-Bcrges (B.); 
auf kleinen Lavahiigeln um die Guinea-Bncht; niit Humus erftillte Felsspalten um das Kreuz-Cap (I".); hiiufig auf 
dem Plateau des Sudtheiles der Insel (El.). 

Diese auch in den Alpen Siid- und Mitteleuropas vorkommende Art ist auch im Gebiete der arktisellen 
Flora weit, wenn aucli nicht allgemein verbreitet; sie wurde name~ltlicl~ beobaclitet in Griinland, auf der Bai-en- 
Insel, auf der skandinaviscl~en Halbinsel, im arktischen liussland, Sibirien u. s. w. Auf Spitzbergen, so \vie 
auf Nowaja Semlja fellit S. herbucea L. und wird dort durch S. polaris W a h l e n  b. vertrefen. 

POLYGONEAE. 

X .  islamdicu I,., ~III:LII~. gen., cd. VI, ]I. 35. - M e i s rl o r ill D. C . ,  l'rotlr., XVI, I, 13. 82. -- N :L t11 o r st, 1. C. 1). 27. -- 
L : ~ n g e ,  1. c., 1). 104. - Groe~ll., 1. c., 11. 87. - W : L ~ ~ U I I I ) . ,  1. c., 1). 47. - I l c d e b o ~ ~ r ,  1. c., 111, 1). 517. - l i j c l l m .  c t  
L u n d s t r . ,  1. c., p. 151. 

Sandige Ebene hinter dem Kreuz-Cap (F.). 
Im Gebiete der arktischen Flora weit verbreitet; speciell alif Spitxbergen, ill Griinlantl, auf Island, in 

Nord-Skandinavien, im arktischei~ Russlai~d, so wie auf Nowaja Sem1,ja gefunden. Fehlt nuf tlcl* Baren-lnscl. 

P. viviparzsm L., sp. pl., 1). 360. - htei  s u e r  in I). C., Prodro~~l.,  XVI, 1, 1). 125. - I \ I : ~ l n ~ g r c  ell, 1. c., 1). 24!). - N a t -  
h o r s t ,  1. c., p. 27. - Th. Fr., 1. c. 1). 155. - L s n g c ,  1. c., 1). 105. - Grocld., 1. c., 1). 86. - W : L ~ I ~ U I I ~ . ,  1. c., 1). !)9. - 
L c d e b o u r ,  Flor. lioss., 111, 1). 519. - Ic je l lm.  ct  l , ~ t r ~ d s t r . ,  1. o., 1). 151. - l i j c l l m . ,  1. c., 1). 360. 

An moosreichen Stellen auf der ganzen Insel, doc11 nirgends hgufig; Stidabhang des Baren-Berges (J'.); 
Herglehnen um den Tornoe-Bach (F.); tun den Brielle-Thurm (B.); Hochebene des Slidtheiles iler Insel (F.). 

Diese in den Alpen Europas vorkommende Art l ~ a t  auch im Gebicte der arktischen Flora eine selir weite 
Verbreitung. Sie findet sich speciell auf Spitzbergen, der Baren-Insel , auf GrGliland, Island, auf' Nord- 
Skandinavien, im arktischen Itussland, auf Nowaja Scmlja, Sibirien u. s. w. 

O:xyr,ia Bill .  

0. digvma (L.) Cnmpd., Monogr. de  ltl~mex, 1). 165. - B l y t t ,  1. o., p. 25. - M:illi~gr., 1. c. 1). 24!l. - -  N : ~ t l ~ o r a t ,  
1. c., 1). 27. - 'l'h.Fr., 1. c . ,p .  166. - L : L I I ~ ~ ,  1. c., 1). 86. - Urocl~l., 1. c., 13. 86. - L c d c b o l ~ r ,  1. c., 111, 1). 498. - 
K j e l l m .  et  ~ u n h s t r . ,  1. c., p. 150. - ICjolln~.,  1. c., p. 31il.-Ilu,fieztliyytz~~sI~.,sp.1)1.,1,.337. - HI~e~urz d i y y , ~ t ' r ~ ~ W : ~ l ~ l c ~ ~ b . ,  
1. c., 1). 101. - Ozyriu renifbrmis 1100 k., Flor. Scot., 1). 111. - Mai  tinor, 1. c., p. 37. 

HIufig auf der ganzen Insel (If'., B.); besoiiders tippig in gescl~iitztcn Felsspalten urn die Guinea-Bueht. 
Hat im Ganzen und Grosse~i die gleiche geog~.apllischc Verbrcitung wie die vorliergcliende Art,. 

H. peploides (I,.) E 11 rh., Reitr., 11, p. 181. -. 1, c d c b o u r, Flor. lZoss., I, 11. 358. - A~.eraut~io peploides L., sp. pl., 11.423. 
- W nlil c r~b . ,  1. c., 1). 131. - IIuliunthus peploides Fr., Flor. 11:~llautl , 1). 75. - J l :~ lmgr . ,  I. c., 1). 242. - N ; L ~  11 o r  s t ,  1. c., 
p. 26 . - I Jange ,  1. c., 1). 26. - Grocl~lorld, 1. c., 1). 34. - K j e l l m .  et  12ui~ t l s t r . ,  1. c., 1). 151.- l<jol lm. ,  1. c., 1). 367. 

fi bIflusa H o r ~ i  c t n ~ . ,  Pi. occo~~. ,  ctl. ill ,  1). 501. - 1,:~11ge, 1. c., p. 26. 



Nnr an wenigen Stellen der Insel gefuiidca; so am Meeresstrande der englisclien Rucl~t (B.); auf den1 
Nordabhang des HFhenzuges, welcher das \Yilczektllal gegen Stiden abscliliesst (Iri). 

In Mittel- und Nord-Enropa, im nordlichen Asien, so wie in Nord-Amerilra vorlrornmend, aber auc l~  iiii 
Bereiche des arktischen Floragebietes weit verbreitet. Specicll auf Spitzbergen, Gronlanil, Island, Nord- 
Slrandinavien, im :~rkt,ischen Russland, e~icllich in Sibirien beobaclitet. Wurde auf der Biiren-Insel noch nicllt 
gcfi~ndeu. 

Ce.~aastiz6m L. 
C. t.zrcticzo~b L : L I I ~  c ill Flor. I):~II., f:~sc. L., '1':tf. 2963. - Ideili, (:oilsl)cct. Flor. Groclllnl~d., 11. 31. - Groclil., 1. c., 1). 36. 

- ('. ulpirzunz? I:lytt, 1. c., (11cc2. I,.) - CJ. laf~~blirir~r I l :~rtni . ,  Flor. rCj(::~ild., cd. IS, 1). 116, (IICC. I,.). 

Siidwestabllaiig des BSrcu-Berges (11); in nlit Humus gef'iillten li'clsspalten auf der xerliliifteteii Lava- 
cbene niichst der Siidlagune (If'.); l~iiufig :~uf (ler Hocliebene des Stidtheiles der Insel an1 Rande von Sliss- 
wassermulden (lil). 

1Cine lrochnordischc und arktische Art, welcl~e La  11 g c  als auf Spitzbergen, Grijnlantl, Island, so wie in 
Norwegel1 vorlcolnii~end angibt. Da diese Species aber viclfacli fiir Cet.nstizcm (@i7zzc1)?  und C. /atfolium gel~alten 
wurcle, so dtirfte ihre gcograpl~ische Verbreitung eiue weitcre sein. Duriiber lraiin n i ~ r  cine kritische lievision 
ilieser verwandten Arten Anfschluss geben. 

S. acaul i s  L., 91). pl., etL. 11, 1). 603.-ltolirbncl~, i\Zollogr., 1). 143.-.M:~In1gr., 1. c., 1). 240.-N:~tl~orst ,  1. c., 11. 24.- 
'1'11.Fr.,I.c.,1).153. - I A : ~ ~ i g c . l . c . , p .  I!).- Groci11.,1.c.,p.:12.- W a l i l c ~ ~ b . ,  I .c . ,p .  122.-I ,eclcboi~r,  l.c.,1,1).303.- 
I< je l l~ i i .  ct 1>1111dstr., 1. c., p. 150. - ICje11111., 1. e., 1). :155. 

Seltener ~ i n d  nur an einzclnen Stellen dcr Inscl; auf cler zcrkltiftetcll Lavacbcnc l~inter den1 1<1.euz-Cap in 
ciiiigcn grossen, bis 25"" in1 Durcl~messer haltenden Rasen (lfl.); hi11 und wieder :luf der Hocllebcnc tles Siicl- 
tl~eiles tler lnsel am Rande von Siisswassermuldcn (Ir'.). 

Diese in den Alpcn Europns, Nord-Asiens und Ainerilras vorlioinnlendc Art ist aucsh in der arlitiscl~en 
Zone s e l ~ r  weit verbreitet; specie11 findet sie sic11 auf Spitzbergen, der Biiren-lusel, Grijnl:lnd, Island, der 
scandinaviscl~en Ijalbinsel, iin :t,rlrtisclien I<ussland, auf Nowaja Seinlja, in Sibirien u. s. w. 

RANUNCULACEAE. 

R a ~ ~ . t ~ w c u  Z?n,s L. 
X. yltscdafiis I,., sl). pl., 1). 653. -D. P., l'rotlroi~~. I,, 1). 30. -- I31 y t t, 1. (*., 11. 25. - 11 : ~ l i i ~ g  I.., 1. c., 1). 235. -N:t t l ~ o  r s  t, 1. 

c., 1). 21. - IAangc ,  1. c., 1). 64. - Groclll., 1. c. ,  1). 50. - \\':~111 c ~ ~ b . ,  1. o., 1). 156. -- I ,cdobour ,  Nor. ltoss., 1, 1). 32. 

ICntscl~iedcn die sti~ttlichste, grosstbliillencle 1'fl:~nxe Jan Mayens. Zerstreut auf der ganzen Inscl, nanlc~ltlicl~ 
tippig an sandigen, durcli Treibholz geschiltzten Stollen. TJin die Ssule niicl~st der Stidlagune (B., lf'.); allgemcin 
vcrbreitet an feuchten Stellen der Ilocllebene des Siidtlieiles (If'.). 

I n  den Alpen Europas einheimisch, aber aucll in der arlrtiscl~eii Zone Europns so wie Nordamcrilras vor- 
kommen (1. 

Namentlicli auf Spitzbergen, in Gronland, Island, Nora Slcandina\rien, so wie im arlrtisclren Russlaiicl 
gefunden. Wixrde auf der Blren-lnscl noch nicl~t beobachtet, fehlt ferner auf Nowaja Seinlja, so wie in Sibiricn. 

f i . p g g m u e u s  W : t l ~ l e ~ ~ b . ,  b'lo~. ~J:Y)P(>II., 1). 167, '1':~s. 8, l'iq. 1. - D.C., Prodroln., I ,  1). 35. - Alnll~lgl'., 1. c., 1). 236. - 
N:~ t l i o r s  t, 1. c., 1). 22. - 'l'11. Fr., 1. c., 1). 152. -- l i : ~ l ~ g ~ ,  1. c., 1). 55. -- Groclll., 1. c., 1). r)l. - I J o i l ~ ~ b o ~ ~ r ,  F l ~ r .  ~ ~ o s s . ,  1, 1). 36. 
- Bjollnl .  ct L ~ ~ l ~ d s t r . ,  1. c., 1). 160. 

Auf der ganisen Iuscl, aber xerstreut nnd nirgcnds liiiufig. Um die Sgulc naclist der Siidlagixne (B.); anf 
der IIochebenc dcs Slldtllcilcs an mel~rercn Stollen uin die RInder voll Stissw~ssermuldeu.ilden (If'.). 

In den Centralalpen dcr ICarpathen selten und scllr vereinzelt; dagegen in1 Gebietc der arlrtisrhcn Flora 
voll sehr weiter Verbreituug. Specie11 vorlrommend auf Spitzbergen, der Biiren'Insel, Gronland, Island, Nord- 

Slrandinavien, im arl~tischen Russla!id, auf Nowqja Sernlj:~, in Ost-Sibirien u. S. W. 



IX ),I,: R e i c h a r d t ,  

C. beZUdifoMa L., s l ~  pl., 11.654. - D. C., Prodr., I, 11.151.-hI:~lrngr., 1. c., 1). 238.--N:~tliors t ,  1. c., 11.18. - L:~llg:.e, 
1. c., p. 47. - Groenl., 1. c., p. 48. - Wali lenb . ,  1. c., 1). 179. - L c d e l r o ~ i r ,  1. c., I, 1). 123. - ICjcllln. e t  L r ~ n t l s t r . ,  1. c., 
p. 148. -Kje l lm. ,  1. c., p. 349. 

Solten, in Felsspalten auf den1 Siidwestabhange ties Baren-Berges (B.). 
Allgemein verbreitet irn arktisehcu Florengebiete, namcntlich beobachtet auf Spitzbergen, Griinlalltl, 

Islantl, auf der skaudinavisehen Ralbinsel, im arktischen Russland, auf Nowaja Semlja in Sibirien u. s. w. 
Wurde auf der Biiren-Insel nocl~ nicllt gefunden. 

D.aZ~~i.nuL.,~~1.~l.,1~.642.-~.C.,P~o~~~~~~.,~.,1).~~~.-M:tlmgr.,1.c.,~1.23S.-Nntl1orst,1.e.,p.19.-T11.Fr.,1.c., 
1>.152.-I , :~nge,l .c . ,p.37.-  Groe~ll., 1.c.,l).45.-Walllcllb.,1.c.,p.173. - L e c l e b o ~ i r , l . c . ,  I., 11.146. - -Kje l l~ l i .  et 
L I I I I L ~ s ~ ~ . , ~ .  c.,p. 149. - K j e l l ~ n . , l .  c. ,p. 351. 

Auf dem Siidwestabhange des Biiren-Berges in Felsspdten (8). 
Im Gebiete der arktischen Flora von weitester Verbreitung; insbesondere vorkommend auf Spitzbergen, 

der Baren-Insel, in GrBnland, Islaud, Nord-Skandinavien, im arktischen Rnssland, auf Nowaja Bemlja, in 
Sibirien u. S. W. 

D. cor,ytrbbosu E. Br., Al)l)e~ld. to C'q). S S  VOy., 13. 43.- Id., Vcrniischt. Suhrit't., I., 1). 341. -I>. (J., l'rodr., l., 1). 16:). 
- O c d e r ,  Flor. D:ul., XIV, Taf. 2418. - B l y t t ,  1. c., p. 26. - l f a l ingr . ,  1. c., 1). 235. - N : ~ t l i o r s t ,  1. c., 1). 20. - T11. Fr., 1. 
c., 1). 153. - L a n g e ,  1, c., 11. 41. - ICjellm. at  L i l r~ t l s t r . ,  I. c., 1). 149. 

Seltcner und vereinzelnt. Siidwestabhang dcs Baren-Berges (B.); sandige Stellen einer an Treibliolz 
reichen Bucht hinter dcm ICreuz-Cap (El);  urn Siisswassermulden auf der Hochebene des Siitltheiles der Insel (If'.). 

Eine ausgesprocben nrktisclie Art, welcl~e in den eunlchst liegcnden Florcngebieten auf Spit.~bergen, dcr 
133ren-lnse1, in Ost-Griinland, endlich auf Nowaja Seinlja vorlrommt, dagegen auf Island, Nord-Skandinavien, im 
arktischen Ilusslanil und in Sibirien fehlt. 

0. yroenZandica L., 8p. pl., 1). 647. -I). C., Prodrolll., I, 1). 173.- L n n g  e ,  Co~lsl). Flor. Groe~~l:~iid., 1). 34. - C. duj~ica 
var. ij~teyrifoliu 0 e d c r ,  : .i Flor. Dub., f:rsc. XXXIIl, 'l'af. 1!)34. 

cc r~hi.nov T, :~nge ,  1. c. 

~ b c r  die ganze Insel verbreitet; nanlentlich massenhaft an Felsabhiingen auf guanoreichcn Orten. Sandige 
Stellen einer an Treibholz reichen Buellt n!ichst dem Kreuz-Cap (El.); in Felsspalten am Fusse des Danielssen- 
Kraters(B.). Felswande urn dieMalay-Muss-Bucht (I?.); auf der zcrkltifteten L:~vaebene nachst der Siidlagunc (lil); 
hiiufig urn Stisswassermulde~l auf der EIochebene des Slidtheiles der Insel (E'.). 

fi obzonyifofiia L n n g  e ,  1. c. - Cocl~leurir~ offici~lalis? 13 l y  t t ,  1. c. p. 25 (nee L.). 

In einem bis 20"" hohen Exemplare an einer von Guano gediingten Stelle um die Fuchsliol~len nKc11st der 
englischen Bucht (P.). 

Bei der grossen Unsicherheit in der Umgrenzung der nordischen Cochlea~ia-Arten, welcl~e eine mono- 
graphisclle Bearbeitung derselbcn dringend angezeigt erscheinen lasst, halte icll cs fur das Gerathendste, mich 
der Ansicht anzuschliessen, welche L a n  g e  in seinem Conspectus florae Groenlandicae aussl~racli, denn dieselbe 
scheint mir die rationellste zu sein. L a n  g e  gibt Coch1ear.i~ groenlanllica L. als iiber das arktische Amerika, 
Unalaschka, Nord-Russland, Finnmarken und Spitzbergen verbreitet an. 

Wdlrscheinlich cliirfte sie nuch auf Island, so wie auf Nowaja Semlja vorliommen; doch lrijnnte hiertiber 
riur cine genane kl.itisclie llcvision des nus den genamnten Gegcnileii stammenden Materiales Aufschluss geben. 



SA XIFRA(Y7 ACEAE. 

S. ~.ivuZa?.is L., sl). ill., 1). 40-1.- E n g l c r ,  bIo~rogr. 11. G:~tt. Saxifrccga, 1). 104.-Bly t t ,  1. c., 11. 25. --Blalmgr., 1. c., 13. 246. 
- N:~ t l ro r s t ,  1, c., 11. 16. - Th .  Fr.,  I. c., p. 154. - L a n g c ,  1. c., 11. 61. - Groe~rl., 1. c., p. 65. - W:~lrleirb., 1. t,., p. 117. 
- L e d e b o ~ ~ r ,  1. c., 11, 11 221. - I<jcl lm. ct I , ~ ~ r ~ d s t r . ,  1. r., 1). 147. - Bjcllm.,  1. c., 1). 343. 

fiber die ganze Iilsel verbreitet, aber zerstreut. Siidabliang des Vogel-Berges (in zwergigen, kauiu 
I"'" hohen Exeiiiplaren, I<); Siidabliiinge des ~~7ilczeli-Tliales ( E l ) ;  urn dcil 13ricllc-Th1u.m (B.); an Iron Guano 
gedtingten Stcllen uiu die Mary-Muss-Bucht (li:); u111 Siissw:~ssermulden auf dcr Hochebene des Siidthoiles der 
Iusel (El). 

Im ganzeii arlitisclien Florengebiete verbreitet; nament1ic:h bcobaclitet anf Spitzbcrgen, der Biircn-lnsel, 
Grbnland, Islaud, il? Lappland, arktischen Russland, anf Nolvaja Scmlja, in Sibirici~ u. s. w. 

S. cevnua L., sp. pl., 13. 403. - E n g l c r ,  1, c., p. 106. - Millmgr., 1. u., p. 21-5. - N : ~ t l r o r s t ,  1. c., 1). 16. - 'I'll. Fr.,  
1. c., p. 154.-Li~11gc:, 1, c., 11. GI. -Groc~il~~rid, 1. c., p. 58. -W:~}~lcnb. ,  1. c., 1). 116.- L c d c . b o ~ ~ r ,  1. c.,11, 210. - I(jcll111. 
ct I L r ~ n t l s t r . ,  I. c., 1). 147. - I<~ j ( . l l~ r~ . ,  I .  ta., 11. 343. 

ijber die ganze Inscl verbreitef, aber seltener als clic vorllergcllende Art. 
Urn das Kreuz-Cap in muldenfiinnigen Vcrtiefuiigeu des Lavabodens (P'.); nu1 den Bricllc-Tliurn~ (I).); a11 

den Randern vou Siisswassermuldeil auf dcr R o c l ~ e b e ~ ~ e  des Siidtl~eiles der Insel (k'.). 
In dern arktischeli Florengebiete cbenfalls allgemein vcrbreitet; nan~cntlicl~ anf Spitzbergen, der Baren- 

Tnscl, auf Grbnland, island, Nord-Skandinavicn, im arlctischeil Russland, auf Now:~jn Scmlja, in Sibirien 

S. 9t,ivnZis L., sl). pl., p. 401. - E n g l e r ,  1. c., p. 145.-Rlytt,  1. c., 1). 25.-fif:~liiigr., 1. c., 1). 244. - Nnt l io r s t ,  1. c. 
11. 14. - Th. Fr., 1. c., p. 154. - L a n g e ,  1. c., 11. 69. - Groonl., 1. c., 11. 53. - W : ~ h l c ~ ~ b . ,  1. c., p. 113. - L c c ~ c ) J o ~ ~ r ,  1. c., 11 
p. 213. - I<jcllin. et Lunds t r . ,  1. c., 11. 146. 

~ b c r  die ganze I i~sel  verbreitet tuld eiiie der widerstandsfiihigsten Arten. Sic liegt von folgenden Fu~id-  
orten vor: In Felsspalten nrn Fussc des Danielssen-I<raters (lil.); um die Slulc;  niichst der alten liollandischcn 
Niederlassung (B.); auf lcleinen mit Humus bedeckten La\raliilgeln um die Siidbucht (El); allgen~ein verbrcitct 
auf feucl~ten Stellen :ler Horhebenc dcs Siidtheiles der Insel (P.). 

$ tentcis W:thl ~:II '>.,  1. (.. 

Unter dcr Stamniart 11in und wieiler; ui11 den Briclle-Thurm (B.); a11 den Siid:tblliingen des I-Idhenzuges 
riiichst der Stidl:igune (El); auf dcn Abl~Rngen dcs rothcn I-Iiigels bei der alten holliindischen Niederlassung. 

Diese in den Alpen t'clilende, in (leu Sndeten aher an vereinzclten Stalldortcn ~rorkommende Art ist anf der 
s1c:tndiuavischen l-I:1lbinsel, ferucr im arlctiscllen Florcngebicte weit verbreitet. Auf Spitzbergen, dcr Baren-T~lsel, 
Island, Grijnlaiid, ferner auf Nowaja Senllja und im arkt iscl~cl~ Iiussltilld ziihlt sie zu dcn hiinfigsten Arten. 

S. cacspdtoso I,., sp. pl., 1). 401.- W:r111 vnb., Flor. T,:I~I~)oII., 13. l19.--131ytt7 I. c. ,  1). 35.-I\Inlmgr., 1. tS., 13. 2 LG.-'1'11. 
IPr., 1. c., 1). 154. -L  c t l  c b  o Itr, 1. c., 11, p. 224. - S(ixifrii.agn dec&ier~s Elr r l~ . ,  (lkitr., V., p. 47). P ctreq)itoso Ellgl  cr, 1. C., 1). 190.- 
N a t l ~ o r s t ,  1, c., 1). 16.-1,:1 rlgc, 1. c., p. 60. - Groonl., I ,  c., 1). 66. - R j  (,llnr. et l , l t l~t l  str. ,  1. c., 1) 147.-lij ollm., 1. c.,p.:I'15. 

Auf dcr ganzen Insel an geschiitztcn Orten haofig; auf dnrcli Guano gediingten Stellen rnitunter griisscre 
Rasen bildend. In Felsspalten am Fusse des Danielssen-Icraters (F.); um den Rriclle-Thurnl (B.) ; Felsspalten 
der zerkliifteten Lavaebene um dic Siidlagunc (li'.). 

p un,ifio,.a E n g l  or ,  1. c. - S. zcjliJEora B. Br., App. to Cap. 1'an.y'~ Voy., 1). 27.1. - Id., Vcnniscl~t. Sclrrift., I., 1). 389. 

U~lter  der Stammart, insbesondere auf diirrem Boden; namentlicll anf der IIochebene des Sildtheilcs dcr 
Insel (E:). 

Im arlctischen Florengebiete uon weitester Verbreitung, :her auch in den Gebirgcn Mitteleuroptls vor- 
kommend. Namentlicll ;tuf Spitzbergcn, der Baren-Insel, Grijnland, Island, dcr skandinaviscllen I-lalbinsel, im 
arlctischerl Russland, so wie i11 Sibirien anfgefunden. 



16 15. W. Reichurdt, F1or.a der Itzsel Jan Muyen. 

S.opposit.ifo~aL.,sp.pl.,p.402.-Engler,1.c.,p.276.-13lytt, l .c. ,p.25.--Malmgr.,  1. c. ,p.245.-T'h.Fr.,  
1. c., p. 154. - L a n g e ,  1. c., 11. 66. - Groe~ll., 1. c., 1). 54. - W s h l c n b . ,  1. c., 1). 113.-Loclcbour, 1. c., 11, p. 204.-lijellm. 
et  L n n d ~ t r ,  1. e., p. 147. - Kjollm. ,  1. c., 11. 346. 

Auf felsigen Stellen liber die ganze Insel verbreitct, doch nirgcnds besonclers liaufig. Abllgnge des Vogel- 
Bergcs (F., B.); an den Randern von Siisswassermultlen, auf der Hochebenc des Slidtheiles der Insel (F.). 

Auch diese die Alpen Europas, des ~~ordliclien Asiens und Amerilias bewollnende Art ist im arlitiscl~cn 
Florcngebiete sehr weit verbreitet. Specicll kommt sie vor auf Spitzbergen, clcr Raren-Iiisel, in Gronland, 
auf Island, in Scllweden unil Norwegcn, im arktischen Russlancl, nnf' Nowaja Semlja, in Sibirien u. s. w. 

ASPERZFOLIAE. 

M. ~naritimcc (L.) Don, (:en. histor., IV, p. 320.-A.I)C., Proilr., X, p. 87.-l\I:~lingr., 1. c., 11. 247. - N : ~ t h o r s  t ,  1. c., 
11. 11. - Ptilt)zoj~aria mat-itima I,., sp. pl., 11. 1%. - W:~l i l  cnb., Ji'lor. I,:~l)pon., 1). h7.-JSt~~z7zurrznt~~via n~a~itinra l t c l ~ b . ,  Flor. Qcrln. 
excursor., I, p. 387. - L : ~ n g c ,  1. c., 1). 80. - Grocx~l~~ritl, 1. c., p. 69. - I , c t l e b o ~ ~ r ,  1. c., IlI., 11. 132. 

Am Meeresstrande nnr an wcnigen 1,ocalitiiten beobaclitet; Slidwcstabhang des Iliigels, wclchcr die 
englische von der Trcibholz-Buclit trennt (J'.) ; in der englisclicri Ruclit siidwestlicll von den d t en  l~oll~inrlisclici~ 
Nicderlassungen (B.); Strand der Tnrn-Bucht (I?). 

1st neben Ranunczdus glacialis L. entschicden die scl~onstc PAanze J :L~  Mayens und erinnert mit illren 
blauen Bliiten einigermassen an die Myosotis-Arten uriserer Flora. 

Im Rereiclie des arktisclicn Florengebietcs weit verbrcitet; specie11 auf Spitzbergen, Gronlal~d, Island, 
Nord-Skandinavien, im arktiscllen Russland, so wie in Sibiriell vorliommcnd; fehlt aber nuf der BBren-Insel, so 
wie anf Nowaja Scmlja. 

COMPOSITAE. 

T. ofiicimaZc (J,.), Wigg . ,  Prim. Flor. Ho1s:tt , p. 56. - -Bischoff ,  l3t:itr. z. Flor:~ Dcl~tscl~l., 1). 151 .-N:L t h o r s  t ,  1. c., 1). 0. 
- T h . F r . ,  1. c., p. 152.-L:rngc,  1.c.,p.94.--Groc1il., 1. c . ,p .76 . -Lct lcboi l r ,F lor .  Iloss., 11.,p.812.-I<jcll1n. c t  
Lurid s tr., I. c., p. 144. -K j e l  1 III., 1. c., p. 382. - Leo?ttodo~~ Turuxacunz I,., ,rp. DI., 17. 798. - W:~lll cnb., Flor. Lappon., p. 195. 

a genuinum Icoch,  Syn., cd. 11, p. 392. - 13ischoff ,  1. c., 13. 154 

Massenhaft in der Siidbucht an fcuchten, hnmushbltigen Stellen (k'.); sonst nar vereinzclt um dcn Rriclle- 
Thurm (li., B), so wie in der englischen Bucht (li'.). 

Von tier] nordischen Ib~nxncz~~n-Arten wurde keine auf' Jan Mayen gesainmelt. Bei dcm beschrlnktcn 
Vorlco~nmen des II'. fieinale auf' der Insel ist cs nicht un\~alirscheinlich, (lass d ~ c s e  Species auf Jan Mayen nicht 
ursprlinglich wild vorkommt, sondern dass sie voii frliheren Rcsucltern eingcsclileppt wurdc. 

Diese in zahlreicl~en For~ncn Iiber das ganze norclliche Enropa und Asien verbreitete Art ist auc l~  im 
Gebiete der arktisclien Flora einheiinisch und wurde n:~nientlich auf Spitzbergen, der Biiren-Insel, Gronland, 
Island, der skaildinavischen I-Ialbiusel, im arktischen Rnsslantl, anf Nowaja Sernlj:b, endlicl~ in Sibirien in 

rnehrercn Varietiiten bcol):~clitct. 



B. 

UNTE1lSUCHUNGEN EINIGER T R E I B I ~ L Z E R  
VON DER INSEL J A N  MAYEN. 

GESAMPELT VON 

DR. F. FISCHER,, 
A R Z T  D E R  ~ S T E ~ R E I C I I I S C H E N  E X P E D I T I O N  A U F  J A N  MAYEN. 

BEARDEITET YON 

JOSEF SCHNEIDER. 

(AUSGEPFUFIRT 111 PPFLANZENPBYSIOLOGISCHEN INSTITUTE DEE R. K. WIENER UNIVERSITAF.) 

(MIT 2 HOLZSCHNITTEN.) 

In Folgendem sollen die Resultate der Untersuchung der Treibhiilzer niedergelogt werden, welche auf 
der iisterreichisclien Polar-Expedit,ion nacli Jan Mayen vorn I<or\~ettenarzte Herrn Dr. F i  s c li e r gesammelt und 
vom k. lr. I-Iofmuseum, dern sie gewidrnct worden, dcm pfiauzenphysiologisclien Institute zur Bestimrnung iiber- 
geben wurden, welch letztere der Director des Instituts, mein hochverehrter Lehrer, I-Ierr Professor 
Dr. J. W i e s n e  r mir iibertrug. 

Die RBsten von Jan Mayen sind an vielen Stellen hoe11 nnd steil, doch gibt es Stellen, wo aus Lava ein 
niedriges Vorland gebildet wird, das tlleilweise so iliedrig liegt, dass es mit Treibholzern bedeclrt ist,* Solclle 
niedrige Stellen sind die Mary-Muss-Bucht und die Treibholzbucht, an deren Strande unsere TrcibliGlzer 
gesammelt wurden. 

Nach Angabe des Rerrn Dr. F i  s c 11 e r wurden die mitgebrachten Stiicke durchwegs von ob  c r  i r  d i s ch  e n  
SchBften von einigen Metern Llnge abgesagt, was fur die Bestimmnng insofern von Werth war, nls dadurch 
jede Rliclrsichtnahme auf Wurzelllolz wegfiel. Es waren dnrchgehends Naturhblzer, also lreine bearbeiteten 
WerkhGlxer, wie man nus der Betmchtung der BegrenzungsflLchen er~ielien konnte. 

Bei der Untersuclinng, die untcr der Controle des Herrn Professor W i e s n  e r  vor sich ging, liess sich sofort 
constatiren, dass man bis anf ein Laubholz Conifereiihblzer vor sic11 habe, welclie siimmtlich der Familie der 
Abietineen angehbren. Das Laubholz wurde bald a18 zur Familie der Salicineen gehiirig erkannt. 

Bei der Bestimmung wurden selbstverst5ndlich nur die :~natomischen Verhiiltnisse berlicksiclltigt nnd 
pflanzengeographiscl~e ErwLgungen erst nach derselben gemacht. 

Dcr Gang der Untersuchung war der, dass die Grenzen, innerhdb welcher die Holzer ihrer Stammpflanze 
nach zu liegen lrommen, immer enger gezogen wurden, bis endlich ]nit Siclierheit die Gattung fe~tgest~ellt  
werden konnte, worauf, soweit es miiglich war, die Arten bestilnmt wurden. 

Es liess sich bald mit Sicherheit feststellen, dass die Treibhijlzer nicht von J3aumen abstammen, welche 
der Gattung Pinus in der heutigen Definirung angeh6rer1, so dass sio also nur den Gattungen Abies uild Larix 
angehbren. 

1 P c t  ormnnn's  gcogr. Mittheil. 1878, p. 234. 
C)slorroichiucho Expedition anf Jon Mayon. 



Auf Gr~xnd der Untersuchung konntc mit Siclierheit geschlossen werdcn, dass ein Theil der Treibhijk~er 
von Abies mcelsa Po i r .  mit Einscliluss dar Stal~dortsvarictiit Abies obovuta J,outl., wclcllc iibrigens von einigen 
als ecllte Art sngeschen wird,' cin Tlieil von der sibirisellen L$irchc, die ebcnfblls fur eine klirnatiscl~e Varietat 
gehalten wird, abstan~me. 

Um die Gattung.cn La?.ix urid Abies mit Siche1.1ieit unterscheiden zu lronnen, war es notl~wendig, dieselben 
einer geriauen Untersuchung xu untereiehcn, da diese mit ihrcn Arten bckar~ntlicl~ in histologiscl~er Bexiellung 
auffallend libereinstirninen. (Abicspccti~zata DC. und alle ,jene Abies-Arten, deren Narkstralllen aus einerlei 
Zellerl bestehen, braucliten selbstvcrstiindlich nicht in die Untcrsuchung hiueingezogen zu w c r d e ~ ~ ,  da alle vor- 
liegeriden Treibholzer zweierlei Jlal-kstrahlzellen aufweisen.) 

Infolge der grossen ~hnl ichkei t  des anato~nischen Baucs der Abies- und La~iz-Bolzer Iiat man sich zu der 
Meinung vcrleiten lassen, dass dieselben ohne Einde nicht unterscliie(2eri werden k ~ n n e n . ~  1st diese Ansicht in 
Rucksicht auf die grosse histologische ~be re i~~s t imn iung  dersclben ancli niclit tiberraschend, so dtirfte dicselbe 
doch unbegriindet und niclit mehr haltbar sein, da es f i r  den, der sich langere Zeit mit dcr Untersuchung der- 
sclben beschaftigt, niclit scbwierig sein kann, init Zullilfenahme aller diagnostischen, makro- und mikro- 
skopiscllen iSlerkmale Fichte und Larche zu unterscheitlen. Jedes dieser beiden I-Itilzer zeigt gcradezu ein so 
charakteristisches Geprage, dass die Behauptung nicht zu gewagt erscheint, ein in dieser Beziehung geubtes 
Auge vermoge, ohne ins Detail einzugehen, dieselbcn sofort mit zieinlicher Sichcrhcit zu erkennen. Die makro- 
und mikroskopische Bctrachtung des Markes alleiil wiirde genligen, Ficllte und Liirche zu unterscheiden, wenn 
dieselben im anatomischen Uaue sonst ganz ubereinstimmcn wiirtlen. 

Es diirfte nicbt unpassend sein, in folgendcm eine tibersichtliche Zusammenstellung aller bisher fest- 
gesetzten makro- und mikroskopischen I<ennzeichen xu geben, auf G~.und welcller eine sichere Unterscheidung 
dcr Ii'ichte und der Liirche auch ohne Rinde moglich ist. 

A. M a k r o s k o p i s c h e  Rennze ic l i en . "  

Die Larche ist ein Kembaum; der Kern bcsitzt eine rothbraune Farbe, der Splint umfasst bald blos 
ciuige, bald bis 20 Jahwinge; die Jahrringc treten dadul-ch deutlich hervor, dass das Hcrbstholz sellr verharxt 
ist; das Mal.1~ ist vcrschwindend lrlein, hiichsten lmm im Durchmesser uncl von schon rother Farbe. 

Die Fjcllte zeigt niemals Kernbildung, die Jahrringe sind ilicht so hsrzreich, das Mark ist 1-5mm dick 
und von braunrother Farbe. 

a. Die Tracheiden des Sommerholzes haben bei der europgischen L5rclie eine mittlcre Breite von 0~050"'" 
bei der sibirischen von 0.055"", die des Fichtenholzes sintl im Mittel nus 0.036"" breit. 

b. Die Sommerl~olzzellen von Layix zeigen in der bei weitem grosaten Anzahl doppelte, bei iler sibirischen 
Lllrehe vereinzelt sogar d r  e i  Tupfelreihen, welch letztere Erscheinurig bci dcr Fichtc wolll nie, erstere beim 
Stammholx derselben vie1 seltener und dann nur bei einzelnen Tracheiden vorkommt, 

c. Das Mark der Ficbte ist durchaus verschieden von dern iler Larche. Bei letzterer besteht es uberall aus 
glcichgestalteten, mebr odcr weniger langgestreckten, in der ltegel durch IZarz roth gefiirbten Zellcn; bei der 

1 Vergl. F. F c d o r o  w i c a ,  Ncuc llcobachtmigori iiber die sibirisclle Fichtc. Forstl. Jourrial 1876. 
2 Vergl. R r : ~ u s .  ~ b e r  Treiblrblzer, Sitsnngsb. der nat~~rfo~scl~cncleu Gescllsch. su Hnlle 1876. 
3 Vergl. N o r d l i r i g  e r ,  Tcolr~risclle Eigeilsch:~f'tcir dor Hiilzcr. S t r ~ t t g ~ t  1860. 
4 Bfeirre 1~cob:~cbtungen wnrcn dirrclialr~ I~cstiitig~rngcn (lor U ~ l t c r s i r c h i ~ ~ ) g c ~ ~  Wj c s n  er's, wolclicr in soirre~r ,,IZohstoffcn 

des I'fl:~rlzc~~reiul~s~ p. 621 uncl 622 und ,,Urlters~~clru~~gc~rl eir~igcr Truiblrlilzcr aus dell1 niirdliclren EismccrcU, Sitzb. d. k. Akad. 
d. Wiss. 1872, eber~falls den Standpunkt vertritt, dass Piclite unil LBrclic such ollric Iiinde lnit Sichcrl~cit 1lnter~chiedc11 werdcu 
konnen. 



Unlerszlcht6ngen ellziger T~eibhiilxer von de?. h s e l  *Ta?z Il4ayetz. 19 

Fichte treten imMarlre cigenthiimliche 11orizont:ile Zellschiclitnngen auf, wclchc sich dadurcll von dcr Ilanptmnssc 
des Marlres unterschciden, dass die Zellen sells kurz, meist brciter als lnngcr untl diclrwandiger als (lie 
langgestreckten Zellen sind. Dadurch macht das Marlr der Fichte so~volil im Qner- als im Liingssclinitte clen 
ISindruclr cines aurr unregclm%ssigen Elementen zusamnlcngesetzten Ce~vcbes.' 

cl. Dic Mxrkstralilzcllen der LBrcllc sind, wie man an einrirl Ta~igeiitialscli~~ittc sellen li:lnn, starlc ver- 
l ia r~t ,  so dass sic niiter clem Mikroskope ganz braungefgrbt erschcincn, zum IJnterschiede roll dencn der 
Fichte, welche nur menig oder (bei liarzarmcn Spielarten) beinshe gar nicht mit Harz crfullt sind. 

e. Die getiipfelten (mit einfachen TIipfeln verselienen) Markstralilzellen dcr Liirche sind clurchschi~ittlich 
0 021'n'n, die der Fichte 11ur O ~ O I G m m  breit. 

f. Die Marlrstralilxellcn der LL.chc sind im Vergleicl~ zu dcncn der Ficl~tc vicl nmfangreicher 11nd 
nameiitlicli scl~wnt~lcen die cirireilligen bei 1,al.i~ zwisclicn 2 und 24 Zcllenreil~cil (iin Tangeiitialscll~litte 
gesehen), walirend bei der Fichte iiie die Zalll von 1 6  ilberschritten wird. (Nacll NGrd l inge r2  lco~~irncn arn 
Fusse des Ficlitensta~~lmes iifters zahlreiche bis 7"'" (!) Iiohe, ja  nocl~ holiere Markstral~len vol; die abcr bei 
ihrer auffallenden Criisse wohl lreincn Anlass zur Verwirrung gcbcll lriinnen). 

g. Endlich kommcn auf eillcn U'""' Ta~~gentialAiichc bci der europ5isclicn Liirche dnrcliscl~~iittlich 
270 einrcihig angeordncte Marlrstrahlzellen, bei der sibirisclieil 260-260, bci der Ficllte nur 220. 

Was clie Stammpfianze des oheugcsannten Salicinecnl~olzes anbclangt, so liiinrlte man dieselbe mit zicin- 
lichcr Restiramtheit als cine Salix-Art ansehen, weiin es in Biicksicht auf clie uiiz~xreicbenilen histologischen 
TJntc~~sclieitlnngsmcrk~nalc uberhaupt miiglicll ist, die G:~ttungen l'oprclzcs nncl Strliz zu ~ulterscl~eideil. Deilii so 
cl~araktcristiscli cincrseits der aii:itomiscltc Bau dcs Ilolzcs dcr Saliciiicen ist, urn dassclbe mit Lciclltiglrcit von 
andercn Laubl~iilzcrn unterschcidcil zn ktinnen, cbcnso scl~wer ist es, die Gatt~lngen nnd geradezu nnn~iiglicli 
illre Artcn anf Grnnd tiel. auatomiscllen Bcschaffenl~eit ;iuseiilanclerzul~dten. P. S c h n 1 z Q i b t  als Unter- 
scheidungsmerkmal dcr Gattungeil Saliz tuitl l'opzrlus an, dass dic Markstrnl~len ilcr ersferen ans versclticden- 
artigen Zellreihen gebildet werden, aus sclininlen, langgestrcclrten uncl a~xs solcheu, welchc ungcfiilrr nocli 
einmal so hoch als jene und knrz sind, welch' letztcre sich rcgclmiissig am oberen und unteren Ranilc dcr 
Mmkstrnhlen, biswcilen aucli noch in der Mittc befincien. Bei Pol~ulus dagegen sind nacli deniselbcn nllc Mark- 
~ltrahlzellen gleich hocll. Ausser clicsen Rlerlrmnlen flihrt H a r t i g 4  aorll au, dass bei Salix die Zahl der Poren 
in dicsen hiiheren Marlrstral~lzcllen griisser ist als bei IJo2~ulus. M iill e r  "ibt an, dass er weder die Gattungen 
der genannten F:~milic noch dic Artell zu nntcrsclieiden ill1 Stande ist. 

Wenn auch dic angeftilirten Kcnnzeichen bei einigen Arten dcr beiden Gattungen zntreffcn, so liiittnen 
dieselben (loch wolil niclit als allgemein giltig und znverliissig aufgestcllt ~vcrclcn, zum mindcstcn gelten sie 
niclit ftir junge Zweigc von Populus, weil bei diesen ebenfalls eine Differeerenzirung in die oben angegebenen 
~weierlei Markstralllzcllen z11 beobaclrten ist, wie bei den Salix-Arteri. 

Sind nnn diesc angefiihrten Iicni~l,eiclien auch niclit fiir allc FIillc zuverliissig, so lrann inan doch in clcm 
Falle, wo dic Marl~strahlzcllen nur eincrlei Hiihe liaben, ein solclles llolz  nit ziernliclier Sicherlleit als eiue 
Populus-Art anspreclicn, wie man anderseits, wcnn die obersten luid untersten Zellen des Marks t r ah lge~~~ehs  
sich derart von den tibrigen untcrscheiden, dass sie mehr als (loppelt so hoch sind, mit gleicher Siclicrheit auf 
ein Holz der Gattnng Salix schliessc~l kann. Der letzte 17all zeigt sic11 bei dcnl vorlicgcndcn Treibholx, es 
dlirfte daher einer Salix-Art entstammen. 

--- 
1 H n r  t i  g. Vollstiin(1. N:~t~~rgcschicl~te  (1. forstlichen C~~lturpflanzon &~ltsclilalids. 13crlili, 1840, p. 37. 
2 N i i r d l i n g e r ,  1. c. 1). 607. 
a P. Schulx .  I)ns Mur1~str:rhlcngewcbc und seine Beziehmigan z11 do:, lc i tc l lda~~ Elemcnton ties Holxes, 1). 235. 
4 H n r t i g ,  1. c. p. 413. 
5 Aliill or. Ucitriigo znr vcrgl. Anxtoiuio (lor Hiilear. Dcnkschrifte~l d. ilcail. (1. IViss., JVici:, 1S7G. 
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Abstammung der untersuchten Holzer. 

Bei cler Frage iiber die Abstanlmung der vorliegenden Treibholzer fulirt uns die Betracl~tung der Jahr- 
ringentwicklung zu der Annalime, dass cin grosser Theil derselberi liochnordiscl~en Ursprunges ist und dass 
einzelne sehr wahrscheinlich nahe der nordlichen Baumgrenze gcwacl~sen sind. Die Jallrringe eiiliger EIolzer 
sind ausserorclentlicll diinn, sie bestehen nnr aus 3 -4 Zellreihcn, voll denen 1-2 analog den1 I-Ierbstholz dick- 
wandig, die librigen analog dem Friihlings- und Sommel,holze diinnwandig sind. 

Auf Grund der Angaben Midden  d o r  f '  s,' dcnen zufolge die Jahrringe der Liirclic in den gemiissigteu 
Zonen 3-5"", innerhalb des Polarkreises weniger als 2'"'" dick sind, liisst sicli anl~ehmcn, dass der griissere 
Theil unserer Treibholzer dcr Polarzone angcliBrfe, da bei den mcistcn selbst die griissten Jahrringe die Dicltc 
von 2"" nicht iiberschreitcn. (Vergl. weiter obeo.) 

Bei den stark excentrischen Treibliiilzern scheint die Dicke einiger J:lhrringe nameritlich in dcr Mitte auf 
der  Seite des grossten E-Ialbmessers dieser Annahme zu widersprecl~en, da e i r~e lne  etwas iiber 2"" dick sind, 
wMhl.end die Jahrringe nach aussen hin und namentlich die aussersten die obcn angefiilirte l~iicllsl gcringe llicke 
aufweisen.Vergleicht man jedoch 'lie Breite dcr relativ stark entwickclten Jahrringe auf de; Seite des griissten 
I-Ialbmcssers nlit der Breite dersclben Jalirringe auf der Seite des kleinsten Hdbmessers, so ist diesclbe in dein 
Masse geringer, als sie auf der entgegei~gesetzten Seite grosser ist, so dass das Mittel aus beiderl Breiten eben- 
falls tveniger als 2"" betriigt. 

Da  nun die Treibhiilxer auf' Grund der anatomischen Untersuchung als von Lar iz  sibiiica Led.  uud ilbies 
excelsa DC., respective Abies obouata Loud.  abstammend bestimnlt wurden und die Jahrringentwicklung beintlhe 
in allen Fiillen cine geringcre ist, als selbst bei den nordeuropaischcn Nadelhijlzern diescr Arf, so darfte Inan 
mit grosser Wahrscheinlichkeit Nord-Asien fiir die Heimat dersclben ansehen. Sie warden also durch den 
arktischen Strom, der wohl das ineiste Treibholz rnit sich ftil~rt und von der Kriste Sibiriens ausgehend, Spitx- 
bergen umkreist und sich von d a  nach Suden weuclet und mit seinem stidostlichen Rande die Inscl Jan Mayen 
ber i ih~t ,~  die iibrigens nach anderen ganx im Polarstrome liegt,4 all die Icuste von Jan  Mnyen geftihrt worden 
sein. Es wiirde dieses nur fur die Richtigkeit der von P e t e r m a n n  vertretenen Ansicht spreclien, dass die 
Treibholzer der arktischen Striimung tiberhaupt sibirischer Abstammung sind." 

Die Annal~me der Abstammung unserer Treibl~olzer aus dem hijher gelegenen Theile Nord-Amerikas 
ware in Riicksicht auf die Striimungsverl~altnisse nicht wolil mogiich, wahrend mit der Annahme, class die 
Holzer durch den Golfstrom von Mittel-Amerika aus nach Jan Mayen getragen \vordeii seien, der nordische 
Charalrter derselben im Widerspruche steht. 

Jahrringe der einzalnen Treibhdlzer. 

I. T r e i b h o l z e r  a u s  d e r  M a r y - M u s s - B u c h t .  

Alle in dieser Bucllt gesammelten Hijlzer scheinen nach ihrer Jahrringentwicklang xu schliessen, mehr 
oder weniger hochnordischen Ursprungs zu sein. Sie unterscheiden sich von solchen bei uns vorkommcnden 
Hijlzern mit unterdriicktem Wuchse, bei welchen die inneren und lusseren Jahrringe beinahe gleiah diinn sind" 

1 M i d d e n d o r f .  Reise iu den lusclersten Nordell u ~ i d  Osten Sibiriens. c 
2 Vergl. G r i s e b a c h ,  Veg. d. Erde. I., p. 64. 
3 P e t e r m  amn, Geog. Mitthcil. 1867. 
4 P c t c r m a n n ,  Geog. Alittheil. 1878, p. 235. 
5 Vergl. P e t e r m a n n  in seine11 Geog. Xittheil. 1870, p. 230ff - ,es ist cvidont, dass das Trciljl~olz hielmr (Spitzbcrg.cn 

ulid Jan Afaycn) (direct urld irl ziemlich gerader Liuie vorl cZer Nordkiiste Nowajn Semlja'a an8 deu grossen sibirisohen Str61na11 
Obi, Jenissei, Lena geI>l:t~gt.~ Vgl. auch W i a s n c r ,  Untersucl~. eiuiger 'l'ruibl~tilzer etc. p. 2 und 3. 

6 W i o s n e r .  Unters. ciniger Treibhtilecr, p. 4. 
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dadurcli, dass bei den vorliegenden Treibliiilzern die Jahrringe bis auf die geringe Hreite in normaler Weise 
ausgebildet sintl, dass also bei dcr Fichte die ersten Jahrringe schmal sind und erst nacli cincr Rcilie von Jahren 
die griisste Rreite erlangen, um dann allmlhlig abzt~nehmen, wiihrenrl bei Lnrix der Holzring des ersten Jahres 
fast Null ist, darauf aber die Jalirringc in kurzcr Zeit ihre griisste Breite erln~igeil und daun wie bei der Fichte 
allmllig nn Rreitc zunc11111en.' 

I-Iolz Nr. 1. Der nnatorniscl~c Ran dicscs I-Iolxes deutet mit Bestimmtheit auf Xnrix sibirica Led.  1l:s 
besteht nur aus Iiernholz, der Splint untl Tl~cilc des ICci~nllolzes s i~id abgestossen wordcii. Dcr mittlere Hnlb- 
messer bctrggt 12.9",die Anzalll der Jahrringe beliiaft sich auf 123, die ~r~ittlere Jahrriugbreitc betriigt 
llicrinit 1.06'""'. 

Nr. 2. Llrcl~enl~olz, sti~nnlt mit dem vorhergcl~enden im anatomisclien R:iue iibeiqein. Der Splint ist aiicli 
nur tlicil\vcise erhaltcn. Del- mittlcre llalbmesscr ist 16.lC", tlic Anzalil dcr J:tl~n.inge betriigt 220-2:10, rnitllin 
l~abcn  die Jahrringc eilic mittlere Brcite von ctw:~ 0.73"'"'; die Mussersten sii~d blos 4-8 Zellen brcit, von 
denen 1--4 auf den So~nmelholztlieil, 3-4 auf das Hcrbstliolz kommel~, Das l-Iolz diirftc voii cincm niird- 
licllcren Stanclorte staminen als dns obige. 

Nr. 3. Ilieses IIolz sti~nmt in anatoinisct~er Rezicliiing  nit Abies excelso iiberciii. 13s hat c i ~ ~ c i i  inittleren 
IIalbinesscr voil 14.6""' uiid ninf'asst 126 Jahrringc, so d:tss sic11 dic mittlere J:~l~r~*iirgbrcite anf 1.5""" bcliiuft. 
Nach M i d d e n  d o r f' mlisstc c.s imnicrliin nocli in der l'olarzoilc gewacliseii sein, wcnu sciu Sta~idort nuell siid- 
liclier lag d s  bei Nr. I uud 2. 

Nr. 4. Der nnaton~ischc Bau deutet ebenfalls auf die Fichte liin. 1Ialbmcsser ilacli dcr nocli erlinltenen 
Richtung hill (es ist selir st:~rlr bcschiiciigt) 18""', Anzal~l der Jahrringe 68, mittlere Breitc der Jalirri~igc 2.64""". 
Dieses lIolz durfte unter allen dicseii Treibhijlzcrn cten sudlichsten Sta~idort ge11:~bt 11:~ben. 

Nr. 5. D e ~ n  aiiatornisclleil Baue ~lacli lTic11te; lnittlerer Ilalbmesser 9.3"'") Aiiz:llil der Jahrringe 101, 
mittlere Jahrri~lgbreitc 0.92'""'. Die Jahrringe \verdcii gogeii die Peripllerie hill diiiiiler, SO dass sie e~ldlicli 
I)loss aus 3-4 %ellreillen bcstehen, von dellen 1-2 den1 Hcrbstliolz analog dicliwnndig, die anclereii den1 
Friililingsholze analog di,innw;~l~dig sind. Entscliicdeil ein hoch~~ordiscl~es Holz. 

Nr. G. IIolz der sibirischen Llirc'hc. Dassclbe ist starli (yon 1~01ini1uscheIn?) dul-cliliicliert, einzclne solcl~c 
TAijcl~er sind mit cil~er l<allilcrustc ausgekleidct. Mittlcrcr I-Ialbmcsser 13.6""'; Ailzahl dcr J:thrringe 270-280. 
Mittlcrc Jahrringbreite etwa 0.50'""; hochnordisch. 

Nr. 7. Im  a~~atomisrlrcm Baue mit den1 vorhergelienden glcicli, also ebenfalls Larix sib&-ica; dieses Bolz 
ist stark exceatriscl~, das Mark, ~velches versch\iinde~ld klcin ist, bestel~t auf d c ~ n  Quersclinitt betrachtet aus 
eincr wenige Zellreihen uinfasseuden l'latte, welclle beidcrseits in einen grossen B a r z k a ~ ~ a l  cndigt, so dass 
es ein brillenfiil*miges Aus~cllen hat. Grosster Halblnesser 13.5"'"', kleinster 3.Smn, mittlerer 8.6"'"; von den 113 
Jahrringen lcommcn 88 auf das I<ernliolz, 26 auf den Splint.?- Die Bussersten Jnllrril~ge sind so dlinn, class 
einzelne nur aus 3 % el  1 r e ih  e n bestehen. Mittlerc, Jahrri~~gbreite wiire ungefiihr 0.76'""'. Man Bani1 wohl mit 
%d1e1-11eit dieses Holz als ein hocl~nordisches anselien. 

Nr. 8. Lgrche, ebeilfalls etarlr excentrisch, die H:~lbmesscr siild 11.5"'" 1u1d 5.3"'") niittlerer Halb- 
messer 8.4"'". Anzal~l tier Jalrrringe 195, von denen 169 dell1 I<crnliol~, 26 tlem Splint a~lgehiiren; mittlere 
Jahrringbreite etwa 0.43'"'". Die Sussersten Jallrriilgc bestclici~ ans 3-5 Zellreihen, vorl denen 1-3 auf das 
Sommerholz, 2 auf das Herbstholz liommcn. Entscliieden hochnordisch, vielleiciit der Baunigrenze nahe. 

11. T r e i b h i i l z e r  a u s  d e r  T r e i b l i o l z b n c h t .  

Die hicr gesamlnelten Hiilzcr dlirftcn in1 Allgen~einen eincn siidlicl~ereii Slandort ge11:tbt habell als die 
aus der Mary-Muss-13ucht. 

2 NN(irtllil~gcr, 1. c. 1). 24. 
"8 dfiltbtta uill U ~ ~ t c r s c h c i ( ~ l ~ i ~ g s ~ l l ( ~ ~ l l c ~ ~ ~ : l  f i r  dic e~~rol)iiisch(: nut1 sibirisol~o l,iircbllc suin, d ; l s ~  h i  dcr lctztcrci~ dcr Splillt 

fiber 20 Juhrrillgo uluf;~sst, wSl~roi~cf boi tler urutorei~ 11acl1 N i i r t l l i ~ ~ g o r  (vo~gl .  obtalt) l~iicl~stens 30 . l :~ l~ni~tge  don1 Sl)lillt 
angchiircn. 



Nr. 1. Dem anatomischcn Baue nach Fichte; mittlerer I-Ialbmesser = 2G.Gcm, die mittlere Breite der 137 
Jahrringe betragt 1.72"". 

Nr. 2. Der anatomische Bau dieses Treibholxes deutet auf dic sibirisclle LBrchc. Mittlercr ~lalbmesser 2Gcm; 
Anzahl der Jahrringe 220, gegen die Peripl~erie wcrden dieselben sehr eng. Die mittlere Breite derselben 
betragt 2.09"'". 

Nr. 3. Larche; der mittlere Halbmcsser betragt 18.7""; die 231 Jahrringe ncl~mcn gegen die Peripl~cric 
zicmlich gleichmassig ab, die mittlere Breite beliiuft sic11 ;~u-f0.80"'". Die Jall~~ri~~gentwiclclung lasst entscl~icden 
auf einen hochnordischen Standort schliessen. 

Nr. 4. Treibl~olz einer Salicince; Jahrringe sehr eng und scllwer z%lrlbar, etwa 98-102. 
Nr. 5. Larix sibif-icn; mittlerer Halbmesfier 8.7'", Anza,l~l cZer,Jahn.inge 3 95; clic mittlere Brcite derselbcn 

betragt 0.44""". Es ist cias einxige nnter allen ill dcr Holzbucht gesam~rielteil 'I'reibl~iilzern, welches ent,scliiedei~ 
einen stark bochnordischen Cl1ar;tkter hat. 

Remcrki~ngen iiber einigc at~atomischc Verh%ltnissc. 

Bemerkenswerth in Bezr~g auf den anatomischen Bau dcr Marlrstrahlen bei den Treibholzern ist das 
Vorkomalen behoftgetlipfelter ~arkstmhlenzellen, diE in der Regel sich nur an den bciden Randern dcs Mark- 
strahles befinden, auch in der Mitte desselben. War der Marksfrahl geniigend lioch, so zeigte sich nicht selten, 
dass zwischen je 6-8 porosen Marl~strahlzcllreihen solclle mit Hoftiipfeln versehene eingeschoben wcrden. 
Bei Larix wird diese Erscheinung urn so suffallcnder, als diese eingeschobe~~en Zellreihen ganz frei von I-Iarz- 
kiirpern und in Folge desscn durchsichtig sind u r ~ d  sich von den porijsen dic+lit rnit Ilarz erfiillten dentlicll 
abheben. Das Vorkommcn behiiftgetupfclter Ma1 lisfral~lzellen auch innerhalb des Markstral~lgcwebes ist bei 
gewissen Nadelholzern nicht selten, namentliel~ 11Ltifig \\.ut.de cs bci dcr Gattuag 1'inu.s beobacl~tet und bci 
einzelnen ist dassclbe gcradezu typisch; vie1 seltener jedocll tritt diese Erschcinung sonst bei Larix- und 
ABies-Artell auf. Die Treihhiilzcr, insbcsondel.e ],urix, zcigten beillahc in jedem Schnitte dicses Verhlltnis. 
Auch bestand nicht selten ein Markstr;~hl ilnr  us zwei Iteihen bel~oftgetiipfelter Zellen. 

Hemerkungelz iiber Zevstiiri~ngserscllei~~i~~lgoil iln Holze iind Veriinderungen desselben in1 Wasscr. 

Unter den Trcib11olee1.n ul~tcl.schicden sic11 die van der Fichte xbstammenden Lusscrlich dxdurch von den 
der Liirche angehorigen, dass erstere einc dentliche Vergrauung der Lusscren Zcllreihc~i zeigten, einc 
Erscl~einung, welche bekanntlich auch an den der Atmosphiire ausgesetzten I-Iijlzerii eintritt und von W i e s n e r 
rnit diesem Namen bezeichnet wnrtle.1 Diese Erscheinung bestelit nach den Untersuchungen des gcnannteu 
I~o~*schcrs in einer Isolirung der Holzgewebe und in einer Zerstiirung nller jencr neben der Cellulose in der 
Zellmembran nuftretcnden Substnnzen, welche die Iiolzstoffreaction hedingcn, so dass derartige Zellen sic11 
den Reagentien, gegeniiber wic chemisch reine Cellnlose verhdten. Fast alle Liirchenhiilzer dagegen ficlen durcli 
ilire schwarzbraune Fdrbung an ihrer Oberflache auf'. Bei der Untersuchung, wie weit die Umwandlung der 
Susseren Zellreihen in reinc Cellulosc vor sich gegangen sci, nahmen bei der Fichte 5-7 Zellreihen im Radial- 
schnitte bei dcr Behandlung mit Chlorzinlcjod eine sehiiri violctte Fiirbung an, wllil.end bei Larix sich diese 
Reaction nicht einstellte. 

Fast alle Treibholeer waren bis zu eincr gewissen Tiefe von zahlreicl~en, ljraun gefiirbten Pilzfiidcn 
durchdrungen, die oft namentlicll im Marlrstrahlgewebe ein dcutlielies Sclieinparenchym bildeten. Bei einem 
von der Fichte abstammenden Treibholze zeigten sieh auffallend scl~iin x:lhlreiche von den in die Zellwand 
eindringenden und daselhst fortwachsenden Pilzfgden gebildeten Glnge, sogenannte Pilzgange, wie sie gleicli- 

1 Wiesncr, ijbor diu Zcrstiirllng d. Hiili.,ur :L. (1. Atmosplllirc. Sit~b. tl. I<. Alcnd. d. Wiss. 1. Abth. 1872. 
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zeitig von So11 acl l t  1 und W i e s n e  r 2  in rnclireren Holsern l)eobael~tet worden. Sic verlal~fcn in der Zellwand, 
ollno jemds die Inncnsobicllto su clurcl~brool~en, in spiraliger Rielltong (entspreclleod der dllrch Rengentien 
hcn~orgerufenen Streifi~ng) dicl~t neben einaoder 71nd bilden IIoldrii~~rne, welohe ein lirystall8bnliel~cs Aas- 
aeheu baben. Die Pilrfiiden selbst waren sur Zcit der Unters~~cllung vertrocknet ilnd l<aiim nocll 21s sarte 
durcl~sicht i~e Biiden r a  orlconncn. Neben diesen regelmiissig sich lireuaende~l lirystnll!il~nliol~en Pilsgiing.en 

Fig. 1. 

Pilzgiingo in1 Holzc dcr Pichto. 

kamen in demselben Holze nocb in Form einer gostreclcten, gldclun%ssig vordiclrte~l S ~ i r a l e  ~~erlaafende vor, 
in denen hie und da  noell die R,este von den braangefirbten Pi lehyphe~~ sicl1tb2r wmaren. 

Fig. 2. 

Pilzgiingc in Bolzzello~l aillor Larix-Art. 
pg Pilzgiillgc, y7~ (lie z:~rtoll vcrtrocla~ctcii Pilzhyphon, 2 Zcllmnnd. 

1 Pringshcim, Jnllrbnch f. wiss. Botanik, 3. Bd. 
3 Wicsnor, I. c. 



24 J. Schn eid er, Untersuchungen einiger Treibhiilxer von der Insel Jan Mayen. 

In  dem Salicineenholze waren einzelne Stellen, welche sich ausserlich durch ihre dunkle Farbe 
bemerlilich machte, voll von solclien Pilzgangen. Hier lcamen neben den ebenfalls ganz wie im Ficlitenliolze 
auftretenden regelmassig begrenzten noch solche vor, die in ihrer Form unregelmassig, aber auch von 
ebenen Flachen begrenzt erscheinen und die in der Mitte ebenfalls als durchsichtige Streifen die Pilzfaden 
erkennen liessen. 

Auf den Einfluss des Wassers diirfte sowohl die Erscheinung einer oft sehr deutlichen radiaren Strcifung 
der Hoftilpfelmembranen (sehr ausgepragt und liaufig bei der Lzrche) als auch eine thcilweisc Corrosion der 
Hoft~pfel  bei der Fichte zuriiclizufuhren sein. Bei einigen zeigte sic11 diese radiare Streifung eben so deutlich, 
als wenn frisches Holz mit Chromsaure behandelt wird. Bisweilen war eine xarte, concentrische Schichtung 
der Hoftlipf'el zn bemerken. Beide Ersclleillungen erwahnt bereits W i e s n e r  in seiner Untersuchung der 
Treibholzer.' 

1 Wi e s n  e r ,  Untersuchung einiger Treibhiilzcr, p. 9. 
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Die nachstehenden Mittheilnngen enthalten eine kurze Beschreibung und die Resultate der Untersuchung 
von jenem Gesteinsmateriale, welches wahrend des einjahrigen Aufenthaltes der bsterreichischen Polar- 
expedition auf der nordischen Insel Jan Mayen da.selbst vorwiegend von dem Arzte der Expedition Herrn 
Dr. F i s  c h e r  aufgesammelt wurde. Die ganze Sammlnng, die aus etwas tiber 30 Gesteinsnummern bestellt, wurde 
von dem Leiter der Expedition Herrn Corvettencapitln v. Wo hlgem u t h und Dr. F i  sch  e r d s  Geschenk 
Sr. Excellenz des Grafen H. W i 1 cz e k fur die Sammlungen des k. k. Hofrnineraliencabinets iibergeben. 
Es ist mir einc angenehme Pflicllt, den genannten Herren ftir die Znwendung der vollstBndigen Gesteins- 
suite auch an dieser Stelle im Namen des k. lr. Hofmincraliencabinetes den verbindlichsten Dank auszusprechen. 

Unsere Kenntniss von dem geologischen Charakter Jan Mayens reicht bis in die erste Hllfte des vorigen 
Jahrhunderts zurlick. In dem Werke ,,Herrn Joll a n n  Anders  on I. U. D. und weyland ersten Blirgermeiaters 
der freyen kayserliclien Reichsstadt Hamburg, Nachricllten von Island, Grbnland und der Strasse Davis, zum 
wahren Nutzen der Wissenschaften und der Handlung ; Hamburg2 verlegts Georg Christian G r u n d , Buchdr. 
1746,L' tbeilt der Verfasser in einer Anmerlrung auf Seite 7 die Beobachtungen von zwei nordischen Schiffern 
mit, aus deren Erztihlung hervorgeht, dass auf dem Jan Mayen-Eilande im Jahre 1732 ein grosser Aus- 
bruch stattgefunden hat, der nach den vorliegenden Beobachtungen wesentlich in einem ergiebigen Aschen- 
regen bestanden haben muss. In dem ,,Bericht tiber die arktischen Regionen nebst einer Geschicllte und 
Beschreibung des Walfischfanges im Norden" Sco r esby's erhalten wir die ersten ausftihrlichen Nachrichten 
Uber den Bau und Charalrter der Gesteine der Insel und wird in demselben Jan Mayen im Allgemeinen 
als eine aus Basaltmaterial gebildete vulkauische Insel geschildert. 

Werthvolle geologisohe uod petrographische ~eobachtungen gibt dann Carl Vogt in seinem Buche 
,,Nordfahrt, Frankfurt a/M. 18G3[' von der Insel, wobei er in der Untersuchung des vulkanischen Sandes von 
Mar ignac  unterstutzt wurde. Eingehendere speciellere Untersuchnngen liber die Basalte Jan Msyens vcr6ffent- 
llchte aber erst H. R e u s  ch in ,,Den Norske Nordhavs-Expedition 1876-1878. V. Chris  ti a n i  a 1882&, 

6sterreiohisohe Expedition auf Jan Mayon. 1 
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die in der mikroskopischen Betrachtung einiger weniger Basaltproben bestanden und die er im Sinne Roseri- 
b u s  c h's als solche beschrieb. Weitere Untersuchungen wurden dann iu allerjtingster Zeit von R. S c h a r i  t ze r  
in der Arbeit , , ~ b e r  Mineralien und Gesteine Jan Mayensu (Jahrb. d. geol. Reichsanst. 1884) verdffentlicht. 
Die nachste Veranlassung zu einer neuerlichen Beschreibung der Rasaltvorkommnisse Jan Mayens lag in der 
Manigfaltigkeit und Vollstandigkeit der aufgesammelten vorliegend~n Cresteinstypen und vornehmlich auch 
darin den von der Expedition angeregten und verijffentlichten naturwissenschaftlichen Berichten tiber 
Jan Mayen auch eine lrurz zusammengefasste beschreibende Darstellung und Untersuchung der Basaltvarie- 
taten der Insel einznftigen und damit an der Hand des reichlich iibergebenen Materiales unsere bisherigen 
Kenntnisse iiber die Basalte Jan Mayens zu erweitern, einige Liicken auszufiillen und bestehende Irrthiimmer 
zu berichtigen. 

I. Porphyrische Basalte. 

Das meist interessante Gestein unter den aufgesammelten Basaltvarietaten liegt in den Proben jenes 
Basalt vor, die das einemal in der Hijhle bei dem zweiten Kreuz-Cap und das anderemal von einem grossen 
BIocke, der von der Hijhe des Beerenberges auf dem Weyprechtgletscher bis an die See herabglitt, abge- 
schlagen wurden. 

Einen ausserlichen Unterschied weisen diese zwei Gesteinsproben nur insoferne auf, als die Stticke 
vom BIocke des Weyprechtgletschers in Folge zahlreicher Blasenraume ein etwas lockeres Geftige haben und 
im Zusammenhange damit ein mehr lavaartiges Aussehen besitzen, als die mehr dichte Varietat vom zweiten 
Kreuz-Cap. 

1. Die StUcke vom Blocke des W e y  p r e  ch  t g  l e t s  c h e r s  zeichnen sich durch eine grosskiirnige Ausbildung 
der Augiteund Olivine aus, die oft eine Grosse bis zu 1 " erreichen, die Grundmasse ungefahr bis auf ein Drittel der 
Gesammtmenge zurlickdrangen und dadurch dem Gesteine eine grossporphyrische Structur verleihen. Makro- 
skophche Feldspathe sind nicht vorhanden. Durch die vorherrschend bouteillen- bis smaragdgrline Farbung der 
Augite und durch die fast durchwegs von einer Eisenoxydschichte rothgefarbten Olivine erhalt das Gestein ein 
ungewijhnlich schijnes Aussehen und zahlt in dieser Hinsicht gewiss zu den prachtigsten Mineralgemengen, 
die bisher bekannt wurden. Bei genauerer Betrachtung des Gesteins ergibt sich als auffalligste Thatsache, 
dass darin Augit von zweierlei Aussehen ausgeschieden ist, und zwar neben der grUnen auch eine dunkel- 
gefarbte Varietat. Beide Abarten besitzen die gewijhnliche an vulkanischen Augiten auftretende Krystall- 
form oo P (110) oo P 55 (100) oo P 63 (010). P (111). AUS der Grundmasse lassen sich die Krystalle oft 
sehr gut mit Zurticklassung der Begrenzungselemente herauslosen. Der grline Augit hat ein echt glasiges 
Ausseben, bricht sehr splittrig und zeigt nur in wezligen Fallen deutlich ausgesprochene Spaltbarkeit nach dem 
Prisma. Von der Oberflache der Klystalle setzen parallel den Prismenflachen Risse in den Krystall hinein, 
nach denen der Krystall leicht auseinandersplittert. 

Hirsekorngrosse roth gefarbte Olivink6inchen finden sich sehr haufig als Einschluss in den Augiten und gar 
nicht selten enthalten sie auch kugelige und verzogene Hohlraume. Wenn im Allgemeinen die grlinen Augite, 
die unter den porphyrischen Bestandtheilen auch die Olivine an Menge tibertreffen die Tendenz zeigen, von 
den deutlich geformten Krystallen allmahlige uberg%nge bis zum vielgeataltigen Korn zu bilden, so ist die 
Regelmassigkeit, mit welcher an den dunklen oberflachlich schwarz aussehenden Augiten die Krystall- 
begrenzung erscheint, ein auffalliges Merkmal fur dieselben. Sie zeigen immer die obengenannte Krystallform 
in regelmiissiger Ausbildung, variiren vie1 weniger in ihrer Dimension, die gewijhnlich am 0.5Orn herum 
schaankt. Die von der Oberflache nach einer Prismenflache in denKrystal1 einsetzenden Risse sind ihnen ebenfalls 
eigenthlimlich und theilt sich der Krystall schon bei ganz schwacher Beriihrung entlang der Risse in Splittern 
auseinander, welche letztere auf den Theilungsfllichen in der Regel eine mehrflirbige schwache Farben- 
wandlung zeigen. Diinne Splitter sind gegen das Licht gehalten braun durchscheinend und an vielen Splittern 
ist neben der braunen Farbung auch noch griine Farbung in der Nuance der ganzlich grlln gefarbten Augite 
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zu erkennen. Einschllisse von rothen Olivinkbrnchen und kleine Hohlraume sind ebenso wie im griinen Augit 
vorhanden. 

Neben den Augiten bildet dann einen porphyrischen Bestandtheil der Olivin, welcher in etwas geringerer 
Menge zur Ausscheidung gelangte als der Aligit und aucl~ an Umfang der einzelnen Kbrner durchschnittlich hinter 
dem Augit zurtickbleibt. Sein Hauptmerkmal, das ihn von den andern Einsprenglingen auszeichnet und ihm zum 
sicheren Unterscheidungsmerkmal vom grtinen Augit dient; ist seine rothe Farbe, die in einer begonnenen 
Umwandlung des Olivins beruht und von einer theilweisen Oxydation des Eisens lierriihrt. Die Grbsse der 
verschieden gestaltigen Kbrner schwankt zwischen lCm qossen Kbrnern und winzigen rundlichen Kbrnchen. 
Wahrend die grossen Kb1-ner gleichwie von einer rothen diinnen Haut rnit Anlauffarben, wie sie diinne Eisen- 
oxydhiiutchen zu spiegeln pflegen, tiberzogen erscheinen, welche sich auch auf Spaltflachen und Rissen im Innern 
des Krystallkornes gebildet hat, wobei der grbsste Theil des Kornes noch unverandert erscheint, finden sich 
kleine Kbrner die durch ihre ganze Masse braunrothes Licht durchscheinen lassen. Die in ihrer Veranderung. 
weit vorgeschrittenen Kbrner theilen sich leicht nach den Spaltflachen. Ausnahmsweise finden sich kleine und 
dann meist wenig veranderte Kbrner rnit deutlich erkennbaren abgerundeten Krystallcontouren. 

Durch die massige Entwicklung der Augit- und Olivineinsprenglinge ist die Grundmasse sehr zurltok- 
gedrangt, aber immer noch so stark entwickelt, um dem Gestein einen porphyrischen Charakter zu bewahren. 

Dieselbe ist reich an kleinen Blasen und an einzelnen grbsseren Hohlraumen, vermbge dieser Eigen- 
scl~aften das Gestein ebenso richtig als Lava bezeichnet werden kbnnte. Mit der Loupe lassen sich in der 
Grundmasse deutlich zwei von einander im Aussehen verschiedene gemischte Theile erkennen, indem sioh 
dunklere dichte Partien von lichteren feinkbrnigen Partien rnit einem rbthlichen Schimmer unterscheiden 
lassen. Der rothe Schimmer wird durch eine Anreicherung kleiner rother Olivinkbrnchen hervorgerufen, die 
sich auch in ihrem Verhalten gegen Saure als solche kennzeichnen. Die Anwesenheit so vieler Olivinkbrnchen 
in der Grundmasse ist wohl auch rnit eine Ursache, dass ein Splitter des Gesteins nach einer ganz kurzen 
Behandlung rnit warmer verdtinnter Salzsaure zerbrbckelt. 

Die Besprechung der mikroskopischen Merkmale der Augit- und Olvineinsprenglinge f i r  die Beschreibung 
der ngchsten Yrobe vorbehaltend, 'sei hier nur Hber die mikroskopische Beschaffenheit der Grundmasse mit- 
getheilt, dass dieselbe ein krystallinisch kbrniges rnit glasiger Substanz gesiittigtes Aggregat der makroskopi- 
sohen Bestandtheile rnit Plagioklas und Magnetit darstellt. Kune schmale Plagioklasleisten, die selten 
mikroporphyiisch werden, und Augitkbrner bilden zusammen rnit Glas den Grundtaig, in welchem roth- 
braun durchscheinende Olivinkdrnchen, die stellenweise Anreicherungen bilden, mikroporphyrisch ausge- 
schieden sind. In den einzelnen mikroporphyrisch ausgeschicdenen Plagioklasen findet sich braun gekbrneltes 
und ganz dunkles schlakiges Glas, nach der Langsaxe orientirte rechteolrige Hohlraume ausfillend, als Einschluss, 
Zihnlich den von S chir l i tz  erwlhnten Einschltissen rnit rechteckigen Umgrenzungen in einem Plagioklas des 
Basaltes von der Lax& bei Reykjavik. 

Braune Glassubstanz findet sich dann wie in vielen anderen Basalten als Umrandung der kleinen Blasen- 
raume. Durch die in der Grundmasse vertheilton rothbraunen Olivinkbrner gewinnt das Praparat eine 
ausserordentliche ~hnlichlreit rnit einer ~ t n a l a v a  von Nicolosi. 

2. Die andere Varietat dieses Basaltvorkommens, welche in der ,,Hb h 1 e b e i  d em z we i t e n K r  e u  z c apu 
abgeschlagen wurde, ,setzt aus Lagen von 10 bis 30" Machtigkeit bestehend abwechselnd rnit Lagen von Asche 
die senkrechten Wande zusammeu, die auf dieser Seite die Beerenbcrgabhange gegen die See abschliessenu. 
Die Sttlcke unterscheiden sich ausserlich von den Stticken vom Weyprechtgletscher nur durch ihr festeres 
Geftige, das durch die dichte und etwas starker zur Entwickelung gekommene Grundmasse bedingt ist. 

Die ausgeschiedenen Augite und Olivine haben ganz lihereinstimmende Merkmale mit jenen in den 
Stticken Tom Weyprechtgletscher. Ein merklicher Unterschied ist nnr in Beziehung auf die Augite zu 00x1- 

statiren, der darin besteht, dass dieselben fast ausnahmslos cine grline Farbe besitzen und im iinsseren 
Ansehen seltener die durch eine theilweise oder giinzliche braune Farbung des Krystalles hervorgerufene 
dunkle oder schwarze Farbe zeigen. 

I* 
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Die Grundmasse dieser Proben ist ausserst dicht, nur kleine Blasenrliume unterbrechen ihr festes GefUge. 
Ihre Farbe ist schwarzlich -grau rnit einem in der Masse ungleichmlssig vertheilten rothen Schimmer. 

Da die mikroskopische Betrachtung der beiden Varietaten 1 und 2 fur die Augit und Olivineinsprenglinge 
die gleichen Ergebnisse Iiefert, so sind die darauf bezaglichen Mittheilungen an dieser Stelle zusammengefasst. 

Das charakteristische Merkmal der Zweif8rbigkeit der Augite erregt auch im Dlinnschliffe zuerst die 
Aufmerksamkeit. Die vom ausseren Ansehen sattgrlin gefarbten Icrystalle lassen im einfachen Lichte ein 
lichtes blass granes Lioht durchscheinen, wahrend die dunkel gefarbten Krystalle entweder in dem ganzen 
Umfang des Krystalldurchschnittes oder nus partiell in der gewohnlichen braunen Farbe der basaltischen 
Augite durchscheinend werden. Die Zahl der braun durchschein6nden Augite bleibt hinter der Zahl der 
griirnen Augite zurltck. In Plattchen von unge&hr drei Quadratcentimeter Flachenraum fanden sich durch- 
schnittlich bis drei braun gefarbte Individuen. Beztlglich der Krystallform besteht zwischen beiden Varietateu 
vollkommene ~bereins t immun~ und war wiederholt Gelegenheit die bereits oben aufgeflihrte Krystallform 
neuerlich zu bestimmen. Parallel der Verticalaxe geschnittene Icrystalle des grtinen Augit besitzen ein ganzes 
System paralleler Spalten, die in hohem Masse den Habitus der am Diallag bekannten Erscheinungen nach- 
ahmen. Dem Diallag gesetzmassig zukommende Kennzeichen konnten jedoch nicht gefunden werden, nach 
welchen umsomehr gesucht wurde, da ja  S chir  l i  t z  ebenfalls aus dern nordischen Eruptionsgebiete von der 
Lax% auf Island in einem doleritischen Basalt neben dem gewtihnlichen Augit zugleich einen diallagartigen 
Augit beobachtet hat. Ein ganzes System solcher paralleler Spaltrisse zeigte keiner der wenigen zur 
Beobachtung gelangten braunen Augite und war an denselben neben wenigen Langsspalten meist der bekannte 
rissige Charakter wahrzunehmen. In den griinen Augiten erreichte die Ausltischungsschiefe nie mehr als 36 " 
wlhrend die Ausltischung an einem braunen parallel der Prismenflache geschliffenen Augit rnit 45" gegen 
die Liingskanten gemessen wurde. 

Ein grtiner quer auf die Verticalaxe geschnittener Krystall zeigte ausgezeichenet die prismatische Spalt- 
barkeit. Dichroismus war an beiden Arten nach keiner Richtung in merklicher Weise sichtbar. Zwillinge nach 
dem Orthopinakoide wurden anbeiden Varietaten mehreremale beobachtet und an grtinen Krystallen auch poly- 
synthetische Zwillingshildung. Ftir sammtliche Augite sind ausserst charakteristisch die Einschltisse von Grund- 
magma und dann Ktirnern von Olivin. Grundmagma fehlt fast nie in einem Krystall und ist dasselbe regellos 
darin angesiedelt. Eine typische Erscheinung sind auch die hlufig vorkommenden Einbuchtungen, auf denen 
das Grundmagma sioh in den Krystall einsackt, von denen manchmal noch zahlreiche Verastelungen und Ver- 
zweigungen in den Krystall fortsetzen. Hie und da durchzieht ein Band ausserordentlich fein vertheilter 
glasiger Grundmasse den Krystall, oder dieselbe ftillt die Risse und Spalten der Krystalle aus. ~hn l iche  
Einsackungen hat E. Reusch an Olivin-Krystallen von Jan Mayen beobachtet und abgebildet. Aus der Be- 
schreibung ist zu entnehmen, dass dem Verfasser eine andere als die hier besproehene Gesteinsprobe vorge- 
legen hat. Ob aber nicht eine Verwechslung des Olivin rnit Augit stattgefunden hat, ist aus der Beschreibung 
nicht rnit Sicherheit erkenntlich. Eine solche ist besonders leicht mtjglich, wenn der Schnitt ein Korn von 
Augit schneidet, welches ein einf'aches Netz regelloser Risse zeigt. 

Kleine vereinzelte Olivinktjrner finden sich fast in jedem grtisseren Augitkrystall als Einsohluss, und 
m a r  ohne ~ntkrsehied im grUnen und braun gefarbten Augit. Selten findet sieh ein Olivineinsol~loss in dick- 
sauliger abgerundeter Form. ~ b e r a u s  haufig erscheint er dann zusammen rnit Grundmasse im Augit. 

Als eine gewtihnliche Erscheinung lassen sich ferner OlivinkSrner beobachten, die sich an die Oberflache 
der Augitkrystalle anlegen und an der Anlegesstelle buchtartige Einsenkungen am Augite verursachen. Manch- 
ma1 werden Olivink~ystalle angetroffen, die tief in die Augitsubstauz eingekeilt sind. Glaseinschltisse von 
mehr rundlichen oder verzerrten Formen sind allenthalben in den Augiten verbreitet. Die Glassubstanz erscheint 
selten hell durchscheinend und wenig gektirnelt rnit winzigen Poren und am haufigsten dunkel gefarbt durch 
dunkel brlunliche rundliche KETrnchen uud ganz undurchsichtig. In einem braun gefiirbten Krystall beobachtete 
ich kuglige und gestreckte Hohlriiume ohne Orientirung gegen die Krystallform, yon denen einige ganz mit 
schlackigem Glas erfillt, andere hohl und nur von einem schlackigem Rande begrcnzt waren. Einmal bestand 
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die Ausfillung eines solchen Hohlraumes aus impellucidem schlackigem Glas und ciner schwach lichtbrechendeu 
Substanz, in der sic11 senkrccht auf die Rander gestellte siiulchenfdrmige Mikrolithen ausgeschieden hatten, 
deren einzelne an ihren freien Enden bei starker Vergrbsserung gablige Begrenzung zeigten. 

Durch die Urol~tlllung der Mikrolitllen mit der hellen lichtbrechenden Substanz ist es unm6glich gemacht 
ihren optischen Charakter zu ermitteln. In der Gabelbildung der Enden ist aber die Andeutung gegeben, dass 
die Mikrolithen hdchst wahrscheinlich Olivine sind, wofur auch die Beobachtung gegabelter Olivine in der 
Grundmasse spricht. Die tibrige den I-Iohlraum ausftillende hell durchscheinende das Licht brechende Sub- 
stanz und die den Randern parallel verlaufende schwach entwickelte Farbenringe zeigt, ist wohl nur durch 
Spannung etwas lichtbrechend gewordenes Glas. Derselbe Rrystall, welcher diese Hohlraumaueftillungen 
enthielt, war von einer kaum durchscheinenden schlackigen Rinde begrenzt. 

Sohliesslich muss noch einer ErscheinungErw8hnulig geschehen, diean beiden Augitarten wiederholt gesehen 
wurde und im Auftreten N e w  ton'scher Farben besteht. Die Theile der Krystalle, welche im polarisirten Lichte 
die Newton'schen Farben zeigen, sind meist leicht im einfachen Lichte zu erkennen, da sie helle Felder in der 
Masse des Krystalls darstellen, die aber mit den iibrigen Partien gleiche Ausltischung haben. Diese lichten 
Felder legen sich fast ausnahmslos urn Spalten, auf denen sich li'remdlcdrpcr im ICrystall festsetzten. I m  
polarisirten Lichte zeigen alle diese Theile N o w  to n'sche Farben mit unregelmassiger Begrenzung, wie sie 
eben der Form der Stelle entspricht, von der die Stgrung in der Bildung des I<rystallcs ausging. Auch an 
Stellen, wo Olivinktigelclien sich an die Augitsubstanz anlagern, treten die genannten Erscheinungen auf und 
einmal konnte diese durch Spannung veranderte Structur entlang dem ganzen Rande eines n ~ i t  scltlackiger 
liinde bedeckten Krystalles beobachtet werden. 

Was nun die Farbung der Augite betrifft, die in der Rlehrzahl ganz gritn und in wenigen Individuen 
ganz braun odcr braun uud grtln zugleich gefiirbt sind, so muss constatirt werden, dass an dem vorliegendem 
Materiale irgend eine Regel fiir die Vertheilung der Farbe an den gcmischtfarbigen Erystallen nicht auffindbar 
ist. Eine regelmassige in bestirnmter wiederkehrender Ordnung auftretende zonare Ausbildung der einzelnen 
Icrystalle findet nicl~t statt. Die Annahme von S c h a r i  tz el; nach welcher die griine Augitsubstanz stets den 
Kern der braun gefarbten Augitsubstanz bilde, und die darin gipfelt, dass in der Tiefe des Eruptionsheerdes 
stimmtliche Augite grtii~ gefarbt seien nnd die braunen Augite erst aus den griinen Augiten durch Umschmel- 
zung gebildet wurden und bei der Erstarrung des fltissigcn Magmas sich als Augite mit brauner Farbe aus- 
geschieden haben, oder wo noch ein Rest von grlinem Augit erhalten geblieben, derselbe das Krystallisations- 
centrum ftir die braune Augitsubstanz abgegeben habe, findct nach meinen Wahrnebmungen keine Be- 
statigung. 

Dem herkdmmlichen Brauche gemass belegt S c h a r i  tz  e r den grtinen Augit mit dem Namen Chrom- 
diopsid. Die Anwendung diesea Namens auf gesteinsbildende Augite muss entschieden abgelehnt werden und 
empfiehlt sich dieser Name im vorliegenden Falle um so weniger, da  dieser Augit auch nach seiner Zusammen- 
setzung unter die Thonerdcaugite zu stellen ist. Zur Herbeischaffung ausreichenden Materiales f i r  eine 
Analyse des braun gearbten Augit fehlte leider eine verftigbare Probe des Gesteins. 

Was von der Form der Olivineinsprenglinge oben gesagt wurde, wird auch durch dio mikl.oskopische 
Betrachtung bestlltigt. Die Kdrnerform ist an den Olivinen vorherrschend, wallrend krystallographische 
Begrenzung nur an wenigen kleineren Individuen beobachtet wurde. Von den Augiten unterscheiden sich die 
Olivine im gewbhnlicben 1,ichte vornehmlich clurch illre Ilelligkeit und die von den Spalten und Randern der 
I<rytsalle sich in den Krystall ausbreitende braungelbe Farbung, ferner durch die Armuth an Einschliissen 
und die unregelmassigen Sprtinge. Ihre hervorstechendste Eigenthiimlichkeit ist auch unter dem Milcroskopc 
die von den RLndern und den Spalten in den I(rystal1 vordringende Umwandlung. Einzelne Krystalle zeigen 
sellr deutlich das rechtwinkelige Spaltsystam. Die Risse sindoft schon ganzlich dunkelbraunroth und nur schwach 
lichtdurchl8ssig. Symmetrisch zum Spalte blasst nach dem Innern des Krystalles die Farbe allmiihlig ab  und 
geht in hellgelb tiber. Diese Umwandlung schreitet auf ausserordentlich fcinen Rissen vor, die oft von der 
geraden Linie abweichen und etwas gebogen sind, darunter sich aber auch manche zu parallel geordnetei~ 



Liniensystemen vereinigen. Diese capillaren Risse und Sprtinge die in der Nachbarschaft grosserer Spalten 
auftreten, sind auch in Krystallpartien sichtbar, die noch ganzlich unverandert sind. An geeigneten Stellen 
ist deutlich zu ersehen, dass diese capillaren Risse in einem schiefen Winkel auf die Spaltrisse gestellt 
sind. In dern unorientirten Schnitte konnte jedoch eine gesetzmassige Lage dieser Haarspalten zu den Haupt- 
spaltungsrichtungen nicht bestimmt werden. Einen erwtinschten Aufschluss iiber die Lage dieser Capillarspalten 
gab ein kleines Spaltblattchen, welches von der Oberflache eines grossen Krystalles abgespalten worden war. 
Das Spaltblattchen war etwas schief zur zweiten Mittellinie gefipalten und ziemlich genau parallel (010) dem 
Brachypinakoid. Parallel der Verticalaxe durchzogen wenige lange Streifen das Blattchen, die der Spaltbar- 
keit nach (100) dern Makropinakoid entsprechen. Ausser diesen am Olivin als normal bekannten Eigenschaften 
zeigt das Blattchen ein ganzes System schmaler Spalten, die sich in einem spitzen und stumpfen Winkel 
schneiden. Die kleinen Spalten bewegen sich im Allgemeinen gerade und setxen kurx ab. Wenn sie auch hau6g 
etwas gebogen erscheinen, so halten sie doch stets die bestimmte Richtung ein. Durch diese Spaltennetze 
deren viele tibereinander liegen, erscheint das Blattchen in lauter kleine Felder getheilt und gewahrt ein 
gitterartiges Aussehen. Die der Spaltbarkeit (100) entsprechenden Streifen setzen diagonal durch die Felder 
und halbiren die spitzen Winkel derselben. Angestellte Messungen, deren genaue Einstellung besonders durch 
den starken Dichroismus der durch Eisen roth gefiirbten Theile beeintrlchtigt wurden, ergaben f i r  die 
WinkelgrSssen, unter denen sich die beiden Liniensysteme gegen einander neigen, die Mittelwerthe von 78" 
und 102". Da diese Zahlen fast ganz genau den Winkelwerthen des Doma (101) entsprechen, so offenbart 
sich hier eine v e r s t e c k t e  S p a l t b a r k e i t  n a c h  dem Makrodonla (lOl), welche am Olivin bisher nicht 
beobachtet wurde. Von den SpIltchen des Blattchens ist die Umwandlung, die in einer starken rothen Fiirbung 
der Substanz besteht, in die Felder vorgeschritten, so dass da8 Bliittchen in seiner Hauptmaasse farbiges 
Licht durhscheinen lfsst. Der Dichroismus der roth veranderten Theile ist sehr lebhaft und zeigt die 
Farbentone: c = braunroth, a = hellgelb. 

An Einschliissen sind die Olivine verhaltnissmassig arm. Grundmagma mit glasigen Partien findet sich 
ziemlich regelmlssig eingelagert und besonders haufig auf Spaltan und Spriingen eingenistet. Einzelne kleine 
OlivinkZirnchen steckcn Bfter in einem grosseren Olivine. Mehrmals findet sich kuglige und elliptisoh geformte 
dunkel entglaste schlakige, nur mit einem sehr schwachen braunen Lichtschein durchscheinende Substanz als 
Einschluss. Fltissigkeitseinschllisse scheinen giinzlich zu fehlen, ebenso Erzpartikel. 

Die Zusammensetzung der Grundmasse ist in den wesentlichen Theilen ganz Lhnlich derjenigen der 
Grundmasse im Stlicke vom Weyprechtgletscher. Entsprechend dem ausseren Aussehen zeiohnet sie sich durch 
eine feinkBrnige krystallinische Ausbildung aus. Neben dern Augit und Plagioklas ist sie besonders durch eine 
reich entwickelte braun gekornelte GIasbasis ausgezeichnet. Die grbssern Einsprenglinge erscheinen darin oft 
recht deutlich eingebettet und findet dann in dieser Glashiille eine Anreicherung der Magnetitkorner statt. Von 
den Olivinkornern sind hlufig nur deren Reste tibrig und erscheint ihr rothes Umwandlungsproduct ill der 
Masse. Die Magnetite sind oft stlbchenftirmig aneinandergereiht, jedoch war die lothrechte Stellung solcher 
Stabchen auf die Verticalaxe der Olivine, wie sie von Reusch  und mir an einem Basalte Jan Mayens 
beobachtet wurde, in diesen Basaltproben nie vorhanden. 

3. Mit den beiden abgehandelten Proben ist ganz enge einCesteinsbrocken vom ,,Blyttbergel6 verwandt, 
welcher oberflachlich schon eine okerige dtinne Verwitterungsrinde tragt, auf dern Bruche aber frisch und 
unverandert erscheint. In der Art seiner Zusammensetzung ist dieses Vorkommniss im wesentlichen ganz 
gleich den beiden porphyrischen Proben aus dem engeren Gebiete des Beerenberges und unterscheidet sich 
dasselbe hauptsachlich nur durch die Farbe der porphyrischen Bestandtheile von denselben. Ebenso wie dort 
bilden auch hier Augit und Olivin Einsprenglinge in einem annahernd gleichen Mengenverhaltniss. Durch- 
schnittlich messen die Augite 0 ~ 5 ~ ~ .  Die Mehrheit der Augite zeigt im ausseren Ansehen eine nahezu schwarze 
Farbe; dtinne Splitter lassen aber immer ein reines grltnes Licht durchscheinen. Der Augit besitzt auch hier 
die Krystallumrisse der gewghnlichen Form und die rissige Beschaffenheit ist ihm ebenfalls eigenthuhmlioh. 
Seine Spaltbarkeit nach dern hisma ist sehr deutlich, auf den Spalt- und Bruchfllchen besitzt er Glasglanz. 



Die Olivineinsprenglinge treten an Zahl und Grbsse der Individuen hinter den Augit zuruck. Sie besitzen 
meist kbrnige Gestalt und seltener noch deutlich erkennbare Krystallform. Ihre Farbe ist olivengrtin, die an 
Olivinen in der Nahe der Verwitterungsschicht in einen stark gelblich braunen Ton tibergeht. Die durch 
Oxydation des Eisens hervorgerufene rothe Fkbung fehlt diesen Olivinen ganzlich. 

Die Grundmasse, in der diese Augite und Olivine ausgeschieden sind, besitzt eine schwarze Farbe mit 
einem durch mikroskopische Feldspiiltchen hervorgerufenen lichten Schimmer. Sie ist ziemlich dicht und 
enthllt viele kleine kugelige Blasenrlume. 

Unter dem Mikroskope sind die Augiteinsprenglinge von den unter 1. und 2. beschriebenen nur durch 
die Farbe etwas verschieden, indem sie gleichmassig mit einem dunkelgrlinlichen Lichte durchscheinend 
werden. Im h r i g e n  sind sie in allen Beziehungen den besprochenen lichtgrtinen Augiten gleich. 

Die Olivineinsprenglinge sind sehr wenig verandert und das rothe Zersetzungsproduct nur spurweise 
entwickelt. Von der Krystallform sind nur splrliche Andeutungen vorhanden und erscheinen sie in eckig- 
kbrniger Gestalt. Ausser den normalen Eigenthtimlichkeiten an den Olivinen ist nur die interessante 
~ e o b a c h t u n ~  hervoreuheben, dass einige wenige Olivinkbrnchen vereinzelt auftretende eiftirrnig und kugelig 
gestaltete ungefarbte Glaseinschltisse beherbergen, welche in der Regel eine, in manchen Fallen auch zwei 
Libellen besitzen. Es erscheinen deren zwei und nur wenig mehr in einem Individuum. 

An der Zusammensetzung der Grundmasse betheiligt sich braun gekbrneltes Glas in hervorragender 
Weise, dann Augit, Plagioklas, Olivinkbrner, die oft ganz verandert sind und mit ihrem Zersetzungsproduct 
ihre Umgebung roth farben. Die Magnetitkbrner und -0ktaEderchen aggregiren sich gerne zu linienftirmigen 
und astigen Gebilden. 

4. Mit der Angabe ,von d e r  S p i t z e  d e s  am SE. z u n I c h s t  g e l e g e n e n K r a t e r 6 '  liegt ein Handstiick 
mit porphyrischer Structur vor, das wohl durch die Beschaffenheit der porphysischen Augite vie1 ~hnlichkeit 
mit den schon beschriebenen drei Varietaten besitzt, von denselben aber durch das Hinzutreten von porphyri- 
schem Plagioklas und durch die minimale Zahl ausgeschiedener Olivineinsprenglinge scharf getrennt ist. 
Dieschwarzenahezu dichteGrundmasse ist vorherrschend und durch eine grossezahl sich aneinander drangender 
BlasenrZiume charakterisirt. Die auvgeschiedenen Augite haben sehr an Umfang verloren, ihre Krystallform 
erreicht nur eine unvollkommene Ausbildung und die Ktirnerform gewinnt das ~bergewicht. Vom Busseren 
Ansehen sind sie schwarz. Au einzelnen Individuen ist ebenfalls die nach dem Prisma verlaufende rissige 
Beschaffenheit vorhanden. Kleine eingeschlosse~le Olivinkbrnchen und Hohlraume wurden an diesen Augiten 
ebenfalls beobachtet. 

Nachst dem Augit bildet Plagioklas einen porphyrischen Bestandtheil. Derselbe erscheint in wenig 
Millimeter grossen Krystallen, die bis zur mikroskopischen Kleinheit herabsinken, in der Grundmasse. Er ist 
von lichter Farbe und glasiger Beschaffenheit, besitzt wenig scharf ausgebildete Krystallumgrenzung und 
nahert sich mehr der Kbrnerform. Der Olivin tlitt in wenigen grbsseren Ktirnern aus der Grundmasse hervor, 
aber auch in diesen Fallen Bind die Kbrner ganz abgeblasst, meist ist ihre Umwandlung schon so weit vor- 
geschritten, dass nur ziegelroth gefarbte Stellen den vorhanden gewesenen Olivin oder noch Reste desselben 
verrathen. Dies6 energische Zersetznng des Olivin in rothen Oker gibt dem Gestein ein verandertes Aus- 
sehen, da das l;iegelrothe 0kerig.e Zerse&ungsproduct das Gestein oberfliiohliah Uberzieht und auf allen Kltiften 
in dasselbe eindringt. 

Unter dem Mikroskope Bind die porphyrischen Augite durchwegs braun dnrchscheinend, sie besitzen 
vorwiegend Kbrnerform und sind ebenfalls wie die Augite in 1. und 2. durch die Einschliessung von Grund- 
magma und Glassubstanz ausgezeichnet. Buchtartige Umrandung kehrt ebenfalls hie und da wieder. An den 
kbrnigen Krystallen ist mit ziemlicher Regelmlssigkcit wahrztinehmen, dass sich ein Magnetitkranz um das 
Kern legt, wghrend dies6 Urnrandung an den mit Krystallfl#chen begrenzten Individuem fehlt. Deformationen 
der Krystalle haben mehrfach stattgefunden und wurde eine Theilung der Krystalle in zwei und drei Bruoh- 
stucke, zwischen welohe sich Grundmagma gedrlngt, beobachtet. 
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Die porphyrischen Plagioklase erscheinen ausserordentlich frisch, zeigen schmale Leistenform und haben 
meist eine knrz zusammengedrangte Gestalt. Neben den gewbhnlichen Zwillingen nach dem Albitgesetx finden 
sich Individuen, die nach dem Albit- und Periklingesetz verzwillingt sind. Als Einschluss fiihren sie gewbhnlich 
Grundmagma in dichten Partien oder in feinvertheilten Partikeln. Braunes gekbrneltes Glas und helle lichte 
Glasfetzen, die manchmal mikrolithisch entglast sind, finden sich allenthalben in den Krystallen. Einmal wurde 
braunes Glas in Form einer Kugel rnit Libelle bemerkt. Eine regelmassige Anordnung der Einschllisse nach 
der Verticalaxe oder Ansarnmlung derselben im Kerne des Krystalles hat nur in wenigen Individuen statt- 
gefunden. Eine bemerkei~swerther Einschluss bestand aus einem Haufen dichtgedrangter dunkler schlackiger 
Glasgebilde, die flammenschwertartige, schlauchartige, spiralige und kugelige Formen nachahmen. 

Von Olivin finden sich nur wenige grossere Kbrner im Praparate, von denen zwei ebenfalls Glasein- 
bchltisse mit Libelle enthielten. Spuren der Zersetzung in Eisenoxyd zeigen sich nur anf ihren feinen Rissen. 

In der Grundmasse herrscht Plagioklas in schmalen langen Leisten vor, wahrend der Augit verhaltniss- 
massig sehr zuriicktritt. Die Glasbasis ist mehr oder weniger braun gekornelt, reich entwickelt und bildet den 
Grundteig, worin die Feldspathe und Augite liegen. Die ganze Masse wird von Apatitnadeln durchspickt und 
die Magnetitktirner sind gleichmassig in derselben verstreut. OlivinkGrner fehlen in der Grundmasse. Zwei 
bis drei braunroth durchscl~einende Kijrperchen mlissen als Eisenglanz gedeutet werden. 

5. Aus der ,,Mary-Muss-Bucht, u n t e r  d e n  s e n k r e c h t  a b f a l l c n d e n  W a n d e n u  liegt ein Hand- 
sttick vor, das sich vorwaltend durch eine blaulich-schwarze, dichte, etwas mattgllnzende Qrundmasse mit 
wenig etwickeltem flach-muschligem Bruche charakterisirt. Kleiile kugelige Blasenraume, die bis zu einer 
minimalen Grosse heruntersinken, sind durch die ganze Masse verbreitet, wahrend kleine mikrotinartige 
Plagioklase in Kbrnerform und schmalen Leisten, die oft recht dcutlich die Zwillingsstreifung erkenneu lassen, 
dann schwarze Augitkbrner mit starkem Glanz und schlackenartigem Charakter und ganz untergeordnet auf- 
tretende kleine gelblich grliue Olivinklirner, die porphyrischen Ausscheidungen darin bilden. In dcn Plagio- 
klasen lasst sich schon makroskopisch Grundmagma als Einlichluss erkennen. Die Augitkbrner enthalten 
viele kleine Hohlraume. 

Unter dem Mikroskope erscheinen die Plagioklase ausserordentlich hell und frisch. Schbne Zwillings- 
bildungen nach dem Albit- und Periklingesetz sind mehrfach vorhanden. Individuen mit zonarer Ausbilduug 
und treppenartiger Endausbildung sind nicht selten. Als Eilischllisse fiihren sie Grundmagma, viel dunkles 
schlackiges Glas, braunes gekiirneltes und wasserhelles Glas. Die Anorduung der Einschllisse im Wirthe 
geschah manchmal in einer Raudzone oder im Kerne des Kiystalles oder auch in ganz regelloser Weise in 
demselben. In einem Felspathe wurden nadelfljrmige Apatit-Mikrolithen angetroffen. Ebenso fand sich einmal 
ein schwarz braunlich gefarbtes Glasei rnit Libelle als Einschluss im Plagioklas. Hie und da stellen sich auch 
grossere Augite im Plagioklas ein. FlUssigkeitseinscllllisse fanden sich nicht vor. Als eine eigenthlln~liche 
Erscheinung wurden einmal von einem Spalte im Plagioklase ausgehende staketenartig nebeneinandergereihte 
Stlbchen bemerkt, welche nach ihrem Vcrhalten wahrscheinlich mit dunklem Glas ausgeftillte Canale dar- 
stellen. 

Die porphyrischen Augite besitzen fast durchwegs echte Kbrnerform und sind lichtbraun durch- 
scheinend. Dichroismus noch deutlich erkennbar. Zwillinge nach NP~E (100) kommen vor. In einzelnen Individuen 
zonare Structur schwach wahrnehmbar. An Einschltisseu sind die Augite arm und enthalten nur etwas Glas- 
substanz mit Erzkbrnchen. Die Olivinkbrner treten nur vereinzelt auf, sind unvertlndert und zeigen den 
gewbhnlichen Habitus. Auf ihrem Spalten ist Grundmasse eingedrungen und an Einschllissen beherbergen sie 
dunkles schlackiges und braunes Glas und Erzkbrnchen. In der dunklen kaum auflbsbaren Grundmasse stecken 
mikroporphyrische Plagioklase aus langen schmalen Leisten rnit treppenartigen und ansgezackten Enden 
bestehend. Von Einschltisseu sind sie frei. In der durcli Nagnetit und Augit flir das Licht fast undurchlassigen 
G~undmasse ist viel braungekbrneltes Glas und stellenweise auch mikrolithisch entglaste Substanz sichtbnr. 
Wenige rothbraun durchscheinende, doppelt brechende, unregelmassig begrenzto Schlippchen dlirften dem 
Eisenglanz angehbren. 
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6. Zu den porphyrischen Basaltvarietaten mtissen noch die EIaildstiicke von den ,, Ru d s e n -  K l i  p pe  n" 
gestellt werden. Dieselben bestehen aus einer aschgrauen, ziemlich dichten, aber noch deutlich krystallinischen 
Grundmasse mit wenigen durch die fliessende Bewegung flach entwiclrelten Blasenraumen. Die Einsprenglinge 
sind: Plagioklas, Angit, Olivin und halten sich in Bezug auf GrSsse nnd nach Zahl anniihernd das Gleicli- 
gewicht. Angefaugen von 0.5" grossen KSl*nern bilden sie sammtlich ubergtinge bis zu winzigen Kornchen, 
so dass die Grundmasse an kleinen Einsprenglingen sehr reich ist. Der Plagioklas erscheint in wasserhellen, 
glasigen, eckigen und rundlichen Kiirnern. Die Spaltbarkeit nach P und M i s t  in einzelnen Beispielen deutlich 
zu erkennen. Der Augit ist ebenfalls nur in K6rnern ausgebildet, ist schwarz vorn ausseren Ansehen, in dlinnen 
Splittern braun durchscheinend und zeigt Glasglanz auf den Brncliflachen. In einzelnen Ktirnern ist sehr 
deutlich die unter 1. und 2. erwahnte, nach (130) gerichtete rissige Beschaffenheit erkennbar. Die Olivin- 
kiirncr sind in gelben Farbentonen gefarbt. Kleine ILiirner zeigen noch deutlich abgerundete I<rystallcontouren. 

Im mikroskopischen Bilde erscheinen die Plegioklase selir frisch und sind verbiiltnissmassig aus dicken 
Zwillingsgliedern gebildet. Ein gyosser Krystall zeigte Spaltlinien nach P deutlich und enthielt Zwillings- 
lamellen nach dem Periklingesetz. An Einschllissen sind die Plagioklase arm. Meist beherbergen sie in 
unregelmassiger Vertl~eilung Glas von heller und dunkler Flrbung, wenig G~undmasse in nestartiger Form 
oder in feiner Vertheilung. Oft ist seibe auf schmalcn unsegelmassigen Rissen in den Krystall gedrungen. 
Augit erscheint ebenfalls d s  Einschluss im Plagioklas. Raudliche Einschliessungen von Bestandtheilen der 
Grundmasse sind haufig und verwischen die Begrenzung des Plagioklas-Krystalles. Zonarer Ban ist in einigen 
Individuen erkennbar. In einzelnen Flllen sind die Plagioklask6rner zu einem Aggregate aneinandergeh3,uft. 

Die porphyrischen Augite lassen licl~tbraunes Licht durch mit einem Stich in das violette. Krystallo- 
graphische Begrenzung ist nur in unvollkommener Weise vorhanden. Sie sind durcll ihre rissige Beschaffen- 
heit ausgezeichnet. Zwillinge nach N P ~  (100) finden sich wiederholt. Dichroismus nachweisbar. An einem 
geeigneten Augitschnitt wnrde bestimmt: a = lichtbrarin mit violetten1 Stich, b = lichtgelblich. 

Als Einschluss fiihren sic wenig (Y*rundmasse und Magnetitkiirnchen. Grtissere OlivinlrGrner finden sich 
nur sporadisch im Schiffe vertheilt. Darunter findet sich ein Korn eingefasst mit dicht anliegenden Magnetit- 
Aggregaten. Als Einscl~ltisse entbalten sie dunkles Glas und wenige Erzlciin~chen. - In der Grundmasse 
macht der Plagioklas den Hauptgemengtheil aus; er verliert die Leistenform und nimmt k6rnig.e Form an. 
Die kleinen, brsun gefarbten, fetzenartigen Augite treten an Menge hinter dem Plagioklas zurliek, wiihrend 
braun gekijrneltes nnd belles Glas die Grundrnasse durchsattigen. Olivinkijrnchen erscheiiien nur wenige in der 
Grundmasse, ebenso sind die Magnetitkiirnchen nur dlinn durch die Masse gesiiet, die von Apatitnadeln durch- 
spickt ist. 

7. Den 8bergang von den porphyrischen eu. den dichten Basalten vermittelt ein Handstllck vom 
, , D a n i e l s e n - K r a t e r ,  dessen Fuss aus nebeneinander geschichteten, meistens flachen Steinen gebildet istu. 
Ein solchea flacheg dickplattiges Sttick vom Fusse des Kraters liegt zur Untersuchung vor und ist dasselbe 
sofort auffallig durch ein kreisrundes Loch, das 2"" im Durchmesser hat und die Platte nach ihrer ganzen 
Miichtigkeit durchsetzt. Die Hiilfte eines Hohlcylinders, dessell antlere Hiilfte durch eine Absondenlngsflacl~e 
abgetrennt wurde, sitzt am Rande des Handsttickes. Ob die Entstehung dicser Liiclier auf Auswitterungs-. 
erscheinungen, die die Substa~lz selbst oder einen Einschluss betrafen oder auf einer starken Blasenentwick- 
lung bernht, l lsst sich aus der Beschaffenheit der Lochel. nicht auf bestimmte Weise deuten. 

Die schwilrzlich graue Grundmasse, deren feinklystallinische Ausbildung noch deutlich zu erlrennen ist, 
wird von kleinen Blasenraumen durchsetzt. Porphyrische Structur crhtllt das Sttick vornehmlich durch kIeine 
fast imrner kurnig, selten leistenfijrmig entwickelte Plagioklase, die nie Uber 2" messen und anderseits sich 
in ihrer Grbsse bis zu den winzigen der Grundrnasse angehtirigen K~.ystiillchen abstufen ulld im Ganzen dem 
Gestein ein mattes gesprenkeltes Aussehen geben. 

Neben dem Plagioklas erscheinen dann kleine schwarze Augitkiirner als porphyrischer Bestandtheil in 
der Brundmasse und ganz untergeordnet Olivin, ebenfjlls in kleinen Kiirnchen. 

6sterrelchisohe Expedition auf Jan Mayen. 2 
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Insoweit die porphyrischen Plagioklase unter dem Mikroskope nicht in regelloser Bcgrenzung erscheinen, 
bilden sie kurze, dicke Leisten, die oft in treppenartigen oder gezackten Enden ausgehen. Ihre Substanz ist 
frisch und fast ganzlich frei von Einschliissen und ihre Plagioklasnatar auch im einfachen Lichte sehr deutlich. 
Den grosseren Individuen sind sehr schmale regellose Risse oder parallel der Langsaxe verlaufende Spalten 
eigenthlimlich. Selten finden sich im Centrun1 der Krystalle Partikel der Grundmassebestandtheile angesiedelt, 
dagegen 6fter randliche Einhilllung von Grundmasse. Relativ haufig werden Korner von Magnetit und feder- 
artige Gebilde desselben im Plagioklas angetroffen und einmal erschien ein grosserer Augit darin als Ein- 
schluss. Eine schlauchartige, mit Grundmasse ausgeflillte Einsackung wurde ebenfalls an einem Plagioklas 
bemerkt. - Die Augite sind fast durchwegs in Kornerform vorhanden. Sie sind braun durchscheinend und 
zeigen schwachen Dichroisrnus. Nur vereinzelte Individuen besitzen eine regelmassige Krystallbegrenzung. 
Zwillingsbildung erscheint haufig. Die einzelnen Korner schaaren sich gerne aneinander und bilden zusammen 
im Vereine mit Plagioklaskijniern grobkorllige Aggregate in der Grundmasse. Ibre Substanz ist stark von 
Rissen durchsetzt, auf deren grosseren sich Grundmasse in den Krystall gedrangt hat. Als Einschlirsse fithren 
die Augite Magnetitkorner. - Der Olivin, welcller bei der ausseren Betrachtung nur hie und da versteckt in 
der Grundmasse zn entdecken war, erscheint im mikroskopischen Praparate reichlich in Form von frischen 
unveranderten und von Rissen netzartig durchzogenen Kornern. Als Einschluss enthalten die Olivinkorner Erz- 
partikel und Grundmasse mit Glas. - Unter den Gemengtheilen der Grundmasse erregen neben den einfachen 
Magnetitklirnern und den Haufwerken regelmassig verbundener Magnetitoktaederchen, die reich entwickelte 
rechtwinkelig gstige, zierliche Krystallstiicke zusammensetzen, stiibcllenftimige Gebilcle derselben besondere 
Aufmerksamkeit. Diese letxteren treten in schmalen, kurzen und langen Stabchen auf, die oft schaarenweise 
erscheinen und zueinander in paralleler Stellung sich befinden. Der ganze Schwarm ist dann lothrecht auf die 
Richfung der Verticalaxe der Olivine gestellt. Mit dieser Beobachtung stimmt eine Beobachtung ilberein, 
welche E. Reusch  ebenfalls in einem Basalte von Jan Mayen gemacht hat. Glas ist in der Grundmasse 
tiberaus reich entwickelt. Es erscheint in Form von reinem farblosen unentglasten und in geiingerer Menge 
von braun gekorneltem Glase und hat neben den darin liegenden Augiten, Plagioklasen und Magnetit- 
k8rnern den Hauptantheil an der Zusammensetzung der Grundmasse. 

11. Dichte Basalte. 

Von dichten Basaltarten liegen folgende Proben vor : 

1. Vom ,,S. W. C a p  d e r  I n s  el(( stammt ein blaulich schwarzer Basalt, in  dessen Masse nur hin und 
wieder kleine glasige FeldspathkBrnchen und ganz vereinzelte dunkle glasganzende Augitktirnchen stecken. 
Mit der Iloupe lassen sich noch winzige Plagioklssleistchen und Magnetitoktaederchen erblicken. Unter dem 
Mikroskope treten wenige grossere Plagioklasleistchen als mikroporphyrieche Bestandtheile aus der Grund- 
masse hervor. In einzelnen dieser gr8sseren Individuen finden sich Glaseinschlilsse, oft braunlich gekbrnelt 
und Grundmasse central, in ringftirmigen Bandern oder bandartig parallel der ausseren Begrenzung, im 
Krystalle vertheilt. An einem sehr reinen, dick-leistenformigen Krystalle, dessen Plagioklasnatur nicht 
erkenntlich war und in dem nur bei sehr starker Vergrdsserung Grundmassetheilchen als Einschluss 
bemerkbar waren, wurde s a n  duhr f  6 rmiger  Schalenbau beobachtet. Die Erscheinung wird nur 
zwischen den beiden Nicols sichtbnr. Die Ausloschung zwischen der Substanz des sanduhrformigen 
Skeletts und der Ausftillungsschichte der keilfijrmigen Hohlraume schwankt zwischen 3-5". Die Aus- 
lbschung des Krystalles gegen die Lgingskanten ist sehr gering, so dass man in demselben einen Sanidin 
vermuthen kbnnte. Plagioklasleistchen der Grundrnasse sind einschlussfrei und an ihren Enden ausgezackt. 
Lichtbraun durchscheinende Augitkiirnchen hebell sich selten von der Grundmasse ab. Der Olivin erscheint in 
kleinen Kornern und zierdlich llaufig in der Form gegabelter Leisten. Dementsprechend wird in Schnitten, die 
nahe den Enden quer auf die Vcrticalaxe gefUhrt sind, haufig Olivin als Rahmen eines Kernes von Grund- 
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masse beobachtet. Von Eiuschllissen ftihren die Olivine Grnndmasse und Glaspartikel. Kleine Magnetitkdrn- 
chen sind in der ~ruridmasse ausserst dicht aneinander gesaet. Stellenweise schaaren sie sich ganz enge 
zusammen und verleihen der Grnndmasse eine ungewbhnlich dunkle Farbung. Ausser diesen kleinen Kbrnchen 
treten dann in der Masse verstreut einige grbssere Krystallskelette von Magnetit auf. Eine ausserordentliche 
Menge von Glas gibt auch diesem Basalt das GeprBge. Allenthalben scheiden sich aus der Grundmasse glasige 
Partien ans, die etwas braun gekiirnelt sind. Dasselbe gibt den echten Grundteig ab, in dem alle librigen 
Bestandtheile eingebettet liegen. 

2. ,,Von einem 30" hohen und an der Basis 30" messenden Blocke, der bei der ,Silule(' aus dem 
sandigen Ufer der Lagnne vorsteht", wurde sin Handstack abgeschlagen, welclies einen sehr festen, graulich- 
schwarzen Basalt mit echtem splitterigem Bruche zeigt. In der gleichm8;ssig ausgebildeten dichten Masse sind 
nur sporadisch eingestreutc kleine, schwarze, glasglilnzende Augitk6rnchen und ganz vereinzelt kleine gelbe 
Olivinkiirnchen zu bemerken. Da die letzteren sich durch ihre gelbe Farbc von item dunklen Untergrunde 
deutlich abheben, so lilsst sich mit Zuhilfenahme der Loupe erkennen, dass feine OlivinkiSrnchen einen hervor- 
ragenden, gleiclimilssig vertheilten Gemengtheil in der Masse ausmachen. 

Die dichte Vertheilung des Olivin bildet auch unter dem Mikroskope das charakteristische Merkmal 
dieses Basaltvorkommens, da er als echter Grundmasse1)estandtheil an der Zusammensetzung theilnimmt. In 
Kbrnern, gestreckten Formen und Rrystallslceletten ist er allentlialben unter die tibrigen Bestandtheile gemengt. 
Wahrend die Substanz der kleinen Olivinkdrner fast ganzlich der Umwandlung verfallen ist, die ein gelbes, 
eisenoxydhaltiges Zersetxungsproduct liefert, tragen die gr6sseron Olivingebilde noch einen Kern unveriin- 
derter Substanz, der dann von Streifen des gelben Zersetzungsproductes eingerahmt ist. Neben den Olivinen 
erscheinen nur wenige porphyrisohe Kbrnchen von Augit in der Masse. Derselbe ist braun durchscheinend und 
von rissigem Charakter. Als Einschluss fand sich einmal ein Olivinlrbrnchen im Augit und ebenso wurde bier im 
kleinen die Anlagerung von Olivirtkbrnchcn an Augit beobachtet, wie solchc in den grossporphyrischen Rasalten 
1. und 2. als cine gewbhnliche Erscheinung erkannt wurde. Sowohl die Olivin- als Augitkdrner liegen in einem 
Gewirre stromartig aneinandergeordneter Plagiolclasleistclien, die in vorwiegender Menge die Masse zusammen- 
setzen. Die Magnetitkdrnchen sind sehr dtinn in der Masse verstrent. Glassubstanz scheint diesem Basalte 
ganzlicll zu fehlen. 

3. Eine anderc Probe dichten Basaltcs rlihrt ,,von einem grossen, aus concentrischen Schalen gebildeten, 
2 25" im Durchmesser haltenden Bloclre am Ufer beim S c o gl i e t t ou her. In der schwarzgrauen dichten 
Masse sind ausser winzigen glitzernden FeldspLthchen nur wenige Olivinkbrnchen und selten ein schwarzes 
Augitkdrnchen sichtbar. 

Bei der mikroskopischen Betrnchtung zeigt sich dieser Basalt sehr feinkbrnig znsammengesetzt. In  der 
durch Magnetitklirnchen sehr dunkel geftirbten Grundmasse sind mikroporphyt-ische Plagioklasleistchen, 
wenige Augit- und Olivinkbrnchen ausgeschieden. Die Plagiolrlase sind ausserordentlich frisch, rein und 
schliessen auch gldssere Individuen selten etwas Grundmasse ein. Die kleineren Plagioklase haben aus- 
gezackte Endbildungen. Die Augitlcbrner lassen hellbral~nes Liaht durch und besitzen rissigen Charakter. Die 
Olivinkbrner zeigen nur an den Rtl~ldern Spurcn einer Veriinderung und enthalten sehr vie1 Grundniasse und 
Erzkdrner eingeschlosseti. Gegabelte Bildung der Olivine wurde melireremale und sackartige Einsttilpungen 
in wiederholten Fallen beobachtet. Einzelne grtissere Magnetit Aggregate zeigen mehrfache Ansiltze zu baum- 
formigen Gebilden. In der feillkiirnigen Grnndmasse, die aus Plagioklas, Augit und Magnetit zusammengesetzt 
ist, erscheint als ein weiterer Restandtlieil gelblichbraun durchscheinender Glimmer, der in vielen kleinen 
Haufwerlren darin auftritt. Bei schwacher Vcrgrbsserung erscheinen diese Glimmer-Haufwerko in der Grund- 
masse als gelblichbraune. fleckenartige, abgegrenzte Complexe, in denen auch alle librigen Bestandtheile ala 
Cemengtheile erscheineo. Erst bei sehr starker Vergrdsaerung sind diese Complexe auflbsbar und lassen sich 
in denselben die kleinen, gelblichbraunen Blattclien als Glimmer bestimmen, die durch ihr Auftreten als mikro- 
skopische Schlieren in diesem Basalte erscheinen. 

2* 
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4. Ein zweites Vorkommen glimmerfiihrenclea Basaltes reprasentirt ein Handstlick, welches ,,van d e m  
v o r s t e h e n d e n  Ges te in  d e r  s e n k r e c h t  a b f a l l e n d e n  W a n d e  d e s  Blyt t -  und  Dan ie l sen-Bergesu  
abgeschlagen wurde. Es macht sich neben den librigen Basaltproben besonders durch seine helle aschgraue 
Farbe bemerkbar und ist durch zahlreiche, darunter ziemlich grosse Blasenraume ausgezeichnet. Das Gestein 
hat ein sehr feinkbrniges Gefiige und leuchten daraus wiazige Feldspathchen hervor, (lie der ganzen Masse 
ein lichtgraues melirtes Aussehen geben. In der ganzen Masse finden sich dann kleine Blattchen braunen 
Glimmers eingestreut, die sich mit Vorliebe auf Klliften und Blasenraumen des Gesteines ansiedelten. Sonst 
erscheinen nur einzelne kleine Plagioklase porphyrisch in der Grundmasse. 

Nach der mikroskopischen Untersuchung betheiligen sich an der Zusamn~ensetzung Plagioklas, Augit 
Olivin, Glimmer, Apatit, Magnetit und Glassubstanz. Die Plagioklase der Grundmasse zeigen wenig ausgebil- 
dete Fluctuationsstructur, die insbesondere in der Umgebung der griisseren porphyrischen Plagioklase zur 
Entwicklung kam. Die mil~roporphyriscl~en Plagioklase sind in Leisten- oder Kornerform ausgebildet und 
bestehen meist nur aus wenigen Zwillingsgliedern und fiihren als Einschluss feinkijrnige Grundmasse in 
centraler Anhaufung. Die zahlreicl~ ausgeschiedenen Olivinkorner zeigen an ihren Randern und auf den 
Rissen Spuren begonnener Urnwandlung zu dem gelben eisenoxydhaltigen Zersetzungsproducte. In einem 
Olivine fanden sich symmetrisch gestaltete und angeordnete Glaseinschllisse mit Blaschen, wie solche 
Co h en  im Olivin der Lava vom Mauna-Loa und K r e u t z  in Olivinen der Vesuvlava von 1881 und 1883 
beobachtet hat. Die braunen Glimmerblattchen sind liberaus reichlich in der Grundmasse vorhanden. 
Apatitsaulchen (Phosphorsaure wurde i m  Basaltptilver nacbgewiesen) betheiligen sich in hervorragender 
Weise an der Zusammensetzung der Grundmasse. Die glasigen Partien der Grundmasse sind farblos und 
theilweise braun gekiirnelt, ganz gleich der bisher in den Basalten Jan Mayens bekannt gewordenen Art 
der Ausbildung. 

III. Basalt-Laven. 

1. Die mitgebrachten Laven schliessen sich ganz enge an die vorliegenden porphyrischen und dichten 
Basaltvarietaten an, mit denen sie in Bezug auf Zusammensetzung und Charaktermale der einzelnen Gemeng- 
theile vollkommen iibereinstimmen. Nur einmal ergibt sich eine Ausnahme von der Regel, die durch das Auf- 
treten von Hornblende bedingt wird, und die in einer stromartig geflossenen Lava beobachtet wurde. Auf dem 
Begleitzettel gibt v. W o hl  g e  mu t h folgende Anmerkungen Uber das Vorkommen und die Fundstelle dieses 
hornblendefihrenden Stlickes: ,,HBufig vorkommend; aufgelesen etwa 400 Schritte gegentiber den Stations- 
gebauden auf dem Hiihenrlicken, der jedoch nicht aus solchen Lavafragmenten besteht; diese befinden sich 
mehr am Slidrande desselben und bilden zum Theil die Lavaterrasse, welche zwischen SUdlagune und H6hen- 
rllcken sich erstreckt." Die Form der Ausbilduag dieses Stlickes entspricht in allen Merkmalen vollstandig 
einer geflossenen Lava. Die Farbe des Stlickes ist graulich-schwarz, seine Masse por6s und blasig aufge- 
frieben, dilrin schmale dichte Streifen deutlicl~e Stromfliesen bilden. Die gr6sseren Blasenraume sind in der 
Richtung der Btrijmung flach auseinandergezogen. In einem dieser Blasenraume sind nun mehrere bis 0.4"" 
grosse schwarze Hornblendekrystalle, die sich brtickenartig Uber den Hohlraum legen, angesiedelt. Nur ein 
Krystallchen l~aftete mit der Langsseite an der Blasenwand. An sammtlichen Krystallen sind nur die Prismen- 
flachen entwickelt, auf denen sie spiegelnden Glanz besitzen. Als Einsprenglinge liegen in der Masse des StUckes 
sonst nur farblose Plagioklaskornchen und Leisten, an denen die Zwillingsstreifung auch makroskopisch erkenn- 
bar ist. Diese porphyrischen Plagioklas sehen vollkommen gleich den aus losem Schutte herausgelesenen 
PlagioklasbruchstUcken und die ich nach ihrem optischen Verhalten als Labradore bestimmen konnte. Diese 
losen Bruchstlicke, die sic11 durch nahere Fundortsangabe unter dem Materiale vorfanden, diirften daher 
wahrscheinlich dem Gebiete dieser Lava entstammen. Ausser den Plagioklasen (Labrador) sind noch schwarze 
Augitktirner und kleine grline Olivinktirner porphyrisch in dieeer Lava ausgeschieden. 
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Unter dem Mikroskope erscheinen die Plagioklase sehr frisch; die grbsseren Rrystalle enthalten fast 
durchwegs nur schlackiges Glas als Einschluss, das im Kern0 des Krystalles oder auch bandartig parallel den 
aussern Contouren des I<rystalles und in unregelmassiger Vertlleilung darin angesiedelt ist. AIanchmal wurden 
in den Plagioklasen auch Augitkbrner angetroffen. Die kIeineli Plagioklase, die immer als Leisten ausgebildet 
sind, haben ausgezackte Enden. Die porphyrischen Augit- und Olivinkbrner sind sehr arm an Einschllissen. In 
beiden wird wenig schlackiges Glas und dann hiinfiger im Olivin angetroffen, in welchem letzteren auch einzelne 
Erzkbrnchen nicht fehlen. In dem Praparate, welches aus einem sehr portisen Theile der Lava hergestellt war, 
ist das Grundmagma, in welchem die porpl~yrischen Bestandtheile liegen, undurchsichtig. Nus an den Randern 
der Blasenraume ist etwas braun gekorneltes a las  zu erkennen, das euweilen kleine Blasenraume ausgeflillt 

. hat und dann nahezu farblos und ebenfalls nur durch wenige braune Kbrnchen entglast ist. An glinstigen 
Stellell sind im Glase Mikrolithen zu erkennen, die dem Plagioklase und dem Augit angehbren. 

Die Hornblende kam nur in einem lrleincn Krystallpartikel zur Beobaclitung, der am Rande des P r l -  
parntes erscbien und offenbar in einem Hohlraume sitzend, mit der Liingsseite an das Grundmagma angewacbsen 
war. An der Anwachsstelle besass die Hornblendsubstanz keine gerade Grenzlinie, sie schmiegte sich viel- 
mehr in gewundenen Contouren an das Grundmagma, von dell1 kleiue Partikel langs des ganzen Randcs in der 
Hornblendesubstanz Aufnal~me gefunden haben, wahrend dieselbe sonst giinzlich frei war von irgei~d einem 
fremden Ebrper. Es hat somit eine randlicl~e Verschlackung der Hornblende stattgefunden. 

2. Vom , ,Sl idthei l  d e r  In se l ,  i n  d e r  N a h e  d e r  B e g r i i b n i s s s t a t t e  d k r  H o l l a n d e r ,  d a v o n  e t w a  
200 S c h r  i t t  e en  t f e r n t u  rlihrt ein lrleiiles Lavabruchstlick her, welches aus einer sehr dichten, schwarzen, 
zum Theil durch Schmelzflnss firnissartig liberzogenen Masse besteht. Dieselbe ist gleichmtissig von klaren 
Blasen erfiillt nnd enthalt griissere schwarze, in diinnen Splittern smaragdgrlin dnrchscl~einende Augitkbrnel; 
Olivinlrorner und dichtgedrliugte Plagioklaskbrnchen porphyrisch ausgeschieden. An dern Augit ist die Spaltbar- 
keit deutlich erkennbar, und sind demselben wieder die kleinen Hohlr%ume eigen, wie solche an den Augiten 
der porphyrischen Basalte 1. und 2. auftraten. Auch die mikroskopische Betrachtung dieser Augite erinnert 
ganz an die erwahnten grlinen Augite. Entweder sind sie hellgrffnn durchscheinend, oder sie lassen eine 
dunklere braunliche Farbe durch. Ein dunkelgef&rbter Krystall ist abwechselnd aus llellen und dunklen Zonen 
aufgebaut. Das massige Auftreten von Grundnlagma im Augit, das einen I<rystall quer zur aufrechten Axe 
durchsetzt, der Einschluss von Olivinlrornchen und die randliche Einsenknng der letzteren in die Augitsubstanz, 
der Einschluss von Glas und das Auftreten der in gcwissen Krystallpartieil durch Spannung hervorgerufelien 
N e w  t o n  ' schen Farben, sind auch an diesen Augiten wiederkehrende Erscheinungen. 

Die Olivinkbrner sind friscb und tragen kaum Spuren einer Verlnderung an sich. In ungewbhnlich 
sohoner Ausbildung fand sic11 in einem hell dnrchsicl~tigen Olivin einmal eine aus circa 10 aneinander 
gedrlngten, oval geformten, braunlich gefiirbten G1:tseinschliissen mit Libelle bestehende Gruppe, wie solche 
Glaseinschllisse vereineelt arich in den librigen Olivinkiirnern angetroffen wurden. Die Plagioklase, welche hell 
und frisch erscheinen, sind xu  wirr geordneten lrbrnigeu. Haufwerken aggregirt, in welohe manclimal auch 
Augitkiirner eintreten. In den Plagioklasen finden sich Crundmagms, braunes Glas, darunter auch vereinzelte 
Glaseier mit Libelle als Einschluss. Das von Blasen nehnrtig zerrissene Grundmagma ist lichtundurclil2issig 
und nur hie und da  lassen sic4 in demselben kleine Plagioklnse nntersclieiden. Die Blasenwhlnde sind Iianfig 
von braun gekbrneltem Glase umrandet, das in manchen Fallen die Blasenraume ganz ausflillt und obenfalls 
durch braunrothe oder chocoladebrauile Kbrnchen entglast ist. 

3. Vom , , I < r a t e r r a n d e  d e s  K r a t c r s ,  n a c h s t  d o r  H l i t t e  a m  S l i d t h e i l  ge legei i (c  liegt ein I-Iand- 
stlick kleinblasiger, schw:~rzer Lava vor, die durcli die zalilreichen Aussclteidungen glasigor Plsgioklase, 
schwarzer Augite und grilnlichgelber Olivine einen kbrneriihnIichel1ie Habitus erlitllt. Die Augite sind nach dcm 
Prisma rissig und splittern nacll demselben leicht auseinander. In der verwitterten Rinde des Stiickes tragen 
die Olivinkdrner eine rothe Oxydhaut. 
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Die mikroskopische Untersucliung ergibt im Allgemeinen die bisher meh~fach aufgezahlten Mel~kmale. 
Fiir den Plagioklas ist der bisher seltener vorgekommene Einschluss van Augit bemerkenswerth. Sonst beher- 
bergen auch diese Plagioklase Grundmagma in reicher Menge rnit feiner, meist centraler Anhaufung und wenig 
Glas. In den lichtbraun durchscheinenden Augitkiirnern ist dcr Einschluss von Grundmagma im Verhaltnisse 
zu den Augiten ahnlicher Ausbildung sehr gering vorhanden, wahrend braun gekorneltes und schlackiges Glas 
sic11 haufig darin einstellt. Hervorzuheben ist dieBeobachtung, dass ein Augit rnit dunklern Kern und hellem Rande 
zur Ausbildung gekommen, so dass auch hier ein Beispiel vorliegt, welches der Praexistenz des hellgrtln 
gefarbten Augit vor dern braunen Augit widerspricht. Der Olivin zeigt mehr oder minder vorgeschrittene Urn- 
wandlnng zu dern gelben Zersetzungsproducte, die von der Oberflache auf Haarspalten und Spriingen in das 
Innere des Krystalls vordringt. An Einschliissen fiihrt der Olivin schlackiges und brannes Glas. 

4. Den ubergang von den dichtern untl kleinblasigen Laven zn den schaumig und schwammartig aus- 
gebildeten Laven, bildet ein Handstiick .van d e n  z e r k l t t f t e t e n  L a v a f ' e l d e r n  b e i  d e r  Si idbucht ."  ES 
unterscheidet sich von den bisher besprochenen Laven hauptsachlich durch den Mange1 an porphy~.isch aus- 
geschiedenem Plagioklas. In der schwarzen blasigen Masse liesen, ziemlich dicht gedrangt, griine Augitktirner 
n ~ i t  dern bekalinten rissigen Charakter und kleinen HohlrLumen, und Olivinkorner rnit gelblicher Farbnng. 

5. Von den schwamrnig entwickelten Laven liegt ein Handstuck vor, welches nach den mitgegebenen 
Angaben , , f a s t  m i t  S i c h e r h e i t  a l s  e in  vom V o g e l b e r g k r a t e r  h e r a b g e s t u r z t e s  L a y a s t i i c k  anzu-  
s e h e n i s  t." Diese Lava besteht aus einer schwammig aufgeblasenen Masse, in der eine Linse dichten, nur 
wenig blasig aufgetriebenen Basaltes erhalten ist. In diesem 1insenfEirmigen Reste dichter Basaltmasse ist die 
l'luidalstructur auch ausserlich durch winzige Feldspathchen deutlicll ausgepragt. Mit der Loupe lassen sich 
darin auch kleine Augit- und Olivink6rnchen unterscheiden. In den schwammig aufgetriebenen Partien 
erseheinen die Blasenwande glatt und lassen sich nur hie und da  vornehmlich auf den Bruchflachen der dickern 
Blasenwflnde kleine I<rystallchen von Feldspath und Kornchen von Augit und Olivin entdecken. 

Das mikroskopische Bild der dichten Basaltlinse zeigt nur die Vergrdsserung der makroskopisch sichtbaren 
Structur undZusam~nensetzung. Die stromartig orientirten, an den Enden meist ausgezackten Plxgioklasleistchen, 
Augit- und Olivinkbrnchen liegen in einer dunkleu lichtundurchlassigen Grundmasse, in der sich neben den 
winzigen Plagiok1:lsen noch reichlich Magnetitkdrner und Glassubstanz, die liiiufig in ansgeschiedenen Partien 
erscheint, bestimmen lassen. An Einschllissen ftihren die grijsseren Plagioklase fein vertheiltes Grundmagma, 
die Olivine neben solchem auch braun gekorneltes Glas. Die Netzwande sind absolat lichtundurchliissig und 
cnthalten nur ganz vereinzelt Plagioklasleistohen mit vie1 Grundmagmaeinschluss oder Olivinkbrner mit Ein- 
schluss von braun gekdrneltem und schlackigem Glase. An Randern des Grundmagma lassen sic11 rnanch- 
ma1 in braun gekorneltem Glase steckende Plagioklas- und Augitmikrolithen rnit vie1 Maguetitkdrnchen 
erkennen. 

6. Mit dern vorstehenden Stticke zeigt eine schwarze, schwammig anfgetriebene Lava ,,PO rn Ufe  r u n t e r  
dern Vogel  b e r g e u  vol1kommene'~bereinstimmung. 

Mittelst des Mikroskopes sind in der Grundmasse der Netzwande nur wenige grbsserePlagioklasleisten und 
Kiirner, die reichlich schlackiges Glas einschliessen, wenige braun durchscheinende AugitkSrner rnit dem 
Charakter der Augite vom Beerenberge und unveranderte Olivinkorner anfzufinden. Die Grundmasse, welche 
dnrch den Reicl~thum an Magnetitkornern sehr verdupkelt und kaum dnrchscheinend ist, ist aus farblosem und 
braun gekorneltem Glase, Plagioklasleistchen und AugitkBrnchen gebildet. 

7. Ein drittes Stiick schwammiger Lava stammt ebenfalls vom ,,Vo g e l s  b e r g e u  und zwar .von d e n  a u s  
d e r  S e e  s t e i l  a u f s t e i g e n d e n  g e s c h i c h t e t e n  Wanden. ' (  Die Farbe dieser Lava ist rdthlichbraun, gross- 
blasig rnit dlinnen Netzwanden. Die Blasenwande erscheinen glatt. Makroskopische Ausscheidungen sind nicht 
vorhanden. 

Unter dern Mikroskope werden in den undnrchsichtigen braunrothen Netzwanden nur wenige lange, 
schmale, manchmal an den Enden ausgezacktc Plagioklasleistchen sichtbar, die in der Richtung der stattgefun- 
denen Bewegum liegen. An etwas ciurchscheinend gewordenen Randern llsst aich farbloses Glas crkennen, 
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das sehr wenig globulitisch entglast ist und in dem Feldspathmikrolitllen, Augitkornchen, Magnetit und braun- 
rothe Kbrner liegen. Da die braunrothe Substanz auch in Form von Leisten erscheint, die gerade auslbschen, 
so sind selbe mit ziemlicher Gewissheit als veranderte Olivine zu deuten. 

8. Ein durch Verwitterung stark verandertes Lavasttick von der , ,Spi t  z e d e s  K r a t  e r  V o e r i n  g enLL ist 
kleinblasig und etwas schwammig entwickelt. Die Farbe ist schw5rzlich, stark in Roth neigend, welche letztere 
Farbe in dichtern und ganz kleinblasigen Partien in ein tiefes Braunroth tibergeht. An ausgeschiedenen Mine- 
ralen sind ziemlich viele Olivine von gelblicher Farbe und wenige glasig ausgebildete Plagioklase in der Masse 
zu bemerken, wallrend Augite als porphyrische Bestandtheile fehlen. Unter dem Mikroslrope erscheint die 
Hauptmasse der Lava verandert, sie ist stark braunroth gef'iirbt und lichtundurchliissig geworden. Nur Olivin- 
kbrner mit dem braunrothen Zersctzungsproducte an den Randern und auf den Spalteil sind in derselben 
erhalten. In einzelnen Olivinkbrnchen wurden wieder die oval geformten eifbrmigen Einschllisse braunen 
Glases mit Libelle beobachtet. Plagioklas Sand sich verh~lt~rissmLssig wenig vor. Augit wurde nicht aufgefun- 
den. An den Randern des Grundmagma zeigt sich globulitisches Glas. I n  einem zweiten Priiparate dieser Lava 
ist das Grundmagma sehr dunkel gefarbt, wenig lichtdurchliissig und enthalt sehr vie1 Magnetitkornchen. Es 
lasst sich als ein Glas erkennen, das globulitisch entglast und reich an Feldspathmikrolite~~ ist. Sclrmalc 
Plagioklasleisten sind in vorwiegender Menge darin ausgeschieden, wahrend Olivinlrorner sic11 in diesem Pra- 
parate selten einstellen. Augit war auch hies nicht auffindbar. 

Eine Besonderheit dieser Lava machen kleinwinzige Krystiillchen aus, die in den Blaseiiraumen einer 
licht blassrbthlich aussehenden, sehr kleinblasigen Partie dieser Lava sitzen, welche naclr ihren Merkmalen als 
ein verschieden zersetzter Theil der Lava erscheint und die Annahme eines Einschlusses ausgeschlossen ist. 
Die winxigen KrystIllchen sitzen einxelil in kleinen Blasenriinmen und sind durch einen hohen ~~letallischen 
Glanz ausgezeichnet. Mit der Loupc lBsst sich an den Krystallchen eine saulige, etwas t:~felige Form erkennen. 
Unter dem Mikroskope erscheinen die l<rystHllchcn an einem Ende ausgebildet und sind Rasis, eine Pyramide 
und Doma vorhanden. Die Prismenzone ist gestreift. Im durchfallenden Lichte sind die I(rystallc1ien tiefroth 
durchscheinend, sie haben gerade Ausl6schung und nach c=sehr starke Absorption. An drei Krystlllchen lronnten 
vorl5iufig zwei Winkel in der Prismellzone gemessen werden, wobei ich von Herrn Dr. Max S c l ~ u s t e r  gtifigst 
unterstlit5t wurde. Ale Mittel mehrerer Messungen wurde einwinkel von 90" unii ein Winkel von 153" 55' gefun- 
den. Der letxtere Wiukel stimmt nahe Uberein rnit dem von A. K o c h  am Pseudobrookit gemessenen Winkel a:m, 
fiir welchen er den Werth von 184" 9' angibt. Da durch den Winkel von 90" die Anwesenheit der Quer- und 
Langsfliiche constatirt ist und der Winkel von 153" 55' nahe Ubereinstinlmt mit dem von Koc  h am Pseudo- 
brookit zwischen (100) und (110) gemessene Winkel, und aucli das sonstige Verhalten der I<rystiillohen sich 
mit den Eigenschaften desPseudobrookit deckt, so liegt hier ein neuesVorkommen von P s  eu d o  b roo k i  t vol; der 
bisher nur einmal im zersetzten Basalt des Kreuzberges in der RhBn von Th t i r ach  gefunden wnrdc, wlhrend 
er sonst nur aus den zersetzten Trachyten des Aranyerberges in Siebenbiirgen, voil Riveaugrand im Mont-Dore 
und aus dem Spargelstein von Jumilla, Spanien bekannt war. 

9. Zwei roth gefarbte veriinderte Lavastllcke ,,von der vorstehenden compacten Masse am , ,Vog tk ra t e r "  
zeigen geflossene, wulstig gekrummte Formen und sind besonders durch darin suspendirte, grosse, grtin- 
gearbte, glasige Splitter des Augit ausgezeichnet. Die Grbsse eines solcheii AugitbruchstUckes betrug 2"". 
Besonders auffdllig ist die Reinheit dieser Splitter. Diese Augite gleichen vollkommen den anderen grUnen 
Augiten, die in den Basalten Jan Mayen's angetroflen werden. Neben den Augiten machen die Olivine eine 
verschwindend kleine Menge aus. Was die mikroskopische Ausbildung dieser Lava betrifft, SO konnte bestimmt 
werden, dass die massigeren Partien aus schmalen Plagioklasleistohen und farblosem und braun gekbrneltem 
Glase, das Feldspatmikroliten , wenige Augitkbrnchen , gelbe Olivinkbrncllen und Magnetit ausgeschieden 
enthalt, zusammengesetzt sind, im Wessentlichen ganz gleich der Zusammensetzung der librigen geflossenen 
Laven. 
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IV. Vulkanischer Sand. 

Von den vulkanischen Sandmassen, die nach Vogt  liberal1 die flachen Dlinen und Kiistenstriche Jan 
Mayen's bilden, liegt eine Probe derselben ohne genauere Ortsangabe vor. Die von Vogt und M a r i g n a c  
gegebene Beschreibung einer Sandprobe stimmt genau mit der mir vorliegenden Probe. Der griine Bestandtheil 
der Sand- und Schuttmassen Jan Mayen's war schon von den beiden genannten Forschern als ,,Pyroxen" 
erkannt worden. 

DieFarbe dervorliegcndenSanclprobe ist im Allgemcinen schwarz und wird dieselbe von den eingemengten 
rothell und grlinen Bestandtheilen wenig beeiut~.acl~tigt. Der Sand ist in Form eines feinen Grieses ausgebildet, 
nur selten ist demselben ein Lavakorn rnit dem Durchmesser bis 0.5"" beigernengt. Die einzelnen Korner 
sind mehr oder weniger stark abgerulidet odcr nur an den Kanten abgestumpft bis sp1ittrig:An der Zusammcn- 
setzung des Sandes betlieiligen sich folgende Elementc: Augit, Olivia, Plagioklas, Magnetit und Lavabrockchcn. 

Der Augit ist durch seine bouteillrn- bis smaragdgi.line nnd auch braune Farbe charaktcrisirt und ist der 
eillzige Gemengtheil, welcher in Splittern mit scharfen Kanten auftritt. Manchmal finden sic11 auch Krystall- 
brucllstllcke mit dcm Prismenwinkel des Augit. Die Olivenkijrnchen haben abgerundete Formen und lassen 
mancl~rnal Krystallcontoul.er1 erkennen. Ihre Farbe ist braunroth und gclblichgrlin. Der Plagioklas (Labrador) 
erschcint nur in wenigen farblosen glasgliiuzenden Bruchstiickchen. 

Der Magnetit ist iiberaus reich im Genlenge vertreten und erscheint in dunkelschwarzen auf dem Bruche 
glanzenden Kiirner~~, die in seltenen Fiillen auch die oktaGdrische Gestalt erkennen lassen. Grauschwarze und 
schwarze 1,avakorner machen den vorwiegcrlden Tfieil des S a n d e ~  aus. Darunter besteht die grossere Halfte 
aus schwarzen, mit glanzender, glatter Oberflache versehenen Kornern von dichter Structur. Kleine Olivine, 
Augite oder Feldspathe steckkn noch llaufig darin. I11 der Gestaltung dcr Korner und der Beschaffenheit ihrer 
Obel-Bliche spricht sich eine unverkennbare ~hnlichlreit ,nit Steinmeteoriten aus. Lichtgraue, nicht angeschmol- 
zene Basaltkorner mit unebener matter Oberflache und echte schwarz und roth gefarbte Lavabrbckchen machen 
nur einen geringen Theil des Gemenges aus. Als Seltenheit fanden sich einzelne weisse Calcitbruchstllckcllen 
mit matter Oberflache und einer deutlich wahrnehmbaren Schichtung. 

Von den aus Lapillis zusammengeftigten Schuttmasseu, die durch die vorgeschrittene Zersetzung der 
Gesteinsfelder das thonige Bindemittel zur Bildung von fcsteren conglomeratartigen Massen erhalten, liegen 
drei Sttieke vor. 

1. Das eine Sttick, welches aus dem ,Bri e 11s t h 11 rm" l~erausgeschlagen wurde, bestellt aus Lava- 
brocken verschiedener GrBsse, die von den Atmosphlrilien fast glnzlich zerst6rt und zerfressen sind. In den 
umgewandelten Theilen sind dunkle, winzige Glimmerbliittchen vorhanden. Nur einige wenige, minder stark 
~eranderte Knallen geben sich als eine schwarz gefarbte, kleinblasige, schlackige Lava zu erkennen, rnit 
kleinen ausgeschiedenen Feldspathen. 

Das mikroskopische Bild eines theilweise weniger stark veranderten Lavabrockens zeigt noch in 
geniigender Weise etwas von der Structur und Zusammensetxung. Von cler Umwandlung sind die Plagioklaae, 
die in langen und schmalen Leisten in der veranderten Grundmasse auftreten, fast giindich verschont peblieben. 
Ebenso sind die Olivine durch eine merkwlirdige Friache ausgezeichnet. Denselben ist gablige Ausbildung 
und der Rcichthunl an Einschltissen gelblichbraun gefiirbten Glases eigenthlimlich. Die ~ymmet~isch gestalteten 
und angeordneten Glaseinschllisse mit Blaschcn, wie sie in dem Glimmerbasalt aus den Wandcn des Blytt- und 
Danielssenberges beobachtet wurden, sind in den leistenfijrrnigen Olivinen eine fast typische Erscheinung. 
Die Grundmasse hat selbst in dem weniger veranderten Theile ihre Friscl~e eingebllsst und besteht tiber- 
wiegend aus einenl gelblichbraun durchscheinendcn Glase, welches reich an leistenfdrmigen mikrolitisch aus- 
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geschiedenen Feldspathen ist und vorwiegend die kleinen Olivine rnit den symmetrisch angeordneten Glas- 
einschltissen enthalt. 

Augite liessen sich weder als porphyrischer, noch als Grundmassebestandtheil unterscheiden. Magnetit ist in 
Komchen reichlich und in wenigen grosseren Aggregaten vorhandcn. Wasserhelle, wenig entglaste Glaspartien 
sind haufig und bilden solche in der Regel ejn schmales Band urn die Blasenraume, das an seinem aussersten 
Rande globulitisch entglast ist. 

2. Das andere aus der ,,Sa uleu herausgeschlagene Stllck Tuff besteht ebenfalls aus schwarzen klein- 
blasigen Lapillis, in denen jedoch keine Mineralausscheidungen zu entdecken sind. Die stoEliche Vergnderung 
ist sehr weit vorgeschritten und findet ihren Ausdruck besonders in der Ansetzung zarter, aus SkalenoEdern 
gebildeten Calcitl~aufchen. Ein DUnnschliff, der aus einem besser erhaltenen Lavabrocken dargestellt war, 
charakterisirt sich durch die in dem Basalte des ,,Danielsenkratersu beobachteten Magnetitsttibchen, die senk- 
recht zur Verticalaxe des Olivin gestellt sind. Die Olivine sind sehr frisch und unvertindert. Sie sind sehr zahl- 
reich vorhanden und finden sich Schnitte, welche der gewtihnlichen Olivinform eigenthiimlich sind, dann 
Erystallskelette und leistenformige Durchschnitte. Als Einschluss ftihren die Olivine durchwegs etwas Grund- 
masse oder braunes Glas, welches sich ebenso wie in den Olivinen von anderen Basalten Jan Mayen's auch in 
der Form von Glaseiern rnit Libelle darin angesicdelt hat. Randliche Einsackungen der Grundmasse sind 
haufig. Eine bisher nicht beobachtete Erscheinung sind die zwillingsartigen Verwa.chsungen der Olivine in 
diesem Lavaknollen. Die Gesetzmassigkeit der Verwachsung konnte jedoch aus Mange1 krystallographischer 
Begrenzungselemente nicht sicher erwiesen yerden. 

: Die Plagioklase sind ebenfalls frisch und treten meist in langen, schmalen, an den Enden oft ausgezackten 
Leisten auf. Durch ihre Lage zueina.nder zeigen sie deutliche Fluctuationsstruct~~r an. Grossere Augitktirner 
sihd nicht ausgeschbden. Die Grundmasse wird kaum durchscheinend und ist ausserordentlich reich an 
Magnetitkornern. An einer sehr dtinn geschliffenen Stelle liess sich feststellen, dass das Grundmagma zum 
vorwiegenden Theile aus Glas gebildet ist, in welchem alle Ubiigen Bestandtheile eingebettet sind. Braun 
gektirneltes Glas umslumt hgufig die Blasenrlume und flillt solche auch ganzlich aus. Gewohnlich sind die 
Blasenraume rnit krystauinisch-lrtirnigem Calcit ausgeflillt. In diesem Aggregate bildet dann braun gektirneltes 
Glas hBiufig den Kern desselben oder dasselhe umschliesst die KUrner in netzartiger Verzweigung. 

Ein Lapilli desselben Tuffes gehort einer schlackigen Lava mit kugligen Blasen an. Mittelst des Mikro- 
dkopes sind in dem schwarzen schlackigen Grundmagma nur lange, schmnle Plagioklasleisten und Olivinktirner 
zu beobachten. Die letzteren fiihren wcnig braunes Glas und schwarzes schlackiges Grundmagma als Einschluss. 
Gektirneltes Glas bildet nuch hier gewBl1111ich die Rlnder der Blasenraume. 

3. Die vorliegende dritte Probe eines Tuffes, welche von einem ,,b e i  d e r  S l u l e u  liervorragenden Fels- 
blocke abgeschlagen wurde, ist ans lileinen Lapillis schlackiger schwarzer, kleinblasiger Lava gebildet, die 
clurch ein erdiges Bindemittel aneinandcrgekittet sind. An der Oberfllche hat sic11 ein mehliger ~ b e r z u ~  von 
Calcit gebildet. In der schwarzen schlackigen, lichtundurchliissigen, rnit Calcit durchsetzten Masse eines Lapilli 
liessen sich rnit dem Mikroskope nur wenige kleine Plagioklasleisten unterscheiden. 

Nach den mikroskopiscben Merkmalen der untersuchten Lapillis, haben der Blytt- und Danielssenberg 
reiohliches Material zur Rildung dieser Tuffe geliefert. 

4. Im Ansschlusse an die Tuffe mag hier jener concretionlren Bildungen Erwahnung geschehen, welche 
am Rande einer Schlucht auf der Stidseite der Insel in der ,,Hohe d e s  Cap Trail1( gesammelt wurden. Die- 
selban bestehen aus einer gr6sseren Zahl loser lrugeliger Gebilde, welche durchschnittlich 1 . 5 O r n  im Durchmesser 
haben. Sie haben einen kugeligen Kern, den in der Regel zwei, manchmal auch mehr Schalen in einer Dicke 
von inehreren Linien umschliessen, dic eine warzenfirmige Oberflache besitzen. Ein Theil der Kugelschale 
ist i n  der Regel zerstbrt und dadurch der kugelige Kern blossgelegt. Nach illrer Zusammensetzung bestehen 
diese Kugeln aus sehr feinem, durch Calcit zusammengebackenen vullianischen Sand, die ihre Entstehung ganz 
ilhnlichen Ursachen wie der sogenannte ,,krystallisirte Sandstein" verdanken. Mit dern Mikroskop wurden als 
Bestandtheile nachgewiesen: Plagioklns, Augit von brlunliclier Farbe, Magnetit, Glas rnit Feldspnthmikl~olitheu 
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und Lavasplitter. Ob in den hbckerigen abgerundeten Answtichsen des Kernes sich nicEt ,,krystallisirter Sandu 
in der Form des bei dieser Art Vol.kommen gewohnlichen steilen Rhomboeder - 2R verbirgt, war nicht rnit 
Sicherheit wahrzunehmen, welche Annahme durch den in einer Spaltebene sich theilenden Kern aber sehr 
wahrscheinlich gemacht ist. 

TI. Trachyte. 

Das eine der vorliegenden Stlicke von Trachyt, welches die Halfte eines wenig abgerollten Brocken dar- ' 
stellt, stammt von dem 170" hohen ,,P 1 a t e  a u  d e r  E i e r i n  selli, nahe Jan Mayen gelegen. Bestimmte Angaben 
iiber das Anftreten dieses und der andern Vorkommen von Trachyt fehlen leider ganzlich. Das Sttick besitzt 
einen porphyrartigen Habitus, der durch zahlreiche kurze Feldspathleisten und -KQrner und dann durch einen 
braunen Magnesiaglimmer, dcr im Allgemeinen einen schwarzen metallischen Anstrich hat, da or fast ganzlich 
durch TitaneisenkSrner verdrangt ist. Die Grundmasse ist graulich-griln geflrbt und besitzt eine feinkbrnige bis 
dichte Zusammensetzung und nur durch winzige TitaneisenkEirnchen erscheint dieselbe wie punktirt. Bei der 
mikroskopischen Untersuchung zeigt dieser Trachyt infolge der guten Erhaltung der Feldspathe ein frisches 
Aussehen. Die porphyrischen Feldspathe erscheinen meist ohne regelmiCssige Begrenzung. Dieselben gehuren 
in ihrer Mehrheit dem Sanidin und in ihrcr Minderheit einem Plagioklas an. Rleinere Individuen von Sanidin 
haben regelmassig die Leistenform. Einzelne davon zeigen Verzwillingung nach dem Karlsbader Gesetz. Manch- 
ma1 ist zonare Ausbildung parallel den Rjindern vorhanden. Die grtisseren Sanidinkbrner legen sich haufig 
zusammen und bilden sogenannte ,,Sanidinaugeng. An der Zusammensetzung solcher Augen betheiligen sich 
auch die Plagioklase. Eine regelmassige Verwachsung zwischen Sanidin und Plagiolrlas liegt nicht vor und 
haben die letztern immer eine kBrnige Ausbildung. Die porphyrischen Feldspathe sowohl Sanidin und Plagio- 
klas ftihren verhiiltnissmassig wenigc Einschltisse. Es finden sich in denselben vereinzelte und in Gruppen 
geordnete Glaseier und manchmal Partien von braunlich gekorneltem Glas. Einmal wurde ein Glaseinfluss mit 
Libelle beobachtet. In der Randzone haben sie hiCufig Bestandtheile der Grundmasse aufgenommen. Chlorit in 
Lappchen von grijsseren und ganz kleinen Dimensionen und Biotitblattchen, die haufig mit einem Schwarm von 
TitaneisenkiSrnchenbelegt sind, bilden zicmlich regelmassige Einschliisse in denFeldspathen. Dann hat sich iiber- 
ans hgufig Calcit in denselben angesiedelt, der auf den Rissen oft fangarmartig in die Substanzder Feldspathe 
eingreift, in denen endlich anch kleine Apatitsaulchen sich als Einschluss einfinden. Der ebenfalls in Form- 
grbsserer Einsprenglinge auftretende braun durchscheinende Magnesiaglimmer ist durchschnittlich derart Ton 
Titaneisenk6rnchen umsLummt und in seiner ganzen Masse mit diesen Kornchen belegt und von denselben 
verdrgngt, dass von der Substanz des Glimmers oft nichts ertibrigt und eine Pseudomorphose von Titaneisen 
nach Glimmer vorzuliegen scheint. Die Bestimmung der Erzkorner als Titaneisen geschah durch Nachweis von 
Titan, in einer grossern vererzten Partie von Glimmer, in der Phosphorsalzperle mittelst Anwendung dar 
Reduction durch Zinn. 

Den porphyrischen Feldspathen und dem Glimmer steht eine Grundmasse gegeniiber, die eine mikro- 
krystalline Ausbildung besitzt und vorwiegend aus Sanidinleistchen und nur untergeordnet aus solchen ~Kornern 
besteht. Ausgbsprochene Plagioklasnatur wurde an den Feldspathen der Grundmasse nicht wahrgenommen. 
Als ,ein echter Grundmassebestandtheil erscheinen ferner meist kleine fetzchen- und lappchenartige bis zu 
winzigen Schtippchen herabsinkende blassgrtine Blattchen ohne regelmassige Begrenzung, die nach ihremiAus- 
sehen und optisohen Verhalten als ein chloritisches Mineral zu diagnostisiren sind. An einem rnit krystallo- 
graphischen Grenzen versehenen Querschnitte, an dem Prismenwinkel als die des Augit fbestimmt werden 
konnten, ergab es sich als ganz zweifellos, dass der Augit verschwunden und Ohlorit ,an seine Stelle getreten 
ist. .Die griinen Blattchen der Grundmasse sind daher eine Pseudomorphose von Chlorit nach Augit. Als ein 
secundarer Gemengtheil der Grundrnasse erscheint dann der Calcit, der in feiner Vertheilung und nesterartig 
in der Grundmasse auftritt. Ganz untergeordnet sind ferner in der Grundmasse Apatitsiiulchen <enthalten, *die 
in Ilberwiegender Mehrheit in der Form kurzer dicker -Saulchen mit angesetzten Pyramiden ausgebildet sind. 
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Die in der Grundmasse eingestreuten Erzkbrner sind wolil alle als Titaneisen aufzufassen. Dieser Annahnlc 
leiht auch die im nachsten Stlicke bcobachtete Umwandlung siimmtlichcr Erzkbrner za Titanomorphit ihre 
Untersttitzung. 

Diese zweite Sttick Trachyt, dem keine nahere Fundbczeichnung beiliegt, gleickt iiusserlich einem tnff- 
artigen Gebilde, dem dieses Aussehen nach der mikroskopischen Betrachtnng jedocll nur infolge der Ver- 
iinderung des Gesteines zukommt. Das Sttick besteht aus einer sehr matten, blass schmutzig-grlinen sehr fein- 
kbrnigen, bis dichten Masse, in der viel brauner Magnesiaglimmel; und zwar mei$t in Form schmaler Leistc%en 
ausgesckieden ist. Andere Einsprc~~gringe fehlen giinzlich. Die mikroskopische Zusammensetzung (lieses 
Stiickes ist ganz ahnlich der der vorigen Probe. In ihrer Hauptmenge bestcht die Masse aus leistenftirmigen 
und kbrnigen Sanidinen, rnit denselhen Einschltisscn in den grbsseren Individnen wie im vorstehend beschrie- 
benen Stticke. Plagioklase liessen sich zwischen den Sanidinen rlicht unterscheiden. Zuniichst dem Sanidin ist 
das chloritische Mineral reichlich entwickelt. Die TitaneisenkGrner zeigen Umwandlung zu Titanomorphit. Der 
Apatit erscheint in schmalen Saulchen im Gemenge. Der braune Magnesiaglimmcr, dessen porphyrische 
Blattchen ohne Beleg von Titaneisenkbrnern auftreten, betheiligt sich auch an der Zusammensetzung der 
Grundmasse, entgegen seinem Verhalten in der obigen Probe. Als secundiire Bestandtheile treten dann Calcit 
in der Grundmasse und ebensolcher rnit Quarz auf schmalen ~ l t i f t e n  in das Gemenge ein. 

VII. Varia. 

1. Mit der Angabe, vom ,,A b h a n  g e  d e s M o hn b e r g  e s liegt eine grossere Gesteinsplatte von ungef&hr 
1.5" Dicke rnit versteckt schiefriger Structur vor. Dieselbe ist stark verwittert und triigt ihre trUbe graue 
Masse viele Rostflecken. Auf ihren Bruch- und Absonderungsfliichen zeigt die Platte ein aus SanidinkEirnern 
gebildetes feinkrystallinisches Geftige und im Ganzen viel ~bnlichkeit mit einem trachytischen Habitus. Als 
Einsprenglinge finden sich einige wenigc kijmig und in Saulcllen ausgebildete Augite von der in mehreren 
Basaltvorkommen Jan Mayens bekannten grlinen VarietBt. Sehr hhIfig sind an der Oberflache die Abdrticke 
solcher herausgefallener Augitsiiulchen zu beobachten. Neben den Augiten heben sich nur wenige Sanidin- 
krystalle aus der Grundmasse ab, in der noch rnit der Loupe dicht gestreute Magnetitlrbrnchen zu erkennen 
sind. Dariiber, ob hier ein echt trachytisches Gebilde vorliegt, gibt auch ein Dtinnschliff ungenugende Aukunft. 
In der stark umgewandelten Masse ist zu erkennen, dass sich an ihrer Zusarnmensetzung vorwiegend Sanidin 
betheiligt, der in wenigen grijssern Erystallen und Kbrnern und meist in kleinen Leisten, welche den Haupt- 
antheil an der Grupdmasse haben, ausgebildet ist. Letztere legen sich n~anchmal stromartig um die grEissern 
Individuen. Vereinzelte Sanidine zeigen zonaren Bau. In der von Sanidin gebildeten Zwischenmasse lassen sich 
ilur hie und da kleine Leistchen erkennen, die Streifung zeigen und Plagioklas sein kiinnen. Deutlich erkennbare 
Plagioklaskiirner nehmen aber Antheil an den von grbssern Sanidinen gebildeten ,Sanidinaugenu und lassen 
sich auch sonst vereinzelte grbssere Ebrner davon in der Masse nachweisen. An Einschltissen ftihren die Feld- 
spathe Augit, Glimmer mit seinen Zersetzungsproducten, Apatit, Magnetit und Glas rnit grtinen Augit- 
mikrolithen. Zu den Feldspathen treten dann grline Augitkbrner in das Gemenge, die sich schon gewbhnlich 
im Umwandlungsprocess befinden, und ein brauner Glimmer, dessen Veranderung weit vorgeschritten und nur 
in wenigen Resten erhalten ist, die dann eine Umrandung von Magnetitktirnchen tragen. Die Apatitslulchen 
erscheinen zahlreich in der Grundmasse. Unter derselben war ein Siiulchen rnit Quergliederung, welches 
paralell der Verticalaxe einen central gelegenen stiibchenfirmigen Einschluss von brauner Farbe enthielt, der 
bei der Frische der Apatitsubstanz wohl als Glas zu deuten ist. Die Magnetitkbrner sind in der Grundmasse 
ziemlich dicht eingestreut. Glas erscheint gewbhnlich als Zwischenmasse zwischen den Feldspathen der 
Grundmasse. 

2. Erwiihnenswerth ist ferner der Fund eines ganz kleincn Sttickchen G n e i s s  von s t~mpfeck i~er  Form 
und rnit glatter Oberfliicbe, desscn Fundort nicht naher bezeichnet ist und das jedenfalls einen AuswUrfling 
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eines der vielen Kratere Jan Mayens darstellt. Es besteht fast durchwegs aus kbrnigem, deutlich geschichtet&n 
Quarz mit rothen Orthoklas und wenig grlinlichem Glimmer. t 

3. Einen dolomi t i s  c h e n  K a l k s  t ein in der Gestalt eines oval geformten Rollsteines fand E. V. Wol- 
g e m u t h  in einer Schmelzwasserrinne, welche ,,von den hlichsten Bergkuppen des Sfidtheiles der 1ns4 
(500" Blihe) gegen Norden mlindet, etwa ISkm mestlich der Mary-Muss-Bucht, an einer Stelle, in derek 
nlichster Nahe die Begriibnisestiitte der 1634 verungllickten Holliinder sic11 befindet,!' Er Lei@ sich auf dem 
Bruche sehr dicht und von braunlich-gelber Farbe. 

4. Endlich mlissen noch zwei Stiicke vori Quarzi t  aufgeftihrt werden, die wohl ebenfalls als Auswlirf- 
linge amusehen sind. Ihre Oberflache tragt deutliche Geschiebeeindrticke, welche Stellen dann gewghnlich sehr 
glatt und glanzend sind, wahrend der librige Theil der Oberflache gefurcht und runzelig erscheint und daher 
ein matteres Aussehen besitzt. An der geglatteten Oberflitche erscheinen die Stticke in gelblicher FOrbung, 
wahrend sie auf dem splitterigen Bruche ihrer ilichten Masse eine weisslich-graue Farbe haben. 
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