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Die Beweguug der Erde urn sich und um die Sonne; 
nnd die daraus heryorgehenden Erleuchtnngs- und 

Erwarmungs TV erhaltnisse.

Wir diirfen, um von der gestellten Aufgabe nicht alzusehr 
abzuweichen, jene langen Zeiten iibergehen, in denen die myste- 
riosesten Ansichten iiber Erde uud Gestirne, verbundeu allerdings 
mit Splittem vorgeahnter Wahrheit, zur Deutung jener Erschei- 
uungen herbeigezogeu wurden, die sich uns taglich am sogenann- 
ten Himmelsgewolbe darstellen; liichelnd blicken wir nunmehr zu- 
riick auf sie, die sich unsern Planeten nicht anders zu denken 
yermochten, ais auf einer machtigen Saule ruhend, hineinragend 
in den vom krystallenen Himmelsgewolbe umschlossenen Weltraum, 
dem Ocean aber den Sturz von der Erde in jene Tiefen gestat- 
tend, die das Fundament der Erdsiiule bildeten.

Zwar loste die spatere Zeit die Erde von der anheftenden 
Fessel, duch nur, um sie ais machtigen Cylinder oder ais gewal- 
tige Seheibe — ein Weltenschiff — am Ocean treibeu zu lassen. 
Nicht ais kreisende Sonnen lachelten damals den Menschen die 
Gestirne; es waren Offnungen am ehernen Himmelsdome, die dem 
innern Feuer den Durchbruch gestatteten.

Und doch ward die Erde zur Kugel und das Himmelsge
wolbe, das man zu erreichen hoffte, wenn der Ossa und Pelion 
auf den Olymp getiirmt wurden, — es zerfloss vor dem sich auf- 
schwingenden Geiste in die Unendlichkeit des Haums und die
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GlutlScher wurden noch maehtigere Weltkugeln, ais die Erde, frei 
schwebend im freien Kuume, in geregelten Bahnen den Weltraum 
durchkreisend.

Der ganze Sternonhimmel scheint sick unserem Auge in 
einer bestimmt begrenzten Periode so um unsere winzige Erde zu 
drehen, dass zwei Punkte fix bleiben, indess die von diesen bei- 
den weiter und weiter abstehenden aueh immer grosser nndgros- 
ser werdende, zu einander parallele Kreise bescbreiben; seine Be- 
wegung ist also eine solche, wie wir sie bei einer Axendrehung 
gewabren, das ist, bei jener kreisenden Beweguug eines Kdrpers, 
bei welcher eine ganze Folgę von Punkten, die in einer geraden 
Linie liegen, ihren Ort nicht weehselt.

Zweifelnd an dem, was der Augenscbein lehrt, und zwar 
durcb die massgebendsten Griinde dazu veranlasst, galt es die 
Untersucbung, ob sich dieser grossartige Himmelsumsebwung nicht 
durch eine blosse Axendrehung der Erde in entgegengesetzter 
Richtung ersetzen liesse.

Wir wissen namlich, dass jede Bewegung und Ruhe nur 
relativ sei, d. h. nur Geltung babę in Bezug auf andere bestimmte 
Korper. Die Bewegung ais Ortsveranderung findet ebenso gut statt, 
mag der eine Korper A gegen den zweiten B seinen Platz an- 
dern, oder der zweite B gegen den ersten A. In beiden Fiillen 
wurde ihre gegenseitige Lagę eine andere, hatte eine Bewegung 
stattgefunden; welcher aber die eigentliche Ursache dieser Orts- 
veriinderung bildet, dariiber triigen uns gar oft die Sinne.

An dem irdischen konnen wir die Bewegung der Erde frei- 
łich nie erkennen, denn da die Gesammtheit alles irdischen in 
gleicher Bewegung beharrt, mit gleicher Geschwindigkeit seinen 
Ort im Weltraume weehselt, muss die gegenseitige relative Lagę 
eine und dieselbe bleiben und doch konnte nur durch Anderung 
dieser eine Ortsyeranderung der Gegenstande also ein Bewegtsein 
erschlossen werden. Um so besser gewahren wir sie oben an den 
ihre Bewegung nicht theilenden Gestirnen und indem wir sie 
statt dieser substituiren, gewinnen wir eine ebenso genaue Erkla- 
rung der taglichen Erscheinungen am Himmelsgewolbe, wie wenn
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wir annehmen mochten, die Bewegung des Himmelsgewolbes fan- 
de wirklich statt, wogegen doch so yiele Griinde sprechen.

Wir wollen uns mit den yielerlei direkten und indirekten 
Beweisen fur die Axendrehung der Erde, unter denen wol Fou- 
caults Pendelversuch die erste Stelle einnimmt, nieht weiter beschaf- 
tigen und nur er wagę n , welcbe Erscheinungen am Himmel aus 
ihr selbst folgern miissten.

Jede Bewegung eines Punktes bat eine entgegengesetzte, iibri- 
gens ganz gleiebartige Bewegung eines zwreiten Punktes zur Folgę.

Wenn nun die Erde sieli um eine Axe bewegte, so wiirden 
alle ibre Punkte im Sinne dieser Bewegung (hier also von West 
nacli Ost) Kreise bescbreiben , die ihre Mitfelpunkte in der Axe 
besassen und selbst zu einander parallel liigen. Die Axe bildete 
demnack den geometriscben Ort der Mittelpunkte aller jener Kreise, 
die von den unendlich vielen 1’unkten der Erdoberflache bei der 
Bewegung der Erde um sich selbst beschrieben werden. Solche 
Kreise nennt man Parallelkreise. Nun entspricht einem jeden 
Punkte der Kugelflache der Erde ein correspondirender Punkt am 
Himmelsgewolbe. Es miissen demnach auch alle Punkte des Him
melsgewolbes, also auch alle an ihm angeheftet scheinenden Ge- 
stirne auf ganz gleiche Weise nur im entgegengesetzten Sinne 
Kreise beschreiben, dereń Mittelpunkte, wenn nicbt alle in der 
begrenzten Erdaxe selbst, so doch in dereń unendlich fortgesetzt 
gedachten beiderseitigen Verlangerung liegen miissten. Der geo- 
metrische Ort der Mittelpunkte aller dieser Kreise ware demnach 
auch eine Gerade im Raume. dereń einen Theil die Erdaxe bil- 
det und die man die Weltaxe nennt; sie findet zwar der Vor- 
stellung nach keine Grenzpunkte, wird aber doch dort ais bcgrenzt 
bezeichnet, wo sie auf das uns scheinbare Himmelsgewolbe trifft. 
Die Weltaxe ist demnach nur eine yerlangerte Erdaxe, und sowie 
bei letzterer die beiden Grenzpunkte Pole genannt werden, so hat 
man diese Bezeichnung ais „Himmelspole" auch auf die Grenz
punkte der Weltaxe iibertragen.

Auf der Oberdacbe der Erde, wie dort am Himmelsgewolbe 
gibt es nun ferner einen yon den Polen gleicb abstehenden Punkt,
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der bei seinem Umschwung urn die A>e jenen erossten Kreis be- 
schreibt, dessen Mittelpunkt mit dem Mittelpnnkt der Axe zusam- 
mcnfallt nad dessen Ebene die Erd- und Himmelskngel in zwei 
gljiche Halften theilt. Dieser fur die Folgę so wichtige Kreis 
heisst der Aeąuator, seine Ebene die Aeąuatorebene.

Durch die Aeąuatorebene wird die Erde im Erdaeąuator, 
das Himmelsgewolbe im Himmelsaeąuator geschnitten. Die bisher 
eenaunten Yerhaltnisse siad leiebt von selbst aus Zeichnung 1, 
zu ersehen. PP' ist die Weltaee: pp' die Erdaxe; AQ der Him
melsaeąuator; aq der Erdaeąuator mu, rs... . Parallelkreise.

Noch kommen uns aber im Yorherein andere wichtige Kreis- 
linien zu berucksichtigen, sofern dieselben Coordinatensysteme 
abgeben zur Bestimmung der Lago von Punkten anf der Erde 
und am Himmelsgewolbe, so wie zur Klarwerdung anderer wich- 
tiger Yerhaltnisse, die sick uns bald darstellen werden, beitragen.

Ist S (Z .2) Z. B. der Standpunkt eines Beobachters und 
zngleich der Mittelpunkt der hoklen Himmelskngel und NOSW 
eine durch diesen Punkt gdegte Horizontalebene; Pi” die Welt- 
axe; ZN aber eine auf die Horizontalebene errichtete Senkrechte, 
die in den Punkten Z und N das Himmelsgewolbe trifft: so ist 
Z jener Punkt, den man das Zenith und N jener, der das Nadir 
des Beobachters im Punkte S‘ bildet.N OWS aber ist der Horizont 
dieses Beobachters.

Wenn namlich unsere Aussicht nach keiner Seite hin ge- 
hemmt ist, so bildet der Theil der Erdoberflitcke, den wir iiberse- 
hen konnen, stets eine kreisformige Ebene, ii ber der sich der 
flimmel wolbt und auf der er gleicb einem Sturze ringsum auf- 
zustehen scheint. Der scheinbare Durchsehnitt des Himmelsgewolbes 
mit der Prdflache heisst nun der Horizont des Beobachters, mit 
welchem Namen hiiufig auch niebt bloss die Grenzlinie des Seh= 
feldes sondern die ganze Ebene bezeichnet wird.

Der Horizont, ais Flachę aufgefasst, ist nun zwar strenge ais 
Theil der Erdober.Yiche stets gekriimmt, aber wenn wir bedenken, 
dass wir auch von unseren hochsten Standpunkten aus nur einen 
yerhaltnissmassig winzigen Theil der Erdflache iibersehen,
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so diirfen wir wohl diese Sehflache ais eben annehmen ocler 
mit andern Worten, ais Horizont cines Beobachters jene Ebene 
yerstehen, welcbe au dem Beobachtungsorte tangirend an die Erd- 
Hiiche gezogen wird. Uad so wie zu jedem Punkte einer Kugel 
eine andere tangirende Fiache gehort, so wird fiir jeden Ort der 
Erdoberflacbe aucb die Horizontebene eine andere und andere 
seiu. Von diesem s c h e i n b a r e n  Horizont haben wir coch den 
sogenannten w ab  ren  zu unterseheiden, wie jede zu dem sebein- 
baren Horizonte durcb den Mittelpunkt der Erde gelegte, parallele 
Ebene genannt wird.

Scheinbarer und wahrer Horizont sind damach stets urn die 
Distanz des Erdbalbmessers getrennte parallele Ebenen und kon- 
nen bei Erorterung von Verbaltnissen der Erde zu den iibrigen 
Gestirnen ais iu eins zusammenfallend gedacbt werden, sofern 
gegen die Distanzen der Weltkorper von unserer Erde, die Erde 
ais blosser Punkt, ihr Radius also ais =  0 gesetzt werden kann.

Der stets in der Mitte seines Horizontes sich befindende Be- 
obachter bat uun dort, wo eine von seinen Fiissen durcb den 
Kopf gekende, bis ans Himmelsgewolbe verl;i pert gedachte Ge- 
rade dieses trifft, das Zenith und am entgegengesetzten Punkte 
des Himniels das Nadir. Er nennt ferner jene Gegend seines Ho
rizontes, wo ihm die Gestirne lieraut' zu kommen scbeinen, Osteu 
und jene, wo sie wieder niedersinken, Westen; dadureh sind ihm 
aber auch schon die beiden andern Hauptweltgegenden, Norden 
und Suden, bestimrnt, da er sich bloss so zu stellen braueht, dass 
er Ost zur rechten, West zur linken Seite hat, um gerade Norden 
vorm Gesichte, Siiden im Rucken zu haben.

Sowie nun der Aequator die Himmelskugel, wie wir oben 
sahen, in eine nórdliche nnd siidliche Halfte (Hemisplmre) theilt, 
benannt nach den Polen, dereń jen er fur uns sicbtbare der Nord- 
pol, der andere der Siidpol heisst, so trennt der Horizont nach 
dem erwahnten dieselbe in eine sicbtbare und unsichtbare Halfte.

Fiir einen Beobachter auf den Polen wiirde der wahre Ho
rizont ais auf der Erde senkrecht stehend mit dem Aeąuator 
zusammenfallen; fiir die Pole ist also die nórdliche und siidliche
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Hemisphare zugleich die sichtbare und unsichtbare Hemisphare. 
Fur den Aeąuator lauft die tangirende Flachę paraliel zur Erd 
axe, der scheinbare Horizont ist also parallel zur Erdaxe, der 
wahre Horizont bat demnach die auf dem Aeąuator senkrecht 
stehende Erdaxe in sich, steht also selbst senkrecht auf dem 
Aeąuator (vgl. Z. i . . .) Die sichtbare und unsichtbare Halfte 
der Himmelskugel ist fur den Aeąuator stets zur Halfte nordliehe 
zur Halfte sudliche Hemisphare. So ist fiir A — APP' die sicht
bare Hemisphare und besteht aus der halben nordlichen Hemi
sphare OPA und der halben siidlichen OPA', da Pm P'n der wahre 
Horizont fiir den Punkt A am Aeąuator ist. Und so lassen sich 
diese Verhaltnisse ganz analog fiir die iibrigen Punkte der Erde 
darstellen. Fiir einen Punkt zwischen dem Pol und dem Aeąuator 
ist die Horizontalebene weder senkrecht auf der Erdaxe, noch 
parallel zu ihr, sondern geneigt, sie theilt daher die Himmelsku
gel in zwei Halften, die weder mit der nordlichen und siidlichen 
Hemisphare ganz, noch zur Halfte zusammenfallen, sondern je 
nach der Lagę des Ortes mehr oder weniger von der einen und 
andern Hemisphare umfasst z. B (Z. 4 . . .) fiir den Ort B ist 
mABPn der sichtbare Theil, der aus nPBAO der nordlichen und 
AOm der siidlichen Hemisphare besteht.

Neben den Parallelkreisen, die gleichsam fiir die Bestimmung 
der Lagę der Punkte auf der Himmels- oder Erdfliiche die Ab- 
scissen abgeben , haben wir noch der Meridiane ais der zugeho- 
rigen Oidinatcnlinien zu erwahnen. Wir yersteheu darunter jene 
Kreise, auch Ebenen, die wir uns durch die beiden Pole, also 
durch die Erdaxe und durch die Zenith-und Nadirlinie des jewei- 
ligen Standortes gezogen denken; sie stehen, eben weil sie die 
Erdaxe in sich enthalten, senkrecht auf dem Aeąuator, aber auch 
senkrecht auf dem Horizont, weil sie die Zenith- und Nadirlinie 
in sich tassen. Sie durchschneiden demnach Aeąuator und Ho i- 
zont in einer Geraden, die fiir den Horizont die Mittagslinie heisst; 
wir bezeiclineten sie in einer fiiiheren Zeichnung mit NS und 
nannten den naher am Nordpol gelegenen Punkt den Nordpunkt, 
den anderen Siidpunkt. Ein blosser Blick auf die vorhergehenden
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Zeichnnngen lehrt, dass diese Mittagslinie mit der Erdaxe zusam- 
menfalle fur Orte ani Aeąuator, denn fiir diese liegt die Zenith- 
und Nadirlinie im Aeąuator selbst, ihr Horizont enthalt die Erd- 
axe in sich und alle Meridiane schneiden ihn in der Erdaxe.

Fiir Orte arn Pole sind die Pole aucli Zenith und Nadir; 
alle durch die Pole gezogenen Kreise ais Meridiane schneiden 
dann den Horizont der Pole d. i. den Aeąuator in unendlich vie- 
len Linien d. h. fiir die Pole gibt es keine bestinmite Mittagslinie; 
sind sie ja  doch die Durchschnittspunkte aller Meridiane nnd ais 
solche also allen zugleich angehorend; wo aber der Horizont nicht 
mit einem bestimmten Meridian zum Durehschnitt kommt, sondern 
jeder beliebige dazu verwendet werden kann, kann auch von ei- 
ner bestimmten Mittagslinie nicht die Rede sein.

Schliessen wir den einen Grenzfall aus, in dem wie an den 
Polen der Horizont mit dem Aeąuator zusammenfallt, so findet 
fiir alle iibrigen Orte ein Durehschnitt des Horizontes mit dem 
Aeąuator statt. Weil nun, wie wir sahen, sowol Horizont ais 
Aeąuator senkrecht stehen auf dem zugehorigen Meridian, so 
muss auch ihre Durchschnittslienie diese Eigensehaft haben. Ist 
z. B. (Z. 5 . . .) AOWQ der Aeąuator, N06W wie friiher der 
Horizont, PZQSP'N der zugehorige Meridian: so miisste demnach 
die Durchschnittslinie des Aeąuators mit dem Horizont, das ist, 
OW senkrecht auf der Meridianebene stehen, also senkrecht ste
hen auf allen in derselben gezogenen Geraden, daher miisste OW 
auch senkrecht auf NS stehen, welche Linie ais Durehschnitt des 
Meridians mit dem Horizont (ais Mittagslinie) offenbar auch im 
Meridian liegt. Steht aber OW senkrecht auf NS und liegeu bei- 
de, wie es auch der Fali ist, in einer und derselben Ebene, nam- 
lich dem Horizonte (die eine ist ja  der Durehschnitt des Meridians 
mit dem Horizont, die andere die des Aeąuators mit dem Horizont): 
so ist nach schon oben erwiihntem OW gerade jene Linie, die 
den Ost und Westpunkt verbindet, weil wir N ais Nord, S ais 
Siidpunkt erkannten und O und W (aus O W senkrecht auf NS) 
von diesen Punkten urn 90° abstehen.

So gelangen wir denn zu dem Resultate:
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1) Der Nord- und Sudpunkt sind die Greuzpunkte der Durch- 
sehnittsgeraden von Meridian and Horizont.

2) Ost- und Westpunkt jene der von Horizont und Aeąuator.
Bekanntermassen ist die Bestimmung dieser sogenannten vier 

Hauptrichtungen zur Orientirung auf der Erde wie ani Himmcls- 
gewólbe sehr wicktig. Ich glaube nur noch erwahnen zu diirfen, 
dass durch die sogenannte Windrose das Mittel geboten ist aucb 
alle Zwiscbengegenden sicher zu bestimmen. Ihre Einrichtung ist zu 
bekannt, ais dass ich mich weiter daruber auszusprechen brauche.

Die klare Anschauung von der Lagę der angefuhrten Kreise 
macht es uns nun leicht, die Besckaffenheit der taglichen schein- 
baren Bewegung der Gestirne und fur uasere Zwecke die der 
Sonne am Himmel einzusehen. Wie die ubrigen Gestirne scheint 
sie sich der Erde im Westen zu luihern, um dort niederfauchend 
einige Zeit zu verschwinden; sich im Ost wieder arn Horizont 
zeigend, erhebt sie sich im Meridian zur grossten Hohe, worauf 
sie gegen Westen fortrtiekend abermals den Horizont sich niihert 
und so einen ganzen Kreis, dessen Mittelpunkt in die Weltaxe 
fiillt, durehlauft. — Der Zeitraum, den dieser Kreislauf erfordert, 
betragt beinahe 2 i  Stunden oder einen Tag. Die Bewegung ist 
dabei eine gleichformige d. h. so beschaffen, dass in gleichen 
Zeiten gleiche Wege zuriickgelegt werden. Es gehort jedoch nur 
eine oberflachliche Betrachtung des Tagesgestirns dazu, um auch 
zu merken, dass die Sonne niebt stets auf derselben Stelle aufgehe 
und niedersinke, und dass ihr Tagesbogen, also die Zeit ihres 
Verweilens an dem u n s ś i c h t b a r e n  Himmelsgewolbe nicht 
stets gleich gross; dafiir zeugt uns doch hinlanglich die periodi- 
sche Ab- und Zunahme der Tage.

Sehen wir etwas genauer zu, so merken wir, dass die Son
ne in der łetzte.i Halfte des Menats Marz genau im Osten aufgehe, 
dass von da der Punkt des Aufgaugs stets mehr und mehr nord- 
lich ruckt, bis gegen den 21. Juni, um nun die Wanderung gegen 
seinen Sfandpunkt in Marz wieder hinzunehmen und diesen selbst 
im Septenber iiberschreitend, gegen Siiden hin abzuweichen, wo- 
selbst um den 23. Dezember der Aufgaugspunkt seine siidlichste
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Abweichung erreicht und der Retourgang in ganz analoger Weise 
statt bat. Der Aufgangspunkt der Sonne macht also gleichsam, 
wenn mir dies Bild erlaubt is t , im Laufe eines Jahres eine Os- 
cillation zwischen zwei fixen Punkten, eine Oscillation, die ahn- 
iicli den Schwingungen eines schwingenden Tbeilcbens eines ela- 
stischen Mediurns nicht mit gleichformiger Bewegung statthat, 
yielmehr in einem gewissen Abhangigkeitsverhaltnisse zur Entfer- 
nung von jenem Punkte steht, der genau im Osten liegt, im all- 
gemcinen also eine gewisse Funktion dieser Distanz ist. (Nb. Das 
allgemeinste Abhangigkeitsverhaltniss benennt der Mathematiker 
mit dem Namen „Function"). Diese Osc-illation nnterscheidet sicb 
aber insofern wieder von der angefiihrten eines von der Elastici- 
tiit gelenkten Theilcheus, dass bei dieser die beeinflussende Kraft 
stets dem Abstande proportional ist und dadurcb das Tbeilcben 
von dem mittleren Punkte seiner Schwingung sicb mit ungleich- 
fórmig verzogerter Bewegung entfernt, um sicb ihm nach einer 
momentanen Ruhe mit ungleichformig bescbieunigter Bewegung 
wieder zu nahern, wahrend der Aufgangspunkt der Sonne von 
diesem mittleren Punkte, der genau im Osten, z war auch anfangs 
rascber, dann immer langsamer hinwegstrebt, um nach momenta- 
ner Ruhe anfangs langsam, dann wieder rascber zu ihm zuriick- 
zukehren und dasselbe Spiel auch gegen Siiden hin zu beginnen, 
dass aber die Gesetze der Abnahme und des Wachens bier natiir- 
lich ganz andere sind — ; trotzdem durfte das Bild, das wir 
aufgestellt, in einem Blicke eine allgemeine Einsicht in die Art 
dieses Wanderns des Aufgangspunktes der Sonne am Himmelsge- 
wolbe liefern.

Eine Zeichnung (Z. 6 . . ) mag das ganze noch klarer ma- 
chen. E sei die Erde; NWSO der Horizont. — Im Marz stehe 
die Sonne in S, so werden ihre Aufgangspunkte im Laufe eines 
Jahres allmalig rdle zwischen den Grenzen S, und S2 liegenden 
Punkte passiren und zwar zweimal, da im Laufe des Jahres die 
Sonne von S nach S, zuriick nach S2 und von da wieder zurfick 
nach S zu waudern sęheinf, und zwar in der Weise, dass, wie 
schon erwahnt, die Beweguug von S gegen die Punkte St und
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S2 hin anfangs viel rascher erfolgt, ais spaterhin, so dass in der 
Nahe der Grenzen S, und S2 selbst der Wechsel kaum merklich 
ist (daher der Sehein eines Solstitiums), wahrend in der Mitte 
zwischen S, und S2 die Aeuderungen am bemerkbarsten auftreten 
(d i. zur Zeit der sogenannten Aeąuinoctien).

Nehrnen wir die Z. 7 . . . wo <•> die Gonue bedeutet; der 
durch die Pole gehende Kreis der Declinationskreis, o- und o-' die 
Aufgangspunkte bei der nordlichsten und sudlichsfen Declination, 
s und s' die Untergangspunkte dafiir sind, so lehrt uns ein Bliek 
auf dieselbe, dass, wenn wir die durch die Punkte P und P', die 
die Endpunkte der sogenannten Weltaxe bilden, gelegten Ebenen 
Declinationskreise nennen, insofern nur ihr kreisfbrmiger Schnitt 
mit dem Himmelsgewolbe in Beriicksichtigung kommt, eine durch 
den Mittslpunkt der Erde senkrecht auf diese Axe gelegte Ebene 
aber den Aeąuator und jedes Bogenstuck eines solchen Deciina- 
tionskreises, das zwischen dem Aeąuator und einen andern be- 
stimmten Punkt in diesem Kreise liegt, die Declination oder Ab- 
weichung dieses Punktes, — dass, sagę i ch, dieses Wandern der 
Auf- und Untergangspunkte zwischen den Grenzen s und s', und 
o- nnd a' nur dadurch erfolgen konne, dass die Sonne nicht stets 
denselben Kreis am Himmelsgewolbe beschreibt, also nicht stets 
dieselbe Entfernung yon Aeąuator innehaite, oder mit andern 
Worten , zu verschiedenen Zeiten eine verschiedene Declination 
habe. Messungen lehren, dass die Grosse die ser Aenderung in der 
Declination nach Norden wie nach Sudcn 23° 27' 41" betrage.

Das gesagte lasst uns also zunachst den Satz, ais durch die 
Erfahrung evident festgestellt, aussprechen.

D ie D e c l i n a t i o n  d e r  S o n n e ,  d. h. i h r e  Abwei -  
c h u n g  yon de r  A e ą u a t o r e b e n e ,  i s t  n i cht  zu a l l e n  Zei
te n  d i e s e l be ,  s i e  e r r e i c h t  i m L a u f e  d e s  J a h r e s  v i e 1 
m e h r  e i n  n or d l i ch  es und  su dl ich es  Ma x i mu m von 
23° 27' 41", u n d  i s t  z w e i m a l  g l ei  eh O d. h. z w e i m a l  
i m J a h r e  k o m m t  d i e  S o n n e  in d i  e A e ą u a t o r e b e n e  
s e l b s t ,  d a s  e i n e m a l  urn n a c h  N o r d e n  (am 21. Marz) ,  
da s  a n d e r e m a l  (22. S e p t e m b e r )  um n a c h  S ud  en  ab- 
z u w e i c h e n.



15 —

Damit ware denn evident eine Bewegung der Sonne recht- 
winklig zum Aeąuator bewiesen; nun weisen uns andere Ersckei- 
nungen ani Ilinimel eben so gewiss eine zum Aeąuator parallele 
Bewegung nach. Biitte die Sonne nur eine Bewegung gegen Nor- 
den und Siiden hin und nicht auch in den Ricktungen West und 
Ost: so konnten in verschiedenen Jabreszeiten zu derselben Ta- 
geszeit nicht immer andere und andere Sterne culminiren, wie es 
die Erfahrung zeigt. Nachstehende Betrachtung wird dies gleieh 
klar niacken.

Die scheinbare Drehung der Himmelskugel findet in der 
Richtung von Osten nach Westen statt

Nennen wir jede senkrecht zur Ebene des Horizonts durch 
den Nordpol und das Zenith gelegte Ebene den Meridian, der die 
Himmelskugel in einem Kreise schueidet, so sehen wir ein, dass 
alle Gestirne, indem sie im Osten aufsteigen, im Meridian ihre 
grosste Hohe erreichen und wiederum im Westen niedergehend, 
in demselben Meridian ihre tiefste Stellung einnehmen.

Alle Gestirne passiren demnach wahrend 23 Stunden, wiik- 
rend welcher Zeit das ganze Himmelsgewólbe eine scheinbare 
Drehung vollendet, zweimal den Meridian.
Man sagt aber von einem Sterne, der gerade im Meridian steht, 
er culminire. Alle Gestirne zeigeu also eine obere und untere 
Culmination.

Messen wir die Zeit zwischen je zwei aufeinander folgenden 
obern oder unteren Culminationen eines Sterns, bestimmen wir 
also die Zeit eines sogenannten Sterntages, so tinden wir 23'' 
56' 4.09".

Messen wir dagegen die Zeit von einer Sonneneulmination 
zur nachsten gleichen, so finden wir dieselbe etwas grósser; die 
Sonne muss also inzwischen von ihrem friiheren Standpunkte im 
entgegengesetztcn Sinne der scheinbaren Bewegung des ganzen 
Himmelsgewólbes etwas yorgernckt r-ein; denn ist (noch immer 
Z. 7 . . .  ) NPS der Meridian, in dem die Sonne 0  heute cul- 
minirt, so miisste sie, wie alle Gestirne nach 23h 56' 4.09" 
morgen wieder culminiren, wTenu sie an ihrem Platz bliebe: ver-
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geht wie es die Erfahrung zeigt, eine langere Zeit, so muss sie 
inzwischen ihren Platz im Simie des Pfeils von West nach Ost 
gewechselt haben, so dass wahrend ihr friiherer Ort M' naeb der- 
selben Zeit eulminirt, sie erst spater den Meridian betritt. Die 
Sonne verspiitet sich also glpichsam taglich gegen die andern Fix- 
sterne, sie kann demnaeh gegen dieselben nicht stets dieselbe 
Lagę behalten, sondern riickt im entgegengesetzten Sinne der 
Bewegung des ganzen Himmelsgewólbes, also im Sinne West-Ost 
an ilinen yoriiber und wir sehen sie auch wirklich eine Anzahl 
von Sternbildern (iu solche fassten namlich schon die Alten der 
leichtern Orientirung wegen gewisse Sterngruppen zusammen) 
passiren, die um den ganzen Himmel einen Giirtel bilden und 
zwolf an der Zabl die Namen: Widder (X ); Stier (£>); Zwil- 
linge ( I I ) ;  Krebs ( 0 ) :  Lowe Jungfrau (TtP); Wagę (scy): 
Scorpion (111); Schutz ( | ) ;  Steinbock (,5 ); Wassermann (zz.): 
Fische ( ) fiihren.

So beschreibt mit Figuren der Astronom don Himmel,
dass in den ewigen Raum leichter sieli fincie der Blick.

Schiller.

Wir kamen also zu dem Resultate, dass wenn heute die 
Sonne gleichzeitig mit einem bestimmten Stenie eulminirt, sie bis 
zu dem Momente, in welchem derselbe Stern morgen wieder cul- 
minirt etwas nach Osten, also der tagliehen Bewegung der Ge- 
stirne entgegen, yorgesehritten sein wird, daher etwas spater, ais 
der fragliche Steru in den Meridian treten wird.

Es komme aber hier gleich noch etwas zu bemerken; wah
rend namlich ein Sterntag dem andern gleich, haben die Sonnen- 
tage keineswegs gleiche Dauer. Waren auch alle Sonnentage 
gleich, so miissten wir nothwendig schliessen, dass das ganze 
Jahr hindurch von einem Tage zum andern die Aenderung ihres 
Standpunktes im Sinne West-Ost eine gleich grosse ist, dass die 
Aenderung in der Rectascension der Sonne gleieh bleibe, was 
dasselbe ist; wir wissen namlich bereits, dass die Sonne im Marz 
den Aeąuator bei ihrer gegen denselben rechtwinkligen Bewegung 
passirt; der Punkt nun, in welchem dies geschieht, heisst der
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Friiblingspunkt, von ihm aus ziiblen wir die Entfernungen der 
Sonne bei ibrem fiortschreiten gegen Osten, indem wir den Bogen 
bestimmen, der zwischen diesem Punkte und den Durchschnitts- 
punkte mit dem Declinationskreise der Sonne liegt; jede Apnde- 
rung im Sinne West-Ost bat also eine gleiebe dieses Bogens, der 
eben Rectascension heisst, zur Folgę. (Z: 8 . . .  ) Betracbten wir 
nun aber die Tabellen, die Rectascension und Declination der 
Sonne von Tag zu Tag oder von Wocbe zur Woche, so bemer- 
ken wir, dass der Bogen, den die Sonne taglich in der Richtung 
West-Ost, also ihrer scheinbaren, der Drehung des ganzen Him- 
melsgewólbes folgenden, entgegen, zurficklegt, nicht immer von 
einer Grosse ist. Im Sommer erscheint er kleiner, wahrend er im 
Winter ein Ma\imum erreicbt. Dadurch wird also der Sonnentag 
eine variable Grosse, indess der Sterntag wegen der fixen Stel- 
lung der Gestirne am Himmel eine constante Grosse bleiben 
muss, da er nur von der Bewegung der Erde um ihre Axe, und 
nicht wie der Sonnentag von dieser in Verbindung mit der der 
Sonne noch weiter zukommenden Aenderung ihres Standplatzes 
selbst abhangt.

Wenn wir uns nun erinnern, wie notwendig und wichtig 
ein fixes Zeitmass fur alle Verrichtungen des menschlichen Le- 
bens sei und wie fast eben so notwendig dieses Zeitmass von 
der Sonne hergenommen werden miisse, weil die Abwechslung 
von Tag und Nacbt offenbar fur alle Geschiifte des Lebens sehr 
niassgebend ist, so ist erklarlich, wie man darauf denken musste, 
diese Ungleichheiten des Sonnentages mit einem gleichformigen 
Zeitrnasse zu vereinen. Man denkt sicb dazu eine Sonne, die mit 
gleichformiger Geschwindigkeit den Himmelsaeąuator durchliiuft 
und zwar in derselben Zeit, welche die wahre Sonne zum Durcb- 
laufen der Ecliptik gebraucht. Die Zeit zwischen zwei gleichen 
Culminationen dieser Sonne ist dann das, was der mittlere Son
nentag heisst, er fallt offenbar mit der Zeit zusammen, die man 
erhielte, wenn man sicb die Dauer des gewohnlichen Jabres von 
3(15 Tagen in 365 vollkommen gleiebe Theile tbeilt. Der mittlere 
Sonnentag ist eine constante Grosse, denn da er auf einer gleich-
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formig angenommenen Bewegung beruht, die noch daza im 
Aeąuator vor sich geht (weil, wie wir gleich erortern werden, ge- 
rade die Scbiefe der Ecliptik auch zur Ungleichheit der Lange 
der wahren Sonnentage beitragt) so wird der auf den Tag ent- 
faliende Bogen stets der gleiche seiu mussen; der inittlere Son- 
nentag iibertrifft also den Sterntag stets um dieselbe Grdsse. Ais 
mittlerer Wert ans der Summę aller wahren Sonnentage wird er 
im Yergleich mit diesen bald etwas grosser, bald etwas kleiner 
sein; und beriicksiehtigen wir also den Mittag des mittleren Son- 
nentages im Vergleich mit dem eines bestimmten wahren Sonnen- 
tages, so wird stets ein Zeitunterschied zwisehen beiden stattha- 
ben, der die Zeitgleichnng hat. Man hat sie fur die einzelnen 
Tage tabellenmassig berechnet und da zeigt sieli, dass am 3. No- 
yember der mitflere Mittag um 16' 18.5" spater eintrit, am 11. 
Februar um IV 31.3" friilier. Es sind diese Werte ausserste 
Grenzwerte fiir die Zeitgleicliung. Fast genau mit dem wahren 
Sonnentage iibereinstimmend ist der mittlere am 15. April, l.Sep- 
tember, 15. Juni und 24. Dezember. Blosse Sonnenbeobachtung in 
Verbindung mit der Zeitgleicliung lasst uns also stets die mittle
re Sonnenzeit ais die im burgerlichen Leben geltende, finden. 
Fassen wir das bis jetzt gesagte zusammen:

1) Die Sonne hat eine gegen den Aeąuator senkreebt gerichtete 
Bewegung, so dass sie sieli im Laufe des Jahres einmal 
23° 27' 41" nordlich und einmal ebenso weit siidlich befindet; 
ihre Stellung in dieser Hinsicht bestimmt die Declination.

2) Mit dieser Bewegung combinirt sich eine zweite, im Sinne 
yon Westen nach Osten, die bestimmt wird durch Angabe 
der jedesmaligen Rectascension. Die Combination dieser bei
den Bewegungen muss notwendig eine gegen den Aeąuator 
um 23° 27' 41" geneigte Sonnenbakn zur Folgę haben, de
reń weitere Beschaffenheit durch graphische Darstellung der 
taglichen Sonnenorte, die durch Rectascension und Declina
tion gegeben sind, zeigt, dass sie eine Elipsę darstellt, wie 
es Kepler zuerst dargethan.



19 —

Das Endresultat lautet also: Die Sonne bewegt sich schein- 
bar in einer eliptischen, gegea die Aeqm.torebene unter einem 
Winkel von 23° 27' 11" geneigten Bahn urn die Erde, in der so- 
genannten Ecliptik.

Yerzeichnen wir uns nun (Z. 9 . . .  ) die Ecliptik EE' in 
ihrer Lagę gegen den Aequator, so finden wir analog der Beob- 
acbtung, dass die Sonne, wenn sie im Friihling im Punkte T, 
welcher der Friiblingspunkt genannt wurde, den Aeąnator passirt, 
innner bober nnd hoher gegen Norden steigt, bis sie in E' ihre 
grosste nórdlicbe Abweichung erreicht. Man nennt diesen Punkt 
den Sonimer- Sonnenstillstaudspunkt (Sommer-Solstitialpunkt), weil 
in Folgę der iiusserst geringen Declinationsiinderung bier die 
Sonne beinahe still zu stehen scheint. Yon da wendet sie sich, 
wie scbon erwiihnt, wieder siidlicb, passirt im Herbste im Punkte 
I abermals den Aeąuator und tritt nun auf die sudliche Hemi- 
sphiire, um im Punkte E ein zweifes, diesmal ibr sudliches Maxi- 
mum der Abweicbnng zu erreicben; es ist dies der Winter — 
Solstitialpunkt; von E erhebt sie sich wieder, um nach T zu ge- 
langend, die friiheren Pbasen aufs neue durchzumachen. Denken 
wir uns fur jeden Tunkt der Ecliptik den Bogen, den die Sonne 
zu Folgę der Erdaxendrehung am Himmel zuriicklegt, so sehen 
wir, dass diese Bogen gegeben sind durch alle móglicben, zwi- 
sehen den Kreisen E' e' und E e gelegenen Parallelkreise. Die 
Kreise E' e' und E e selbst beissen die Wendekreise, weil sie 
yon der Sonne gerade dann beschrieben werden, wann diese in 
den Punkten E' und E steht, in welchen Punkten sie sich gleich- 
sam von Nord nach Sud oder umgekehrt wendet. Der nordliche 
dieser Wendekreise E' e' ist der des Krebses, der andere E e 
der des Steinbocks.

Weitere Yerhiiltnisse konnen erst spater noch zur Sprache 
kommen, nachdem wir zuvor noch die erwahnte Ungleichformig- 
keit in der Sonnenbewegung etwas naher begriindet haben.

Nicht darin a l l e i n  liegt es, dass die Sonne in ihren Bahn 
(Ecliptik) mit ungleichformiger Geschwindigkeit fortschreitet, im 
Winter schneller im Sommer langsamer, und in Folgę dessen die
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nordliche Hiilfte der Eeliptik in einer um sieben vo]le Tage lan- 
gern Zeit erst durchmisst; auch darin liegt der Grund, dass die- 
Ecliptik dem Aeąuator nicbt parallel lauft. In der Niike der 
Punkte A und B (Z. 10. . . ) herrscht namlicb die senkrecht zum 
Aeąuator gericktete Componente der Bewegung vor, in der von 
E und F die parallel dem Aeąuator laufende; in der Nahe vori 
A und B ist also die Aenderung parallel dem Aeąuator d. i. die 
Rectasension kleiner, ais in der Nahe von E und E bei gleichen 
Wegstucken.

Diese Anderung bedingt aber den Sonnentag und beeinflusst 
also denselben ebenso gut, wie die an und fur sicb schon statt- 
habende, ungleichformige Bewegung, dereń Ursache spater zur 
Sprache kommen soli; denn ist das Zuriickgehen der Soune von 
West nach Ost um so grosser, je mekr ihr Fortschreiten in der 
Eeliptik eine zum Aeąuator parallel liegende Rićhtung annimmt, 
so verspiitet sicb die Soune, in solckon Punkten der Eeliptik ste- 
hend, auch um so mehr gegen jene FUsterne, die zugleich mit ihr 
culminiren d. h. die Aenderungen im Sonnentage werden hier viel 
bedeutender, ais in jenen Punkten, wo sie eine fast nur zum 
Aeąuator senkrechte Bewegung zeigt, wie es in A und B der 
Fali ist.

Die Schiefe der Eeliptik allein vermoehte also schon fur un- 
sere Wahrnehmung eine Ungleichformigkeit in der Bewegung der 
Sonne zu begriinden, eine Ungleichformigkeit, die beiworgeht aus 
der wechselnden Grosse der in der Eeliptik vor sich gehenden, 
aber in zwei Componeuten zeilegt gedachten Bewegung, dereń 
eine Componente parallel zum Aeąuator, dereń andere senkrecht 
dazu genommen wird. Es wiire aber ein Irrtkum, wollte man die 
beobachtete Ungleichformigkeit in der Bewegung der Sonne dar- 
aus allein erklaren; sind wir ja  doch im Stande, den wirklieh 
von der Sonne zuriickgelegten Weg fiir gleiche Zeitintervalle an 
verschiedenen Orten ihrer Bahn zu messen und miisste d i e s e r  
Weg jedenfalls selbst bei der Schiefe der Eeliptik stets gleick 
gefunden werden. Es zeigt sich aber hier nach angefertigten Ta- 
bellen, wie auch Muller im ;}. Bandę seiner kosmischen Pbysik
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S.72 eine gibt, dass wahrend die Sonne vom 4. Juli bis 12. Juli 
beziiglich ibrer Lagę nur um 7° o7 7' wachst, sie in gleicher 
Zeit Anfangs Janner bereits um 8° 9 1" zunirmnt.

Ich bemerke biezu nur, dass man unter Liinge des Gestirns 
dasselbe verstekt, was man unter Lange eines Ortes auf der Erde 
yersteht, sofern nur statt des Erdaeąuators die Ecliptik, statt des 
Erdpols also der Ecliptikpol genommen wird. Ais Ausgangspunkt 
gilt hier der Friiblingspunkt; die Zablung gescbieht nach Osten. 
Wir kćinnen also die Liinge des Gestirns definiren dureh jenen 
auf der Ecliptik gemesseneu Bogen, der seinen Anfang im Friih- 
lingspunkt nimmt und sein Ende dort bat, wo ein dureh das Ge- 
stirn und die Ecliptik gelegter Kreis (der sogenaunte Breitekreis 
des Gestirns) die Ecliptik schueidet. Diese Liinge nun wacbst fur 
die Sonne ain schnellsten am 1. Janner, wo der in 24 Stunden 
beschriebene Bogen l e 1' 10.1" betriigt, am langsamsten um den 
1. Juni, wo er in gleicher Zeit nur 57' 11.8" betriigt.

Kann diese Ungleickeit in der Aenderung der Liinge je aus 
der blossen Ecliptiksebiefe erklart werden? Gewiss nicbt. Es 
bleibt uns also nur iibrig, eine an und fur sich schon ungleich- 
formige Bewegung der Sonne anzunehmen, wenn man nicbt etwa 
nocli einwerfen mag, diese Ungleichformigkeit konne Irotzdern nur 
eine scbeiubare sein, heryorgerufen dadurcb, dass die Sonne nicbt 
stets die gleicbe Entfernung von der Erde babę, sich nicht streng 
in einem Kreise bewege oder wenn in einem Kreise, so duch der 
Erde nicbt der Mittelpunkt dieses Kreises ais Standorl zukomme. 
Es ist das in der That ein gewichtiger Einwurf.

Zu lauguen, dass die Geschwindigkeit, mit der die Sonne in 
der Ecliptik fortscbreitet, bald wachse bald abnebme, geht nun 
einmal nicbt. Die Erfahrung zeigt dafiir. Sollte man dann aber 
die Sonne scbeinbar dem streng walfenden Gesetze, dessen eiu- 
facbster Ausdruck doch immer in ein er ebenso strengen Regel- 
massigkeit sich cbarakterisirt, entziehen und ohne weiteres fast 
regellos gescbwind ibre Babn durcbscbreitcn lassen? Da galt es 
denn schon aucb den Alten, die das von dem unsterblichen New
ton ausgesprocbene Gravitationsgesetz bóchstens dunkel ahnen

2
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mochten, in einer plausiblen Hypothese Rettung zu finden. Hip- 
parch stellte sie darin auf, dass er die Sonne nm die niclit im 
Mittelpunkte der von ihr beschriebenen kreisformigen Bahn ste- 
hende Erde kreisen liess Eine Zeichnung (Z 11 . . . )  wird uns so- 
gleich erkennen lassem, dass dadurch eine freilich nur der rohen 
Betraehtung angemessene Erklarungsweise gefunden schien.

Es Stelle der Kreis die Sonnenbalin dar und E den von der 
Erde im Weltraume occupirten Platz. Wir nehmen natiirlicb eine 
mit gleichfiirmiger Geschwindigkeit ihre Bahn durchmessende 
Sonne an und wollen annehmen MS und NS' seien tautoebrone 
Wegstiicke, jene zwei Punkte ais Ausgangspunkte erwiihlt, in 
denen die Sonne das Maximum oder das Minimum ihrer Distanz 
von der Erde besitzt (also das Perigaum und Apogaum, solange 
noch die Erde ais ruhend gilt). Wir messen nun, wie bekannt, 
die Grosse der Gegenstiinde naeh der Grosse ihres Sehwinkels, 
nach der Grosse jenes Winkels, den die von dem Auge zu den 
iiussersten Grenzpunkten eines Gegenstandes gezogenen Sehstrak- 
len bilden. Ziehen wir demnach von E die Strahlen EM und ES 
und EN und ES', so erscheint der dem Bogen MS gleiehe Bogen 
NS' unter dem viel kleineren Sebwinkel j3, der der Geometrie zur 
Folgę so vielmal kleiner ist ais a, wie yielmal EN grSsser ist 
ais EM. Fiir unsere Wahrnehmung miisste demnach trotz ihrer 
gleichformigen Bewegung die Sonne doch in Folgę der excentri- 
schen Stellung der Erde bei grosserer Entfernung seheinbar klei- 
nere Wege zuriicklegen, so dass die zuriickgelegten Wege sich 
stets yerhielten, wie umgekehrt die Entfernungen.

Wir baben nun in der That schon friiher erwahnt, dass 
Kepler durch sein Gesetz der Bewegung der Erde (also der 
seheinbaren Bewegung der Sonne) in einer E l i p s ę  den Beweis 
fiir die exceutrisch3 Stellung der Erde in Bezug auf die Sonnen- 
bahn gegeben, und die Beobacbtung zeigte fur Janner, ais jene 
Zeit, wo die Entfernung von Erde und Sonne nahezu die gering- 
ste, wirklich den grossten Wert, und fiir Anfang Juni (nahe der 
Zeit der grossten Entfernung) den kleinsten Wert fiir das zu- 
riickgelegte Wegstiick.
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Bedarf es also hier noch eines weitern zur Erklarung der 
ungleichfdrmigen BeweguDg der Sonne?

Darauf kann uiis nur die strengste Beobachtung antworten 
und ihre Antwort zeigt das niclit ausreicbende der blossen Fest- 
stellung einer excentrischen Stellung des ais fix geltenden Welt- 
kórpers in der von dem ihn umkreisenden Weltball bescbriebenen 
Bahn, mag nun die Erde ais fix oder wie wir es spater naher 
erortern wollen, die Sonne ais unbeweglich und ihre Bewegung 
auf die Erde iibertragen gelten. Denn mit der beobachteten Un- 
gleichfórmigkeit in der Bewegung der Sonne rnuss zwar notwen- 
dig aucb der scheinbare Sonnendurchmesser Aenderungen erleiden, 
aber Aenderungen die ganz nach demselben Gesetze statthaben 
miissten, wie die der Gesehwindigkeit. Wir fanden aber das Ver- 
haltniss der Grenzwerte der Gesehwindigkeit 1“ 1' 10 1" : 57‘ 11.5" 
oder 3670.1" : 3431.5", und in demselben Verk;iltnisse sollten 
demnach die Grenzwerte bei den auftretenden Aenderungen des 
Sonnendurchmessers sein, indess die Beobacbtug durcb Messung 
dieses scheiubaren Durchmessers 32' 35.6" und 31' 31.0" findet, 
also dafiir das Verbaltniss 1955.6 : 1891.0 besteht.

Diese beiden fur die Grenzwerte der Gesehwindigkeit und 
den ihnen entsprechenden GrenzYYerten in der Grosse des schein- 
baren Sonnendurchmessers gefundenen Verbaltriisse sind nun of- 
fenbar nicht identisch, wenn sie aucb andererseits niebt so gar 
stark divergiren, da dem erstern Verlńiltniss der Quozient 1.0696, 
dem zweiten aber 1.0341 entspricht.

Erwiigen wir nun, dass der scheinbare Durcbmesser irgend 
eines Gegenstandes durcb den SehYvinkel ohne Riicksicht auf die 
Grosse der Entfernung gegeben ist, dieser Sehwinkel aber fiir 
kleinere Entfernungen stets grosser wird, so folgt fiir uns aus 
deu periodischen Aenderungen des scheinbaren Sonneudurchmes- 
sers notwendig der Satz:

Die Entfernung der Erde von der Sonne ist keine constaute, 
sondern eine periodischen Variationen unterworfene Grosse; sie 
wird dort am kleinsten, wo der scheinbare Sonnendurchmesser 
sein Ma\imum und dort am grossten, yvo dieser sein Minimum
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erreicht. Die Punkte der grossten und kleinsfen Entfernung be- 
zeichnete man mit dem Namen Apbelium und Perihelium.

Andererseits aber miissen wir die nngleichformige Bewegung 
der Sonne nacb obigem ais wirklich stattfindend betrachtec und 
nicht bloss ais eine Folgę der exeentriseheu Stellung.

Nun kann den Lehren der Mechanik zn Folgę im Kreise 
nur eine gleichfórmige Bewegung statttinden, woraus wir ersehen, 
dass die Sonnenbalm ebeu wegei: der constatirten ungleiehformi- 
gen Bewegung niebt die Form des Kreises haben kann.

Wir gaben in obigem die Quotienten der Verbaltnisse fur 
die Gesehwindigkeits- wie far die Gróssenanderung des seheinba- 
ren Sonnendurchmessers. Diese Quotienten werden beziiglich ihrer 
Grosse identisch, wenn das Verhaltniss der Durcbmesser nicht 
einfaeh, sondern zum Quadrat erhoben genommen wird; daraus 
folgen fur uns eine Reihe wichtiger Satze, die in. Verbindung mit 
der wirklich vou Tag zu Tag verzeiehneten Sonnenstellung un- 
widerleglick die Gestak der Sonnenbahn ais die einer Elipsę be- 
zeichuen, dereń Excentricitat ungefahr 0.01677 betriigt, die lialbe 
grosse Axe ais Masseinbeit zu Grunde gelegt; aber auch umge- 
kcbrt lasst sieli mit blosser mathematischer Berechnung fur eine 
angenommene eliptische Bahn die Notweudigkeit der durch Beob- 
achtung und Messung gefundenen Wahrheiten darthun. Es sind 
dies besonders fulgende:

Die Geschwindigkeiten steheu im gleichen Verhaltnisse wie 
die Quadrate der scheinbaren Sonnendurchmesser, also wie ver- 
kehrt die Quadrate der Abstande der Erde von der Sonne, so 
dass, wenn v die Geschwindigkeit fur die Entfenmng r, v' jene 
fiir r' ware. v : v' zz  r,2 ■. r2 also =  vr2 — v'r,2 d. b. das Pro
dukt aus der Winkelgeschwindigkeit in das Quadrat der Entfer- 
nung ist fiir alle Punkte der Erdbakn eine eonstante Grosse. Das 
letzterwahnte Resultat, zusammengebalten mit dem aus den Leh
ren der Geometrie gefundenen Satze, dass der Flachenraum for

vr2
ein Flachenstuck vom Bogen v gegeben ist durch —-— fiihrt un- 

mittelbar zu dem ais erstes Keplerisches Gesetz bekannten Ge-
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setze der Gesehwindigkeiten, namlick: die Geschwindigkeit des 
Fortschreitens der Erde in ihrer Bahn ist von der Art, dass eine 
vom Brennpunkt zu irgend einem Pnnkte der Elipsę gezogene 
Gerade (der sogenannte Leitstrahl (oder Radius vector) in gleicben 
Zeiten gleicke Fliichenraume beschreibt; denn ist der fur eiue

gewlsse Zeit gegebene Flachenraum allgemein — — und vr3 fur 
2

alle Puukte der Bahn constant,, so ist aucb jeder aliquote Theil 
vr2

von------ , also aucb der der Zeifeinkeit entsprechende eine con-

stante Grosse.
Verzeichnen wir uns (Z 12...) dieeliptiscbe Baku und sfel- 

ien die Sonne in den einen Brennpunkt derselben, wiewol wir 
nach dem bisherigen die Erde noch hineinversetzen sollten, was 
indess in der gegenseitigen Relation gar nichts iindert: so nennen 
wir jene Gerade , welcbe die Punkte a und b des Peribeliunis 
und Apkeliums verbindend, durcb den Mittelpunkt der Babn c 
gebt, die Absidenlinie; cS wird die Excentricitat, ac und be das 
sein, was die mittlere Sonnenentfernung heisst. Weil. wie er- 
wabnt, eS nur 0 01677 von ac betragt, so ist leicht eiuzusehen, 
dass unsere Zeicbnung die eliptiscbe Gestalt der Babn viel zu 
deutlicb vortreten lasst, und dass eine dem Yerbiiltniss entspre
chende Zeichnung die Babn ais eine fast kreisformige darstellen 
miisste.

Wir kónneu iibrigens gleicb hier erwaknen, dass die Absi
denlinie nickt genau mit der geraden Linie, welcbe die Solstitial- 
punkte verbindet, zusammenfalle, sondern mit dieser einen Winkel 
von ungefiibr 10 Graden einscbliesst.

Es ist gewiss auch weiter vom Interesse nicht nur wie bis- 
ber blosse GrossenverhiiItnisse aufzustelleu, sondern auch die 
wirklichen Dimensionen der besprochenen Raumgrossen zu wissen, 
vor allem also die wabre mittlere Entfernung der Sonne von der 
Erde zu kennen. Wir vermogen die Grosse und Entfernung eines 
Gestirns zu bestimmen, wenn wir seine Uorizontalparallaxe ken-
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nen. Diese neue Grosse wollen wir min uns frfiher zu yerdeutli- 
chen suchen. Wenn wir (Z. 13. . .) auf einen Gegenstand a vom 
Orte O aus blicken, so projicirt sich dessen Bild offenbar in der 
Richtung des Pfeils auf den Hintergrund mm': wechseln wir min 
unseren Standplatz, begeben wir uns z. B. von O nach 0 ‘, so er- 
blickt das Auge den Gegenstand a nunmehr in der yerlangerten 
Richfung 0 'a im j3 des Hintergrundes; der Winkel co der die Ab- 
weicbung in Riehtung des Sehstrahles fiir beide Falle angiebt, "ist 
nun das, was man Parallaxe nennt. Es wird diese Parallaxe, 
dieser Winkel offenbar grosser, je bedeutender die Distanzan- 
derung 0 0 ' ist und je naber der Beobachter dem Gegenstande 
steht. Ist nun die Parallaxe eine Function von der Entfernung 
des Gegenstandes vom Beobachter und die wabre Grosse eines 
Gestirns gleichfalls aus der scbeinbaren Grosse bei bekannter Ent
fernung bereckenbar, so ist dadurch die Moglichkeit gekenntzeich- 
net, Grosse und Entfernung der Gestirno mit Hilfe der Parallaxe 
zu bestimmen.

Blickt ein Beobachter yon einem Punkte a (Z. l i .  . . ) der 
Erdoberflacke auf ein Gestirn S, so erseheint ihm dieses an ei
nem gewissen Punkte des Himmelsgewolbes; wiirde der Beobach
ter nun aber im Mittelpunkt der Erde sich befinden, so miisste, 
falls iiberhaupt die Grosse der Distanzanderung ao d. i. die Grassc 
des Erdhalbmessers gegeniiber der Entfernung des Gestirnes vom 
Beobachtungsorte noch in Betracht gezogen werden kann, das 
Gestirn an einem andern Punkte des Himmelsgewolbes projicirt 
erscheinen und der Winkel aSo wiire also die Parallaxe. Ist Z 
das Zenith, so ist die Paral!axe, also der Winkel co ~  r — <j 
d. i. der Winkel, um den die Zenithdistanz des Gestirnes bei an- 
genommener Versetzung des Beobachters in den Erdmittelpunkt 
yermindert wiirde. Steht das Gestirn S (Z. 15. . ) im Horizont, so 
heisst der Winkel co eben die Horizoutalparallaxe und bezeichnet 
also den Winkel, unter welchem der Erdhalbmesser ao vom Ge- 
stirne aus gesehen wird.

Wie man die unmittelbar zu beobachtende Horizontalparal- 
)axe aus den gemessenen Zenithdistanzen eines und desselben
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Gestirnes fiir Orte von nahe gleicher geografischer Lange, aber 
ziemlich verschiedener Breiteindirekt bestimmen konne, diirfenwir 
wol urn so eker unberiicksichtigt lassen ais ja  doch die Paralłaxe 
der Sonne wegen ibrer bedeutenden Entfernung schon viel zu 
klein ist, ais dass ihre Bestimmnng mit der Genauigkeit ausge- 
fiihrt werden konnte, wie es fiir eine Berechuung der Entfernung 
notwendig ist. Man musste daher auf indirekte Methoden be- 
dacht sein.

Pythagoras, Aristarcb von Samos, Kepler, Halley nahmen 
alle die Parallase viel zu gross, die Entfernung also zu klein.

Auch bei den indirekten Methoden konnen wir nur im all- 
gemeinen so lange stehen bleiben, um zu erwiikneD, dass sie 
theils darauf beruhen, die Entfernung wirklich naherer Gestirne, 
ais die Sonne, oder wenigstens fur gewisse Zeiten naher kom- 
mender zu bestimmen, was hier bei einer etwas grosser auftre- 
tenden Parallaxe moglicher wird und dann aus dieser Entfernung 
und den Umlaufszeiten nach Keplers Gesetz auf die Entfernung 
der Sonne von der Erde zu schliessen.

Kiccioli bestimmte die Entfernung, indem er gerade zur Zeit 
des ersten oder letzten Viertels, wo also die Stellung von Sonne 
Mond und Erde durch die folgende Zeichnung (Z. 16...) gegeben 
ist, den Winkel j3 beobachtete, unter dem die Entfernung zwi- 
schen Sonne und Mond am Himmelsgewolbe erschien und im 
Zusammenhalt mit der schon vorher berechneten Entfernung des

ME
Mondes von der Erde ME leicht SE = ------ nach dem Grund-

cos j3
satze der Trigonometrie, dass die Lange jeder Kathete eines recht- 
winkligen Dreiecks gleich der Hypothenuse mit dem Cosiuus des 
anliegenden schiefen Winkels sei, finden konnte

Andere Mittel bieten die Durchgange der innern Planeten, 
die jedoch nur selten stattfinden; so war 1769 einer von Seite 
der Venus und musste man auf den nachsten bis 1874 warten. 
Zweifelnd auch an allen bisherigen Eesultaten nahm man in al- 
lemeuester Zeit eine Revision der friiheren Berechnungen vor und 
verband sie mit Beobachtungen des Mars in seiner Erdnahe, man
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fand das uberraschende Resultat, dass die bisher angenommene 
Entfernurig von 20682000 M unrichtig und zu gross veran- 
schlagt sei. Trotzdem die Arbeit bis heute noch nielit yollendet, 
durfen wir doch dieselbe scboD genauer zu 1977*090 M. yeran- 
schlagen, wonach ich die Entfernung der Sonne im Perihelium zu 
19**4333.'* M, im Aphelium zu 20103566.6 M. finde, die Excen- 
tricitiit nach Muller zu ‘/60 angenommeu. In Erdbalbmessern gabe 
das fur das Peribelium 226*9.3, fur das Aphelium 23*17 Erd- 
halbmesser. (vgl. Westermanns Monatshefte April 1855).

Nacbdem die Erddistanz ais Masseinheit fiir die Dimensionen 
bezuglicb der iibrigen Planetendistanzen und Bahnen bisher stets 
zu Grunde gelegt war, tritt natiirlich auch bei allen diesen eine 
Aenderung in den bisherigen Werten ein, was jedoch nicht weiter 
zu unserer Arbeit gehort.

Die Dimensionen der Sonne selbst, die Sonnenflecken etc. 
diirfen wir gleichfalls nicht weiter erortern, da sie fur unsere 
Zwecke zunachst ganz ausser Bereich treten konnen.

Wir bestimmten in dem bisheiigen den Lauf der Sonne 
wahrend eines Jahres; eine langer fortgesetzte Beobachtung zeigt 
uns nun zwar, dass der Weg, den sie unter den Gestirnen be- 
schreibt, wesentlich derselbe bleibe, dass aber die Punkte. in wel- 
chen ihre Bahn die Aeąuatorebene sehneidet, also der Ost- und 
Westpunkt nicht stets eine unyerandetliche Lagę besitzen, viel- 
mehr in einer der Sonnenbewegung en gegengesetzten, langsamen 
Bewegung von Ost nach West begriffen seien, so dass dieses 
Fortschreiten im Laufe eines Jahres 50" betragt.

Also auch der Frublingspunkt ist kein fixer Punkt und wan- 
dert im Laute yon Jahrtausendeu von einem Orte zum andern. 
Gegenwartig liegt er am westlicben Ende des Sternbildes der Fische.

Wenn man, wie es auch geschieht, die Ecliptik in zwolf 
gleiche Theile (Zeichen genannt) theilt, so dass jede Zwischen- 
entfernung zweier solcher Zeichen 30° betragt und sie vom Friih- 
lingspunkte an mit Widder (X ); Stier ( 8 ) ;  Zwillinge (U) ;  
Krebs ( 0 ) ;  Lowe( y ) ;  Jungfrau (11]’); Wagę (=£;); Scorpion (BI,); 
Schiitze (ej1); Steinbock (/$)-, Wassermann (?s k ) ;  Fische ( )



—  29 -

bezeichnet, so steht also die Sonne heute im Zeichen des Widders, 
wenn sie in den Fruhlingspunkt tritt, dagegen im Sternbilde der 
Fische. Denn Zeichen and entsprechende Sternbilder stiiumen nun 
nicht mehr iiberein, sondern stehen gerade um 3ft" von einander 
entfernt, so dass die Sonne stets 30" von dem Zeichen westlich 
steht, in dem wir die Sonne stehend bezeichnen.

Yor etwa 2333 Jahren, der Zeit, die nahe der Friihlings- 
punkt zum Zuriicklegen von 30° braucht, stimmten die Zeichen 
noch mit den gleichnamigen Sternbildern, und von der Zeit mag 
sich die Eintheilung der Ecliptik in die zwolf Zeichen datiren; 
nun galt aber der Fruhlingspunkt stets ais der Nullpunkt des er- 
sten Zeichens, Widder, und doch riickte er bis zum folgenden 
westlichen Sternbilde, dem der Fische vor, daher die Ueberein- 
stimmung verloren gehen musste.

In fokrender Zeichnung (Z. 17.. .) stellen wir die in zwolf 
Zeichen getheilte Ecliptik und ihre Lagę gegen den Aeąuator dar; 
E und E' sind die Ecliptikpole; und 'Y' jene Punkte, wo die 
Sonne im Laute des Jahres den Aeąuator passirt d. i. die Aeąui- 
noctialpuncte, weil wir spiiter sehen werden, zu der Zeit Tag und 
Nacht fur alle Orte der Erde gleich sind. P und P' sind die 
Weltpole; AQ der Aeąuator.

Wollen wir den Riickgang der Aeąuinoctialpuukte oder die 
Priicession, wie man ihn benannte, auch erklaren, so bleibt uns 
nur die Annahme einer stetigen Aeuderung in der Lagę der 
Aeąuatorebene ubrig; denn gewisse Schwankungen abgerechnet, 
ist die Ebene der Ecliptik von unveranderlicher Lagę und eine 
Aenderung an der Lagę der Durchschnittslinie zweier Ebenen, 
dereń eine fix, offenbar nur moglicb, wenn die andere einer ge- 
wissen Bewegung unterworfen id ; diese zweite Ebene ist aber 
eben hier die Aeąuatorebene. — In welcher Weise diese Aende- 
rimg in der Lagę der Aeąuatorebene statthat, wollen wir nun 
erortern.

Die Erdaxe ist eine sogenannte freie Axe; denn ist die Masse
. , . TT .eines rotirenden Kórpers symmetnsch um seine Umdrehungsaxe

geordnet, so wird diese Axe in Folgę der Rotation des Korpers
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keinen Druck, keine Spannung nach irgend einer Seite anszuhal- 
ten haben, weil die Schwungkraft jedes Tkeilchens des rotirenden 
KOrpers dureh eine gleiche und entgegengesetzte aufgehoben wird.

Ein Korper der nun um eine solche Axe rotirt, besitzt in 
Beziehung auf dieselbe stets eine mebr oder minder grosse Sta- 
bilitat d. b. es zeigt sich ein Bestreben, die Rotationsaxe in un- 
yeranderter Richtung zn erhalten. Wcnn nun auf eine solche 
freie und nach jeder Richtung hin auch frei bewegliche Axe von 
aussen her irgend eine stOrende Kraft einwirkt, welche die Rich
tung dieser Axe zu andern strebt, so erfolgt eine Verschiebung der 
Axe rechtwinklig zur Richtung der storenden Kraft, wie wir es 
ofterbeim sogenannten Kreisel gewahren koriuen. DieAxe des Krei- 
sesbeschreibt da in langsamer Bewegung die Oberflacheeines Kegels, 
ohnc dass der Kreisel sich mehr gegen die horizontale Ebene 
neigt; im Gegentheil richtet der Kreisel sich mehr auf, bis endlich 
seine Axe senkrecht steht, welches aber nur eine Folgę der Rei- 
bung der Spitze des Kreisels am Boden ist; es fande diess Auf- 
richten nicht statt, wenn keine Reibung statt hiitte.

Das geniigt zu unserem Verstandnisse, ohne dass wir der 
schonen Versuche daruber von Magnus und Fessel und der wei- 
tern Erklarung zu gedenken brauchen: nur erwabnen wir noch, 
dass sehon Euler in seiner Mechanik eine yollstandige Theorie 
dieser Erscheinungen gegeben.

Ein gleiches nun haben wir auch mit der Rotationsaxe der 
Erde yorgehend zu denken, um diesen Riickgang der Aeąuinoc- 
tialpunkte oder die Praecession zu erkliiren. (Vgl. hiezu Bohuen- 
bergers Apparat, der iibrigens im wesentlichen dem Fesslschen 
entsprioht.)

Daraus folgt nun, dass die Himmelspole keine absolut un- 
yeranderlichen Punkte sind, dass z. B. der Nordpol nach und 
nach die gauze Peripherie eines Kreises durchwandert in einer Zeit 
von 26,000 Jahren, denn 360" =  360 X  60 X 6 0 =  1296000":

r , 1290000
taglieh oO"; also:

50
— 25920 Jahre. Unser heutiger Po-
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larstern, der etwa l 1/ , 0 vom Nordpol des Himmels absteht, war 
zur Zeit Hipparchs noch fast 12° von demselben entfernt.

Der Riickgang der Aeąuinoctialpunkte zeigt Schwankungen, 
dereń Periode ungefahr 1872 Jahr betragt; nnd der Winkel, den 
die Erdaxe mit der Axe der Ecliptik maeht, ist auch nicbt ganz 
constant, sondern erleidet kleine Variationen, die an dieselbe Pe
riode gebnnden sind Dieses Wanken der Erdaxe aber bezeicbnet 
man mit dem Namen der Nutation.

Nach den Lehren der Physik sollte in Folgę der durcb die 
Drehung der Rotationsaxe auftretenden Kriifte bei hinlanglich 
grosser Rotationsgesehwindigkeit der Winkel zwischen der Ro- 
tationsaxe und der Yerticalen constant bleiben. Also beschreibt 
der Pol nicht eiuen reinen Kreis, sondern eine wellenformige Cur- 
ve, 80 ais ob er sich auf einer kleinen Elipsę, dereń grosse Axe 
!).6", dereń kleine 8" betragt, bewegte, und dereń Mittelpnnkt 
selbst sich um den Pol der Ecliptik gleichfórmig bewegte, etwa 
wie Zeiehnung 18.. zeigt.

Die storę de Kratt aber, welche die Eichtung der Drelmngs- 
axe der Erde abzuandern strebt, liegt in der ungleickformigen 
Anziebung der Sonne gegenuber der abgeplatteten Erdkugel. 
Steile (Z. 19...) mpm'p' die Erdkugel dar; m und m' zwei dia- 
metral gegenuberliegende Punkte, S die Sonne; so wird diese 
offenbar den Punkt m starker anziehen ais m', daher die Erdaxe 
in der Richtung des Pfeils zu neigen suchen.

Wir haben nun in dem bisherigen die Hauptverhaltnisse, die 
sich der Beobachtung bei der Bewmgung der Sonne am Himmels- 
gewólbe darbieten, aufgezahlt und soweit es der yorgeschriebene 
Raum gestattete, auch erklart.

Dem Augenscheine folgend nahmen wir noch immer die 
Sonne ais den um die Erde kreisenden Weltkorper an; bleiben 
ja doch dabei alle Verhaltnisse, die fiir uns in Betraebt kommen, 
genau dieselben, wie wrenn wir Erde und Sonne ihre Stellungen 
und Functionen wechseln liessen und gewinnen wir fiir eine erste 
Betrachtung doch durch das Festhalten am Augenschein festere 
Yorstellungen, die dann jederzeit durch ein blosses Yertauschen
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der Worter Erde und Sonne dem wahren Nnturvorgange ange- 
messen werdeu kounen.

Wenn wir nun das bisher mehr zerstreut aufgeziiblte in 
Kurze und nicht zerrissen durch eingeschobene Erklarungsweisen 
zusammenfassen werden, so werdeu wir, obne uns jedoeh liinger 
mit der Aufzahlung der vielen dafiir zeugenden Griinde aufzuhal- 
ten, die Erde nicht mehr ais den fixen Centralpunkt gelten lassen, 
urn den, wie sich die Alten dachten, das ganze Heer der ubrigen 
Gestirne gleich einer muntern Kinderschaar sich tummle. Lange 
Zeit zwar lagen die Geister selbst der erleuchtesten in dieser 
Vorstellung betangen, ja wTenn wir von den in einzelnen Geistern 
der vorchristlichen Zeit aufblitzenden wahren Gedanken abseben, 
bis in das 16. Jahrbundert n. Ch. herein. Nicht das so kunstbch 
construirte Ptolomaische, nicht das daraus entsprungeue, besser 
nur eine Modification dieses darstellende Aegyptische System, 
nicht das de3 Tycho de Brabe konnte mit allem Aufwand von 
scharfsinnig hergestellten Epicykeln dem die Natur durchwehen- 
den Geiste der Einfachheit geniigen: es bedurfte dazu des Koper- 
nikanischen, es bedurfte der Resignation auf die Wiirde, der Be- 
wohner eines Centralkorpers zu heissen.

War schon der Gedanke einer freischwebenden Kugel eben- 
so gross ais ungewohnt, so war der, den Copernicus dachte, ais 
er in seinem 15t3 erschieneneu Werke „de revolutione orbium 
coelestium1* die einfache Bewregung der Erdkugel an die Stelle 
eines rasenden Umschwungs der ubrigen Sternenwelt setzte, ei
ner der gróssten, der je gedacht ward.

Wo war nunmehr der Halt, wenn selbst der Boden unter 
dem Fusse rotirte? Keine kolossale Axe trug mehr den Weltbau, 
schiitzte mehr gegen den vernichtenden Sturz — alles ward Bewegung.

Erst Copernicus konnte selbst sagen: „Ich habe durch kei
ne andere Anordnung eine so bewunderungswurdige Symmetrie 
des Universums, eine so harmonisehe Verbindung der Bahnen 
findeu konnen, ais da ich die Weltleuchte, die Sonne, die ganze 
Familie kreisender Gestirne lenkend, in die Mitte des schónen 
Naturtempels wie auf einen kóuiglieheu Thron gesetzt."
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Gedenken wir nock der von Kepler 1609 in seiner Astrono
mie aufgestellten Bewegungsgesetze, auf welehe fnssend, Newton 
1687 in seinen Principieu auch die bisher unbegreifiiehe Kraft 
der Gravitation fand, jene Kraft, die das einbeitliche verkntipfende 
Band der Welten, wie der Atome jedes Korpers bildet, so sind 
wir iu jener Vorstellungswelt angelangt, die die Neuzeit beberrscht 
und ans zu einer praecisen Auffassung der Erscheinungen ani 
Himmel befabigt.

Wie scbon eiwabnt, bleibt aucb fur diese Yorstellungsweise 
alles friiher Gesagte besteben, nur giit das von der Bewegung 
der Sonne erOrterte in Wirklichkoit von der Erde, nimnit die 
Sonne den Brennpnnkt der eliptischen Erdbahn ein, Licht und 
Warme nacb allen Seiten spendend.

Die spiralformige Bewegung der Sonne am Himmelsgewolbe 
lóst sich in die zwei coesistenten Bewegungen der Erdaxendre- 
bung und der Erdbewegung in der Ecliptik auf. Die Schiefe der 
Ecliptik ist die notwendige Folgę der nicbt senkrecbt auf ibrer 
Bahn stebenden Erdaxe.

Die Erde bewegt sich donnach nicbt nur in einer Periode 
von fast 2'* Stundeu um sicb selbst, sondern schreitet gleichzeitig 
in einer eliptischen Babn. in dereń einem Brennpunkte die Sonne 
strahlt, so yorwarts, dass ibre Aeąuatorebene gegen diese Bahn 
eine Neigung von fast 26° 28' bebauptet.

Aus der Yerbindung dieser fortruckenden nnd drehenden 
Bewegung folgt, dass dieselbe eine scbeinbare Bewegung der 
Sonne in einer nahe cylindrischen Schraubenlinie bewirkt, die in 
der einen Hiilfte des Jahres eine reckts, in der anderu eine links 
gewundene ist; denn die Axendrehung bat beziiglicb der Sonne 
dereń Bewegung in einem taglicken Kreisbogen am Himmel zur 
Folgę, welcher Kreisbogen nie ganz in sicb zuriikkehren kann, 
weil inzwischen die Stellung der Erde zur Sonne schon wieder 
eine andere geworden; das Fortriicken der Erde in der Ecliptik 
bewirkt aber ein scheinbares Fortriicken der Sonne in eben dieser 
Babn und im gleichen Sinne. Combiniren wir nun die fortriic- 
kende scbeinbare Bewegung der Sonne in der Ecliptik mit der
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taglichen Bewegung in Kreisbogen am Himmelsgewólbe, so muss 
dadurch notwendigdie scheinbare, spiralformige Bewegung resultiren.

Diess ersichtlich z u machen, diirite man nur aus starkem 
Drahte eine Elipsę , die Ecliptk kennzeichnend, verfertigen; 
(Z. 20. . .} a sei ein doppelt durcbbohrter Kork, der sicb liings 
der Eeliptik verscbieben lasst, also ein Fortriicken in der Eclip- 
tik gestattet und in der zweiten Bohrung einen Z fórmigen Draht 
tragt, auf dem einen Endpunkte mit einem Kuopf, die Sonne 
sinnbildend, yersehen. Drehen wir nun diesen Knopf c so, dass 
ab die Drehungsaxe, also c Kreise beschreibt, parallel dem Aeąua- 
tor, und scbieben gleichzeitig auf der geneigteu eliptisehen Bahn 
den Kork a weiter, so baben wir das annahernde Bild d r sehein- 
baren Sonnenbewegung. Die Gange der Spirale werden, wie bier- 
aus ersicbtlich, in der einen Hfilfte des Jahres aufsteigend, in 
der andern absteigend bescbrieben werden. AQ soli in der Zeich- 
nung den Aeąuator darstellen.

Wir kommen iibrigens naber auf die Eigenthumlicbkeiten die- 
ser Spirale zu sprecben, wenn wir von der Warmewirkung der 
Sonne auf die Erde bandeln werden.

In ihrer eliptisehen Bahn a it  ungleichformiger Bewegung 
fortsehreitend, ruckt die Erde an den scbon erwabnten Sternbil- 
dern im Laufe eines Jahres roriłber; wir gewabren aber von den 
yerschiedenen Stellungen, die wir getragen von unserer Erde, im 
Wełtraume einnehmen, die Sonne stets in yerschiedenen Kichtun- 
gen ans Himmelsgewólbe projicirt, so dass wenn unsere Erde 
(Z. 21...) von T  ausgehend in der Richtung des Pfeils gepen ©  
fortscbreitet, die Sonne scheinbar yon aus gegen im glei- 
chen Sinne das Himmelsgewólbe durchmisst. Fiele bei dieser Be
wegung der Erde um die Sonne ihre Aequatorebene in die Eelip
tik, stiinde also ihre A.\e stets senkrecht auf der Bahn, dann 
wOrde die Sonne offenbar stets im Aeąuator stehend, auch stets 
bis an die beiden Pole fcin ihre Strahleu entsenden ; der Wiukel, 
unter dem diese auf die Erdflache auffielen, wiirde zwar mit der 
geographischen Breite wechseln, aber fur dieselbe Breite bei der 
geringen Exeentricitat der firdbahn stets sehr nahe gleich bleiben,
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es konnte sieh demnach keine Periode in Erleuchtung nnd Er- 
warmung gelfend macben, Tag nnd Nacht wiirden sich zwar im 
wechselnden Spiele ablosen, aber stets gleiche Rechte behaupten 
d. b. kein Vorwalten des eineu oder andern zu bestimmten Zei- 
ten zeigen.

Nebmen wir also der Erde nur ihre scbiefe Asenstellung, 
lassen wir damit also der Sonne nicbt die Móglickkeit bald nord- 
licb, bald siidlich den Aeąuator yerlassen zu konnen, um das 
einemal den Sudpol der Finsterniss und uugehinderten blossen 
Ausstrablung seiner Warme anheimzugeben, dagegen noeh weit 
iiber den Nordpol binaus Licbt und wenn auck iu schwachem 
Masse, Warme zu speuden , — das anderemal das Yerkaltniss 
umzukehren, so rauben wir uns selbst damit den lieblichen Wecb- 
sel der Jahreszeiten, die periodischen Kampfe des Tages und der 
Nacht um die Herrschaft, und wiirden darin eine empfindliche 
Aenderung in allen klimatischen Yerhaltnissen, wie in der ge- 
sammten Warmeyertheilung auf der Erdfliiche hervorrufen.

Das „yariatio delectat“ bele ja  daun binweg. Jeder Ort 
wiirde seine ihm eigentkumlicke Temperatur unyeriindert behaup- 
teu, denn die Zeit der Insolation erleidet fur ibn nicbt nur in 
Summę fur das ganze Jahr, sondern auch fur dessen periodisch 
wiederkehrende Tage keine Aenderung, der Winkel unter dem 
die Strahlen auffallen, bleibt nahezu constant, die Entfernung von 
der Licbt- und Warmeąuelle wenigstens auch so nahe, dass die- 
ser Einfluss nicbt sehr massgebend sein konnte, wenn man auch 
gewohnlich angefubrt bndet, es compensire sich die der siidlichen 
Erdbiilfte durch die dort statthabende raschere Bewegung der 
Sonne entgangene Grosse der Insolation wieder durch die zu der 
Zeit ihr wcgen ikrer Stellung im Perihelium zu gute kommende 
grbssere WTarmemenge.

Mit der sckiefen Axenstellung der Erde gegen ihre Rahn 
sind dagegen eine Menge wecbselnder Verkaltnisse in den Kreis 
der Erscheinungen eingefubrt, die wir leicbt zu uberblicken ver- 
mogen, wenn wir uns die entsprechenden Zeichnungen entwerfen 
und berucksichtigen, dass die Anzabl der Grade, die in Folgę



dessen der Aeąuator dei Erde mit ihrer Balin bildet, nahe 
2a° 28' betrage.

(Z. 22. ..) Die Beobachtung lebrte uns, wie wir im Anfange 
dieser Abhandlung darthaten, dass die Sonne nm den 21. Marz 
gerade im Zenitb des Aeąuators stebe. Ibre Strahlen tangiren 
dann die Erde in den Polon, die beleuchtete Erdhalfte ist von 
der unbeleuchteten stets durch einen Meridian getrennt, der Bogen, 
den die Sonne am 21. Marz beschreibt, fallt in die Ebene des 
Aeą .ators selbst und wird daher von den wahreu Horizonten aller 
Orte der Erdflache stets halbirt; — denn grosste Kreise halbiren 
sieli. — Tag und Nacbt ist daber zu der Zeit fiir alle Orte der 
Erde gleich. Wir sagten ferner, dass jetzt die Sonne gerade im 
Osten aufsteige, um nach 12 Stunden gerade im Westen wieder 
nieder zu sinken.

Das Verhaltniss der Erleucbtung auf der Erdkugel konnte 
also zu der Zeit, wie Zcichnung 23. zeigt, dargestellt werden.

Von da an aber verlasst die Sonne Anfangs ziemlich rasch 
die Ebene des Aeąuators, indem die Erde mit constant bleibender 
Ricbtung ibrer Axe in der Hichtung von Westen nacb Osten wei- 
tersebreitet und dadurch notwendig, wie ein Blick auf die Zeich- 
nung 2 i. zeigt, der Sonne stets nordlichere und nordlichere 
Punkte zukebren muss. Sie selbst verlasst dabei das Zeichen 
wobei natiirlieh sebeinbar das des 'Y' ais des gerade entgegen- 
gesetzten von der Sonne zuriickgelegt werden muss und einen 
Monat spiiter gewahren wir die Sonne im Zeieben (nicht im 
Sternbild) des Stieres, die Erde also in dem des Scorpions. Die 
beleuchtete Erdhalfte hat sieb nun um ebensoviel nach Norden 
verschoben, wie viel in dieser Zeit die Sonne aus der Ebene des 
Aeąuators getreten, wie viel also ihre Declination betragt. Es 
kann dieser Wert aus den Declinationstabellen leiebt entnommen 
werden. Nehmen wir an, er betrage 12° 20 Minuten, so wurde 
also der letzte Sonnensfrahl, der die Erde noch trifft, um diesen 
Wert Ober den Nordpol hinaus auffallen und also bei der tagli- 
chen Umdrehung der Erde einen vom Pole 12° 20' abstebenden 
Parał lelkreis beschreiben.
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NB. Ich gcbe die Zahlenwerte hier nur ganz ungefahr nach 
altern Tabellen, die nur von 8 z u 8 Tagen geben, also niobt im- 
mer den Tag, wo die Sonne genau in ein Zeicben tritt, enthalten.

In ungefahrer Zeicbnung (Z. 25.) ware die Beleucbtung jetz t:
Der Parallelkreis nim', den die Sonne dann w&krend des 

Tages besckreibt, zeigt scbon einen grósseren Tagesbogen; wab
rend wir auf der Nordseite die von den einzeluen Punkten der 
Krdflache im Lichten zuruckgelegten Wege waciisen seben, mer- 
ken wir an den Tagesbogen auf der Siidseite deutlicb die Abnahme.

Im Mai und zwar um den 21. tritt die Erde ius Zeiehen 
des Scbutzeu, die Sonne in das der Zwillinge; sie stelit nun 
noch nordliclieren Punkten der Erde gegeniiber ais im vorherge- 
henden Monate, ikrę Declination oder Abweiebung vom Aeąuator 
ist daber noeb grósser; nekmen wir sie z. B. zu 20° 20', so se- 
hen wir, dass die Beleucbtungsgrenze noeb bedeutender.iiber den 
Pul binaustallt, dass die Tagesbogen fur die nordlichere Halbku- 
gel noch grosser geworden, indess sie auf der siidlicken stets 
kleiner und kleiner wurden; der Tag ist also fiir Pnukte der 
nordlichen Kugel noeb immer im Wachsen begriffen, fur Punkte 
der siidlichen im Abnehmen. Dabei muss in Folgę der langern 
Insolation niebt nur, sondern auch des weniger schragen Auffal- 
lens der Strablen der friibere Charakter der Jakreszeit, die wie 
wir wissen, von jenem Zeitpunkte a n , wo die Sonne in den 
Aeąuator tritt, um nordlich von ibm auszuweicbcn, also vom 21. 
Marz an ibren Anfang nimmt nnd mit Fruhling bezeicbnet wird, 
allmahlig sicb tindern, sicb zum Sommer, der fiir uns beissen 
Jakreszeit binzuneigen beginnen, der denn auch vorn 2 l.Jun i an 
gerecbnet wird, wo die Sonne in ihrer Declination das Maximum 
(23° 27' 41") erreichend, jenen Orten auf der Erdoberflache in 
das Zenith tritt, die eben in diesem Breitekreise liegen. (Z. 26.) 
Von da an wird die Stellung der Erde bei ibrem W eiterschreiten 
um die Sonne zu Folgę der stets gleichbleiben den Ricbtung der 
Erdaxe wieder eine solche, dass die Sonne niebt noch nordlicher 
gelegenen Punkten der Erdflachę gegeniibertreten kann, sondern 
im Gegentbeil sich wieder dem Aeąuator langsam anzunahern beginnt.
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Es ist demnach die Stellung der Erde am 21. Juni eine 
solcke, dass die Sonne relativ zur Erde am weitesteu nack Nor- 
den geriickt ersckeint, dass dalier zu der Zeit nieht nur die 
Grosse des Winkels, unter dem ikrę Straklen auf die Nordhiilfte 
auffalleu, son dem auch die Zeit der Insolation das Maximum er- 
reickt kat, also die Warmezufukr die grosstmoglickstp ist, wenn 
sick auck die Wannę anderer Ursacken wegen auf der Erde iD 
der Tkat spater im Maximum zeigt. Der letzte Sonnenstrakl, der 
nun die Erde gerade nock trifft, fiillt leickt ersicktlick 23° 27' 41" 
iiber den Nordpol kinaus und besekreibt der Beriikrungspunkt 
dieses Strakles mit der Erdflache bei der Drekung der Erde urn 
sick selbst in diesem Abstande vom Pole einen Kreis, der den 
Nakmen des nordlichen Polarkreises fiikrt.

Nackdem die Sonne also in das Zenitk eines vom Aeąuator 
um den Wert ikrer grossten Declination abstekeuden O rt es ge- 
treten ist, wandert sie, sick gleicksam von ikrer biskerigen Rick- 
tung zur entgegengesetzten w e n d e n d ,  dem Aeąuator wieder zu. 
Nun besekreibt aber dieser Ort, in dessen Zenitk die Sonne stekt, 
auck wakrend der Erddrekung einen znm Aeąuator parallelen, um 
23° 27' -O" abstekeuden Kreis, der mit dem Nakmen des Wen- 
dekreises des Krebses belegt wurde.

Wendekreis eben desskalb, weil die Sonne, wenn sie fur 
seiue Orte vom Siiden ker ins Zenitk getreten, nickt daruber 
hinaus nack Norden abweickt, sondern wieder nack Siiden zuriick 
sick wendet; Wendekreis des Krebses aber, weil das Tagesgestirn 
zu der Zeit ins Zeicken des Krebses getreten is t , wakreud zu- 
gleick die Erde in dem des Steinbocks stekt.

Wir kaben auf diese Weise aus der unzakligen Menge aller 
moglicken Parallelkreise zwei fur die weitere Folgę wicktige be- 
sonders kervorgekoben — den Polarkreis, der in der Distanz von 
23“ 27' 4l", vom Pole aus um die Erde gezogen gedackt werden 
muss und den Wendekreis des Krebses in gleicher Distanz, aber 
voin Aeąuator aus, der Erde umlegt.

War das Wachseu der nordlicken Abweickung der Sonne, 
solange sie nock in der Niike des Aeąuators war, ziemlick rnerk-
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lich, so treten die taglichen Unterschiede der Deelination nm so 
mehr zuriiek, je naker die Grosse der Deelination ihrem einen 
Grenzwerte kommt, je nórdliclier also die Sonue weilt. In der un- 
mittelbaren Niibe dieses Grenzwertes selbst entgehen sie einer niebt 
sebr genauen Beobacbtung ganzlich, so dass die Sonne fur unsere 
oberflachlicbe Beobacbtung ihren Tagesbogen ara Himmel niebt 
zu andern scheint, dass daber die Aenderung ihrer Auf- und Un- 
tergangspunkfe fiir uns ganz unmerklieb wird und daniit die 
stetig vor sieb gebende Aenderung in der Tagesliinge selbst. I)as 
roacbt es nuu begreiflich, warum der Punkt, den die Sonne bei 
ihrer aussersten Abweichung vom Aeąuator, mag diese nun nord- 
lich oder siidlich sein, (welcber zweite Fali bald zur Erwahnung 
kommt) ara Himmelsgewolbe einnimmt, Solstitialpunkt oder Son- 
nenstillstandspunkt beisst, und warum das Volk zu der Zeit, ais 
diess stattbat, also um Weibnacbten und Johaui berum, zu sageu 
ptlegt: jetzt bleibt der Tag einige Zeit steben, dann wiiebst er 
wieder, oder dann nimmt er wieder ab.

Neben den Solstitialpunkten baben wir sebon friiher der 
Aeąuinoctialpunkte erwabnt, d. h. der Tag- und Nachtgleiehen- 
punkte, die nach kurz yorangegangeuem dort, wo die Sonne in 
den Aeąuator tritt, was um den 2l. Marz und 22. September ge- 
sebiebt, zu sueben sein werden.

Wendet sich nun vom 21. Ja ni an die Sonne wieder siidlicb, 
so wird aueh die Beleuchtungsgrenze damit wieder dem Sudpole 
angenabert werden, und zwar genau immer um dieselbe Grosse, 
um welche die nordliche Deelination der Sonne abnimmt. Mit 
dieser dcm Sudpole sieb annabernden Grcnze der Beleucbtung 
tritt notwendig eine Yerkleinerung der Tagesbogen auf der Nord- 
eine Vergrosserung auf der Sudseite ein. Wir bedurfen dazu kei- 
ner weitern Figur, da die vorbergehenden, nur in umgekehrter 
Ordnung genoinmen, dasselbe veranschaulicben konnen. So nimmt 
denn fiir die Nordbiilfte der Tag wabrend der Monate Juli, Au
gust immer mehr und mehr ab, indess fiir die Siidhalfte ein 
Wachsen desselben eintritt.

2*
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Die Dauer der Insolation mindert sieh also fiir die nordli- 
chen Gegenden in gleicher Weise, w ie-sie fur die sudlichen 
wachst, und mit der Insolation erleiden auch durcli die Aenderung 
der Declination der Sonne die Auffallswinkel der Sonnenstrahlen 
eine solclie Aenderung, dass sie fur den Norden dem Grenzwerte 
eines geraden, fiir den Siiden dem eines rechten zuneigen. Bei- 
des mass natiirlich die Temperatur der Erdoberflache herabmin- 
dern, wenn auch hier wiederum diese Herabminderung erst Wo- 
ehen spater wirklich eintritt.

Wir steuern jener Jahreszeit entgegen, die wir den Herbst 
nennen, der Uebergangsperiode aus dem Sommer in den Winter, 
dereń Anfang, wie fiir den Friihling, gleichfalls von der Zeit ge- 
nommen w ird, wo die Sonne bei ihrem Riickzuge wiederum in 
den Aeąuator getreten, ilire Declination also O gcworden ist, Der 
Zeit nach geschieht dies am 22. September; die Beleuchtungs- 
yerhaltnisse konnen hier naturlich keine andern ais am 2 1 Miirz 
(dem Friihlingsanfange) sein, deun alle massgebenden Umstande 
sind ja  die gleichen geblieben.

Bis jetzt hat nun die Erde — scheinbar die Sonne — die 
Halfte ihrer Bahn zuriickgelegt, jene Halfte, in dereń Brennpunkt 
keine Sonne strahlt, in dereń allen Punkten also die Distanz der 
Erde von dem Centralfeuer eine grossere ist ais in der anderen 
Ilalfte, in der also die Erde, wenn ich mich so ausdrucken darf, 
langsamer um die Sonne fal l t ,  — wofiir auch in der That die 
erwahnte langere Zeitdauer, die die Erde zum Zuriicklegen dieser 
Halfte ihrer Bahn gebraucht, spricht.

Sollen wir noeh eines langern der Wanderung der Erde 
durch die Zeichen des <3 , der fl> des Krebses (O)? des Lo- 
wen C(J), der Jungfrau (TI),) gedenken, und die Beleuchtungs- 
und Stellungsverhaltnisse der Sonne gegeniiber erortern? Es diirf- 
te iiberflussig sein, wenn wir beriicksichtigen, dass die Erdaxe 
ihre fixe Richtung beibehalt, dass aber zugleich die Erde der 
Sonne gegeniiber, eben, weil sie die zweite Halfte der Bahn be- 
schreibt, gerade eine den friiheren Fiillen entgegengesetzte Stel-
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lung einnimmt, so, dass was wir dort fur die nordliche Halbkngel 
anfstellten, min fur die siidliche Geltung kat, und umgekekrt.

Die Soiine wird demnach vom 22. September an. wo sie in 
den Aeąuator getreten, nach Siiden hin abweicken, richtiger, sie 
wird bei ihrer fixen Stellung in Folgę des Fortschreitens der 
Erde siidlichen Punkten derselben gegeniibertreten lniissen; und 
dies im Laufe des Octobers, Novembers und der ersten Halfte 
des Dezembers immer mehr und mehr, bis auch hier am 21 . 
Dezember ein Wendepunkt eintreten nnuss, der wieder Yeranlas- 
sung zur Hervorhebung der zwei Parallelkreise: sudlicher Polar- 
kreis und Wendekreis des Steinbocks, gebcn muss.

Diesen Fali mag allenfalls nock Zeichnung 27. veransckau- 
lichen, weil von jetzt an die Jahreszeit des Winters gerechnet wird

Wir merken genau dieselben Verhaltnisse, wie bei der Som- 
merstellung, sobald wir nur Nord und Sud vertauschen. Und nun 
ist es auch weiterkin leieht zu begreifen, wie sich die Sonne An- 
fangs langsamer, daun wieder rascher dem Aeąuator annahern 
muss, um denselben am 21. Marz wieder zu erreicken und in 
neuer Folgę die genannten Pkasen wieder und wieder durchzu- 
machen.

So zeigte sich denn die Sckiefe der Axe der Erde ais die 
massgebende Ursacke nicht nur eines Wecksels in Beleucktung, 
sonderu auch in der damit cug zusammenkangenden Erwiirmung, 
ais die Ursacke der periodiseken Zu- und Abnakme der Tage fur 
alle Punkte der Erde, den Aeąuator und die Pole ausgenommeu, 
wie des Wechsels der Jakreszeiten. Die nakern Yerkaltnisse der 
periodisch weckselnden Erwarmung gehoren naturlich in den 
zweiten Tbeil unserer Frage, der von der Warmevertheilung auf 
der Erde kandeln soli. Hier konnten nur die allgemeinsten An- 
deutungen gegeben werden.

Beziiglich der Beleucktungsverkaltnisse diirfen wir uns aber 
nock einiges nahere anzufuhren erlauben.

Wenn wir uns erinnern, dass fur die Pole der Horizont mit 
dem Aeąuator zusammenfallt, so ist von selbst ersicktlich, dass fiir 
die Pole die Sonne in den Horizont tritt, sobald sie am 21. Marz
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oder 22. September auf ihrer scheinbaren Wanderung langs der 
Ecliptik den Friihlings- oder Herbstnachtgleichepunkt erreicht, die 
ja  im Aeąuator gelegen sind.

Die Beleuchtung fiir die Pole beginnt also in diesem Mo 
mente; wahrend ruin aber die Sonne, wie wir zunacbst annehinen 
wollen, sieli stets nordlicheren und nordlicheren Orten auf der 
Erdoberflache zuwendet, besser in das Zenith fiir nbrdlich vom 
Aeąuator gelegene Punkte eintritt, rtickt, wie schon erwahnt, die 
Beleucktungsgrenze iiber den Nordpol binaus, indess der Siidpol 
in die unbeleucbtete Erdhiilfte zuriicktritt; fiir den Nordpol dauert 
also der Tag fort, solange die Sonne ihre Wanderung gegen Nor- 
den fortsetzt und selbst, wenu sie im Sommersolstitialpunkt an- 
gelangt, sieli wieder dem Siiden zuzuwenden beginnt, tritt zunacbst 
ein Tbeil des Polarkreises in die unbeleucbtete Halfte ein, die 
Beleuchtungsgrenze ruckt dann allerdings von Tag zu Tag dem 
Nordpole wieder niiber, erreiebt denselben aber crst wieder, wenn 
bereits die Sonne bei ihrem Riickgange in die Aeąuatorebene ge- 
treten oder fiir die Bewohner des Aeąuators im Zenitb steht. Was 
aber so eben von dem Nordpole gesagt wurde, gilt in gleicher 
Weise vom Siidpol; wenn die Sonne nun ibren Weg gegen Siiden 
bin nimint, und, sowie bei einer Declination der Sonne gleich 0 
stets fiir den einen Pol der Beginn des Tages eintritt, ist das 
auch der Zeitpunkt der beginnenden Naebt fiir den anderen Pol.

Es bat demnach jeder Pol bei der Bewegung der Sonne bis 
zu ibrem Wendepunkte und riickkehrend wieder bis zum Aeąuator 
entweder eine fortdauernde Nacht oder einen fortdauernden Tag; 
eine fortdauernde Nacht, wenn diese Bewegung vom Aeąuator 
aus von ibm abgewendet, einen fortdauernden Tag, wenu sie in 
der Richtung vom Aeąuator zu ihm selbst statt bat

Die Zeit nun, in der die Sonne vom Aeąuator bis zum Sol- 
stitialpunkt und wieder zuriick zum Aeąuator gelangt, ist, da sie 
gerade die balbe Bahn umfasst, die Halfte des Jahrs; wir konnen 
demnach ais unmittelbare Folgę der Ecliptikschiefe, oder was 
dassdbe, der schiefen Stellung der Erdaxe, die Thatsacbe folgern, 
dass fiir die Pole wiihrend des ganzen Jahres nur ein Tag und
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eine Nacht herrscht. — Sfrenge ist fur den Nordpol dieser halb- 
jahrige Tag wegen der langsameren Bewegung der Sonne in 
dieser Halfte ihrer Bahn um einige Tage langer, ais fur den 
Sfidpol, zu welcher Zeit die Erde, in geringeren Abstanden von 
der Sonne, eine sebnellere Bewegung in ihrer Bahn hat, also 
diese Halfte der Bahn in kiirzerer Zeit zuriicklegt.

Diese lange Polarnacht wie der lange Polartag haben neben 
ilirer scheinbar ernuidenden Einformigkeit doch auch ihre eigen- 
thiimlichen Reize, die uns vielleickt zu erwahnen noch im spatern 
Gelegenheit gegeben sein wird.

Uebrigens diirfen wir schon hier bemerken, dass in Folgę 
der Strahlenbrechung, wie der langen Dammeruug in der Polar
nacht, eine bedeutende Kiirzung eintritt, so dass etwa nur ein 
Zeitraum bis zu l ' / 2 oder 2 Monaten ldeibt, der wirklich nur der 
von Polarlichtern und Mondschein zeitweise erkellten Nacht an- 
heimfallt.

Wir haben uns in dem Yorhergehenden iiberzeugt, dass die 
Tagesdauer, d. h. die Zeit, wahrend welcher die Sonne iiber dem 
Horizont yerweilt, sich mit der Jahreszeit fur ein und denselben 
Ort andern miisse; und dass zu gleicher Zeit die Tagesdauer fiir 
Yerschiedene Orte eine verschiedene sein miisse, leuchtet aus dem 
gesagten eben so deutlicb ein, wenn wir erwagen, dass Yerschie
dene Orte auf der Erdflache, je nach ihrer Breite wahrend der 
Umdrehung der Erde, ihre eigenen Parallelkreise beschreiben, die
se Parallelkreise aber, wie die Zeichnungen zeigten, nur zur Zeit 
der Aeąuinoctien durch die Licht-uud Schattengrenze halbirt wer- 
den, zu jeder andern Zeit aber unter yerschiedener Breite eine 
yerschiedene Grosse der auf die erleuchtcte Halfte fałlenden Bo- 
genstiicke zeigen.

Weil es ein reines Problem der spharischen Trigonometrie 
bildet, bei bekannter Declination der Sonne die Lange des Tages 
fur jeden Ort von gegebener geographischer Breite zu berechnen, 
so diirfen wir uns wol begniigen, beziiglich dieser Lange fur die 
einzelncn Breitekreise zu einer gegebenen Zeit des Jahres auf 
die bestehenden Tabcllen zu yerweisen, ohne uns mit einem bios-
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sen Abscbreiben derselben Raum und Zeit zu raubeu. Interessan- 
ter jedoch ist schon das Problem, filr einen beliebigen Ort der 
Erde die Dauer des lang-steir und ku rzęs ten Tages zu bestimmen, 
wobeł gewohnlicb, um die Sacbe nicht zu sebr zu compliciren, 
zunaebst von der Strahlenbrecbung und Danimerung abgeseben wird.

So viel ist gewiss, dass diese langste Tagesdauer fur jeden 
Ort der nordlicben Erdflache dann auftreten rnuss, wenn die Son-- 
ne sieli am meisten vora Aeąuator entfernt und zwar nacb Nor- 
den, also im Zeuitbe des Wendekreises des Krebses steht; die 
Dauer des kiirzesten Tages aber, wenn sie ibr sudlicbes Maxi- 
mum der Declination im Wendekreis des Steinbocks erlaugt hat; 
denn im ersten Falle tritt der Licbt und Scbatten trennende Kreis 
am meisten von den Polen weg, nimmt also seine schieffste Stel- 
lung gegeu die Parallelkreise so ein, dass fili* die nordliche Ilalb- 
kugel die von diesen abgetrennten grosstmoglieben Stiicke gerade 
die Tagesbogen bilden, fur die siidliche dagegen die Nachtbogen. 
Das umgekehrte gilt dann fiir die Stellung der Sonne im Wen- 
dekreise des Steinbocks.

Auf die Tageslange fiir die Orte des Aeąuators hat natiirlicb 
die nordliebe oder siidliche Abweichung der Sonne keinen Eintiuss, 
da ja  doch in jeder Stellung die eine Hiilfte der Erde beleuchtet 
erscheint, also die Grenze der Beleuchtung einen grossten Kreis 
bildet, wie der Aeąuator; grosste Kreise derselben Kugel sich 
aber balbiren, woraus die sieli gleichbleibende Tageslitnge von 
12 Stunden fiir den Aeąuator von selbst folgt. Aber aucb in der 
Niibe des Aeąuators werden die Unterschiede in der Lange des 
kiirzesten und langsten Tages nocb sebr gering auftreten konnen, 
wie nicht nur sebon annahernd die friiheren Zeicbnungen, sondern 
auch die Bereclinuug zeigt.

So zeigt sich fiir den 5. Breitegrad die Dauer des langsten 
Tages zu 12\ 17', die des kiirzesten zu l i 1' i:;', also bloss ein 
Untersckied von 3 i Minuten , wabreud bereits im 20° der Breite 
derselbe zu 2h 26' angewachsen ist und am Polarkreise schon 
24 Stunden betriigt, also fiir den Polarkreis die Sonne einmal im 
Jabre gar nicht u itergeht, wenn sie ihre nordliebe Declination er^
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reicht, aber auch einmal gar nicbt aufgeht, bei ihrer siidlichen 
Declination.

Ueber die Folarkreise noch hinausliegende Orte sollten, 
wenn die Sonne sicb iti ihrer Bahn gleichftirmig bewegte, einen 
zwar immer mit ihrer Breite wachsenden Tag (im weitern Sinne) 
haben, aber eine ebenso grosse darauffolgende Nacht. Nun zeigt 
sich aber z. B. dass fur die

betrage, was eben, wie sehon so oft erwahnt, daher riihrt, dass 
fur diese Gegenden die Nacht dann eintritt, wenn die Sonne die 
siidlich vom Aequator gelegene Halfte der Bahn durchmisst, was 
aber in kurzer Zeit geschieht, also auch eine Kiirzung der Nachte 
in der nordlichen kalten Zonę zur Folgę haben niuss. — Fur die 
siidliche kalte Zonę bleiben dieselben Yerhaltnisse, nur dass hier 
die oben angefiihrten Tageslangen die Nachtlangen und umge- 
kehrt, bezeiclinen.

Fur die geometrische Losung des Problems der Bestimmung 
des kiirzesten Tages fur einen beliebigen Ort der nordlichen Halb- 
kugel wollen wir uns nun die Beleuchtungsverhaltnisse zur Zeit 
des Wintersolstitiums so darstellen, dass wir die Erde in ihrer 
Stellung- auf die Ebene der Ecliptik projicirt denkcn. Die unge- 
fiihre Zeichnung ware dann 28.) Die Sonne trifft zu der Zeit 
namlich gerade tangirend auf den nordlichen Polarkreis, so dass 
fur dieseu die 24stiindige Nacht eingetreten ist; die Bogen der 
jetzt auf die beleuchtete Erdhalfte fallenden Parallelkreise geben 
aber fur die unter diesen liegenden Orte die Dauer des kiirzesten 
Tages. Weil sich nun alle 360 Grade, in die jeder Kreis getheilt 
gedacht wird, wahrend 2 i  Stunden, sobald sie iiberhaupt noch 
in die Beleuchtungssphare fallen , vor der Sonne voriiberbewegen, 
so entspricht einer Zeit von einer Stunde die Anzahl von 15 Bo- 
gengraden und soviel man 15 Bogengrade, also eigentlich der in die

nbrdliclie Breite
die Lange des Tages 
auf der Nordhalfte

dagegen die Lange 
der Nacht nur

65 Tage 
L it — 
186 —

60 Tage 
127 —
179 —
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Beleuchtungssphare zur Zeit des Wintersolstitiums fallende Theil 
eines Parallelkreises zahlt, so vicle Stunden wird sein kurzester 
Tag haben.

So zeigt sieli z. B. zur genannten Zeit das beleuchtete Bo- 
genstiick fiir den 35- Parallelkreis von einer Lange von 144.5°

l i i .  5
also ist sein kurzester T a g --------~  9.63° ~  9 Stunden und

15
37.8 Minuten. (Muller bat in seiner Tabelle 91' 3s').

Zur Zeit des Sonimersolstitimns hatte ich an der Stelle der 
Zeichnung nur statt des Nordpols den Siklpol, statt des nordli- 
chen Polarkreises den siidlichen zu setzen ; die friiberen Nacht- 
bogen wiirden dadurcb zu Tagbiigen und die Berecbnung der 
langsten Tageslange ans diesen erfolgte auf ganz analoge Weise.

Fiir Sekulen empfieblt sicb zur Aufsuchnng der Dauer des 
langsten und kurzesten Tages fiir einen beliebigen Punkt der Er 
de wol ani besten der Himmelsglobus Seine Einrichtung ist ganz 
die eines gewohnlichen Erdglobus. Ein an der Urndrehungsaxe 
befestigter Zeiger bewegt sich iiber einen in 2 1 Stunden aucli 
wol nocb in Minuten getheilten Stundenkreis und lasst uns an 
demselben stets jede zu einer yorgenommenen Grosse der Dre- 
bung yerwendete Zeit niessend bestirnnieu.

Ein Messingring, dessen Ebene durch die beiden Pole gelit, 
und der selbst in 3(10 Grade getheilt ist, kenntzeicbnet den Me- 
ridian fiir alle darunter liegenden Punkte des Himmelsglobus und 
wird dessbalb Meridiankreis genannt. Das ganze stebt nun in ei- 
nem horizontal liegenden Holzringe, so dass der Axe des Globus 
gegen die Ebene dieses Ringes jede beliebige Neigung gegeben 
werden kann.

Will man nun fiir einen beliebigen Ort die Dauer des Ta
ges zu einer gegebenen Jahreszeit iiberkaupt finden, so neige 
man die Axe soviel gegen die korizontale Ebene, wie viel seine 
Polbobe betragt, d. b. der Winkel, den die Weltaxe mit seinem 
Horizonto bildet, oder weil auf der Weltaxe die Aeąuatorebene, 
am Horizont die Zenitblinie senkrecht stebt, der Winkel, den die 
Zenitblinie mit der Aeąuatorebene bildet, also die geographische



Breite; denn wo immer auch die Sonne in der Ecliptik sich be- 
finden mag, stets sind ihre Bogen, die sie in Folgę der Erdaxen- 
drehung beschreibt, parallel zum Aequator; nun hangt offenbar 
das Yerweilen der Sonne iiber dem Horizont oder die Tageslange 
zu derselben Jahreszeit fur Orte verschiedener Breite von der 
Lagę des Horizontes gegen den von der Sonne ara Himmel be- 
schriebenen Kreisbogen oder seiner Ebene ab, es kommt daber 
zunachst dieser Horizont so zu stellen, dass er wirklich in die 
durch den holzernen Ring gekenntzeichnete Ebene fallt, also seine 
Zenith- und Nadirlinie senkrecbt auf dieser Ebene steht, was nur 
der Fali sein wird, wenn ich die Axe des Globus, die in der 
Anfangstellung senkrecht steht, urn die Polhohe neige, also da- 
durch die Zenithlinie des erwahnten Ortes in ihre Lagę bringe.

Sei namlich zur noch deutlichern Einsicht (Z. 29.) Pp die 
Axe des Ilobus; rr der holzerne den Horizont kenntzeichnende 
Ring, so ist fur einen beliebigen Ort a, dessen Polhohe a, die 
Neigung seines Horizontes SS gegen rr gegeben durch den Win- 
kel t)0—a; ich miisste demnach den ganzen Globus in der Rich- 
tung des Pfeils urn 90—a neigen, damit bei fix gedachtem Ringe 
rr die Horizontebene SS in die Ebene des Ringes rr fiele, die 
Linie ao (Zenithlinie) also in die Lagę OP kanie; wird aber der 
Pol P urn 90—a aus seiner Lagę geriickt, so bildet die Axe mit 
dem borizontalen Ringe einen Winkel =  a ~  der gegebenen 
Polhohe des Ortes. Indem ich also die Axe um die Polhohe ge
gen rr neige, liabe ich zunachst nur die Lagę des Horizontes des 
mir gegebenen Ortes fixiret.

Zur Bestimmung des iiber diesem Horizont befindlichen Bo- 
gens, den die Sonne durchmisst, bedarf es aber zunachst der 
Bestimmung der Lagę jenes Bogens selbst; denn alle zwischen 
den Wendekreisen liegenden Parallelkreise konnen ja, je nach 
dem Stande der Sonne in der Ecliptik, die von ihr wahrond der 
tiiglichen Axendrehung am Himmelsgewdlbe beschriebenen Bogen 
abgeben. Wir suchen demnach zum zweiten die Stellung der Son
ne in der Ecliptik, welche durch die Lange der Sonne fur den 
angenommenen Zeitpunkt gegeben ist, d. h. durch den vom Friih-
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lingspunkt aus bis za diesem Zeitpunkte zuriickgelegten Eliptikbogen.
Drehen wir dann den Globus so weit um seine Axe, dass 

der so bestimmte Sonnenort in die horizontale Ringebene tritt, 
und merken den Stand des Zeigers am Stundenkreise, und lassen 
dann durch Drebung des Globus denselben iiber den Horizont er- 
heben und eiuen Bogen beschreibend auf der andern Seite des 
Ringes wieder in den Horizont treten, so ist dieser Bogen offen- 
bar far den erwaklten Ort der Tagesbogen und die Lange des 
Tages durch die Anzahl der Stunden gegeben, welche der Stun- 
denzelger bezeichnet. Fur die langste und kiirzeste Dauer des 
Tages hat man darnach bloss notig, den Sonnenort in den Sol- 
stitialpunkten anzunehmen, fur unsere nordliche Gegend in dem 
Sommersolstitialpunkt, wenn es sich um die langste Tagesdauer, 
in dem Wintersolstitialpunkt, wenn es sich um die kiirzeste handelt.

Wenn wir in dem bisherigen die Beleuchtungsverhiiltnisse 
der Erde, wie sie aus ihrer verschiedenen Stellung gegen die 
Sonne im Laufe eines Jahres heiworgehen, im wesentlichen dar- 
gethan, so konnen die gefundenen Resultate keineswegs noch ais 
die wirklich statthabenden bezeichnet werden; — Strahlenbrechung 
und Dammerung yermogen dieselben oft sehr wesentlich zu mo- 
dificiren.

Eine bloss in einem Aethermeere schwimmende Erde wiirde 
allerdings die aufgezahlten VerhSltnisse strenge zeigen miissen; 
sobald wir aber die wirkliche, von einer Atmosphare umhullte 
Erde vor Augen haben, kommt uns damit notwendig auch bei 
dem Wechsel der Dichte der Mittel, welche der auffallende Licht- 
strahf durchschreiten muss, die dadurch bewirkte Ablenkung des- 
selben zu berucksichtigen.

In stetig mit der Hohe abnehmender Dichte umhullt die At
mosphare unsere Erde, und ein dieselbe von oben treffender Licht- 
strahl wird in ebenso stetig sich andernder Riehtung in Folgę 
der fortwahrenden Brechung zum Lothe einen durch eine gewisse 
gegen die Erdflache concave Curve gegebenen Weg zurttcklegen 
miissen. Das Auge versetzt aber den leuchtenden Gegenstaud 
stets in jene Riehtung, von der her es affizirt wurde, unhekum-
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mert darum, oh dies der Wirklichkeit entspricht oder nieht: 
es liegt darin zwar die Quelle vieler Tauschungen, aber von 
Tauschungen , die notgedrungen eintreten miissen, dereń man 
sicb nieht fur die Sinnesempfindung des Schens entschlagen kann, 
wena auch eine geiutige Berichtigung des Wahrgenommenen mog- 
Iich ist.

So wird denn auch das leuebtende Gestirn, wenn es im 
l e t z t e n  Stiicke des curvenformig in der Atmosphare gestalteten 
Lichtstrahls das Auge trifft, in jener Richtung geseben werden 
miissen, welche durch die an dieses Stiick gelegte Tangente ge- 
geben ist. Jedes Gestirn erscbeiut dadureb also gegen das Ze- 
nitb verschoben, z. B. nach S'; seine Zenitbdistanz ersebeint also 
um einen Bogen SS' vermindert, der eben die atmospharische 
Refraetion genannt wird.

Durch die atmospharische liefraction mindert sich also die 
wahre Zenithdistanz eines jeden Gestirns: ein jedes erscheint ho- 
her iiber dem Horizont ais es in der Tkat der Fali ist, so dass 
also auch Gestirne bereits iiber den Horizont erscheinen miissen, 
die in Wirklichkeit denselben noch nieht einmal erreicht haben.

Die beobachtete Hohe eines Gestirns, ais zu gross gegen- 
uber seiner wabren Hohe, kommt demnach noch um die atmo- 
spharische Retraction zu vermindern d. b. um den Bogen, um wel- 
chen eben durch den Einfluss der Luft das Gestirn gehoben er
sebeint. Es lasst sich aber der Wert dieser Refraetion nach den 
Lehren der Physik iiber Brcchuug leicht aus dem Brechungscoefi- 
cienten der Luft berechnen, wenn man erwagt, dass die Brechung 
bei der geringen Hohe der Atmosphare gerade so stattfinden muss, 
wie wenn der Lichtstrahl, seine ursprungliche Richtung beibehal- 
tend, gleich auf die unterste, dichteste Schichte gefallen ware. 
Dann zeigt sich aber (Z. 30.) seine wahre Zenithdistanz SZ ais 
der Einfallswinkel a, seine scheinbare ais der Brecbungswinkel j3;

sin a
nun gibt das Verhaltniss ------  den Brechungsexponenten, der bei

sin |3
gegebeuem Barometerstande, bei gegebener Temperatur etc. be-
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kanut ist, also n heissen mag, daher siu a =  n. siu jB sick aus 
den bekannten Werten n und j3 stets ermitteln lasst, womit aber 
die wahre Zenitbdistanz gefundeu ist.

Die atmospharische Refraetion, d. i. der durcb den Winkel 
a — jB gemessene Bogen wird, wie die Berechnung zeigt, urn so 
geringer, je geringer die scheinbare Zeuitbdistauz des Gestirns 
ist. Sie ist z. B bei einer scheinbaren Zenitbdistanz von 5° nur 
5.1", dagegen bereits 2' 4,3" fur 65° scheinbarer Zeuitbdistauz, 
und steigert sicb so , dass sie fiir 90° der beobackteten Zenitbdi
stanz bereits eine Grosse von 33' 46.3" erreicbt bat.

Ich babę mich auch hier mit diesen wenigen Datis begniigt, 
zumal ausfubrliche Tabellen dariiber fiir jede Zenitbdistanz bei 
gegebenen, den Zustand der Luft ckarakterisirenden Verbaltnissen 
der Temperatur, Feucbtigkeit, Luftdrucks etc. existiren.

Obige Werte gelten fiir eine Temperatur von 10° C und ei- 
nen Barometerstand von 7C0’”m. Ein Gestirn, das diesem nacb 
fiir uns in den Horizont tritt, ist, weil dann seine Zenitbdistanz 
90° betragt, in Wirklichkeit also noch urn nahe 34 Minuten un- 
ter dem Horizont, und wenn wir uns erinnern, dass zur Durch- 
wanderung 1° — 6ft' eine Zeit von 4 Minuten erforderlicb ist, 
so sehen wir ein, wie durcb atmosphiirische Refraetion die Sonne 
fiir uns um etwas mehr ais 2 Zeitminutcn friiher auf und um 
ebenso viel spater untergebt. Das mag beziiglich des Einflusses 
der Refraetion auf die Tagesdauer fur uns ausreichen, und iiber- 
gehen wir somit zu dem zweiten beeinflussenden Elemente, der 
Dammerung.

Sowie die Sonne unter den Horizont tritt, sollłe abgeseben 
von dem Eintlusse der Refraetion, fiir den betreffenden Ort der 
Tag in die finstere Nacht umscblagen, und doch gewahren wir 
nocb eine namhafte Zeit von diesem Augenblicke an eine ziemliche 
Helligkeit — ein Holldunkel — noch binreichend grobere Arbeiten 
obne kiinstliche Beleucbtung rerrichten zu kiinnen.

Es ist dies lediglich die Folgę der allseitig an der Begren- 
zungsfliiche der Lufttbeilcben, die noch von der selbst unter dem
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Horizont befindlichen Lichtąuelle getroffen werden konnen, er- 
tolgten Diffusion und Refleidon der Lichtstrablen.

Ein Theilchen wirft dem andern das anffaliende Liclit zu, 
und weil erst mit immer mebr sinkender Sonne die Anzahl der 
direkt beleucbteten oberen Lufttheilcben geringer wird, wird aueb 
erst nach nnd nacb die Belenclitung eine schwacber und schwa- 
chere, bis sie endlicb ihr Minimum erreicht, wenn dies auch fur 
die Zahl der iiber dem Horizont sicb nocb befindlicben, direkt 
erleuebtetcn Lufttheilcben der Fali ist. Dieses so entstebende 
Helldunkel nennen wir nun Dammerung.

Sei nun die Ebene der Zeichnung (Z. 31.) die des sehein- 
baren Kreises, den die Sonne durchlauft; A der Standpunkt des 
Beobacbters, AZ die Hohe der Atmospbiire, UH' die Horizonte- 
bene. Sobald die Sonne nun im Westen sich dera Horizonte na- 
bert, beginnt sicb dieser Theil der Atmospbiire, weil jetzt die 
Sonnenstrahlen auf dem Wege zu unsercm Auge die untern dieh- 
ten Scbiehten zu durcbwandern baben , orange oder lotlich zu 
fiirbcn, wabrend im Zenith der Himmel erbleicbt. Im Horizonte 
selbst angekommen, bewirkt das Tagesgestirn auch im Osten; also 
bei H' eine rotlicbe Farbung, die ibr Maximum dann erreicht, 
wann die Sonne unter dem Horizonte verscbwindet. Es riibrt 
diese Farbung jedenfalls von den letzten, den Weg HH' durch- 
messenden Sonnenstrahlen ber. Die Nuancirung der Farbung 
wechselt fur die westlicbe wie fiir die ostlicbe Gegend mannig- 
fach mit dem Zustande der Atmosphare, und kann alle Farbentone 
zwiscben gelb und tiefpurpurroth umfassen.

Sobald nun aber die Sonne unter den Horizont gesunken, 
so beginnt sicb auf der Seite des Ostens ein dunldes Kugelseg- 
ment zu zeigen, begrenzt von einem leuchtend rotlicben Bogen; 
es steigt dasselbe in dem Verbaltniss, in welcbem die Sonne un
ter den Gesichtskreis tritt. Mairan nanute es das Segment der 
Gegendiimmerung oder auch kurz „Gegendftmmerung.“ Functius 
(1716) und Cramer hatten zuerst darauf aufmcrksam gemacbt. 
Wie selbst zu ersehen, ist es eine Folgę des auf die Atmosphare 
fallenden Erdschattens, wesshalb auch der obere Punkt desselben
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ais die Grenze des Erdscbattens stets der Sonne gegeniiber liegen 
wird. — Je tiefer die Sonne unter den Horizont nun sinkt, desto 
scbwiicber wird aucb die Diłmmcrung werden miissen, desto bo
ber muss sicb der Bogen der Gegendiinimerung beben. Ebe der 
letzte Scbein der Helligkeit ani westlieben Himmel scbwindet, ist 
die Sonne bereits gegen 18“ unter dem Gesichtskreise; erst jetzt 
ist die astronomiscbe Nacbt eingetreten.

Solange iiberhaupt nocb erlcucbtete Lufttbeilcben uber der 
Ebene des Horizontes sicb befinden, diirfen wir im astronomisclien 
Sinne noeh nicbt von Nacbt reden.

Ist z. B. (Z. 32.) a die Erde simmt der Lufthiille, ef und 
gh Sonnenstrahlen, die ais Grenzsfrablen die Erde noch treffen, 
und ziebt man sicb von f und h tangirende Ebenen an die Erd- 
flache, so ist leicbt zu merken, dass fur alle beriihrenden Ebenen 
zwiscben den Punkten m und s, und n und t nocb ein Tbeil 
der erleucbteten Lufts chicbten uber dieselben, also uber den Ho- 
rizont dieser Orte fallt. Es ist demnack ms und nt die Grosse 
des Diimmerungsbogens, und die betragt -ungeftihr 18° (nacb Strabo 
17“ 30', nacb Albazen und Vetellio 19", nach Nonius 1(3”, nacb 
Tyeho de Bracbe und Cassini 17°).

Wir werden aber, wenn wir unsern Beobacbtungsort wecb- 
seln oder aucb nur an demselben Ort zu yerscbiedenen Zeiten 
auf die Dauer der Dammerung aebten, sebr merkbare Unterschiede 
in derselben wabrnehmen, weil die Sonne fur yerscbiedene Orte 
und zu yerschiedenen Zeiten die Tiefe von 18°, d. b. den Damme- 
rungsgurtel nicbt gleich scbnell yerlasst oder erreicbt.

Wir konneu die ungleiche Dammerungsdauer fiir die yer
scbiedenen Orte der Erde zur Zeit des Aeąuinoctiums z. B. leicbt 
begreifen, wenn wir uns die Erde auf die Aeąuatorebene projicirt 
gedacht, in ihrem Beleucbtungsverbaltnisse zu dieser Zeit darstel- 
len : (Z. 33.) ab gibt die Beleucbtungsgrenze, die, wie wir wis- 
sen, zu der Zeit gerade durcb die Pole gebt; eine in der Entfer- 
nung von 18° parallel zu der Kreisebene ab gelegte Ebene cd 
schneidet den Dammerungsgiirtel abcd ab; denn da die Sonne 
fur den Pol im Horizont steht, so steht sie fiir den Punkt e dani)
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wirklieh 18° unter dem Horizont, also beginnt far diesen Punkt 
erst die Naclit, uud so aknlich fur dio iibrigen Orte; c und d ist 
(las ganz beschattete Erdkugelsegment. Die Parallelkreise zeigen 
uns in ihren einzelnen Theilen die Wege, die jeder Punkt der 
Erde taglich durch diese Liclit- Schatten- und Dammerungsregio- 
nen zuriicklegt und wir merken an der Zeiehnung deutlieh, wie 
jeder Punkt der Erdflacke in Folgę der Axendrehung der Erde 
in 2 f Stunden żweimal durch diesen Dammerungsgiirtel kindurch 
muss und wie die Dauer seines Yerweilens in demselben, also 
die Dauer seiner Dammerung zunimmt mit seiner geographischen 
Breite; donn an Gradzahl sind ja  schon die zwischen den Kreis- 
ebenen aP und Pc liegenden Bogen gleick; fur den Aeąuator kat 
jeder Punkt auf eine Strecke ac zz 18° liin den Dammerungs- 
giirtel zu passiren, das gibt aber tiir densclben eine Dammerungs- 
zeit von 4 X  18 =  72' oder eine Stunde und 12', weil wie be- 
kannt alle 360" in 2 t Stunden, also 1" in 4 Minuten zuriickge- 
legt wird.

Dessgleicken zeigt ein Blick auf die Zeiehnung, dass gewisse 
Orte der Erde bei ihrer Drekung gar nickt die eigentlick besckat- 
teto Region passiren, also flir sie die ganze Nackt in Folgę der 
Dammerung nur ein Halbdunkel bildet.

So gelangen z. B. Orte im 80. Breitegrade gewiss gar nickt 
mehr an die Nacktgrenze des Dammerungsgiirtels und passiren 
densclben demnack fur die Aerpiinoctien durch 12 Stunden. Ueber- 
kaupt wird fiir eine Declination der Sonne, d ~  72 — p, wo p 
die geographische Breite des Ortes bezeichnet, fur diesen Ort die 
sogenannte liclle Nacht eintreten, in der die Dammerung gar nickt 
aufkort.

Wahrend nun ferner zur Zeit der Aeąuinoetien der Damme- 
rimgsgurtel bcgreuzt wird von zwei auf den Aeąuator senkreckt 
stekenden Ebenen, werden diese Ebenen zur Zeit der Solstitien 
66Y, Grad gegen den Aeąuator geneigt erscheinen; wahrend also 
im ersten Falle der Dammerungsbogen in senkrechter Richtung 
durchmessen wird, geschieht dies im letztern Falle in ziemlick 
schiefer Richtung, was natiirlich fur die Zeit der Solstitien im all-

4



gemeinen far alle Breiten eine grossere Dammerungsdauer zur
Foige haben muss.

Wir haben bisher das Eude der Dammerung nur abhangig 
gemach! von der Tiefe der Sonne unter dem Horizont; in der 
That ist aber dasselbe sehr stark vou dem Zustande der Atmo- 
sphare selbst abhangig und zeigt sich bei reiner und durchsichti- 
ger Luft, bei tiefblauem Himmel eine bedeutend geringere Dam- 
merungsdauer, ais wenn leiehte Nebelblaschen den Himmel blassen, 
die Diffusion der Lichtstrahlen begiinstigen. So soli die Damme
rung uach Acosta in Chili wahrend der trockenen Jahreszeit nur 
7, Stunde, in Cumaua nach Humboldt nur einige Minuten dauern.

Dasselbe bemcrkte Andanson au den Miindungen des Sene- 
gals; Winterbottom an der Sierra Leonekuste; Cunningliam in 
Paramatta.

Allcrdings mag dort der starkę Lichtglanz wahrend des 
Tages das Auge so sehr reizen, dass es fur die schwacheren 
Stufen der Dammerung unempfindlich ist, also die Kiirze dersel- 
beu niclit bloss der Reinheit der Atmosphiire zuzuschreiben kanie. 
So mag aueh das in den Polargegenden an die Dunkelheit ge- 
wohnte Auge jeden noch so schwachen Lichtschimmer wahrneh- 
men und es erklarlich machen, wenn bei der hier iiberdies schnell 
und reichlich stattfindenden Condensation der Diimpfe die Damme
rung erst ihr Ende erreicht, wenn die Sonne schon nahe 30° 
unter den Horizont getreten. Die Polarnacht erfahrt dadurch also 
eine bedeutende Kurze.

Je tiefer die Sonne unter den Horizont tritt, desto geringer 
muss naturlich das Licht der Dammerung werden. Lambert hat 
fur die Grosse der Erleuchtung bei versehiedener Sonnentiefe 
Tabellen eutworfen, die allerdings um so weniger Anspruch auf 
Genauigkeit machen , ais dabei auf die Yerminderung dureh die 
Lichtschwachung der Strahlen beim Durchgang dureh die Atmo- 
sphare und die Yermehrung dureh die sogenannte zweite Diimme- 
rung keine Kiie; ieht genommen wurde, die aber docli das merk- 
wiirdige Resultat zeigen, dass von einer Tiefe der Sonne von 6" 
an die Helligkeit ungemein rasch abnimmt:— das ist denn auch
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der Moment des Endes der biirgerlichen Dammerung, die zu ‘/ 3 
der astronomiscben gerechnet werden kann.

Bevor wir nun mit dem ersten Theile unserer Arbeit ab- 
schliessend, die Verbreitung der Warnie auf der Erdc in Folgę 
ihrer versckiedenen Stell ung znr Sonne erórtern, mag noch im 
Kurzeń die Eintheilung der Erde in 5 Zonen erwant werden.

Aus der unendlicben Menge der Parallelkreise sahen wir 
uns ais besonders wichtige die zwei Polarkreise utid die zwei 
Wendekreise hervorzuheben veranlasst; die sind es denn auch, 
die die Grenzen fur die einzelnen Zonen abgeben miissen, so 
dass zwiscben den Polen und den Polarkreisen jene Zonen ge- 
legen sind , welche wir mit dem Kamen der nordlichen kalten 
und der siidlicken kalten Zonę bezeichnen, zwischen den Polar - 
und Wendekreisen aber jene, die den Namen nordliche und siid- 
licbe gemassigte fiihren, und endlich dem ganzen Erdgiirtel zwi
schen den beiden Wendekreisen die Benennung der „heissen Zo
nę" zufallt.

Die Eintheilung selbst ist nicht etwa eine so willkurliche; 
jede dieser Zonen zeigt ja  ihre eigenen Verh;iltnisse. So tritt fur 
alle Orte der heissen Zonę, die Wendekreise ausgenommen, die 
Sonne jahrlich zweimal ins Zenith und entfernt sich uberkaupt 
nur verhaltnissmassig wenig von demselben; ihre Wirkung auf 
die Erdflache ist also fur diese Gegend stets sehr bedeutend, da- 
gegen in den kalten Zonen die Sonne nie in das Zenith treten 
kann, ja  bei ihrer gróssten Annaherung an dasselbe selbst schon, 
fur den Polarkreis noch immer 43° von demselben entfernt bleibt. 
(Siehe Z. 34). Fur den Pol betragt ihre Zenithdistanz also 
selbst zur Zeit der gróssten Annaherung noch immer 66*/2°; ihre 
Strahlen fallen also in diesen Gegenden so schief auf den Hori- 
zont, dass ihre Wirkung den gróssten Theil der in diesen Gegen
den statthabenden, liingeren, zusammenhangenden Tageszeit hin- 
durch eine sehr geringe ist. Die gemiissigten Zonen endlich ver- 
dienen-ihren Namen insofern, ais zwar auch fiu sie die Sonne 
nie im Zenith steht, aber doch noch immer fur ihre mittlere 
Breite von 45° zur Zeit des Sommers nur eine Zenithdistanz von

4*
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45—231/, =  21,/ ł#, also eine Hoho iiber den Horizout von GS1/^0 
besitzt, bedeutend genug, um selbst zur Zeit des Winters, wo dic- 
selbe auf 211/ 2" sinkt, noch immcr eine Wirkung zn aussern. 
(Siehe Z. 35. und Z. 36).

Wenn nim auch die Wirksamkeit der Sonnenstrahlen dureh 
die mannigfachsten Umstiinde, wie wir spater selien werden, ab- 
geiindert werden kann, so sind es duch zunachst nur und vor- 
zugsweise die Insolationsyerhaltnisse, die die Temperatur des Bo- 
dens und der untern Luftschichten bestimmen, und ist fur die 
Verscbiedenheit derselben fur die versehiedenen Zonen auch dereń 
Eintheilung śchon gerechtfertigt.

Dass natiirliek in Wirklichkeit eine so strenge Sonderung 
nicht denkbar ist, dass icli z. B. dureh Uebersckreiten des Wen- 
dekreises gleich ganz andere Temperatnrverhaltnisse antreffe, ver- 
steht sich von selbst.

Auf die so haufig anzutreffende Sonderung in dreissig Kii - 
matę kommen wir vielleicht, wenn es noch Kaum und Zeit ge- 
stattet, spater zuriick; und so diirfen wir denn in dem bisherigen, 
wenn auch nicht eine erschopfende, so doch das wesentlichste 
umfassende Darlegung des ersten Theiles unserer Arbeit gegeben 
haben.

ZWEITER THEIL:

Die Yerhaltnisse der Erwarmung.

Licht, Luft und Warme, sind wie bekannt, die drei wichtig- 
sten Factoren fiir das organisohe Leben; besonders sind es das 
Licht und die Warme, die den Stoffwechsel dureh ihre fordernde 
Einwirkung auf die freie Beweglichkeit der kleinsteu Theileheu 
ermoglichen; wo die Warme fiieht, da folgt die das organisohe 
Leben vernichtende Erstarrung; -es bildet eben die Warnie eine 
der machtigstcn bewegenden Krafte in dem Reiche unserer irdi-
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sclien Natur, sie ist, wie sie Schubert dem Lichte gegeniiber ver- 
gleicht, das Herz , wenn dieses der Nery und hangt mit dem 
Lichte auch wirklich so innig zusammen, wie das Schlagen des 
Herzens mit dem Leben des Neryes; sie ist der eentrifugale 
Trieb, wenn das Licht melir der eentripetale, und so liegt nur 
in dem Durchdringon beider das wahre Leben, wenn sich dassel- 
be auch eher noch bei dem Mangel an Licht, ais an Warnie 
denken liesse.

Die Wichtigkeit und Grosse des Einflusses der Warnie auf 
alles Leben rechtfertigt yollkommen das Forsehen naeh den Yer- 
haltnissen ihrer Yerbreitung auf der Erde, Zeigen nun allerdings 
genaue Beobachtungen, dass, falis auch die Erde noch immer ein 
feuerfliissiges Innere besasse, dieses doch die Yerhaltnisse der 
Erwarmung der einzelnen Erdzonen durch die sehr schlecht lei 
tende dicke Erdkruste hindurch nicht beeinflussen konnte, oder 
auch das angenommen , hochstens die Grosse der Werte der Er
warmung, nicht aber ihre gegenseitige Kelation abzuandern ver- 
mbchte, dass demnach die gesammten Warmeyerbiiltnisse auf der 
Erdflache nur ais eine Function des jeweiligen Sonnenstandes 
in Verbindung mit den yerschiedenen geographischen Breiten an- 
gesehen werden miissten, so zeigen andererseits ebenso genaue 
Beobachtungen, dass diese Function, dieses Abhangigkeitsverhalt- 
niss nicht jene Gesetzmassigkeit aufweist, wie die bisher ange- 
fuhrten, zuniichst allein bedingenden Elemente der Grosse der In- 
solation und damit der Erwarmung erheischen.

Wir kónnen von diesen beeinflussenden Elementen ausgehend, 
auf theoretischem Wege allerdings einen Ausdruek gewinnen, der 
ais allgemeiner Typus der Temperatur angesehen werden muss, 
miissen aber, sobaki wir diesen allgemeinen Typus ais entspre- 
chend dem wirklichen Temperaturyerhaltnisse erkennen und finden 
wollen, wohl auf alle jene weiteren Modificationen achten, die 
das waltende Gesetz hier in aknlieher Weise, nur bei weitem auf 
fallender truben, wie die Massen anderer Planeten durch die be- 
wirkten Perturbationen die gesetzmiissig bestimmte Bewegung ei- 
nes aus ihnen.
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Niclit von der Unsicherheit der physikalischen Gesetze, die 
hier in Betracht kommen, riikrt, wie Miiller in seiner kosmischen 
Physik auch ausdrucklich erwahnt, das Schwanken in der Auf- 
stellung gesetzmassiger, dem Naturhergange entspreckender For- 
meln her, sondern davon, „dass die kier thatigen Krafte unter 
den complicirtesten und stets weckselnden Yerlniltnissen zur Wir- 
kung gelangen.“

Bedenken wir die Unzahl von Modifieationen, die die Er- 
warmung der Erde in ihren versekiedenen Theilen auch bei ganz 
gleichen Iusolationsverhaltnissen treffen, ais tkeils auf der weck
selnden Folgę sehr heterogener Bodenbestandtheile, theils auf dem 
Wechsel von Wasser und Land, wovon letzteres in Bezug auf er- 
steres nur cine Warmecapacitat (d. h. ein Vermogen die auffal- 
lenden Wiirmestrahlen in sieli aufzunehmen) von 0.24 besifzt, — 
beruhend, beriicksicbtigen wir den Einfluss der Wolken, Luft- und 
Meeresstriimungen, der wassrigen Niederscbliige, der Hohe und 
Abdachung des Landes, der Vegetationsverhaltnisse, der bunder- 
terlei audern Einfliisse, die uns zum Tbeil oder vielleicbt nocb 
ganz und gar nicht bekannt sind, so diirfen wir uns nimmer 
wundern, dass ein einfacher, mit Sicherheit voraus zu bestimmeu- 
der Gang der Erscheinungen, wenn iiberhaupt noch moglich, zum 
mindesten nocb fernen Zeiten vorbebalten sein wird.

Selbst um nur den allgemeinen Typus der Temperatur fur 
einen und denselben Breitekreis zu finden, mussen wir, wie La- 
mont bemerkt, und es aucb bei dergleichen Bestimmungen wirk- 
lich geschieht, „dem Grundsatze zu Folgę, dass die Localitat der 
Erde gegeniiber ais zufalliges zu rechnen kommt, also gleich den 
Beobacktungsfehlern astronomischer Messungen aus dem arithme- 
tischen Mittel einer langen Reihe von Bestimmungen verscbwinden 
wird“ — stets eiue hinreichende Zabl von Beobachtungen fiir die 
verschiedensten Orte dieses Breitekreises anstellen.

Humboldt batte, wie in vielen andern, auch hier diesen Weg 
ais den allein zum Ziele fiikrenden mit Seharfblick erkannt und 
seinen Andeutungen folgend, hat die auf dieser Vertheilungskennt- 
niss der Warme basirende Witterungskenntniss oder Meteorologie
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in den neuesten Zeiten schon mancke sehr wesentiielie Fortschritte 
gemacht, wena wir diese* Bekauptung auch nur mit der Auftin- 
dung und theoretisclien Begriindung (Seitens Dovel des „Gesetzes 
der Stiirme" bekraitigen kónnten.

Dass die Warnie auf der Erdflacke, ais fast nur von der 
Sonne, wenigstens so weit ihr periodischer Wecbsel in Betracht 
kommt, abbangend, in den yersckiedenen Tkeil <n derselben sehr 
yersekieden auftreteu miisse, ist selbst far die Annahme einer 
ganz komogenen, von keiner Atmospbiire umfluteten Erde leichf 
ersicktlick, wenn wir die im ersten Theile unserer Arbeit erwahn- 
ten wechselnden Stełlungen der Erde gegenuber der Sonne beden 
ken und uns erinnern, wie sehr die Grosse der Erwarmung einer 
Fliicbe von der Grosse jenes Winkels abkange, den die auffallen 
den Straklen mit derselben bilden. Ein und dieselbe Flachę ern 
pfangt doch offenbar von einem und demselben Strahlen biindel je 
nacb ihrer Stellung gegen das3elbe rnebr oder weniger Strahlen, 
so dass fur eine gegen die Strahlen yertikale fjage die auffallende 
Strahlenmenge ein Maximum und mit abnehmender Grosse dieses 
^Winkels gleichfalls abnehmend, ein Minimum wird , wenn die 
Strahlen parallel zur Flachę streifen.

Beriicksichtigen wir nun auch nur dieses, so miissen wir 
auch zugestehen, wie selbst bei senkreckter Stellung der Erdaxe 
auf ihrer Bahn die Erwarmung fur yerschiedene Breiten eine 
yerschiedene sein miisse, und dass dann yollends durch die perio 
dische Aenderung des Auffalswinkels der Strahlen tur einen und 
denselben Ort in Folgę der periodischen Aenderungen der Decli 
nation der Sonne ein an bestimmte Gesetze gebundener Wechse] 
in der Temperatur eines Ortes im Laufe eiues Jahres eintreten 
miisse.

Orte, fiir welche die Aenderung in der Sonnenstellung gleich 
sind, also Orte gleicher geographischer Breite miissen demnach 
die erfolgenden Aenderungen der Temperatur auch nach demsel
ben Gesetze aufeinauder folgen lassen, wie beschaff en ikrę Loca- 
litat auch sei, weil locale Einfliisse wol die G r o s s e  der aufein 
ander folgenden Aenderungen modificiren konnen, nicht aber das
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sie beherrsehende Gesetz einer gewissen Aufeinanderfolge selbst.
Wir wissen aucb, dass z. B. durch locale Einfliisse nie eine 

Storung des allgemeinen Typus der einzelnen aufeinanderfolgen- 
den Jahreszeiten statt liaben konne.

Lamont meint dasselbe, wenn er sag t: „Die Bewegung der 
Temperatur wiid einzig durch die Sonne hervorgebracht, die nach 
ihrer Steliung und nach der geographisehen Breite des Ortes ver- 
schieden einwirkt; — d ie  L o c a l i t a t  k a n n  k e i n e  Be we 
g u n g  e r z e u g e n ,  s o n d e r n  n u r  d i e  G r 6 sse  d e r  B e w e 
g u n g  n a c h  e i n e m  b e s t i m m t e n  V e r h a l t n i s s e  ve r mi n-  
d e r n  ode r  v e r m e h r e n ,  d. h. di e Gr o s s e  de r  Co n s t a n t e n  
m o d i f i c i r e n.“

Wenn wir nun den p e r i o d i s c h e n  Wechsel der Warniever- 
kaltnisse jedes einzelnen Ortes auf der Erdflache einzig und ailein 
an die Stellungsverhaltnisse der Sonne gegeniiber der Erde ge- 
bunden wissen wollcn, so wollen wir damit nicbt etwa gesagt 
haben, dass die Sonne fur die Erde die einzige Warmeąuelle ab- 
gabe. Konnten wir nur jene gesammte Warmemenge, die der Er
de im Laufe eines Jahres von der sie umgebenden Sternenhiille 
zufliesst, ais von einem Orte am Himmelsgewolbe ausgehend set- 
zen, wir wiirden eben so sicher eine deutlich merkbare Periode 
daraus erfolgen sehen, wie sicher aucb selbst dann eine dem 
Sterntage eutsprecbende Periode erfolgte, wenn die Intensitat der 
von den verschi denen Stellen der Sternhulle zufliessenden Wannę 
ungleich und dabei fiir unsere Instrumente noch messbar ware.

Nun ist (die Sonne selbstverstandlieh ausgenommen) fur alle 
iibrigen Gestirne keiu warmender Eiufluss auf die Erde zu er- 
kennen moglich gewesen und es bedurfte selbst der feinen Unter- 
suchungen Melloris mit Ililfe seiner Thermosaule in Verbindung 
mit dem Multiplicator, denselben fur den Mond darzuthun.

Selbst wenn also ein solcber vorbanden ware, miisste er dem 
Kreise unserer Betracbtungen ais ein selbst fiir unsere feinsten 
Elemente noeh nicbt massgebender entfallen.

So diirfen wir denn mit Recht unsere Erorterungen auf die 
Ąnnahme stiitzcn, dass aile p er i od i s c h  auftretenden Wechsel
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in den Warmeyerhaltnissen nur in den yerschiedenen Yerhaltnissen, 
in welche die Erde im Laufe des Jabres zu ihrer massgebendsten 
Warmeąuelle, der Sonne, tritt, ihre Begriindung finden. Wir wtir- 
don diese Untersuchungen nicht wenig compliciręn, wenn wir, 
wie Neryander und Buys Ballot zuerst yorschlugen, auch von der 
Annabme ausgehen wollien, dass die Sonne, die sich ja gleich- 
falls uin ibre Axe bewegt, nicht an allen Stellen ihrer Oberflache 
ein gleicbes Ausstrahlungsyermogen zeige und dadurch also eben- 
ialls eine der Dauer ihrer Axendrehung entsprechende neue Pe
riodu der auftretenden Warmeerscheinungen begriinde; es ware 
aber die Einbeziehung dieses neuen Elementes nach der Grosse 
seiner Beeinflussung fur uns auch noch schlechterdings unmoglich, 
wenn wir das Gesetz kennen miissten, nach dem sich die Warme- 
entsenduug der jeweiligen beeinilussenden Sonnenflache mit der 
Axendrehung andert. So diirfen wir denn uns auch der yereinfa- 
chenden Annahme einer gleichmassigen Wiirmeausstrahlung der 
gesammtcn Sonnentiache bedienen.

Mogen wir nun nach der Stofftheorie die Warnie ais eine 
feine (imporderabie) Materie, oder der mechanisehen Theorie nach 
ais blosse Atombewegung ausehen, — es bleibt doch das Erfah- 
rungsresultat unerschiitterlich besteheu, dass ein jeder Korper, er 
mag wie imrner beschaften sein, stets noch allen Seiten Warnie 
entsende, (allerdings findet fur yerschiedene Korper dies in ver- 
schiedenem Masse statt), aber auch die von andern warmestrah- 
lenden Korpern ihm zukommenden Warmestrahlen in sich aufzu- 
nehmen, zu yerschlucken, zu absorbiren yermoge. Absorbtion und 
Emission der Warmestrahlen sind also die stets um die Herr- 
schaft kampfenden Mlichte, und die Temperatur, die statthat, das 
ebenso schwankende Resultat dieses Kampfes, wie wechselnd das 
Verhaltniss der Absorbtion und Emission fur einen und denselben 
Korper auftritt.

Was von allen Korpern, gilt auch von der Erde. Sie em- 
pfangt nicht nur fortwahrend von allen Seiten Warnie, sie straldt 
auch dieselbe jederzeit nach allen Richtungen des Weltraums aus. 
Die Sonne allein ais Warmeąuelle berucksichtigend , weil wir
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doch nur vor allem den periodischen Weehsel der Temperaturen 
im Auge behalten, konnen wir gemass dem ersten Theile unserer 
Arbeit die Zeit der Insolation oder Warmeeinstrahlung fur alle 
Punkte unserer Erde gleich gross* — namlick der Dauer eines 
halben Jahres gleich setzen, denn die Erde scbreitet ja  im Laufe 
des Jahres einmal um die Sonne mit u n v e r a n d e r l i c h e r  Rich- 
tuug ihrer Axe, so dass also jeder Punkt, wenn es iiberhaupt 
nur auf das Darthun einer Warmeeinstrahlung der Sonne und 
nicht auf die Grosse der Wirksamkeit derselben ankommt, dieselben 
Verhaltnisse zeigen mass, wie jeder andere, daher auch z. B. 
wie der Pol, der uns die Dauer der Warmeeinstrahlung ais ein 
zusammenhangendes Ganze, gleich der Dauer eines halben Jah
res zeigt.

Ich glaube nicht irnrner auf die Resultate des ersten Theils 
dieser Arbeit ausdriicklich yerweisen zu miissen, noch erwahnen 
zu diirfen, dass d as , was dort beziiglich der Beleuchtung galt, 
genaue Geltung auch in Bezug auf die Dauer der Warmeeinstrah
lung habe. Wenn jedoch auch die Insolationsdauer fur alle Orte 
der Erde gleich gross gefunden wird, so ist dies nur in Summę 
genommen der Fali; fiir den Aeąuator z. B. ist sie nicht wie 
beim Pole ein zusammenhangendes Ganze, sondern ein gleichfor- 
miger Weehsel einer 12stundigen Bestraldung mit einer ebenso 
langen blossen Ausstrahlung, und fiir alle iibrigen Orte der Erd- 
fliiche zeigt sich stets ein Mittelwert zwischen diesen beiden 
Grenzwerten, denn fiir sie alle bildet die Axe jener Spirale, wel- 
che die Sonne scheinbar am Himmel zuriicklegt, mit den entspre- 
chenden Horizonten wechselnde Winkel, die stets dureh die geo- 
graphische Breite des Ortes gegeben sind *), und diese wechseln-

') Weil die S p i r a l a x e  srnkrecht auf der Aeąuatorebene, der H o r i z o n t  
abrr senkreclit auf dcm zu diesora Orte gezogenen Erdhalbmcssor ist, 
und Winkel, dereń Sehenkel sonkrecht auf oinander stehen, gleich 
sind, also der Winkel der Spiralaxe mit dem Horizont gleich dem des 
Aeąuators mit dem genannten Erdhalbmesser (und das ist ja das Mass 
der geographisehen Breite) ist.
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den Winkel theilcn die Gange der Spirale iu ungleiche Tkeile, 
durcli die jener Mittelwert (entsprechend der Tageslange) be- 
stimnibar wird.

Indess denni ach das ganze Jahr hindurch die Warmeaus- 
strahlung Seitens der Erde ungehindert fortgeht, machen sich in 
der Einstrahlungsdauer Perioden geltend, eine jahrliche fiir die 
Pole, eine tiiglicke fiir den Aeąuator und eine Vermengung beider 
fiir alle tibrigen zwischenliegenden Orte. Das Auftreten einer 
Periode in den niitfleren Temperaturen der verscbiedenen Jahres- 
tage ist selbstrerstandlich nur dadurch moglich, dass der Erde 
beziiglich der Wannę eine gewisse festhaltende Kraft zukomme, 
dass demnach die Erde niclit a l l e  empfangene Warme auch ganz 
wieder ausstrahle, sondern z. B. wie Lamont hypothesir te, nickt 
nur das Yerhaltniss der an der Erdoberfiache erregten Warme zu 
dem Theile, der in die Erde eindringt, constant ist (d. h. von der 
erregten Warme nur ein b e s t i mmt e r  aliąuoter Theil in die 
Erde aufgenommen wird), sondern aueli von der in der Erde ent- 
haltenen Warme stets nur ein zu ikr in constantem Yerhaltnisse 
stehender Strom unausgesetzt durch die Oberflacke herausdringt 
(d. h. ebenfalls stets nur ein b e s t i m m t e r  aliąuoter Theil der 
aufgenommenen Warme entweieht.)

NB. Entnommen einer mathematischen Abhandlung Lamonts 
Ober die Tem])eraturverhiiltnisse der Erde, die in den Schriften 
der math. phys. Classe der Akademie der Wissenscbaften, Miin- 
chen 1842 entkalten.

Wie in der Physik uberall dort, wo sich eine Grosse ais 
abhiingig von einer oder mehreren andern Grossen zeigt, (ais ei
ne Function einer oder mehrerer variabler Grossen erseheint) die 
graphische Darstellung zur Ersicktlichmachung der mit der Zeit 
wechselnden Werte dieser Grosse mit Nutzen angewendet wird, 
so hat auch Humboldt diesen Weg zur Verauschaulichung der 
bestehenden Temperaturunterschiede fiir verschiedene Orte der 
Erdflache eingesehlagen, indem er alle Orte gleicher mittlerer 
Jahrestemperatur durch Linien, Isothermen genannt, verband: 
noch war damit das wechselude Yerhaltniss in der Erwarraung
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e i ne s  Ortes nieht gegeben, es konnte dies nur ans der Gestalt- 
anderung von fur kleinere Zeitabscknitte (z. B. Monate) geltenden 
Isothermen erschlossen werden und bedurfte es hiezu deninacli 
sogenannter Monatsisotheraienkarten, wie der EinfBhrung nocli an- 
derer grajihisch darzustellender Verhaltnisse, die wir spaterhin 
durck die Isotkeren, Isochimenen, Isanonialen etc. bezeichnet finden 
werden, dereń fruchtbringende Anwendung wie zum Theile aucli 
neue Einfuhrung wir dem so verdienstvollen Dove danken.

Wo, wie fur die Grosse der an einem Ortc auftretenden 
Temperatur, so viele massgebende Umstande auftreten, weckselnd 
in ihrer Grosse und der Art ihrer Einwirkung, da konnte man 
nur zu Mittelwerten und zur leichtern Uebersicht des Zusammen- 
hanges derselben zur graphischen Darstellung derselben schreiteu

Hier war Humboldts Ausspruch zu realisiren „dass bei allen 
beweglicbern und veranderlichem im Rannie der ietzte Zweck, ja 
der Ausdruck des physikaliscben Gesefzes selbst m i t t l e r e  Zakl- 
werte seien.“

Sie zeigen „das Stetige im Wechsel und der Fluclit der 
Erscheinungen."

Bevor wir jedocli gleich auf ihre Basis uns stiitzend, die 
Warmeyerkaltnisse erortern, wird es gut sein, in den allgemeinsten 
Umrisseu den Gang der taglichen und jahrlichen Periode darzu- 
stellen; yielleicht gibt uns dies schon ein Mittel an die Hand, ir- 
gend eine Eigcnschaft dieser Isothermen auch theoretisch aufzu- 
tinden, denn dass dieselben nieht etwa mit den Breitekreisen zu- 
sammen fallen konnen, wird durck die Abhangigkeit der mittleren 
Temperaturgrosse yon hunderterlei andern Umstauden ais bloss 
von dem Stande der Sonne erklarlick.

Mit dem Aufgange der Sonne beginnt, wie bekannt, das 
Thermometer wieder zu steigen, weil, wenn wir Doves Wortc gc- 
brauchen: „dort, wo eine merkliehe Unterbrechung der Einstrak- 
lung in der taglichen Periode eintritt, die grosste Kalte an das 
Ende dieses Zeitraums, also auf Sonnenaufgang fallen muss."

Mit der grosseren und grosseren Erkebung iiber den Hori- 
zont treffen ikrę Straklen auch unter immer weniger und weniger
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irnnier kriiftigere Wirkung, bis beim Eiutritte in den Meridian 
das Maximum erreicht ist. Von da an sollte das Thermometer 
wieder sinkeii; sowie aber das Minimum der Temperatur niclit 
mit dem niedrigsten Sonnenstande zusammentreffen konnte, so 
trifft aucli hier das Maximum nicht mit dem wahren Mittage zu- 
sammen; es erscheint urn etliclie Stunden verspiitct: Ursache und 
Wirkung treten demnach hier nicht gleichzeitig auf.

Was die Orosse des Unterschiedes zwischen dem Ma\imum 
und Minimum bctrifft, so maehte Lamont wahrscheinlich, dass 
dieselbe der T a g e s l a n g e  nahezu proportional, also der Quotient 
aus ihr und der Tagesdauer eiu constauter se i; fur gleiche Ein- 
strahlungsdauer boi verschiedener Mittagshohe der Sonne (was 
liatiirlich neben einander nur am Aeąuator statthaben kann) wird 
dieser Unterschied selbstverstandlich dann ein M a s i m u m ,  wenn 
dies aucli fiir die Mittagshohe der Sonne eintritt, also zur Zeit, 
vvo die Sonne in das Zenith des Aeąuators tritt d. i. zur Zeit 
der Aeąuinoctien, dagegen ein Mi n i mu m zur Zeit der Sonnen- 
wende, denn dann hat die Mittagshohe der Sonne ihr Minimum 
erreicht.

Fiir die ubrigen Orte auf der Erde wechselt aber mit der 
Mi t t a g s h o h e  der Sonne zugleich die E i n s t r a h l u n g s d a u e r ;  
hinge also dfe Erwarmung auch nur von der Einstrahlungsdauer 
ab, die fiir jeden Ort ein halbes Jahr hindurch zu-, eiu halbes 
Jahr abnimmt: so miisste sich in Folgę dessen fiir ihn eine jabr- 
liche Periode in der Erwarmung geltend machen. Mittagshohe und 
Einstrahlungsdauer haben also mit ihrem gleichzeitigen Wechsel 
fiir alle Orte, Pole und Aeąuator ausgenonnnen, eine verschmel- 
zende Wirkung der beiden Perioden zur Folgę, indess am Aeąua
tor die tagliche allein, am Pole die jiihrliche allein auftritt.

Wenn, wie es in der gemiissigten und kalteu Zonę der Fali 
ist, die Mittagshohe der Sonne zu gleicher Zeit mit der Einstrah- 
lungsdauer zu- oder abnimmt, so wirken beide Ursachen in glei- 
cher Weise vermekrend oder vermindernd auf die Temperatur und 
kiinnen demnach nur e in  Maximum und e in  Minimum fiir die
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jahrlicke Periode aufweisen, weil die kochste, wie die geringste 
Mittagshohe fur diese Orte respective mit der grossten oder ge- 
ringsten Einstrahlungsdauer zusammenfallt. Es gesehieht dies 
natiirlick zur Zeit der Sonnenwenden, wiewol sich in Wirklich- 
keit auch kier, wie bei dem taglichen Maximum und Minimum 
eine Verspatung zeigt, so, dass im Durchsohnitte nicht der Juni 
der heisseste Monat, sondern der Juli oder August; und nicht der 
December der kaltesfe, sondern der Janner: weiche Erfahrung 
selbst das Volk in dem Sprichworte: „wenn der Tag fiingt an 
zu langen, kommt die Kalte erst gegangen," niedergelegt bat. 
Fallt denn aber nicht fur alle Orte die kochste Sonnenhohe mit 
der langsten Einstrahlungsdauer zusammen ? Es sollte diess zwar 
schon aus den Stellungsverhaltnissen der Senne mit Rucksicbt 
auf die Tageslange, wie wir solche schon friiher orortert, ais be- 
stimmt zu verneinen ersehen werden, wir wollen aber dech durch 
eine kurze Ueberlegung uns das ganze noch deutlicher machen.

Wenn die Sonne in den Sommersolstitialpunkt tritt, so se- 
hen wir fur die nordlicke Hemisphare allerorts die Tageslange 
ihren hochsten Wert erreichen, al*o ein Maximum der Einstrah
lungsdauer auftreten; fur alle Gegenden zwischen dem Wende- 
kreis des Krebses und dem Pole ist dann aber aueh ihre Erhe- 
bung Rber den Horizont die m o g l i c k s t  g r o s s t e ,  so dass sie 
im Zenitk des Wendekreises steht und 6(i1/ /  Zenithdistanz fiir 
den Pol besitzt, fiir alle Zwischenorte aber ihre Zenithdistanz 
zwischen diesen Grenzen 0 und 66V2° liegt. Das gilt nun nicht 
mehr fiir Orte, die zwischen dem Ae ą u a t o r  und  dem Wen-  
d e k r e i s e  (des Krebses) liegen, denn fiir alle diese Orte ist das 
Maximum der Sonnenhohe 90“ und zwar tritt dieses Maximum 
zweimal im Jahre ein, wahrend das Maximum der Einstrahlungs
dauer gerade nur fiir den Wendekreis mit dem Maximum der 
Sonnenhohe iibereintrifft und iiberhaupt nur einmal wahrend des 
Jahres auftritt; — fiir den Aeąuator selbst bleibt die Einstrah
lungsdauer dieselbe, wahrend die Sonnenhohe in ‘/4 jakrigem 
Wechsel zwei Maxima und zwei Minima erreicht, also die zwei 
hóehsten und zwei tiefsten Sonnenstande um ein halbes Jahr von
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einander getrennt fol gen und dadurch eine halbjahrige Periode 
der Erwarmung auftreten lassen. Dies muss den auch d ie  not 
wendige Einwirkung auf die Gestalt der Temperaturcuryen haben, 
dass, wahrend dieselben fur die gemassigte und kalte Zonę nur 
einen convexen Scbeitel (eutsprechend dem einen Maximum der 
Erwarmung) zeigen, fur die heisse Zonę eine Curve mit zwei von 
einander gleich abstehenden convexen Scbeiteln (den zwei, um 
ein balbes Jakr getrennten Maximis entsprechend) auftritt.

Nacb der graphischen Darstellung Doves finde icb diese 
zwei convexen Seheitel fur die Nordhalfte den mittleren Tempe- 
raturen +  22° R und 21.3° R entsprechend und in die Zcit der 
Monate April und Noyember fallend.

Dove gebraucht fiir diese Verhaltnisse ein Bild, indem er 
sagt; „Denken wir uns die jahrliche Periode unter der Form ei- 
ner Kreislinie, so wird fiir den Wendekreis die hóckste Tempera
tur auf einen Punkt jener Kreislinie fallen; bei dem Annahern 
an den Aeąuator gebt dieser Doppelpunkt in zwei Punkte aus- 
einander, die, wenn wir am Aeąuator ankommen, einander dia- 
metral gegeniiberliegen.

Ueberscbreiten wir den Aeąuator und nahern uns dem ent- 
gegengesetzten Wendekreis, so setzen jene Punkte ibre Bewegung 
fort, bis sie, wenn wir dort anlangen, wiederum in einem Punkte 
zusammenfallen, der dem ersten Doppelpunkt gerade gegeniiberliegen.

Ueberscbreiten wir den Aeąuator und nahern uns dem ent- 
gegengesetzten Wendekreis, so setzen jene Punkte ihre Bewegung 
fort, bis sie, wenn wir dort anlangen, wiederum in einem Punkte 
zusammenfallen, der dem ersten Doppelpunkt gerade gegeniiber- 
liegt.“

„Auf dieser ganzen Wanderung der beideu Punkte durck 
den Jahreskreis ist der Abstand derselben im Bogen gemessen, 
den Aeąuator ausgenommen, ungleich, und man sieht daher, dass 
die Te mp e r a t  ur  c u r ve n  der  T r o p e n  im a l l g e m e i n e n  
u n s y m m e t r i s c h  s e i n  w e r d e n ,  dass aber die Unsymmetrie 
yerstandlieb wird, wenn wir sie ais Uebcrgangszustiinde zweier 
Perioden in einander ansehen.“
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Wenn wir sehon in obigem den Uutersehied zwischen den 
lidchsten und niedrigsten Temperatur fur die tagliche Periode im 
allgemeinen ein Maximum erreichen sahen gegen die.Zeit unseres 
Friihlings und Ilerbstes, weil aucli fiir die arktischen Gegenden 
das Maximum weder dann eintreten kann, wenn die Sonne sieli 

Stunden gar niebt unter den Horizont senkt (das ist zu der 
Zeit der Sonnenwende), nocb danń, wenn sie 24 Stunden gar 
nicht iiber denselben steigt (fiir die Wintersonnenwende): — so 
werden wir nocb leichter beziiglick der jahrlicben Periode folgern 
konnen, dass die Grosse dieses Unterschiedes beim Annahern an 
den Pol zunehmen miisse, weil fiir die beisse Zonę der Onter- 
schied in der Mittagshohe der Sonne bedeutend kleiner und in 
engere Grenzen eingcsclilossen ersebeint, ais fiir Orte hoherer 
Breiten, fiir welebe letztere zugleieb auch nocb die Einstrahlungs- 
dauer mit der Breite wachst.

Dass aber scblipsslich die mittlere Jabrcswarmc desto mehr 
abnehmen miisse, je weiter wir uns den Polen nahern, geht eben- 
so leicht daraus heryor, dass wie wir sebon erwabnen, fiir alle 
Orte der Erde die Einstrahlungsdauer in Summę gleicb gross, 
die mittlere Mittagsbobe der Sonne und damit also aucb die In- 
tensitat ibrer Warmewirkung aber mit zunebmender Breite abnimmt.

Indem iiltere Geograpben (z. B. Ptolomaeus. Geogr. lib. i) 
Tageslange und Temperatur nur von der Neigung der Oberflache 
der Erde gegen die Sonne berleiteten , konnten sie die Erdflache 
in 30 Klimata, (Erdgiirtel, vom grieeb. x.\hw, neigen) unterschic- 
den dureb Tageslange und Temperaturyerhaltnisse, abtheilen; von 
denen 24 zwischen Aeąuator und Polarkreis, 6 von da bis zum 
Pole lagen. Dieser Begriff des Klima, der nur auf die solaren 
Verbaltnisse basirt, modificirt sieb fiir die in Wirklicbkeit auftrc- 
tenden Warmeverhaltnisse wesentlich; es kommt ja  dafiir der des 
sogenannten pbysischen Klimas hinzustellen, welcbes nach Hum
boldt (Kosmos Bd. I. S. 340) die Summę aller jener Moditlcatio- 
nen umfasst, von denen unsere Organe auf merkliebe Weise affi- 
cirt werden, ais da sind : Temperatur, Feuchtigkeit, Aenderungen
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des Barometerstandes, Windę, die Quantitat der elektriscken Ten- 
sion, Reinheit der Atmospbare, Durch sichtigkeit etc.

Zunacbst ware es allerdings ein leicbtes, das Gesetz der 
Warmeabnahine und Warmeyertheilung auf der Erde darzustellen, 
wenn die Erwarmung bloss von der Neigung der Sonnenstrablen 
gegen die betreffenden Theile der Erdflache abhinge, aber die fe- 
ste Erdriude ist ja  nocli mit einem niclit volkommen d i a t h e r ma -  
n e n Luftmeere umgeben, mit einer Atmosphare, die in Folgę der 
Schwere der Lufttheilchen mit de r Hohe stetig an Dicbte abnimmt 
und bei der wir leider niclit das Yerhaltniss kennen, das uns 
bestimmen liesse, in welchem Masse die Absorbtion der Strahlen 
mit der Dichte zanimmt, oder ob es vielleicht eine Grenze fiir 
diese Absorbtion giibe, nacbdem die Strahlen Schicbten von be- 
stimmter Machtigkeit durchlaufen babeu, was immerhin moglich 
ware, wenn wir den Untersucbungen der Physik zu Folgę, die 
Wiirmestrahlen wie die Licbtstrahlen yon verschiedener Farbung, 
besser gesprochen vou verschiedener Brechbarkeit anseben und 
bedenken, dass beim Durebgange der Wiirmestrahlen durch nicbt 
yollkommen diatbermane Korper ebenso nur Strablen von bestimm- 
ter Brechbarkeit absorbirt werden konnen , wie beim Durcbgang 
des Liebtes durch nicbt yollkommen durchsichtige Mitfel, dass 
also durch ein Vordringen bis zu einer gewissen Grenze die Un- 
gleichbarkeit der auffallenden Strahlen durch Absorbtion solcher 
von bestimmter Brechbarkeit soweit abgenommen haben kann, 
dass fiir die iibrig bleibenden Strahlen das Mittel nun yollkommen 
diatherman erscheint, also die Absorbtion ihre Grenze erreicht 
hat. Wir wissen also gerade jenes Verhalten der Luft den Wiir- 
mestrahlen der Sonne gegeniiber nicht, das zur Modificirung des 
bei yollkommen ho mogę  ner  a t m o s p h a r e l o s e r  Erde auftre- 
tenden Gesetzes der Erwarmung ihrer einzelnen Theile dienen 
konnte; so vieł nur ist uns bekannt, dass dieselbe Erwarmung 
fiir dichtere Luft eine geringere zufliessende Warmemenge liedarf, 
ais fiir ein gleiches Volumen dunuerer Luft und dass mit der 
Sonnenbohe nicbt nur die Menge der auf eine Flachę fallenden 
Strahlen abnimmt, sondern aucb wegen ihres liingeren Weges in
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den unteren Schichten der Atmosphare ihre Wirkungsfahigkeit zu 
Folgę der hier nielit nur an den Lufttkeilcken sondern auck den 
vielen andern auspendirten fremden Korpertkeilcken stattfindenden 
Reflesionen und Diffussioaen.

Aber nielit nur nicht a t m o s p h i i r e l o s  ist die Erde, auch 
die Homogeneitat ikrer Bestandtkeile mangelt ikr; ein tropibares 
Meer deckt sie zu fast 3/4 und lasst ob seiner Macktigkeit und 
grossen Warmecapacitat die Warmestrahlen entweder gar nicht 
oder ausserst geschwacht (bei dunnerer Wasserschichte) auf den 
festen Boden gelangen, so daaa kier stets nur die Oberflache des 
Meeres ais die Grnndflachc der Atmosphiire gelten niuss. — Fal- 
len nun die Warmestrahlen auf die oberste Grenze der Atmo- 
spkiire, so setzen sie ihren Wcgdnrek dieselbe gegen die Grund
flacke derselben fort, indem sie einen Theil ihrer lebendigen Kraft 
(Warnie) an die Luft direkt abgeben; am Boden angelangt er- 
leiden sie tkeils eine tkeilweise Zuriickwerfung (Reflexion) und 
strahlen also iu entgegengesetzter Richtung durck die Atmosphare, 
bis sie ałle ihre Warnie an dieselbe abgegebeu haben, theils die- 
nen sie zur Erwarmung des Bodens, der danu wiederum die 
angrenzenden Luftsckickten durch Warmeleitung in ikrer Tempe
ratur erhoht.

Eine dreifache Art der Erwarmung kat sieli uns demnach 
fiir die Atmosphare gezeigt: die Erwarmung durch die d i r e k t  en 
Soni i  en s t r a h l e n ;  die durck d ie  Rii ck s t r a k i  u ng de s  Bo
de ns ;  und die durch B e r i i h r u n g  des  Bodens .

Eine am Boden befindliche Luftschicbte gewinnt durch die 
Erwarmung an Elasticitat; es muss also eine Erkebung derselben 
iu yertikaler Richtung statthaben, weil eine seitliche Ausweickung 
von allen Seiteu durch die gleiche Elasticitat der in gleieher Ho- 
he befindlicken, angrenzenden Luftsckickten nicht moglick ist, 
sowie sie sieli nun aber in grossere Hoken erhebt, fallt ein '1’lieil 
des uber ihr lastenden Druckes hinweg, sie muss sich also aus- 
dekuen und dadurch verdiiunen. Ycrdiinnte Lutt aber bedarf bei 
gleichem Yolumea einer grosseren Warmemenge fiir eine und
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liche Verminderung der sonst geforderten Warmeabnahme nach 
der Hiihe erldarlicb machen.

Was aber die zweite Warmeąuelle der Atmosphare, die 
Ruckstrablung des Bodens betrifft, so hangt dieselbe in ihrer 
Wirksamkeit wesentlicb vou der Beschaffenheit des Bodens ab, 
and Dove bemerkt treffend, „dass schon die Tbaubildung uns 
belehrt, dass hier die geringfugigsten UutersChiede von Bedeutung 
sind.“

Dazu kommt bier noch der sebr wichtige Umstand, dass 
die Luft den sogenannten dunklen Warmestrahlen d. i. den von 
n i c h t  leuchtenden Korpern konimenden einen weit grosseren 
Widerstand bei ihrem Durchgange durck dieselbe entgegensetzt, 
also sie weit reicblicber absorbirt, ais die leuchtenden, und dass 
je nacb der Beschaffenheit des strablenden Bodens auch dieser 
entgegengesetzte Widerstand wechselt; so fand auch Mallori, dass 
die dunkle Bodenwiirme den Sehnee kraftiger schmilzt, ais die 
direkten Sonnenstrahlen.

Den dritten Punkt endlich, die Erwarmung der Atmosphare 
durch die Mittheilung der Wannę von Seite des Bodens betref- 
fend, kommt uns zu erwfthnen, dass hiebei Wasser und festes 
Land eine verschiedene Kolie spielen, so, dass das Wasser ver- 
gleichsweise eine constantere Warmequelle abgibt, weil die ihrer 
Wiirme durch Mittheilung beraubten Theilchen der Oberfliiche des 
Wassers zu Boden sinken und anderen, warmeren Platz machen, 
wodureh also der Tiefe zwar die Warme entzogen , aber zum 
Besten der untern Luftschichten yerwendet wird, andererseits aber 
wird durch die bei der Verdunstung beauspruchte Warnie bei di- 
rekter Bestrahlung das Wasser sich viel langsamer, ais das Fest- 
land erwarmen. Wir werden spater ofter auf diese Verbaltnisse 
zuruckkommen miissen zur Erklsirung mannigfacher vom Normale 
abweichender Warmeyerhaltnisse. Neben diesem senkrechteu Aus- 
tausch tinden wir aber auch noch den bei festen Korpern durch 
Leitung, bei fliissigen durch Bewegung yermittelten s e i t l i c he n .  
„Wasserstrome und Windę, sagt Doye in Beziehung darauf, stuni- 
pfen den Gegensatz der Breite in ahnlicher Weisc ab, wie auf-



steigende und herabsinkende Luftmassen die Unterscbiede zwischen 
oben und anten. “ Audi wenn wir die an d  e r  en  auf die Tempe
ratur eines Ortes einwirkenden Ursachen, ais: Ho be  ii b e r  d e r  
M eeresflacb e, d ie  B e s c h a f f e n h e i t  d e r  un t e r  g l e i c b e r  
La n g e  mi t  ihm b e f i n d l i c b e n  T r o p e n z o n e ,  R i c b t u n g  
und Hohe  d e r  Ge b i r g s z i i g e ,  g r o s s e r e  u n d  g e r i n g e r e  
K l a r b e i t  des  Hi mme l s ,  Na be  g r o s s e r  Wa s s  e r f l ac he n  
etc. nocb nicbt eingehender beriicksicbtigen, diirfen wir uns scbon 
in yorberein fiir iiberzengt halten, dass von den mannigfacben, 
bloss theoretischen Untersuchungen (Halley, Lambert, Fourier, Pois- 
son etc.) ganz abgesehen, eine langere und weit ausgedehnte 
Beobachtung und nicbt geringe Miihe erforderlieb w ar, urn in 
diese so yerwickelten Verhalfnisse dureb weitere Ausarbeituug 
der vom Humboldt 1817 in seiner Abliandlung „des lignes iso- 
thermes et de la distribution de la cbaleur sur le globe" nieder- 
gelegten Gedanken ■— Ordnung und eine gewisse Gesetzmassig- 
keit zu bringen, und die Vertbeilung der Warme nicbt bloss von 
der theoretischen, sondern, was fiir uns bedeutend wichtiger ist, 
aucb von der empirischen Seite zu kennen.

Wir wollen unsere Arbeit dureb eine geschichtliche Riick- 
sebau nicbt nocb mehr ausdebnen und blicken nur mit Dankbar- 
keit auf die Bemiihungen, mit Freude auf die Erfolge des nocb 
jetzt lebenden, rastlos thatigen Dove, der dureb zusammenstellende, 
wie eigene Forschung uns vor allen andern ein deutliebes Bild 
der Warmeyertbeilung auf der Erde zu geben wusste *): er er- 
reicbte diess vor allem dureb die miihsam herzustellenden Mouats-

') II, W. Dovo: metrorologisclie Untersuchungen. 1837.
H. W. Dove: Temperaturtaf ln nebst Bemerkungen iibpr Verbrritung 
der W;irme auf der Oberfliiche der Erde, und inre janrliclien periodi- 
schen Veriinderungen. 1848. Berlin.
H. W. D o w : Ueber die nicbt periodischen Aenderungen der Tempe- 
raturvertheiluiig auf der OberfHche der Erde (virr Scljriftchen fiir ver 
schiedone Zeitraume 1840, 1841, 1844, 1847) Berlin.
H. W. Dove: Die Verbreitung der Wiirme auf der Erdflache, Berlin. 1852,
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isothermenkarten, weil erst dadurch der Weehsel in der Lagę 
der Isothermen und damit die periodischen Aenderungen ersicht- 
lich gemacht, wie aus bloss solaren Verhaltnissen nie zu erklarende 
unregelmiissige Ausbiegungen aut andere, sebr massgebende ter- 
restriscbe Verh;iltnisse hingewiesen wurde. Es diirfte demnach 
auch fiir uns keiueu andern passenderen Weg geben zur genauen 
Kenntniss der Warmevertheilung und der Wfirdigung der vielen, 
auf sie Einfluss nebmenden Umstande zu gelangen, ais den Laut 
der Monatsisothermen auf den Dove'scben Karten zu folgen : wir 
haben aber dabei zu beacliten, dass diese Isothermen bereits auf 
die Niveauttiichc des Meeres rcducirt sind, d. h. dass durcli eine 
an den gefundenen , mittleren Monatstemperafuren angebrachte 
Correction (wegen den verscbiedenen Erhebung der einzelnen Orte 
iiber die Meeresflache und der damit yerbundencn Warmeabnahme) 
der Einfluss der O r t s h b h e  fiir uusere Betracbtungen sebon eli- 
minirt erscheint.

Die Isotbermen selbst konnen wir selbst ais Durchschnitte 
der Erdfliiche mit einer sogenannten Isotbermcuflache anseben, 
unter welch' letzterer wir den geometriscben Ort aller 1’unkte 
gleicber mittlerer Temperatur yersteben. Sowie mm mit z une  Ii- 
me nd er  oder a b n e b m e n d e r  Mittagshohe der Sonne eine be- 
stimmte Temperatur sicb in g r o s s e r e r  oder g e r i n g e r e r  Hiibe 
iiber der Erdfliiche zeigt fiir dieselbe Breite, und die Punkte, die 
diese Temperatur besitzen, mit der grosseren Breite zugleicb sieli 
der Erdfliiche annahern miissen, so wird dadurch ein der Sounen- 
hohe folgendes Steigeu und Sinken der Isothermenflachen eintre- 
ten miissen , was wiederum fiir die Durchschnittslinie derselben 
mit der Erdttache bald eine Bewegung zum Bole, bald zum 
Aeąuator bin yerursacben muss, weil nothwendig mit der Entfer- 
nung der Fliicbe in yertikaler Ricbtung der Durcbscbnitt in eine 
griissere Distanz zum Aeąuator treten muss.

Eine aufmerksame Beachtung der einzelnen Isothermen zeigt 
uns ein yierfacbes Auftrcten derselben. So zeigen die Isothermen 
fiir 0—20° sicb stets p a a r w e i s e ,  andere z. B. viole fiir die 
Temperaturen unter 0, oder sebr bohe Tempera! uren zeigen sicb
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zu gewissen Zeiteu ein f ach,  zu andern wieder p a a r w e i s e ;  
wieder andere treten n u r  e i n f a c l i  auf; wie die fur — 32° und 
-f- 2(1°; und scliliesslicli zeigen uns gewisse, nicflt alle Meridiane 
schneidende Isothernien eine Spaltung in zwei Aeste, nachdem sie 
eine Strecke einfach aufgetreten. Es ist dies erkliirlich, wrenn 
wir erwagen , dass fur die nordliche wie siidliehe Erdhalfte die 
periodische Wanderung der Isothernien zu gleicher Zeit in glei -  
chem S i n n e  gescbehen niuss, weil, wenn die Isotkermenflache 
fur die nordliche Hiilfte sich hebt, also die Isothermenlinie dem 
Pole naher riickt, fiir die siidliehe Half.e ein Sinkeu der Isother- 
menflache und damit eine Bewegung der Isothermeulinien gegen 
den Aeąuator hin ;also in gleichem S i nne )  auftritt.

Die manuigfach wechselnden Kruninmngen, die wir bei die- 
sem periodischen Wandern gewahren, zeigen uns deutlich, dass 
wir es nicht mit einer b l o s s e n  Ve r s c h i e b u n g  der Wi i rme-  
verh; ' i l t ni sse,  sondern mit einer gleichzeitigen Ae n d e r u n g  
zu thun hahen. Innerhalb der Wendekreise, wo die solaren Ver- 
haltnisse zwischen bedeutend engern Grenzen variren, werden 
auch die davon abhaugigen Hebungen und Senkungeu der Iso- 
thermenflachen viel unbedeutender, am wenigsten wird natiirlich 
jene in ihnen liegende Folgę von Punkfen ilire Lagę andern, 
welche senkrecht ii ber den Aeąuatorhorizonten, also im Durch- 
schnitte der fortgesetzten Aeąuatorebene mit der Isothernienflache 
liegen, so, dass diese nahezu eine fixirte Lagę behaupten, denn 
fiir die Orte unter dem Aeąuator variren ja  die Sonnenhohen am 
wenigsten. Nach dem gesagten kann demnach „die Gesammtbe- 
wegung der Isothermenflachen ais eine oscillatorisehe betrachtet 
werden, um einen festen Stiitzpunkt am Aeąuator, dessen Eutfer- 
nung von der Meeresfliiche fast unyeranderlich ist.“

Gehen wir nun zur Besprechung der Monatsisothermeu selbst 
und der Aenderung ihrer Lagę iiber. Der Ueberblick, den uns 
die Doyeschen Karten besonders dadurch gestatten, dass die Iso- 
thermen fiir je 6 Monate in (i kleineren auf ein Blatt zusammen- 
gedritngten kleineren Kiirtchen dargesfellt sind, zeigt die bereits 
schon iifter heryorgehobene yersehiedene Warmeabnahme vom



Aeąuator nach den Polon hin fiir versehiedene Langen und be- 
lehrt uns, dass es z u jeder Zeit des Jahres einen Erdgiirtel gebe, 
an dem die mittlere Temperatur die Griisse von -f- 20° iibersteigt; 
dass dieser Erdgiirtel aber in verschiedenen Zeitabscbnitten des 
Jahres eine yerschiedene Lagę einnekme, die durcb die Lagę der 
Isothermen von 20", die ihn begrenzen, gegeben ist. Das noeh 
deutlichere Hervortreten der Wanderuug dieses Erdgiirtels be- 
zweckte Dove durcb eigene Karten, welclie die den einzelnen 
Monaten entsprechenden Lagen auf ein Blatt fur die Monate Jiin- 
ner bis Juni, und auf ein zweites (die Riickwanderung yerdeutli- 
cbendes) fiir Juli und Dezember zusammenfassen. Hier in diesem 
heissen Erdgiirtel ist nun die Glutstatte, iiber der sieli jcne iniicb- 
tigen Luftstrome, die Passate erzeugen, die in yertikalem Sinne 
sicb erheiend, in den obern Kegiouen gegen die Pol e hin abtiies- 
sen und dabei fiir die nordliche Hemisphare zum S W-passat, fur 
die siidliche zum NW-passat werden, weil in der Aeąuatorialge- 
gend die den angrenzenden Luftsebicliten in Folgę der Rotatiou 
zukommende Geschwindigkeit denselben aucb nach ihrem Aufstei- 
gen nocb eine Zeit kindurch verbleiben muss, also lieim Fort- 
schreiten nach Osten von geringerer Geschwindigkeit (in grosse- 
ren Breiten) ein VorauseiIen dieser Luftmassen im Sinne der Be- 
wegung der Erde statthatt. Die Ausgleichung des durcb diese 
aufsteigende Luftmasse gestorten Gleichgewicbtes der Atmosphare 
iibernimmt dann der sogenannte untere Passat, die von den Poleu 
herabstrommende kaltere Luft, die aus analogem Grunde fiir die 
Nordhalfte zum NO, fiir die Siidhalfte zum SO wird.

Dass nun die r e r a n d e r l i c h e  L a g ę  des erwahnten Erd- 
giirtels ihren Einfluss auf die Passate haben miisse und durcb 
diese (besonders durcb den obern in hoheren Breiten sicb stets 
mehr herabsenkenden Luftstrom) auf die Witterungs- und Wiirnie- 
erscheinungen der gemassigten Zonę, ist nicht weniger unbegreif- 
lich, ais dass sie aucb bestimmend auf die Abwechslung der Re- 
genzeit und trockenen Jahreszeit zwischen den Wendekreisen wiichst.

Sowie nun in den Doveschen Karten fur jedes Monat die 
Grenzen dieses heissen Erdgiirtels enthalten, so tinden sicb in den



Wind- und Stromkarten Maury’s fiir die einzelnen Monate die 
i n n e r n  und i i u s s e r u  Grenzen des Nordostpassat fur das atlan- 
tisehc Meer und da zeigt sic!) nun die uberraschende Ueberein- 
stiinmung, dass fiir die sogenannten extremen Monate die Isother- 
me von 21° fast genau dem Yerlaufe der inneren Grenze folgt 
selbst dort, wo diese Isotbenne fiir den Monat Janner plotzlich 
aufsteigt und aueli fiir die aussere Grenze zeigt sich ein solches 
iibereinstiinmendes Zuriickweicben in der Nahe der Canarischen 
Inseln.

Wie dies von Dove zur Erklarung des Problenis rerwendet 
wiirde, „in welcher Weise im Innern von Afrika die P a s s a  te 
iu die Mo n s o o n s  des Indischen Meeres iibergeben, gehort ei- 
gentlich nicht hieher und erkliirf sieli iibrigens durch den Anblick 
der Karten von selbst.

Ebenso finden durch Beobacbtuug der Wanderung des heis- 
sen E r d g i i r t e l s  jene „Wind der Jahreszeiten" oder Monssons 
darin ihre Erklarung, dass bald das Festland von Australien, 
hałd wieder der siidliche Theil Asiens, besonders beide Indien iu 
denselben eintreten und nun durch den Gegensatz der Warmeca- 
pacitaten des Wassers und Landes im grossen Masse das Phano- 
men des tiiglich an den Meereskiisten wechselnden Land- und 
Seewindes auftritt.

Lehrten uns so die Monatsisothennenkarten bereits einige 
Fragen liisen durch Bestimmun? der Lago jenes heissesten Erd- 
gurtels und seiner wechselnden Breite, so fallt uns auf allen 
diesen Karten noch eine Eigenthiimlichkeit der Isothermen auf 
der nordlichen Halfte besonders auf ; die das ihre eonvexen 
Scheitel fast durebgangig auf die zwischen Europa und Amerika 
liegenden Meere entfallen Es zeigt sich darin unverkennbar der 
Einftuss des Golffstroms, den Anghiera 1523 im nordatlantischen 
Ocean erkaunte. Es muss dieser Einfluss iu den Wintermonaten 
bedeutend rnehr hervortreten, ais wahrend der warmen Jahreszeit, 
weil ja  die den Strom erzeugende Warme, in sehr enge Grenzen 
eingesehlossen, weebselt und „der thermische Einfluss einer Mee- 
resstromung von dem Warmeunterschied der Stelle abhangt, die
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er verlasst und der zu welcher er gelangt;" — dieser also nahe- 
zu eonstant wirkende Golfstroro, der zwischen Cuba und Florida 
aus dem mexikanischen Meerbusen Iritt, Anfangs den amerikani- 
schen Kiiston folgt, urn sieli mit zunehmender Breite ostlich nack 
Europa zu wenden, zeigt auch in der Kriimmung der Isothermen 
diese seine Constanz.

Seinen Wirkungen ist es zuzuscbreiben, wenn wir an den 
westliehen Kiisten Irlands und Norwegens eine fur solche Breite 
ungewohnlicke Vegetation finden, seine Maclit bricht die Eiadecke 
des an den Norden Europas sieh schliessenden Meeres und trennt 
so Europa durch ein offenes Meer vom Polarkreise und wabrend 
die mittlere Temperatur des europaiscken Continents zwiaeben 
dem 65—70. Breitekreis sebon unter 0 berąbgebt, fand unter 
gleicber Breite Sabinę an der Oberflaehe des atlantischen Oceans 
eine mittlere Warnie von 4.5°. Er bewirkt also jene steile Hebung 
der Iannuarcuryeu von Labrador nach Spitzbergen binauf, ja  ibre 
sogar von Norwegen bis Nowaja Semlja ostlicb iiberhangenden 
Scheitel; wir merken deutlicb, wie die durch das vorIiegende 
Grossbrittanien gegen den warmen Stroni geschutzten Sudkiisten 
Norwegens trotz ibrer geringen Breite an Warnie den nordlichen 
Theilen nacbsteben. Uocli nicbt bloss fur den Jknner zeigen die 
Isotbermen durch ibre starkę Convexitat den Einfiuss des Golf- 
stroms, es bleibt diese ibre Eigentbiimlicbkeit aucb mebr oder 
minder in den iibrigen Monaten; fiir Februar und Marz legen 
sich ibre convexen Scheitel dicbt an die Kiiste; April, Mai, Juni 
und Juli zeigen eine fortdauernde Tendenz, die Convexitat zu 
steigern und eine bedeutende Zunabme in der Erhebung der Iso- 
thermen Europas uberhaupt wegen der erfolgenden Reaction des 
warmen , afrikaniscben Festlandes, datur tritt nun statt der sich 
immer mebr yerfłacbenden convexen Scheitel der Isotbermen im 
Norden des atlantischen Oceans im Juni, Juli, August, besonders 
aber im Juli im Karischen Meer (fiir Europa), im Foxcanal und 
Behringsmeere (fiir Amerika) eine auffallende, coneave Kriimmung 
auf, bewirkt durch den erfolgenden Abfluss der nordlichen Eis- 
massen. Durch die Karische Fforte und Matoscbkin Scbar gebt
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eine Stromnng nach Spitzbergen, wird an der grijnlandischen Kii- 
ste nach Suden abgelenkt und Hiesst bis zum Cap Farewell. 
iiberail eine intensive Kiilte yerbreitend, dort trifft sic noch den 
durch die Fury- und Heklastrasse in die Davisstras.se mundeuden 
arktischen Stroni, so dass hier an der Nenfoundlandsbank der 
Golfstrom seine Wiirnie auf das Schmelzen der Eisraassen beider 
Strome ycrwer.den muss. Wenn demnach bei zunehmender Mit- 
tagsliohe der Sonne durch das Heben der Isothermenflachen die 
Linien gleicher mittlerer Temperatur auf der ErdflSche fur die 
Nordhiilfte sicii dem Pole anniihern, muss hier an der Ostkiiste 
Nordamerikas diesem Fortriicken durch die auftretenden kalten 
Strome ein Hinderniss gesetzt werden, daher denn auch hier die 
coucaven Scheitel der Isothermcn auftreten, die do cli in den Win- 
termouaten in die Mitte des Continents fielen. Bereits im Marz 
merken wir dieses Wandern der concaven Scheitel gegen Neu- 
fundland hin , weil fur diesen Monat die Steilheit der Isothermeu 
an der Ostkiiste verbleibt, indess im Innern des Continents eine 
Verflachung der Kriirnmung eintritt. Dove konnte daher mit Recht 
die der Hudsons- und Baffinsbai anliegenden Lauder — die des 
k a l t e n  F r i i h l i n g s  nennen. Sie erwahnend, sagt er: „Hier 
fristet in bokeren Breiten die Yegetation nur kummerlich ihr Da- 
sein, da die Sonnenwiirme durch eine Verkettung fiir diese Lan- 
der ungiinstiger Bedinguugen ans entfernten Gegenden Eismassen 
herbeifiihrt, welche fur sieli die Wannę in Anspruch nehmen, auf 
welche die Yegetation im Winter vergeblich lioffte; und in der 
That wie kurz ist die Zeit, in der sie sich entwickeln kann, 
wenn in Okak am 1. Mai 1837 im Garten der Missionare noch 
12—18' hoch Schnee lag und im August es schon wieder schneite."

Wir erwiihnten der bis zum August fortdauernden Neigung 
der Isothermen, ikrę in Folgę des Golfstroms convexen Scheitel 
noch convexer zu gestalten; nun beginnt aber bereits wieder mit 
dem Zuriickwandern der Isothermen eine Verminderung ihrer 
Convexitat und, weil zu gleicher Zeit die Ostkiiste von Nowaja 
Semlja in ihrer Temperatur zurtiekweicht, erscheinen jene zwei 
charakteristischen Conve.\itaeten, dereń eine bei Spitzbergen, die
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andere filier der Lenamfindung auftritt, indess bei der nun im 
Norden sich schon wieder steigernden Kiilte die arktische Strfi- 
rnung im Yerminderfen Grade auftritt und eine Verflachung der 
concaveu Scheitd an Amerikas Ostkuste nacb sich zieht, deutli- 
eher tritt dies freilicb erst fur den September hervor, fur welchen 
Monat iiberhaupt der Lauf der Isothermen die relatir grosste Re- 
gelmassigkeit zeigt, denn aucb die Convexitat iiber der Lenamiin
dung bat sich durch die von Neusibirien eiubrechende Kiilte ver- 
mindert; selbst A m e r i k a  mit seinen im J i i n n e r  mittcn in 
den Continent fallenden eoncaven Scheiteln, dereń Concavitat 
durch das steile Aufsteigen der Isothermen des F e b r u a r  in der 
Niihe der Hudsonsbai und Baffinsbai sich fur diesen zweiten Monat 
noch bedeutend steigert, um im M a r z  etwas verfiacht dem Osten 
zuzuwandern und in April, Mai, Juui, Juli mit ihrem Fortschrei- 
ten gegen Norden der regelmassigen Form sich anzuniihern, selbst 
dieses (Amerika) zeigt nun ziemlick regelmassig verlaufende Iso- 
thermen, die Temperaturverhaltnisse yerleihen durch ihre Regel- 
massigkeit aJlen Orten einen gewissen Reiz und ais den yerliiss- 
lichsten, weil am wenigsten unvorgesehene Spriinge in der Tem
peratur , Windstromung etc. gestattend, kennen wir auch den 
September bei uns, ais den fiir Reisen giinstigsten Monat. Den 
eigenthiimlichen Reiz dieser Jahreszeit gibt Dove treffend mit den 
wenigen Worten: „die Natur scklummert im Herbste ruhig ein, 
sie erwacht fieberhaft im Friihjahr und wenn der Winter diesem 
nicht zur Folie diente, wiirde man gewiss den Herbst hoher stellen."

Treten wir nun aber der Kartę des Oktobers gegeniiber, so 
weisen die merklieh auftretenden Concavitaeten innerhalb des 
nordamerikanischen und asiatischen Continents, die im November 
und December sich noch bedeutender steigern, durch die Art der 
Krummung deutlich auf die fur die alte Welt von Nordosf, fur 
die neue von Nordwest eingebrochone Kalte hin.

Sie bat aber ihren Grund in mehrfachen fur Asien wie 
Amerika ungunstigen Umstanden. Keine bedeutende Landermasse 
entsendet Asien in die heisse Zonę, das indiscbe Meer nimmt 
dieselbe zum grossten Theile ein, die Erwarmung des Wassers
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geschieht aber nur langsam und erreicht auch nie die Intensitat 
wie sie unter gleichen Verlialtnissen das Festland zeigt, weil die 
yerdiinstenden Wassermengen grosse Warmequantitiiten yerbrau- 
chen und wenn andererseits wannę Luftsfrome von der erwiirm- 
ten Flachę aufsteigend, den grbsseren Breiten die tropische Warnie 
zufiihren, so werden die hier durch die machtigen Gebirgsketten 
im Siiden Asiens anfgehalten und nur den Nord- und Nordost- 
winden durch das sich im Norden verflachende Land freies Spiel 
gewahrt, dazu erstreckt sieli Asien nocli weit in das nordliche 
Eismeer hinein und grenzt die grosste Zeit des Jahres hindurch 
unmittelbar an das Polareis an.

Fiir Amerika aber betrachteten wir bereits den temperatur- 
erniedrigenden Einfluss der yereint wirkenden arktischen Stro- 
mungen und diirfen demnach etwa nur nocli erwahnen, dass fur 
das Innere und die Ostkiisten Amerikas die fiir Europa so mil- 
dernd wirkenden SW windę niclit mehr ais See- sondern ais Land- 
winde auftreten, daher auch nicht mehr durch die Condensalion 
ihres Wasserdampfes und die dadurch frei werdende Wiirme tein- 
peraturerhohend einwirken konnen.

Wenn wir in dem bisherigen besonders auf die fast allen 
Isothermen der nordlichen Hemisjihare in allen Monaten gemein ■ 
samen Eigenfhiimliehkeifen achtefen, so zeigfe es von geringer 
Aufmerksamkeit und oberfiachlicher Beachtung ihres Laufs: Hele 
uns dabei nicht auf, dass fur die wahrend ihres Laufes im atlan- 
tischen Ocean aufspringenden (convexen) Scheiteln ein Analogon 
an der Westkiiste Nordamerikas besteht. Auch hier bemerken wir 
fiir alle Monate allerdings nicht mit so starker Abweichung, wie 
sie der Golfstrom zu erzeugen yermochte, convexe, d. i. gegen 
den Norden gerichtete Ausbuchtungen der Isothermenlinien, was 
also fiir die Westkiiste Nordamerikas eincn gegen das Innere des 
Continents vorwiegenden Warmezufluss und dadurch gesteigerte 
Temperaturyerhaltnisse dieser Kiiste verrath; eine Ausbiegung im 
g l e i c h e n  S i n n e  finden wir auch fiir die Isothermen aller Mo
nate auf der siidlichen Hemisphare an den Westkiisten Siidameri- 
kas and A tri kas, hier aber ist ihre Deatung mturlich die entge-
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gengesetzte, denn wenn ich mich an diesen Kiisten weiter gegen 
den Aeąuator hin begeben muss, um dieselbe Temperatur anzu- 
treffen, wie im Innern bei grosserer Breite, so miissen diese Kii- 
sten notwendig einen erkaltenden Einfiuss irgend woher erlitten 
haben, den auch wirklich Humboldt fiir Sudamerika schon gefun- 
den hatte, ais er 1802 die peruanische Kiistensfrbmung entdeckte, 
jene Stromuńg, die im stillen Ocean fiir die siidiiche Hemisphare 
das is t , was die sich an der Neufuudlandsbank einigenden nórd- 
lichen arktischen Stromungen im atlantischeu Ocean fiir die 
nórdlicke Hemisphare sind, — der sicbtbare Ausdruck des gcfor- 
derten Ausgleichs zwischen den Wassern des siidliehen arktischen 
Meeres und denen der Tropenzone.

Wenn wir aber fiir den Golfstrom einen (durch die zwischen 
den engen Grenzen wechselnde Mittagshohe der Sonne seiner 
Geburtsstatte bedingten) nahe constant wirkenden Grand ais Er- 
klarung der im Laufe der Isothermen auftretenden, stetig verblei- 
benden convexen Scheitel erkannten, so scheint hier die wirkende 
Ursache in den peruanischen Kiistenstrom gesetzt ein periodisches 
Schwanken der duch das gauze Jahr hindurch fast gleichbleiben- 
den Ausbiegungen statthaben zu miissen, ein Schwanken, das 
nicht allein durch die Beriicksicktigung des Umstandes, den wir 
schon oben einmal hervorgehoben, zu erklaren ware, niimlich dass 
„der thermische Einfiuss einer Meeresstrómung abhange von dem 
Warmeunterschicde der Stelle, welche sie verlasst und der, zu 
welcher sie gelangt" — also fiir warmebringende Stromungen in 
den warmeren, fiir Kalte schaffende in den kaltern Monaten auch 
bei constanter eigener Temperatur geringer werde. Kehrt sich ja 
doch fur den peruanischen Kiistenstrom fast gerade das Verhalt- 
niss zwischen seiner Erregungsstelle und den Orten, denen er 
zustromt, im Vergleich mit dem Golfstrome um.

Hier wechselt mit dem Sonnenstande die Quantitiit des 
schmelzenden Eises, darnit also die Quantitat des abfliessenden 
Wassers, dort bleibt diese bei nahe gleichbleibendem Warmeverhalf- 
nisse nahe constant: hier gelangt der Stroni in Orte von solcher 
Breite, dass dereń Temperatur jahrlich nur zwischen engen Greń-
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zen varirt und aussert daher das ganze Jahr hindurch einen nahe 
constanten t l i e r m i s c h e n  Einfluss, dort varirt dieser thermische 
Einfluss mit den mannigfacb wechselnden Temperaturverhaltnissen 
der Orte hoherer Breite, dahin der Gulfstrorn gelangt.

Dass nuu dieses durch den Wechsel der Grosse der erre- 
gendeu Ursache des peruanischen Kiistenstroms geforderte Schwan- 
ken in den Ausbiegungen der Isothermen so gering ausfallt, — 
wie die Karten zeigen —, beruht auf der Machtigkeit der perua
nischen Strómung, die 5480' Tiefe betragen soli.

So sehen wir denn die Meeresstromungen zwar nicht das 
durch die Sonuenstellung bewirkte periodische Auf- und Absteigen 
der Isothermen yerwischen, wol aber die Gr o s s e  der Aenderun- 
gen iin Werthe der Temperatur mit wechselnder Declination und 
Bectasceusiou der Sonne machtig beeintiussen ; wo sie ais secun- 
darer Factor der Abanderung in der Grosse der auftretenden 
Warnie mangeln, wo ihr ausgleichender Einfluss fehlt, dort miis- 
sen die primaren Wirkungen der Insolation scharfer ausgepragt 
heryortreten und kounen hochstens durch Luftstromungen Modifi- 
cationen erleiden. So erklaren sich nach Dove fur die Westkiiste 
Nordamerikas die convexen Scheitel der Monatsisothermen (und 
damit auch der Jahresisothennen) durch die im Niederschlag des 
herabsinkenden obern 1’assats frei werdende Wiirme, wie auch 
ahnliche vom atlantischen Ocean herkonimende Luftstromungen 
mitbestimmend auf die verh;iltnismassig hohere Temperatur der 
Westkiisteu der alten Welt wirken.

Noch fordem uns die fiir den ostlichen Continent der alten 
Welt vorwiegend auftretenden concayen Isotliermenscheitel zur 
nahereu Beachtung derselben auf. Wahrend in Amerika die in 
der Bichtung des Meridians streichende Andeskette den fast in 
gleichcr lłichtung streichenden Luftstroinen weniger hemmend 
entgegentreten konnte, miissen, wie Dove, genau die Verhaltnisse 
ins Auge fassend, bemerkt, die im Osten der alten Welt, beson- 
ders im asiatischen Continent in der Bichtung West-Ost auftre
tenden Gebirgsziige hier durch Entgegenstellen ihrer breiten Seite 
wesentlich modificirend fiir die Warroeyerhaltnisse auftreten, da
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ja hier die Luftstromungen allein eine ausgleichende Wirkung 
zwiscben der Hitze der Tropen nnd der Kalte des Nordens iłber- 
nebmen konnen.

Nun zeigt der asiafiscke Continent nebstbei noch eine cen
trale Erhebung, ebenso massgebend flir das Klima Sibiriens we- 
gen der abhaltenden Wirkung der mildernden Siidwinde, wie tur 
das des Gangestieflandes , fiir welches diese centrale Erhebung 
ein Schutz gegen den abkiihlenden Einfluss der von Norden kom- 
menden Windę bildet. Sowie daher der Winter Sibiriens in seiner 
strengen Kalte, so wird der Sonuner Siidasiens mit seiner niebt 
gemilderten Hitze die primaren Wirkungen der Hrwarmung durch 
die directe Insolation ausgepragter bervortreten lassem Dass aber 
aucb die Sommer Sibiriens eine bokere Temperatur zeigen , ais 
sie ohne jene centrale Erhebung stattfinden wiirde, erklart Dove 
aus der relativ rubigen „Luftsee“ fi ber dem nordasiatiscben Con
tinent, denn meint er „eine Wehr staut einen Flnss weit zuriiek, 
fur die kaltbleibende Luft des Eismeeres kann also die bobe 
Temperatur Siidasiens niebt anziehend wirken, nur die naber lie- 
genden sibirisehen Ebenen," — so dass also hier die auftretenden 
Nordwinde nur geringe Intensitat baben konnen.

Dass die concayen Scheitel naber an die Ostkusfen treten 
wahrend des Winters und niebt, wie man duch zu Folgę der 
c e n t r a l e n  Erhebung erwarteu sollte, in die Mitte des Continents, 
riihrt nur daher, dass in Folgę des unvcrhaltnissmassig steilen 
Aufsteigens der Isothermen an den Westkusten der alten Welt 
(Europa) eine solche Yerruckung nach Osten znr notwendigen 
Folgę wird. Europas bobe Wintertemperatur gegeniiber der Ame- 
rikas und Asiens ist theils in dem Yorwalten der von Siiden 
kommenden Luftstromungen ii ber alle anders gericbteten, theils, 
wo dieses wie in Asien fast in gleicher Grosse auftritt, in den 
grosseren Warmeąuantitaeten, die selbst gleicb gerichtete Luftstro
mungen mit sich fiihren konnen, zu suchen. Man bat sie langere 
Zeit durcb den warmenden Einfluss cines iiber Afrikas Sandwii- 
sten aufsteigenden , gegen Norden nach Europa abfliessenden 
warmen Luftstroms erklaren wollen Dove yerwirft jedoch eine
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solehe Erldarung, denn nicht nur mfisste dieser Siidwind bei sei- 
ner nordlich gericliteten Stromung aus dem schon beirn Passate 
erwalmten Grunde eber gegen Asien hin streicben , sondern es 
fiiiden sieli auch im Winter fur den afrikaniseben Nordcontinent 
niedrigere Temperaturen, ais sie der atlantische und indische 
Ocean zeigen.

Und woher denn die kalten Sommer Europas bei der afri
kaniseben Hitze der Sommerinonate, woher denn jenes tropische 
Festland fur die ganz in gleieher Weise auftretenden Temperatur- 
yerhiiltnisse der Westkiiste Nordamerikas V

Daranf sieli stiitzend bezeiebnet Dove mit jedenfalls viel 
grosserer Wahrscbeinlichkeit Wesfindien ais die Stiitte des Ur- 
sprungs unserer siidlicben Windę, und Europa ais den Condensa- 
tor fur das caraibiscke Meer“, und eben weil Asien keinen Con- 
densator abgeben kann, sofern im uutern Theile der NO Monsoon, 
jener L a n d  w i n d im griissten Massstabe herrscbt, und den 
obern Strómen gleicbfalls der Wasserdampf mangelt, muss es 
kiiltere Winter zeigen, indess dies bei dem Innern Amerikas 
dtirch die hemmende Wirkung der Andes- und Felsengebirge er- 
kliirlicb wird.

So haben wir den in dem bisherigen die fiir fast alle Mo- 
natsisotkermen ebarakteristiseben Biegungen in geniigender Weise 
durch die nabe consfanten Einfltisse von Luft- und Meeresstro- 
mungen zu erkliiren yermoeht. Was aber fiir alle Monate bezeich- 
nend und zwar in g l e i e h e r  We i s e  bezeichnend auftritt, das 
muss sieb auch in den Jabresisothermen durch damit iibereinstim- 
mende Biegungen kund geben, was denn auch wirklich die Kartę 
fur die Jabresisothermen aufweist. Auf ihr, wie auf denen fur die 
einzelnen Monate iiberrascbt uns der bei weitem regelmiissigere 
Verlauf der Linien gleieher Warnie fiir die siidliche Hemisphare, 
wenn auch die Monatsisothermenkarten, wie die fiir die mittlere 
Jahrestemperatur zeigen, dass dieser regelmiissigere Lauf noch 
bei weitem mehr in der sudlich gemassigten, ais in der siidlich 
heissen Zonę auftritt.

6



Das eine wie das andere erklart sick leicht, da ja  fur die 
siidliche Hemispkare der eine Cardinalpunkt, der fur eine nur 
von der Sonnensteilung abhangige Warmevertheilung gefordert 
ward, nahmlich die Homogenitat der Erdfiiiche bier nahe durch 
die iiberwiegende Wassermasse erfiillt i s t , um so mehr, in je 
gróssere Breite wir vorsehreiten, wakrend in der heissen Zonę die 
Abwechslung von festem und fiiissigem und die durcli die Liin- 
derformen bedingten Ricktungen der Meeresstromungen nocb im- 
mer sehr massgebend auf den Lauf der Isothermen einwirken 
konnen.

Sonst zeigt sick im allgemeinen die siidliche Hemispkare 
kiihler, ais die nordliche, wie schon eine Beachtung des zum 
grossten Theil auf die nordliche Hemispkare fallenden, von den 
Isothermen von 20° begrenzten heissen Erdgurtels ergibt. Wir 
mijgen den Grund datiir wieder in den grossen, die Sonnenstrak- 
len mehr reflectirenden, ais absorbirenden Wassermassen sucken 
und in den auf die Yerdampfung yerbrauckten Warmeąuantitaten.

Es kiesse unsere Arbeit unverhaltuissmassig weit ausdehnen, 
wollten wir zur ersicktlieheren, genauen Darstellung der Wiirme- 
verkaltnisse auck nur dem Lauf der Isothermen von 5—5" fiir 
alle Monate folgen, wir besckranken uns demuack neben den be- 
reits crwahnten Eigentkumlichkeiten der meisten Isothermen nock 
kin und wieder den Lauf einer und der andern tiir spittere Er- 
iirterungen nock anzuwendenden Isotkerme zu yerfolgen.

Solche wicktige Isothermen geben z. B. die fur die hocksten 
und niedrigsten mittleren Temperaturen oder die fur eine mittlere 
Temperatur von 0” ab. So zeigt sick fiir den Monat Jauner die 
Isotkerme von 21° ais die Scheidelinie beider Hemispkaren und 
gibt uns zugleick ein Beispiel einer gespaltenen Isotherme. Die 
Mitte des nock einfack yerlaufenden Stuckes fallt auf die West- 
seite des nordlicken Siidamerikas, nahe auf die Aeąuatorlinie, 
indess die beiden abzweigenden Tkeile eiuen zusammenhangenden, 
im atlantiscken Ocean eng gescknurten keissesten Raum um- 
sckliessen, der im Indisehen Ocean wegen des erfolgenden Um- 
schlages des NO passats zum NW monsoon am weitesten auf die



Sudhiilfte der Erde iiberreiclit. So grosse Kriimmungen ferner die 
Nulliuie a uf der nordlicben Erdbiilfte zeigt, so wenig zeigt sie 
sieli fur dic Slidhalfte gekriimmt, weil der modificirenden Ursa- 
eben bier viel wenigere und schwacber auftretende sind. Das nie 
zu solcben Massen geballte Treibeis des sudlicheu arktischen 
Meeres andert in den einzelnen Jaliren auch wesentlicber seine 
Stelle, ais es im Norden stattbaben kann und macbt daher die 
Bestimmung des Laufs der Tsothermen bier schwieriger.

Im Februar bat sieb die im Jiinner erwahnte Abscbniirung 
des beissen Erdgiirtels bereits vollzogen, es treten daber zwei 
getrennte beisse Raume, der eine in Siidamcrika, der andere in 
Afrika bis weit Ober Australien binaus auf, mit Temperaturen 
von 22°. — Australien aber selbst reicht nur mit seiuen nordli- 
eben Spitzen nocb binein, und zeigt sonst durch die gegen den 
Aeąuator geriebteteu convexeit Scbeitel fur die West- und Ostkii- 
ste auf das kaltere Klima dieser Kiisten in dieser Jabreszeit, ge- 
geniiber dem centralen Australien hin. Ueberhaupt zeigen die 
Karten nur fur Janner ein theilweises Hineinfallen Australiens in 
den beissen Ranni und nur nocb Februar, November und Dezem- 
ber zeigen ein gleicbes fiir dessen nordlichste Spitzen. Die Hitze 
wird daher in Australien fast nie driickend, es fiillt die Mittel- 
warme zwisclien i9 und 20° und Beobacbtungen auf den Sand- 
wichsinseln zeigten ais Unterschied zwischen dem warmsten und 
kaltesten Monat nur 4". Australien geniesst demnach einen ewi- 
gen angenehmen Sommer und jeidet nie von der unertraglichen 
llitze, wic sie in den Wiisten Afrikas und an den Kiisten Perus 
und Ohiles auftritt. Sein Klima ist ebenso angenelim ais gesund; 
die klimatisehen Fieber Westindiens, Java's und Guineas Krank- 
liciten sind dort unbckannt; (dagegen beriebten neuere Reiseude 
z. 15. Capitain Sturt von schreckbar inteusiver llitze im Innern).

Im Marz baben sieb die erwahnten zwei heissesten Raume 
wieder vereinigt, zeigen jedoch deutlich die Einscliniirung am 
Orte der friiher bestaudeuen Trennung, treten dann im April, 
gleicb ais biitte sieb der gauze beisseste Raum des Miirz nacb 
Nordosten verschoben und zu gleicker Zeit wiedertun getrennt in

Gł



—  88  —

Nordafrika und im centralen Vorderindien mit Temperaturen 
von 24° auf, einigen sich zum z w ci ten Małe im Mai, und yerblei- 
ben so auch im Jani , nur dass sich der ganze heisse Raum, be- 
sonders der auf Nordafrika entfallende Theil etwas in sich zusam- 
menzieht; der herankommende <luli schafft mm aber ganz eigen- 
thurnliche Yerhaltnisse, indess niindich der heisse Raum von 24° 
nun langgestreckt, selbst nach Hintorindien hiniibergreift, hat sich, 
von ihm umschlosśen, ein zweiter von 26° gebildet, der einen 
Theil der Sahara, Nubien und das sudliche Arabien umfassf. Im 
August tiitt mit der Abnahme der mittleren Temperatur des heis- 
sestesi Raums von 26 auf 24° ein Hiniiberziehen desselben gegen 
Westen ein, so, dass fur September derselbe in nalie eliptischer 
Form nur mehr Arabien, Nubien und Cordofan umfasst und im 
Oktober nur mebr einen schmalen Streifen bei Massaua bildet, 
der westlich von Cobbe beginnend bis nach Mokka reicht; plotz- 
lich aber gewahren wir denselben mit ein er Temperatur von 22" 
im Norden Neuhollands die Sundainseln umfassen, von welcher 
Stelle er denn auch im Dezember nur wenig nach Osten yerriickt 
(und schmśiler) auftritt

In diesem Auftreten des beissesten Raums zu verscbiedenen 
Zeiten des Jahres liegt denn auch scbon der excessive Charakter 
der Temperatur der betreffenden Orte der Erdflaehe.

Was die ubrigen Isothermen betrifft, so diirfen wir uns be- 
gniigen, zusainmenfassend ihre Gestaltilnderung nach Dove folgen- 
dermassen zu bezeicbnen:

1) „In Asien riicken in der jiihrliehen Periode die Isothermen 
am weitesten herauf und herunter, die im Winter concaven 
Scbeitel der Isothermen yerwandeln sich im Sommer in con- 
vexe.“ Die Erkliirung datur ist scbon oben gegeben worden.

2) „In Europa d r e h e n  sich die Isothermen am starksten."'

3) „In Amerika riicken die concayen Scheitel vom Winter nach 
dem Sommer hin aus dem Innern des Continents nach den 
Ostkusten und yerflachen sich erst im Spatsommer und Herbst.,
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Es zeigt demnacli Amerika eineu schoneu, bestandigen 
Herbst, einen dem europaiscben nahekommenden Sommer, dagegen 
einen kalten Winter, wahrend Europa keines der Extreme der 
Temperatur scharf vortreten lasst.

Wenn die Localitat den Lauf der Isotbermen mannigfach 
abzuandern vermag, so schafft sie dadurch natiirlich tur Orte 
gleicher Breite auch verschiedene mittlere Temperaturen, und es 
hat ein Fortschreiten gegen die Bole hin nieht inimer ein Abneh- 
meu der mittleren Temperaturen im Gefolge; ein solehes Abneh- 
men miisste aber notwendig eintreten, wenn wir die mittleren 
Temperaturen der eiuzelnen Parallelkreise ausfindig macben, wenn 
wir die „normale Temperatur11 des Parallels bestimmen konnten, 
jene Temperatur, die unabhiingig von der Localitiit etc. jeder 
Punkt des Parallels zeigen miisste bei gleicher Yertheilung der 
an seinen verschiedenen Punkten sonst so ungleick auftretenden 
Warmeąuantitaten.

Dove bestimmte diese aber durch das Mittel aus den Tem
peraturen von 36 auf dem betreffenden Parallel um !0° Lange 
auseinanderliegenden Orten, indem er, wo es Not that, die be
treffenden Temperaturen der bestimmten Punkte durch Interpola- 
tion rechnete.

An me r k u n g .  Das Verfahren zwischen je zwei Glieder 
einer Reihe A eine gewisse Anzabl anderer Glieder einzuscbalten, 
die mit den gegebenen Gliedern vou A eine Reihe desselben Bil- 
dungsgesetzes bilden, beisst interpoliren.

• Dieses Verfahren verfolgte er bis zum 70. Breitekreis, wah- 
rend er fur den 80. und 9ft. Breitekreis ein etwas complicirteres 
Verfakren anwendete; uns interessiren dabei die Resultate seiner 
Forscbungen vor allem andern, sofern durch sie die mittlere War- 
meabnahme nach dem Pole hin, wie die Yertheilung der norma- 
len Warme gegeben ist.

Es zeigt sich hier aber, dass die Warmeabnahme am schnell- 
sten in der Niihe des 45. Breitekreises statthabe , iibrigens aber 
bis zum Pole fortdauere , so, dass die mittlere Temperatur des 
Aeąuators Ul.2 R, die des Pols — 13.2° betrage; dass fur den
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Pol der Unterscbied zwischen der warmsten und kaltesten Jah- 
reszeit 22.4°, fiir den Aeąuator nur 0.7° betrage; dass (wie die 
Tabelle „Jahreswarme der nordlichen und sudlichen Erdflache“ 
ausweist) fur die siidliche Erdflacbe die mittlere Normaltemperatur 
Anfangs weniger, rasch abnimmt fiir grossere Breiten, ais fiir die 
nordliche Halfte; doch sind die Unterschiede unbedeutend, wah- 
rend vom 60° Breite an die Warmeabnabme genau durch eine 
empirische Formel zu berecbnen ist.

Die Normaltemperaturen fiir die einzelnen Monate zeigen 
fiir den Pol nie positive Werte, selbst der Tbaupunkt wird nicht 
ganz erreicht. (Juli zeigt ais Maxinmm nur — 0.6", dagegen 
Janner ais Minimum — 26.0°).

Wir erseken aber auch ferner, dass vom Pol bis zum 40." 
Breite der Juli der warmste Monat ist, fiir den 40. Breitegrad 
zeigt er 17.9" und kommt der Temperatur des August (18°) nabe 
gleicb, weicbt aber fiir den 30.° Breite bereits wieder urn i" 
Wiirme zuriick, um von da bis zum Aeąuator wieder die gleiebe 
normale Monatstemperatur zu behaupten.

Ich setze zur Uebersicbt des letztgesagten die der Dove’schen 
Tabelle selbst entnommenen Werte nocb ber :

T e m p e r a t u r  de r  N o r d h a l f t e .

BREITE JULI AUGUaT

90 —  0.6 —  2.0
80 0.9 O.t
70 5.8 4 6
60 8.7 7.1
50 10.8 9.1

13.6 13.1
40 17.9 18
30 20.6 21.6
20 22.1 22.1
10 21.7 21.7
0 20.7 20.8
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Aus ein er zweiten Tabelle finden wir bloss zwei Rubricken 
beriicksichtigend:

Breite Jahreswarme Breite Jahreswarme

90 —  13.2 50 4.3
80 —  11.2 40 10.!)
70 —  7.1 30 16.8
65 —  4.2 20 20.2
60 — 0.8 10 21.3

0 21.2
so, dass also der warmste Parallel nicht mit dem Aeąuator 
zusammenfallt, sondern auf die nordliche Erdhalfte; denn der 10. 
Parallel zeigt urn 0.1" melir, ais der Aeąuator.

Fur die siidliche Erdhalfte sind der Beobachtungcn noch zu 
wenige, ais dass wir ahnliche Berechnungen und Folgerungen fur 
sie auszufuhren yermochten, docb zeigt sicb fur sie bis zu 40° 
die Temperatur geringer, ais fur die nordliche; ein Verhaltniss, 
welches nacb Dove’s Ansiebt in hoheren Breiten ein umgekebrtes 
zu werden scbeiut.

Dass nun diese, so eben erórterten normalen Yerhaltnisse 
der Warmevertheilung nicht unmittelbar heryortreten, berubt ebeu 
auf den vielen, anderweitig storend einwirkenden Ursacbcn, ais 
welche wir sekon die Meeresstromungen, Gebirgsziige, Windę, 
genugsam bezeichneten, denen noch viele minder vyeit eingreifende 
zur Seite stehen, wie die Beschaffenheit des Bodens, die gróssere 
oder geringere Klarheit des Himmels, die Nahe grosser Wasser- 
massen, die Vegetation, die Gliederung des Landes, sein Stellungs- 
yerhaltniss gegen andere Lauder oder Meere, die Niihe isolirter 
Gipfel, die nachst ibren Abhangen berabsinkeude kalte Luftstrome 
erzeugen, die Beschaffenheit der Tropenzone etc., nicht zu geden- 
ken des bei der Aufstellung der Werte der mittleren Temperatu- 
ren schon beriicksichtigten Einfłusses der grosseren oder geringe- 
ren Erhebung des Ortes selbst iiber die Meeresflache,
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So baben, urn einiges darauf beziigliches anzufiihren Nouet 
und A. v. Humboldt um Mittag die Bodentemperatur des Granit- 
sandes fiir Oberegypten und Sfidamerika GO.5 und 67.7° Celsius 
gefunden (vgl Humboldfs Ansicbten der Natur 1819. Bandl. S. 156.) 
Ein Boden der die Feucbtigkeit lange zuruckbalt, wie jeder thon- 
baltige und Dammerde erbitzt sich viel weniger, ais scbwarzer 
trockener, wahrend der kalkartige Boden dnrch setne reflectirende 
Wirkung wieder mehr Warnie verbreitet, und was die Vegetation 
betrifft, so ist der Einfluss ausgedebnter Waldungen auf die Te m
peratur, wie auf die Feuchtigkeitsverhaltnisse bekannt genug, 
wenn derselbe auch von manchem selbst wissenschaftlich tuchtigen 
Mannę geliiugnet wird, so aucb von Kamtz, der im 2. Bandę 
seiner Meteorologie doch nicbt mit allzu scbarfer Begriindung die 
temperaturherabdruekende Wirkung des Waldes laugnet, wahrend 
andererseits schon Humboldt in mehreren seiner Schriften (Kos
mos. Reisen (III). Ansicbt. der Natur. (I), eine Sfache Wirkungs- 
weisederselben „durcb S c h a t t e n k u h l e " ,  durcb V e r d u n s t u n g  
und k a l t e e r r e g e n d e  Auss t r  ab 1 u n g “ nnterscbeidet, und 
Licbtenstein die Fruchtbarkeit der Sudspitze Afrikas den dortigen 
Waldern zuscbreibt: soli ja  aucb nacb Moreau de Jonnes die 
grosse Hitze und Trockenheit von Persien, der Tartarei, der Ge- 
gend um Kabul und der Wiiste Siud eine Folgę der Ausrottung 
der Baume sein. (Morreau de Jonues — Untersuchuugen iiber die 
Veranderungen, die durch die Ausrottung der Walder in dem 
physiscben Zustande der Liindcr entstehen ; iibersetzt von W. Wie- 
demann. Tubingen 1828). — Auf gleiche Ursacbe fuhrt man die 
Dtirre und die iiusserst seltenen Regen auf den Cap Vcrdischen 
Inseln zuriick , und andererseits die Feuchte und Fruchtbarkeit 
des amerikaniscben Continents gegenuber den unfruehtbaren, 
trockenen, sandigen Districkten von Asien und Afrika auf die 
Urwalder Amerikas.

Doch das reiche b in ; — die berbeziigliche Literatur ist zu 
umfassend, ais dass wir auf sie eingehen konnten.

Neuestens erst bat Dr. Berger in Frankfurt den Einfluss der 
Walder auf die Witterung in eiuern Yortrage niiber erórtert, des-
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sen Referat in den „Industrie-Blattern von Dr. Hagen und Jacob
son. Berlin, entbalten ist.

Der tlbrigen nocb aufgezahlten Eiuflusse gedachten wir aber 
scbon hie und da in dcm bisherigen; auf einen weitern, ziemlich 
massgebenden besonders fur Amerikas Klima wieś Dove hin, ais 
er sich die Beantwortung der Frage stellte, warum Nordamerika 
so intensiv kalte Winter und andererseits kiible Sommer aufweise, 
also im Winter an ein Continentalklima, im Sommer an ein See- 
klima erinnernd trotz der bedeutenden Gliederung, Irotz des war- 
men, dasselbe bespulenden Golfstroms; es ist aber dieser Einfluss 
gegebcn durck eine ihren Aggregatzustand andernde Grundflaobe. 
Lassen wir die bieber bezuglicbe Stelle Doves selbst folgen :

„Der Superior, Huronen, Erie, Micbingan, Ontario und die 
kleiuen Seen des Stromgebiets des St. Lorenz bedeeken zusammen 
eine Oberflache von 9i,000 engl. Quadratmeilen. Ausserdem bildet 
der Barensee, Sklavensee, Atbabasca, Winipeg, Manituba, Garry, 
Cburchil und Waldersee eine fast ununterbrochene Kette von 
Wasserspiegeln in der Mitte des Landstriches zwischen der Hud- 
sonsbai uud den Felsgebirgen nach dem arktischen Meere bin. 
Bei abgescblossenen Sttsswasserspiegeln findet das Herabsinken 
der erkalteten Tropfen und die Temperaturerniedrigung der Luft 
durch Verditnstungskiilte, wie im Meere statt. Aber das zu Boden 
gesuukene Meereswasser fliesst in der Tiefe nach wiirmeren Ge- 
genden ab, wie die in tropischen Meeren entbalteue, grosse War- 
meabnabme des Wassers nach der Tiefe zeigt, wie ausserdem die 
gegen die Stromung des Golfstroms nach Siiden schwimmenden 
Eisberge beweisen, die also unten in eine arktische Stromung 
eingesenkt sein mussen. Dieses seitlicbe Abfliessen kann in ein- 
gescblossenen Seen nicht statttinden. Da ausserdem Siisswasser bei 
3 Grad iiber dem Frostpunkt am dicbtesten ist, so hort bei dieser 
Temperatur das Herabsinken auf, ein Siisswasserspiegel verliert 
also da scbon da seinen abgleichenden Einfluss, der bei Meeres
wasser bis unter O statttindet, . . .  bei welcbem ausserdem die 
Bildung einer festen Eisdecke dnrcb die Wirkung der Ebbe und 
Fiut wesentlicb gehemmt ist: — A m e r i k a  mi t  s e i n e n  ge-
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f r o r n e n  Seen i s t  da he r  im W i n t e r  e i n e  c o n t i n e n t a l e  
Ma s s e ,  wahrend es im Sommer maunigfach gegliedert ersckeint.“

Dass aber uberhaupt diese Seen so friihe gefrieren, will I)o- 
ve darin begriindet finden, dass die fur Europa mittlere Wind- 
ricktung im Winter SW ist, und nack dem Sommer kin iramer 
nordlicker wird, in Amerika kingegen die im W i n t e r  nor d-  
we s t l i c k e  Windesricktung mekr s i i d we s t l i c k  im Sommer wird.

Seitdem Dove die Wissensckaft mit seinen Monatsisothermen- 
karten bereickerte, ais weitere Ausfukrung jenes Gedankens der 
notwendigen Tkeilung, der zunaekst in der grapkiscken Darstel- 
lung der Isotkermen nnd Isockimenen (Linien gleicker mittlerer 
Sommer- und Wintertemperatur) kervortritt, ist die Einsickt in 
den Gang der Ersckeinungen wesentlick gesteigert wordeu, ist 
selbst fur die Tkeorie der Windstromungen etc. mannigfaltiges 
geleistet worden.

So erldaren sick von selbst die wahrend der Sommermonate 
haufig in Europa auftretenden NW-winde, die O-winde an der 
ostlichen Kńste .Nordasiens, der SW-Monsoon und die N-winde 
an den Kusten des sibiriscken Eismeers, wenn wir den Lauf der 
kerbezuglichen Monatsisothermen, besonders fur Juli und August, 
betrackten ; wenn wir erwagen, wie jene stark nack Norden vor- 
springenden convexen Scheitel, die hoke Temperatur des asiati- 
schen Continents wahrend dieser Zeit bezeichnend, notwendig be- 
gleitet von einem machtig aufsteigenden Luftstiom seiu miissen, 
und wie desskalb nun die angrenzenden Luftmassen, das gestorte 
Gleickgewicht wiederkerzustellen, von allen Seiten dem so luft- 
verdiinnten Raume zustromen. — So frucktbar kann oft auch nur 
die Betracktung einer Ersckeinung von einer andern Seite wirken; 
aber Dove, der sein Beobacktungsmaterial nickt nur allseitig zu 
bewaltigen wusste, sondern den todten Zahlen auch durch seine 
geistreichen Explicationen und theoretischen Begrundungen das 
wahre Leben einzuhauchen verstand, sak mit gleickem Scharf- 
blicke, wie so oft anderwarts, vorher, dass es nicht genug sei, 
die bereits aus der regelmassigen Warmevertheilung und denwir- 
kenden Storungen resultirenden Wiirmeerscheinungen zu keunen,



und dass cs viclmehr von grosster Wicbtigkeit fiir eine klare 
Erfassang des Ganzen bleibe, die Grosse dieser Storungen, oder 
wie er sie nennt, „die thermische Anomalie" kennen zu lernen 
und sie iu ikrer Folgę einer abnlichen graphiscken Darstellung 
zn untcrwcrfen , wie es fur die mittlercn Monatstemperaturen in 
den „Monatsisothermen" geschali. Die Bestimmung der „Normal- 
temperatnr des Parallels," wie wir dereń oben erwahnt, erscheint 
danach jetzt von massgebender Wicbtigkeit, sofern in der Abwei- 
chung der mittleren Temperatur eines Ortes von dieser berechne- 
ten Normaltemperatur seines Breitekreises die „thermische Ano- 
malie“ ihren Ausdruck findet.

Und so bcrechnete Dove fur die verschiedenen Orte auf der 
Erdflache die thermiscben Anomalien und fiihrte die Isanomalen 
ein — durch Yerbindung aller Orte von g l e i c h e r  theriniscker 
Anomalie.

Auch hier zog er jedoch den bessern, weil eindringenderen 
Weg einer graphischen Darstellung fiir die e i n z e l n e n  Monate 
vor, (und zwar fiir alle 12 Monate in der Aeąuatorialprojection, 
und fiir die Monate Janner und Juli uoch ausserdetn in der Po ar- 
projection.)

Man iibersieht daun mit einem Blicke, dass die nordliehe 
Erdhiilfte, wenigstens in den Wintermonaten, eine viel grossere 
Zahl von Abweichungslinien darbiete, ais die siidliche, und ge- 
wahrt deutlich die Abhiingigkeit im Verlaufe der Linien von der 
Abwechslung des Festlandes mit dem Meere; dass die mittlere 
Jahreswarme von ganz Europa, dem gróssten Theile Afrikas (die 
Westkiisten namlich ausgenommen), von Kleinasien, Arabien, Per- 
sien, Australien, Ostindien, den Sundainseln, dem Osten Siidame- 
rikas bober ais die Normaltemperatur sei *) • dass dagegen ganz 
Nordamerika, mit Ausnahme Floridas und der Nordwestkiisten, 
das westliche Siidamerika, die Westkiisten Afrikas im Durch-

*) Dovc bezeiciinet durch oiuo griinc Farbung die Riiuine fiir holierc Tem- 
peraturen, ais die Normaltemperatur; durch eine rdtliche die fiirniedere,
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schnitt eine geringere Temperatur, al3 die normale zeigen. Die 
grosste Abweichung zeigt fiir Europa die Kartę des Janners bei- 
laufig unter dem Meridiau von Paris und im 70°. der Breite 
(zwiscbeti Jan Mayen und den Loffoden); es zeigt namlich dieser 
Ort -+• 20° Ueberschuss. Die Isanomalen tur die extremen Monate 
lassen uns ferner crsehen, dass fiir Janner auf der nordlicben 
Erdhalfte der ganze Nordosten Amerikas bis naek Florida und 
zu den Felsgebirgen, dann fast der ganze asiatische Continent 
sammt den Suudainseln, das westliche Arabien , das nordóstlicbe 
und centrale Afrika unter dem Normale, dass namentlicb Sibirien 
viel zu kalt (Jakutzk zeigt — 17"; Irkutsk — 8°); wakrend im 
Juli nur die Landenge von Panama, ein Theil Mexicos, die West- 
kiisten Nordamerikas, Grónland, Jsland, Novaja Semlja etc. unter 
das Normale tritt, Europa einen nur uubedeutenden, Sibirien ei- 
nen etwas grosseren Ueberschuss zeigt. Das a u f f a l l e n d  dichte 
Zusammentreten der -f- Isanomalen des Dezembers, Jiinners und 
Februars an der Kuste Norwegens erklart Dove aus der Conden- 
sation des Wasserdampfes, wie es die an den norwegisehen Kii- 
sten auftretenden, heftigen Regen zu bestiitigen scheinen.

Wir werden nicht, wie bei den Isothermen den Aenderun- 
gen im Laufe der Isanomalen durch die einzelnen Monate kin- 
durcb folgen, glauben aber mit Hinblick auf die Karten von Jiin- 
ner und Juli kervorheben zu miisseu, dass die Verbaltnisse in 
diesen beiden Monaten, (wie aucb aus den oben angetiihrteu Lan
dem, die fur diese Monate unter dem Normale steben, heryorgebt) 
sieli fast umgekehrt baben; — und dass wir die ganze Ersckei- 
nung „in ibrem Verlaufe ais eine Drehung betracbten konnen, 
die in der ersten Halfte des Jakres von West nach Ost, in der 
zweiten von Ost nach West statthat,“ lebrt der Anblick der Mo- 
natsisanomalen und die Beachtung ihres sicb Yerschiebens in den 
Richtungen West-Ost. Aucb diese Oseillationen versucht nun Dove 
durcb die (nalier betracbtet) nicht so ganz unsymmetrische Ver- 
tkeilung von Festem und Flussigem zu erkliiren, da doch die 
Erde gleicbsam in vier spharisehe Zweieeke zerfallt, die abwecb- 
selnd vom Land und Meer eingenommen werden.
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Auffallend ist auch das Auseinanderbrechen, nicht mehr 
codtinuirliche Hinlaufen der Isanonmlen fiir dic warmeren Monate: 
es ist jedoch begriindet in der, in dieser Jahreszeit ani meisten 
Einfluss gewinnenden versehiedenen Bodenbeschaffenbeit. Neben 
diesen, aus dem Lanfo und der Beschaffenheit der Isanomalen 
schon allgemein zn folgerndcn Resultaten liisst uns die Betrach- 
tung der Jiinner- und Julikarte schon auf die Beschaffenheit des 
Klimas (ob Continental- oder Seeklima) eines Landes schliessen. 
Wir merken dcutlich den coutinentalen Charakter Nordamerikas 
(mit Ausnahme der Westkiiste) dessen wir schon erwiibnt, den 
Innerafrikas, Asiens und selbst des allseitig vom Meere umschlos- 
senen Australiens in den zu kalten Wintem und zu warmen 
Sommern. Europa zeigt fast normale Sommer, dagegen ein ent- 
schiedenes Seeklima im Winter; die Westkiiste Nordamerikas zu 
warme Winter und zu kalte Sommer, also ein entschiedenes See
klima. Dalier kann denn auch auf den Kiisten von Devonshire 
die Camellia japouica und die Fuchsia coccinea im Freien iiber- 
wintern, und daher erklart sich auch Englands Mangel an Wein, 
der h e i s s e Sommer fordert.

Die thermische Anomalie liisst sich naturlich bei Beriicksich- 
tigung der Jahresisothermen auch fiir das ganze Jahr leicht fin- 
den , und die daraus weiterhin hervorgehenden Jahresisanomalen 
werden die Durchschnittsverhiiltuisse fur die den einzelnen Mona- 
ten angehorenden bezeichnen. Ich setzte dies im obigeu schon 
voraus, wenn ich von der Abweichung der inittlereu Jahrestempe- 
ratur vom Normale sprach.

Hinsichtlich der periodisehen Aenderung der gesamniteli 
Erdwarme zeigte Dove, dass im Janner in der tropischen Zonę 
die Warmeabnahme nach Norden hin sehr regelmassig erfolge, 
dass dic Temperatur der Erde vom Jiinner bis Juli um 3*/, Gra- 
de zunehme, im Mittel aber 11.7° (die der Nurdhiilfte 12.4°, die 
Siidhalfte 10.90) betrage, die niedrigere Temperatur der Siidhalfte 
ist eine Folgę des liier tm Schmelzungsprocess des Eises und 
VerdampfuDgsprocess des Wassers besonders gross auftretenden 
Warmeverlustes.
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Es gleicbt sicb jedocli offeubar das Verbaltniss nicbt etwa 
so ans, dass der ruilde Winter der Siidhalfte rnehr dem lieissen 
Sommer der Nordbiilfte eine gleiche Warmesumme zeigte, wie der 
klihle Sommer des Siidens mehr dem kalten Winter des Nordens; 
offeubar mass ja  erstere Summę grijsser ausfallen. Die unsymme- 
trisehe Vertlieilung der festen uud fiiissigen Masse bedingt dem- 
nach durch die Eutwickelung von Wasserdampfen auf der Sud- 
biilfte der Erde wiibrend uuserer Herbst- und Wintermonate, 
uud dereń Condensation auf der Nordhiilfte (wegen der liier 
gleiehzeitig auftretenden Kiilte) den Kreislauf des fiiissigen, regelt 
dauernd „den vvundervo]Ien Gang der macbtigstcn Dampfmascbinc, 
die wir kennen, der Atmospbiire", dereń Rcservoir die siidiicbe, 
dereń Condeiisator die nordliebe Erdhiilfte bildet.

Bevor wir nun aber unsere Arbeit absebliessen, mogę nocb 
einiges iiber die sogenanute Sebneegrenze Platz finden. Wir dnrf- 
ten in dem bisherigen die Riieksicbt auf die Abnabme der Tem
peratur in boberen Luftregionen ganz fallen lassen , weil wir ja 
unsere Betraehtungen zumeist auf den Lauf von Linien stutzen, 
bei dereń grapbiscber Darstellung dieses Moment sebon bertick- 
sichtigt ward. Wir erinnern uns jedocb, nocb gleicb im Anfange 
aucb auf den Grund einer solcben Warmeabnabme mit der Hóbe 
bingewiesen zu baben, und wie dieselbe in Folgę der in grosse- 
ren Hohen oft eintretenden Condensation des Wasserdampfs in 
ibrer Grósse berabgemindert werde; sebon desshalb, wie der sto- 
rendeu Einfliisse von Luftstromungen, Wolken, Nebelscbicbten etc. 
wegen, diirfen wir, ein regelmassiges Gesetz dieser Warmeabnab- 
me leicht aufzufindeu, wobl nickt erwarten.

Gay Lussae, Barral Bixio und viele andere niacbten in die
ser Hinsickt bei ibren Luftscbiffahrteu Beobacbtungen; Humboldt 
stellt selbst Tabellen auf, wie in der Andeskette und den mexi- 
caniscben Gebirgen die Hobe des Ortes die mittlere Temperatur 
beeinflusse; Scblagintwcit stellte aucb grapbisch dar, wie in den 
Alpen die Isotbermen iibereinander liegen (vgl. Pogg. Ann. LXXXII), 
und so nocb hundert andere; wir werden uns aber bloss darauf 
bescbriinkeu. jene Hobenpunkte naber heryorzubeben, fiir welcbe
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selbst in der beissesten Jalireszeif der Thaupunkt liichf mehr ein- 
tritt, die also die Greń ze bezeichuen, bis zu der hin die atmo- 
spbiiriscben Niederschlage allein nocli moglicherweise die tropfbare 
Form bebalten kbnnen. Es werden aber diese Grenzpunkte im 
allgemeinen offenbar um so tiefer zu sucben sein, je mehr wir 
uns den Polen nahern, ohne jedock allein ais Funcfion der Breite 
aufzutreten. Die Localifat muss sich bier ebcnso geltend macben, 
wie bei den Isotbermen der Erdflache; iiberhaupt zeigen sich 
mebr oder weniger die gleicben Yerkaltnisse, wie dort.

Die Scbneegrenze selbst, die eben den geometrischen Ort 
aller dieser Grenzpunkte abgibt, muss natiirlieherweise yon der 
Temperatur der b e i s s e s t e n  Jakreszeit abkangen; denn sie ist 
ja die massgebende fur die Hoke, bis zu welcher der Scbnee 
nocli zu scbmelzeu ist; es braucbt danacb also fur die Scbnee
grenze nicht etwa eine mi t t l e r e  Temperatur von 0“ zu besteben, 
sondern diese Temperatur kann bei excessivem Klima (welche 
Bezeicbnung von Buffon dem Continentalklima gegeben wurde) 
bedeutend uiedriger sein.

In den Tropen ist sie -f- 1.2° C, dagegen in Norwegen ge- 
gen — 5° C, nocb grosser in Sibirien.

Dass sie nocb grosser ais 0 sein konne, gebt daraus kervor, 
dass fiir Temperaturen von 0 noch kein Wegschmelzen erfolgt, 
dass dies erst bei hoberen Temperaturen vollstiindig eintritt und 
also bei geringen, jabrlichen Temperaturschwankungen (wie unter 
den Tropen) immerbin der Mittelwert grosser ais 0° ausfallen kann.

Die Scbneegrenze gewabren wir an den Kiisten tiefer, ais 
im Innem der bander, wcil dort in Folgę der reicblicberen Nie- 
derscklage mebr Scbnee in gleicher Zeit zu scbmelzen ware, 
wenn die Verhaltnisse fur die Kiisten dieselben bleiben sollten.

Einen ganz analogen Grund bat die um mebr ais 3000' 
tiefer liegende Scbneegrenze des siidlicben Abhangs des Himalaya, 
im Vergleicb mit dem nordlichen; freilich kommt bier noch iiber- 
dies die an die nordlicbe Abdacbung auschliessende, starkę Tem- 
peraturscbwankungen zeigende Hochebene Tiibet zu beriicksicbtigen,



1 0 0

Aehnliche Verhaltnisse zeigen die Cordilleras von Chili; der 
Einfluss der Hochebenen wirkt dort nach Pentland’s Messupgen 
so, dass die Sckneegrenze von l ł —18° Breite noch hóher liegt, 
ais unter dem Aeqnator selbst.

Dies móge genugen, auch den Einfluss der Hohe auf die 
Temperatur ais modificirendeu Umstand der normalen Warmever- 
theilung gewiirdigt zu haben.

Und wenn wir zum Sehlusse Humboldfs Worte anfubren: 
„Die physiscbe Geographie bat ihre numerischen Elemente, wie 
das Weltsystem und wir werden in der Kenntniss dieser Elemente 
in dem Masse fortschreiten, ais wir die Thatsachen besser benut- 
zen lernen, urn in ihnen die allgemeinen Gesetze mitten in dem 
Zusammenwirken der partiellen Stornngen zu erkennen“ ; — so , 
glauben wir dereń Wabrheit binlanglieh in dieser Arbeit selbst 
niedergelegt und bestatigt zu finden.

H a n s  J a k s c h .



Schulnachrichten.

I. Der Lehrkorper.
1. Dr. H e r m a n n  T a u s e h , Direktorlehrte Naturgeachichte

in der I., II., IV., V. und VI. Klasse.

(In alphabethischer Ordnung.)

Im I. Semesfer lehrte noch Herr Th. Klimesch, gegenwiir- 
tig an der k. k. Ober-Realschule in Gorz.

2. Herr Dr. T i t u s  von Alth, ord. Lehrer, lehrte Chemie in
der III., IV., V. und VI. Klasse.

3. Herr Michael G o d l e w s k i ,  ord. Lehrer, akademischer
Historienmaler, lehrte das freie Handzeichnen in der 
II., III. und V. Klasse.

4. Herr Hans J a k a c h ,  supp. Lehrer lehrte deutsche Spra-
che in der I., III. und IV., und Geographie in der 
I. Klasse.
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5. Herr Josef J o n a s e h ,  Mitglied der Priifnngs- Kommission
f u  i- Heitzer und Warfer bei Dampfmaschinen, lehrte 
Geometrie und geometrisches Zeicbnen in der II., dar- 
stellende Geometrie in der V. und VI., Mascbinenlehre 
in der VI. Klasse.

6. Herr Heinrich K l a n  ser,  Drd. der Phil., supp. Lehrer lehrte
deutscbe Spracbe in der II., Geschicbte und Geographie 
in III., IV. und VI. Klasse.

7. Herr Wenzcl K o m ,  Professor, Dr. der Phil, Griinder der
Haudelssehule in Insbruck, Vertreter des dentsch - histo- 
rischen Vereins zu Prag fiir Czernowitz, Mitglied 
mehrerer Vereine, lehrte Mathematik in IV., V. und 
VI., Fisik in der V. Klasse.

8 Herr Adolf Le i n  we b e r ,  ord. Lehrer, lehrte Geometrie 
und geometrisches Zeicbnen in der I., darstellende Geo- 
metrie in der IV- und Baukunst mit Bauzeichnen und 
Arithmetik in der III. Kllasse.

9. Herr Theodor O s t r o w s k i ,  supp. Lehrer, Weltpriester, 
Religionslebrer und Exhortator fiir dio katholischen Schil
ler aller Ritus, lehrte Religionslehre in allen sechs 
Klassen.

10. Herr AIexander P r o k o p o w i c z ,  supp. Lehrer, Weltpriester,
Religionslebrer und Exhortator der gr. or. Schiiler, 
lehrte Religionslehre und ruthen ische Spracbe in allen 
sechs Klassen.

11. Herr Ferdinand S c h n a b e l ,  ord. Lehrer, lehrte freies Hand-
zeichnen in der IV. und VI., Schonschreiben in der I., 
II., III. und IV. Klasse.

12. Herr Dr. Eduard S c h r e d e r ,  ord. Lehrer, lehrte Fisik in
der I., II. und VI., Arithmetik in der I., und II. Kls.

13. Herr Franz T i l p ,  ord. Lehrer, lehrte deutscbe Spracbe in
der V. und VI., Geschicbte und Geographie in der II. 
und V. Klasse.
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l i .  Herr Lazar T u r t u r i a n ,  supp. Lehrer, Studienprafekt an 
dem gr. or. bischoflichen Seminar, lehrte die roinani- 
sche Sprache iu allen sechs Klassen.

1. Herr Friedrich E m e r y ,  lehrte franzosische Sprache.
2. Herr Johann J e n k n e r ,  unterrichtete privatim die evau-

gelischen Schiller in der Religionslehre.
3. Herr Landesrabbiner Dr. Lazar I g e 1, unterrichtete priva-

tim die mosaischen Schiiler in der Religionslehre.
4. Herr Franz T i 1 p , ordentlicher Lehrer der Ober-Realschule,

lehrte Stenographie.

N e b e n l e h r e r .

D i e n e r s c h a f t .

Johann Jakubowicz, Schuldiener. 
Franz Seliger, Aushilfsdiener.

7
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II. Lelirplan.
A), tlbersichtliche Zusammenstellung der Lehrgegenstandc nach 

ihrer wócheutlicken Stundenzahl.

Nr. L  e li r g  e g- e n s t ii n <1 e

Wócbentliche 
Stundenzahl 

in der
1 n HI IV V Yl!

K 1 a s s e

1
a) o b 1 i g a t e:

R eligionslehre............................... o 2 2 2 2 2
2 Deutsche Sprache.......................... 5 5 4 3 4
3 Romaniscbe Sprache *) ) 3

3

o Q|
4
5

Ruthenische Sprache ) ' ’) 
G eocraph ie .................................... 3

i)
3

ó
l

0
1 l1

6 G e sc h ie h te .................................... — — o0 3 3
7 Arithmetik,Znll- Monopol- Wechsel- 

K u n d e ......................................... 4 4 3
8 M athematik..................................... — — — 9 5 2
9 Geometrie mit geometr. Zeichnen. 8 4 — — — —

10 Bankunst mit Bauzeichnen . . — — 4 — — —!
11 Darstellende Geometrie und kon- 

struktives Zeichnen . . . . _ 2 4 4
12 F i s i k .............................................. 2 2' — — 4 4
13 C h e m ie ......................................... — — G 2 2 2
14 Naturgeschichte............................... 2 22 — ‘) 2 2:
15 Freies Handzeichnen..................... — 6 6 4 G G.
IG Maschinenlehre .......................... — — — — — 2,
17 Schonschreiben .......................... 2 2. 2 2 — —

^---Sumnie der woch. Stundenzahl- «... V  13 1 / 33. | 33 | 34 35 35'
; A *)  Die remanischo Sprache ist nur fiir Sciiiilrr romaniseher Zunge.i 

die ruthenischc nur fiir Se.uiler rutneu. Zunge obligat, se.iOler einer an- 
dereń Mutterspradhe naben abcr die Wahl einor dirser Landesspracnen frei, 
pnnp jedocn dazu rerhalten zu sein.
! _ 1 und 2. Nat-urgesciiicnte wird nur im Wintrrsemester geleiirt, da-
fur im bommersefflpstpr 4 Stimdon Fisik.

. b). u n o b 1 i g a t e:
1. Franziisische Sprache in 3 Abtheilangen zu je 2 Stunden 

woebentlicb.
2. Stenographie in zwoi Kursen und zwar im Anfangskursei 

2, im Fortbildungskurse zu 1 Stunde wochentlieb.
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B). Ubersichtliche Darstellung des im abgelaufenen Schuljabre 
behandelten Lehrstoffes.

Im allgemeinen ist die Unterrichtsspracke die deutsche. Bei 
dem Religionsunterrichte der gr. or. Schuler und den Erbauungs- 
reden ist die romanische eingefiihrt. Der Unterricht in den Lan- 
desspracheu wird in der betreffenden ertheilt.

a) O b l i g a t e  L e k r f a e h c r .

I. CLASSE.

Vorstand: Herr Adolf Leinweber. Wochentliche Stundenzahl: 31. 
Religionslehre. 2 Std. Fur die gr. or. Schuler: die Glaubens- und 

Sittenlehre nach Schmiitz. Alex. Prokopowicz
Fur die katholischen Schuler derselbe Lehrstoff nach Schuster.

Th. Ostrowski.
Deutsche Sprache. 5 Std. Formenlebre. Einfacher Satz. Recht- 

schreibung und Zeiehensetzung. ' Ubungeu im Lesen und 
Vortragen. Lektiire nach Vernaleckeu I. Theil.
Jede Woche eine Schulaufgabe oder ein Diktando zur Ein- 
flbung der Rechtschreibung. Alle zwei Wochen eine Haus- 
aufgabe. H. Jaksch.

Romanische Sprache. 3 Std. Alte und neue cyrillisch-romanische 
Orthographie, euphonische Verwandlug der Laute, Geschlecht 
der Hauptworter, Mehrzahlbildung der Haupt- und Beiworter. 
Der bestiminte Artikel, das persónliche Furwort. Konjuga- 
zion der Hilfsverba und aller Zeitworter im Prasens. Ubun- 
gen im Lesen und Vortragen nach A. Pumnul s Lesebuch I. 
Alle 1 't Tage eine Schul- oder Hausaufgabe. L. Tnrturian. 

Ruthenische Sprache. 2 Std. Formeulehre. Das regelmassige Nenn- 
wort, das wichtigste vom Verbum. Lautgesetze in ihrer An- 
wendung auf Flexion und Orthographie, einfacher Satz nach 
der Grammatik von Osadca. Ubungen im Lesen und Vor- 
tragen nach dem Lesebuch von Kowalski. Alle 14 Tage ei- 
ne Schul- oder Hausaufgabe. Alex. Prokopowicz.
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Geographie. 3 Std. Die wichtigsten Lehren aus der mathemati- 
schen Geographie. Besehreibung der Ozeane. Darstellung der 
Continente naeh ihrer horizoutalen und vertika,len Gliederung 
und naeh ihren hydrographischen Verhaltuissen. Das Allge- 
meinste aus -der Lehre vom Klima, von der geographischen 
Vertheilung der Pflanzen und Thiere. Die Verbreitung der 
Menscheit naeh der Rassenverschiedenheit, der Religion und 
Sprache. Die allgemeinsten politisehen Verhaltnisse der Lan- 
der mit Angabe der beyolkertsten Stadle.
Lehrbuch: „Allgemeine Geographie von Dr. V. F. Klun.*

H. Jaksch.
Arithmetik. i  Std. Die vier Grundoperazionen in benannten und 

unbenannten Zahlen mit den brauehbarsten Recfcnungsvor- 
theilen und Proben. Kenntniss der inlandischen und wichtig
sten auslandisehen Maasse, Gewichte und Miinzen. Theilbar- 
keit der Zahlen. Grosster gemeinschaftlicher Divisor, klein- 
ster gemeinschaftlicher Diyidend. Gemeine und Dezimalbru- 
che. Wiilsche Praktik. Naeh Moenik.

Dr. E. Schreder.
Geometrisches Zeichnen in Verbindung mit Geometrie. 8 Stunden. 

Erklarung und graphische Darstellung der FundameDtalsatze 
iiber Punkt, gerade Linie und einfache geometrische Figuren 
in der Ebene.
Erklarung der wichtigsten Satze und Begriffe geometrischer
Objekte im Raume.
Zeichnen ohne Lineal und Zirkel geometrischer Formen, so- 
wohl einfacher ais zusammengesetzter, Zeichnen von Mosa- 
ikboden in den mannigfaltigsten Formen, dereń Ausfuhrung 
mit Deckfarben. Uberdiess wurde die Behandlung der Was- 
serfarben und die Darstellung yerschiedener Objekte im 
Raume naeh Drath- und Holzmodellen geiibt.

Adolf Leinweber.

Physik. 2 Std. Allgemeine und besondere Eigenschaften der Kor- 
per. Aggregazionsformen, Kohasion, Adhasion, Auflosung,
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Krystallisazion. Einige Grundstoffe und ihre Verbindungen. 
Warmelehre. Gleichgewicht und Bewegung fester uud tropf- 
bar fliissiger Kórper. Nach Piskos Leitfaden.

Dr. E. Schreder.
Naturgeschichte. 2 Std. Im ersten Semester: Einleitung. Beschrei- 

bung der nutzbaren und sbhadlichen Thiere in systemati- 
scher Ordnung.
Im zweiten Semester: Einleitung in die Naturgeschichte des 
Pflanzenreichs. Beschreibung der Pflanzenorgane in so fern 
ais sie zum Verstandniss des Systems und der Pflanzen- 
kenntniss notwendig ist. Die wichtigsten Nutz- und Gift- 
pflanzen.
In beidcn Semestern wurde der Unterricht durch Vorzeigen 
von Naturprodukten und Abbildungen unterstiitzt. Nach Po- 

■ korny. Dr. H. Tausch.
Schonschreiben. 2 Std. Deutsche und lateinische Kurrentschrift auf 

genetischem Wege. Ferd. Schnabel

II. CLASSE.
Vorstand: Herr Jos. Jonasch. — Wochentliche Stundenzahl 33. 
Religionslehre. 2 Std. Geschichte des alten und neuen Bundes 

nach Schuhmacher fur die Schiller der gr. or. Kirche.
Al. Prokopowicz.

Fur die katholischen Schiller derselbe Lehrstoff nach Schu- 
ster. Th. Ostrowski.

Deutsche Sprache. 5 Std. Wiederhohlung des einfachen Satzes. 
Satzglieder und Satzverhaltuisse mit steter Kucksicht auf 
die dureh die Zeit- und Vorworter regierteu Endungen. 
Hauptarten des zusammengesetzten Satzes. Ubungen im De
seń und Vortrage. Praktische Einiibung der Satzlehre bei 
der Lektiire. Jede Woche eine Schulaufgabe oder ein Dik- 
tando zur Einiibung der Orthographie. Alle 3 — 1 Wochen eine 
Hausaufgabe, bestehend im Wiedergeben gelesener Stiicke 
oder in Erweiterung einfachcr Satze. Lesebuch von Verna- 
lecken II. Theil. II- Klauser,
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Romanische Sprache. 3 Std. Kurze Wiederliohlung des yorjahrigen 
Lehrstoffes. Vollendung der Mehrzahlbildung der Hauptworter, 
Flexion der Bei- mit den Hauptwortern, Steigerung der Bei- 
worter, das Numerale, die Pronomina und die Konjugazion 
der Verba. Alle I 4 Tage eine Schul- odcr Hausaufgabe. 
Ubungen im Lesen und Vortrage. Praktiscbe Einubung des 
Yorgctragenen bei der Lekture nach A. Pumuul I. Theil.

L. Turturian.
Rutbenische Spracbe. 3 Std. Ausfuhrliehe Behandlung des Verbum. 

Satzlehre mit der Anwendung der wicbtigsten Grundsatze 
der Moduslehre. Interpunkzion und Ortographie. Ubungen 
im Lesen und Vortrage. Alle 11 Tage eine Scbul-, alle 1 
Wocben eine Hausaufgabe iiber das Vorgetragene. Prakti- 
sebe Einiłbung des Vorgetragenen. Bei der Lekture nacb 
Kowalski. Al. Prokopowicz.

Geographie. 3 Std. Mitteleuropa mit besonderer Kucksicht auf den 
osterreichiscben S taat, seine pbysiscbe und tecbnische Kul
tur. Eingestreute Erzablungen aus der osterreichiscben Staa- 
tengcschichte. Yersucbe im Kartenzeicbnen. Nacb Kluns 
Leilfaden fur Mittelschulen. F. Tilp.

Arithmetik. 't Std. Die Kettenbriiche, insbesondere angewendet 
zur Yergleiclning der inlandiscben mit den wicbtigsten aus- 
landischen Maassen, Gewichten und Yaluten. Potenziren und 
Auszieben der Quadrat- und Kubikwurzel. Verbaltnisse und 
Proporzionen; einfache und zusammengesetzte Regeldetrie. 
Einfache Zinsrecbnung. Terminrechnung. Einfache und zu
sammengesetzte Gesellschaftsrecbnung. Kettensatz. Durch- 
scbuitts- und Alligazionsrechuung. Nacb Mocnik.

Dr. Ed. Sckreder.
Geometrisches Zeichnen mit Geometrie. 4 Std. Im Wintersemester 

Planimetrie mit steter Anwendung in der praktischen Mess- 
kunst und Flachenberechnung (Toisiren).
Im Sommersemester die yorziiglichsten Eigensckaften der 
Kegelschnitte, Stereometrie und Korperberechnung (Toisiren). 
Nacb Mocnik.
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Abwechselnd mit dem abgesonderten Vortrage schliesst sich 
an diesen die Darstellung mit Zirkel und Lineal. Anleitung 
zum Situationszeichnen. Versuche in praktiscken Vermessun- 
gen. J. Jonasck.

Physik. Im Wintersemester 2, im Sommersemester i Std. Die 
Lekre vom Gleiebgewicht und der Bewegung ausdehnsamer 
Fliissigkeiten. Akustik, Magnetismus , Elektrizitat, Optik. 
Nach Pisko. Dr. Ed. Schreder.

Naturgeschichte, Nur im Wintersemester, 2 Std.. Mineralogie. 
Einleitung. Erklarung der Eigensehaften der Mineralien. 
Die technisch wichtigsten Spezies systematisch abgehandelt, 
und vorgezeigt. Nach Pokorny. Dr. H. Tausch.

Freihandzeichnen. (i Std. Zeichnen nach Vorlagen von mensehli- 
ehen Gesichtstheilen, Kópfen; theils in Fliichen, theils voll- 
standig in Kontour ausgefiihrt. Ornamcntzeichnen, ferner 
Zeichnen nach Vorlagen von leichteren landschaftlicben Stu- 
dien. M. Godlewski.

Schonscbreiben. 2 Std. Die englisehe und deutsche Eurrentschrift 
mit Riicksicht auf Aneignung einer schnellen und deutlichen 
Handschrift. F. Schnabel.

III. CLASSE.

Yorstand: Herr M. Godlewski. Wochentliche Stundenzahl: 33.
Religionslehre. 2 Std. Liturgie. Wesen und Notwendigkeit des 

Kultus. Erklarung der Gebrśiuche. Kirchlichc Orte  ̂ Handlun- 
gen und Zeiten mit Hervorhebuug der dadurch versinnbilde- 
ten Glaubens- und Sittenlehren. Fiir die Schiller der gr. or. 
Kircbe nach Andriewicz. Al. Prokopowicz.
Derselbe Lebrstoff fiir die katholischen Schiller nach Frenzel.

Th. Ostrowski.
Deutsche Sprache. i  Std. Zusammengesetzter Satz; Zusammonzie- 

hung und Verkiirzung der Satze. Vielfach zusammengesetz
ter Satz; Periode. Einiges iiber Vieldeutigkeit und Sinnver- 
wandtschaft der Worter.
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Lektilre nach Vernalecken III. Theil. Styliibungen, die wich- 
tigsten Gesehaftsaufsatze erklart und eingefibt.
Alle 11 Tage eine Schul-, alle 1 Wochen eine Hausaufgabe.

H. Jakseb.
Romanische Spraehe. 3 fitd. Allgemeine Wiederbolung. Pronomina 

und Konjugazion der Verba. Ubungen im Lesen und Vor- 
tragen. Das Vorgetragene prakfiseh eiiigeiibt. Alle l4 Tage 
eine Scbulaufgabe, alle 4 Wochen eine Hausaufgabe. Lese- 
buch von A. Pumnul II. Theil. L. Turturian.

Ruthenische Spracbe. 3 St. Aus der Satzlebre die Casus-, Tem- 
pus- und Moduslehre. Zusammengesetzter und verkiirzter 
Satz, Ubungen im Lesen uird Vortragen. Praktische Ein- 
fibung des Vorgetrageuen. Alle 1 i Tage eine Schulaufgabe, 
alle i Wochen eine Ilausarbeit. Graminatik von Osadca, 
Lesebuch von Kowalski Al. Prokopowicz.

Geographie. 3 St. Die Staaten Osteuropas und der iibrigen Welt- 
theile. Einschlagige Erzahlungen aus der Geschichte der 
europaischen Staaten. Kartenzeichneu. Nach dem Leitfaden 
von Dr. Klun. H. Klauser.

Arithmetik. 3 St. Griindliche Wiederhohlung der wichtigsten Leh- 
ren, welche Bezug auf den folgendeu Lehrstoff haben, kauf- 
mannisches Rechnen und zwar: die vorziigIichsten Munz- 
und Wechselrechnungen, Rechnungen iiber Taragewicht, 
Skonto, Rabatt, Assekuranz, Gewinn und Verlust, Provision 
und Sensarie. Staatspapiere und Akzien. Erklarung des 
Wechselgeschiiftes. Die Erklarung der einfachen Buchfuhrung. 
Nach Mocnik. A. Leinweber.

Chemie. 6 St. Einleitung. Aequivalentenlehre. Metalloide und Me- 
talle mit ihren wichtigsten Verbindungen. Chemie der orga- 
nisch.n Verbiudungen insbesondere der im Handel und in 
Gewerben vorkominenden. Nach Dr. F. Hinterberger.

Dr. Titns v. Alth.
Baukunst und Bauzeichnen. 4 St. Beschaffen heit und Behandlung 

der Baumaterialien, Zusammenfugung derselben. Hauptbe-



I l i

dingungen eines jeden Baues. Verschiedene Stein-, Holz- 
und Eisenkonstrukzionen. Einzelne Baubestandtheile. Die 
gewobnlichen Wolin- und Wirtschaftsgebaude. Andeutung 
iiber Verfassung der Bauiiberschlage.

Das Zeiehnen schliesst sieh an den Vortra-g durch Darstel- 
lung der erklarten Bauobjekte, nacb kotirten Skizzen oder 
Angabe des Lehrers entworfen, und in meistentheils freier 
Konstrukzion nacb den gegebenen Dimensionen durchgefiihrt. 
Nach Gabrieli. A. Leinweber.

Freihandzeiebnen. 6 St. Kopiren nach Vorlagen von balb und 
yollstandig scbattirten Kopftbeilen, Kopfen, Handen und Fiis- 
sen, ausnabmsweise aucb ganzer Figuren. Nachzeicbnen aus 
dem Gedacbtnisse, iibertragen in einen andern Masstab. 
Zeicbnen nacb plastiscben Ornamenten, um den Sinn fiir 
korperlicbe Formen zu bilden. M. Godlewski.

Schonschreiben. 2 St. Weitere Ausbildung der deutsehcn und eng- 
lischen Kurrentschiift, dann die englische Kopf- und Text> 
schrift. F. Scbnabel.

IV. CLASSE.

Vorstand: Im ersten Semester, Herr Thomas Klimesch.

Im zweiten Semester, Herr Dr. W. Kora. Wochentliche Stun- 
denzahl 3i.

Religionslehre. 2 St. Fiir die Sebiiler des gr. or. Kultus die allge- 
meine Dogmatik nacb Andriewicz. Al. Prokopowicz.
Die allgemeine und spezielle Dogmatik fiir die Sebiiler der 
katbolischen Kirche nacb Wappler. Th. Ostrowski.

Deutsche Sprache. 4 St. Wiederhohlung der Syntax. Erldiirung der 
wichtiesten Redefiguren. Antike Mytbologie. Deklamatorische 
Ubungen. Lektiire mit besonderer Riicksicht auf antike 
Schriftsteller. Alle l i  Tage eine Hausaufgabe, jeden Seme
ster 3 Scbulaufgaben. Literatur-Bucb von Vernaleeken I. Th.

H. Jakach.
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Romanische Sprache. 3 St. Vollstandige Wiederhohlung der De- 
klinazionen, Vollendung der Konjugazionen. Anwendung der 
selbststiindigen und abgekurzten Pnnomina. Prapositionen, 
Adverbien und Konjunkzionen. Alle |4  Tage abwechselnd 
eine Hansarbeit oder Scbulaufgąbe iiber das Yorgetragene. 
Ubungen im Vortrage. Lesebuch von A. Pumnul III. Tbl.

L. Turturian.
Rutbeniscbe Spracbe. 3 St. Erganzencie Wiederhohlung der Gram- 

niatik. Wortbildungslebre. Das wichtigste aus der Verslehre. 
Ubungen im Lesen und Vortrage. Andeutungen iiber den 
Charakter der Aufsatzgattungen der gebundenen und unge- 
bundenen Rede.
Alle 14 Tage eine Hansarbeit oder Schulaufgabe mit Riick- 
sicfat auf die wichtigsten Geschaftsaufsatze. Lesebuch von 
Głowacki. Al. Prokopowicz.

Geschichte. 3. St. Alte Geschichte der Volker Asiens und Afrikas, 
der Griechen und Romer bis zum Aufbau der germanischen 
Staaten und ihrer Yereinigung in ein Reich unter Karl dem 
Grossem Nach Gindely. I. Theil fiir Ober-Realschulen.

Geographie. 1 Std. Asien, Afrika und Sudeuropa. II. Klauser.
Mathematik. 9 Std. Wintersemester: Algebra. Die vier Grundope- 

razionen, das grosste gemeinsame Mass, das kleinste ge- 
meinschaftliche Yielfache. Gemeine und Dezimalbruche. Wur- 
zeln, Proporzionen, Logarithmen. Gleichungen des ersten 
Grades mit einer und mehreren Unbekannten.
Gleichungen des zweiten Grades.
Im Sommersemester: Planimetrie mit Inbcgriff der Hauptei- 
genschatten der Kegelschnittslinien. Stereometrie. Nach Dr. 
Salomon. Dr. W. Kom.

Darstellende Geometrie. 2 Std Bestimmung des Punktes, orthogo- 
nale Projekzion desselben, der Linie und Ebene in den 
mannigfaltigsten Lagen zu den drei Projekzionsebenen in 
allen Winkelraumen. Ermittlung der wahren Grosse, der 
Durchstosspunkte und Neigungswinkel der Geraden mit den 
Projekzionsebenen und mit Ebenen im Raume. Projekzionen



paralleler, sich schneidender und kreuzender Geraden. Die 
Ebene und ihre Durchschnitte. Drehuug von Punkten, Gera
den und Figuren unter verscbiedenen Bedingungen. Nei- 
gungswinkel der Geraden und Ebenen mit den Projekzions- 
ebenen und Bestimnmng der Winkel sieh schneidender Ge
raden und Ebenen. Manuigfaltige Aufgaben iiber alle vorge- 
nommenen Leliren wurden tlieils frei von den Schiilern 
theils unter Anieitung des Lehrers geiibt. Nach Schnedar.

A. Leinweber.
Naturgeschichte. 2 Std. Einleitung in die Naturgeschichte. Zoolo

gie mit Rticksicht auf den Bau und Bedeutung fiir Forst- 
Feldwirthschaft und Technologie. Geographische Yerbreitung 
der Thiere. Nach Dr. Gicbel. Dr. H. Tausch.

Chemie. 2 Std. Technische Mineralchemie. Metalloide, Alkalien 
und alkalische Erden mit besonderer Heiworhebung der 
Darstellungsweise in chemischen Fabriken, ihre Untersuchung 
und Reinigung. Azidi- und Alkalimetrie. Stochiometrische 
Ubungen. Nach Dr. Hinterberger. Dr. T. v. Alth.

Freihandzeichnen. i  St. Zeichnen nach Yorlagen von ganzen Fi
guren, Ornamenten, Tbicren und landsehaftliehen Studien, 
ausgefiihrt in Kontur, in halb und vollstandigen Schatten 
auf weissem oder Thonpapier mit Bleistift, in einer oder in 
zwei Kreiden und zwar nach Massgabe der schon erworbe- 
benen Fertigkeit. Das Zeichnen nach dem Runden nach vor- 
ausgegangencr Erklarung des menschlichen Knochen- und 
Muskelbaues. F. Sehnabel.

Schónschreiben. 2 Std. Planschriften : romische Lapidar, Egyptienne, 
Fraktur, alt- und.neugothisch und Rond, Blockschrift und 
Initialen. F. Sehnabel.

V. CLASSE.
Ordinarius: F. Tilp. Wochentliche Stundenzahl: 35.
Religionslelire 2. Std. Fur die Schiller der gr. or. Kirche die spe- 

zielle Dogmatik nach Andriewicz.
Fiir die katholischen Schiller aller Ritus die allgemeine und 
speziellc christliche Sittenlehre nach Wappler.

Th. Ostrowski.

— 113 —
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Deutsche Sprache. 3 Std. Darstellung der Entwickelu ng der deut- 
sclien Literatur von den altesten Zeiten bis Opitz. Lekturę 
nach dem Literaturbuch von Vernalecken II. Theil. iii 
der 2. Halfte des 2. Semesters Mozart II. Theil fur Ober- 
gymnasien. In 11 Tagen eine Hausarbeit, zwei Schulaufga- 
ben in jedem Semester. F. Tilp.

Romanisehe Sprache. 3 Std. Wortbildung, Syntax. Del egentliche 
Wiederhohlung der Formenlehre. Lektiire aus dem III. Th]. 
von A. Pumnul. Ubungen im Vortrage. Jede 3te Woche eine 
Schul- oder Hausaufgabe L. Turturian.

Ruthenische Sprache. 3 Std. Ubersicbt der altslovenisehen und ru- 
thenischen Laut- und Formenlehre. Wiederhohlung der Wort- 
bildungslehre und Syntax. — Erklarung alfsloyeniseher 
Sprachdenkmale, Entwickelung des altruthenischen und mog- 
lichste Yergleichung mit dem neuruthenischen.

Alle 3 Woclien eine Hausarbeit oder Sch ulaufgabe. Erzah- 
lungen und Beschreibungen aus eigener Anschauung.

Al. Prokopowicz.

Geschichte. 3 Std. Geschichte des Mittelaltcrs von Karl dem Gros- 
sen bis zur Reformazion. Yon dieser bis auf die neueste 
Zeit mit besonderer Rucksicht auf die Zustande Deutschlands.

Geographie. ł Std. Die mittel- und nordeuropaischen Staaten, die 
Lander Arnerikas und Australiens. F. Tilp.

Mathematik. 5 Std. Gleichungen des zweiten, dritten und yierten 
Grades arithmetische und geometrische lieihen. Ketten- 
bruche, Kombinationslehre, binomischer und polynomischer 
Lehrsatz. Ebene Trigonometrie. Elemente der analytischen 
Geometrie in der Ebene. Dr. W. Kora.

Chemie. 2 Std. Fortsetznng der technischen Mineralchemie, die 
schweren Metal le mit Heryorhebung der Gewinnung im Gros- 
sen, ihrer technisch wichtigen Verbindungen und fabnks- 
massigen Erzeugung; Priifung und Reinigung derselben 
Nach D. Hinterberger. Dr. T. v. Alth.
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Physik. 1 Std. Einleitung. Allgemeine Eigenscbaften der Korper. 
Statistik und Dynamik fester, fliissiger und ausdehnsamer 
Korper. Akustik. Nach Dr. Kunzek. Dr. W. Kora

Naturgeschichte. 2 Std. Botanik. Einleitung, Morphologie, das 
wichtigste aus der Pbysiologie. Systematik. Physiograpbie 
der wicbtigeren Pflanzeufamilien. Pfianzengeograpbie. Ubun- 
gen im Bestinnnen Nach Dr. Bill. Dr. H Tausch.

Darstellende Geometrie, i St. Durehdringungen eckiger Korper, 
Eutstebung und Darstellung krummer Linien und krummer 
Flachen. K onstrukzion der Tangenten an ebene Kurven. 
Schnitte krummer Flacben mit Eben.cn. Tangirende Ebenen 
an krumme Flacben. Durehdringungen krummer Flacben. 
Schattenlehre und Perspektive. Das Vorgetragene wird 
gleichlaufend gezeichuet Nach Schnedar. I. Jonasch.

Freihandzeichnen. 'r St. Fortsetzung der Arbeit der IV. Klasse 
d. i. correctes Kopiren nach den wie oben angefiihrten Vor- 
lagen. Gewandtes Entwerfen und Entwickeln der Formen 
nach plastischen Gegeustanden iu Contour im Halb- und 
yollatandigen Schatten. Versuche im Modelliren.

M. Godlewski.
VI. CLASSE:

Vorstand: Herr Ferd. Schnabel. Wochentliche Stundenzabl 35.
Religionslehre. 2 Std. Fortsetzung und Beendigung der christlichen 

speziellen Morał fur die Schiller der gr. or. Kirche. Nach 
Andriewicz. Al. Prokopowicz.
Fiir die Schiller der katbolischen Kirche allcr Ritus: Kir- 
chengeschicbte von der Griindung bis auf die neueste Zeit, 
und zwar: Griindung, Ausbreitung, Verfolgung, Gefiihrdung 
der Kirche durch Irrlebren, und Vertheidigung des Christen- 
thums durch die beiligen Viiter, Verfassung der Kirche; 
Kultus und religioses Leben. Ausbreitung und Schicksale 
des Christenthums im romischen Reiche und ausserhalb des- 
selben. Die Kirche in ihren Beziehungen zur weltlichen Macht. 
Haretische Opposition gegen die Kirche. Kultus. Kunst und 
Wissenschaft 1075— 1517.



Ursprung, Ausbreitung protestantiseher Religionsgesellsehaf- 
ten. Aufschwung und Ausbreitung der Kirche. Nacb Dr. Ro- 
bitsch. Tb. Ostrów ski.

Deutsche Spracbe. 4 Std. Fortsetzung und Beendigung der Lite- 
raturgeschichte, insbesondere von Opitz bis auf die ueueste 
Zeit. Lekture von Lesestucken aus dieser Z eit; Wilhelm 
Tell von Schiller. Daran kniipfen sich Mittbeilungen iiber 
das Leben und literarische Wirken der bedeutendsten Dich- 
ter und Schriftsteller, Erklarung der wicbtigsten asthetischen 
Formen und Darstellung der yerschiedeneu Dichtungsarten.
Alle 14 Tage ein Aufsatz, mitunter ais Scbulaufgabe. Lite- 
raturbuch von Vernalecken III. Tbl. Fr. Tilp.

Romaniscbe Sprache. 3 Std. Lekture aus A. Pumnuls Lesebuch 
Tom III. und IV. Ubersicht der Nazionalliteratur von der 
altesten bis auf die neuesfe Zeit. Vortrag memorirter Lese- 
stiicke. Aufsatze iiber verscbiedene Tbemen.

Ruthenische Sprache. 2 Std. Wiederhohlung und au sfuhrlichere 
Behandlung des Lekrstoffes der V. Klasse. Lektiire und 
Ubungen im Vortragen. Alle drei Wocben eine Schul- oder 
Hausaufgabe. Lesebuch von Głowacki. Al Prokopowicz.

Gesebichte und Geographie I Std. Geschiehte des bsterreichischen 
Kaiserstaates bis auf die neueste Zeit mit besonderer Riick- 
sicht auf das Herzogtbum Bukowina.. — Spezielle'Geogra- 
pbie Oesterreicbs in Beziebung auf Handel und Gewerbe. 
Statistik Oesterreicbs in Yergleich mit den tibrigen Haupt 
staaten. Nacb Tomek und Klun. H. Klauser.

Mathematik. 2 Std. Wiederhohlung und Erganzung der sebon vor- 
getragenen wicbtigsten Lehren. Nacb Dr. Salomon.

Dr. W. Kora.

Chemie. 2. Std. Tbeoric organischcr Yerbirulungen. Gewinnung 
und Darstellung der teehnisch wichtigen Praparate im Gro- 
sen mit Rucksicht der inlandischen Fabrikazionszweige 
Nach Dr. Hinterberger. Dr. T. v. Alth.
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Fisik 4 Std. Die Lebre vom Magnetismus und der Elekt rizit&t. 
Warmelehre, Statik der Diinste und Hygrometrie. Lebre vom 
Licbte. Aus der Meteorologie wurde das allgemeine Wis- 
senswerte in der Warmelehre und Optik abgehandelt. Nach 
Dr. Kunzek. Dr. Ed. Sehreder.

Natu rgeschicbte 2 Std. Mineralogie. Einleitnng, Krystallogiapbie 
Mineralpbysik, systernatische Darstellung der geognostisch und 
techniscb wichtigen Mineralien. Nach S. Felloker.

Dr. H. Tausch.
Maschinenlehre mit Maschinenzeichnen 2 Std Einleitung. Festig- 

keit der Materialien. Widerstande der Bewegung. Wirkung 
und Effekte der Krafte. Transmissionen. Vorricbtung zum 
moderiren, egalisiren und reguliren. Die wichtigsten Be- 
triebs- und Arbeits-Maschinen mit besonderer Riicksicbt auf 
Heb- und Aufzugsmasehinen, Dampfmaschinen, Wasserrader, 
Fressen und Pumpen. Paralel damit da? Zeieknen verschie- 
dener Bewegungselemente und kompleter Maschinen. Nacb 
R von Burg. Jos. Jonascb.

Darstellende Geometrie. 4 Std. Uber Perspektive, Anwendung auf 
verscbiedene Bau- und Maschinenobjekte. Durcbscbnitts- und 
Distanzmetbode. Satz des Begegnungs-und Tbeilungspunktes. 
Vortheile bei Konstrukzion perspektiviscber Bilder. Nach 
Scbnedar. Jos. Jonasch.

Freies Handzeichnen. (i Std. Scbattiren nacb Vorlagen vollstandig 
ausgefiikrter Kopfe, Hande und Fusse und ganzer Figuren. 
Entwerfen und Ausfubren von Zeiebnungcn nach Gipsbusfen 
und Statuen. Zeichnen nach ArchitekturgegeriStanden, a is : 
Ornamenten, Kapitałem Konsolen, Vasen etc. Sammtliches in 
Bleistift, Kobie oder doppelter Kreide, ausnabmsweise in 
Tusch oder Sepia. Freie Bebandlung kunstgewerblicher 
Objekte. — Modelliren. Ferd. Scbnabel.

b) N i c h t  o b l i g a t e  L e h r f a c h e r .
Franzosische Sprache. Der Unterricht wurde in drei Abtheilungen 

zu je 2 Stunden wocheutlich ertheilt, und zwar in der Iten
8
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und 2ten Abtheilung nach A h n ’s praktischem Lehrgang 1 
und 2 Kursus, in der StenAbtheilung nach der praktischen 
Anleitnng von Dr. L. Georg. Frd. Emery.

Stenographie. Der Unterricht in der Stenographie nach Gabcls- 
bergers System wurde von dem wirki. Lehrer der Ober - 
Realschule H. Frań/. Ti 1 p in zwei Abtheilungen und /.war: 
in einem Anfangs- und einem Fortbildungskurse ertheilt: 
dem ersten waren wochentlich zwei Lehrstunden, dem letztern 
wochentlich eine Lehrstunde zugewiesen.
Der Unterricht wurde mit Zuhilfenahme der Munehner Preis- 
schrift 8. Aufi. i 869 und des Lesebuchs v. S. Bleicr, Lehrer 
der Stenographie an den Prager Mittelschulen, nach des 
Vortragenden eigener Zusammenstellung ertheilt. In der 1. 
Abtheilung wurde das ganze System nach den drei Ab- 
schnitten: 1) Der Wortbildung, 2) der Wortkiirzung und 3) 
der Satzkiirzung yorgetragen.
In der Sten Abtheilung wurde die Satzkiirzung noch einmal 
wiederbolt und yerbunden mit Leseiibungen aus dem vom 
k. stenographischen Institute zu Dresden lierausgegebenen 
Lesebuche dureh entsprechende praktische Beispiele durch- 
gefijhrt. F. Tilp.

III. Lehrmittel.
Die Lehrmittelsammlungen sind durch einige Gesclienke und 

Ankauf aus der Jaliresdotation yermehrt worden.
An Geschenken sind der Anstalt zugekommen:
1. Von der h. k. k. Statistischen Zentral - Kommission 1 

Bandę neuer Folgę der Tafeln zur Statistik der osterreiekischen 
Monarchie, und die Jahrgange III—X der Mittheilungen aus dem 
Gebiete der Statistik.

2. Ein Exemplar zu 96 Blatter der von den Mitgli edern der



Wiener Bauhfitte in dem Studienjahre 1864—65 ausgefiihrten Au- 
tographien und ein Exemplar der Yerzeichnisse.

Die Schiller der vierten Klasse Czeikel Selig, Kostikow 
Karl, Weieh Eduard, Proniewicz Emil, Daskiewicz Emil, Merdin- 
ger Wilhelm und der Schiller der funften Klasse Klemensiewicz 
Josef yerfertigten unter gegebener Anleitung theils aus Blech 
theils aus Pappendeckel die behandelten stereometrischen Korper, 
versinnlichten die meisten der yorgetragenen Lehrsiitze aus der 
Stereometrie durch nette Modelle und iiberliessen sammtliches der 
Lehrmittelsammlung fur Mathematik.

An Naturalien wurden geschenkt:
4. Von Herrn Wilhelm von Alth, Prasident der Bukowinaer 

Handelskammer, ein Herbarium in !8 Heften, enthaltend 1823 
Pflanzen-Arten der Bukowina von Dr Herkich gesammelt, und 
noch viele des k. k. osterreichischen Kiistenlandes.

5. Vom Herrn Med. Dr. Anton Ritter von Eisenstein 170 
Stiick Pflanzen der Kiirthner Alpen.

6. Vom Direktor der k. k. Salinę in Kaczika Herrn Mialo- 
wicz Ein Uhu (Bubo maximus, Bp.)

7. Vom Sehiiler der V. Klasse Finger Josef, Ein Hauben- 
Steissfuchs (Podiceps eristatus L ) Vom Sehiiler der V. Klasse 
Fries Karl Ein schwarzer Sforcb, (Ciconia nigra. L.) Vom Schii- 
ler der IV. Klasse Schubert Franz Ein Uhu (Bubo maximus, Bp.) 
und ein Seetaucher (Colymbus septemtrionalis, L.) Von dem 
Sehiiler der V. Klasse Klemensiewicz Josef Ein Hundshai (Scyl- 
lium Canicula L.) und Eiue Meernadel (Sygnatus acus).

Diese Geschenke sind den betreffenden Lehrmitteln einge- 
reiht und spricht die Direkzion den verbindlichsten Dank dafiir aus

B. A n g e k a u f t  w u r d e :

Ffir C h e m i e .  Ein Chlorgasgasometer. — Ein Alkoholo- 
meter mit Thermometer nach Ga} Lussae. —  Ein Apparat zur 
Erzeugung wasserfreier Phosphorsaure. — Ein Verdriingungsap- 
parat aus Glas. — Eine Devilfsehe Lampe. — Eine Presse. — 
Eine Magnesiumlampe. — Eine Serie phosphoroszirender Rohren. —

8*
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Eine Spebtraltafel. — Quecksilberwanne aus Porzeilan. — IJber- 
dies sind mebrere Abdampfschalen, Retorten, Mensnren, Spateln, 
Eprobetten, Korke Kautschukstopseln u s. w., sodami Pulrerfrla- 
scr fiir die Priiparatensammlung angeschafft worden.

Eiir P h y s i k .  Eine Bussuole mit Sonnenuhr, — Ein Apparat 
fur das elektrische Liclit. — Vier Grove’sche Elemente. — Vier 
Pfund iibersponnener Kupferdraht. — Ein Diaspason. — Ein 
Spektralapparat nach Bunsen. — Ein Wiirfel ans Uranglas. — 
Ein Masimum- und Minimum - Thermometer. — Mebrere Becher- 
glaser und Trichter.

Fur F r e i e s Ii a n d z e i c h n e u. Studien in zwoi Krei- 
den von Julien.— Ornamente vou Bilordeaux, Carat und Julien.— 
Kopfe von Bikollet. — Ornamente von Malapeau: zusammen 305 
Bliitter.

Fiir S c k o n s c h r e i b e n  Ein Heft und mebrere Blatter 
antiker Alphabete, und Ein Heft Inizialien des Mittelalters.

Fiir g e o m e t r i s c h e s  Z e i c h n e n .  Zahn's 20 Hefte alter 
klassiscber Ornamente. — Projekzionstafeln zur Yersinnlicbung 
beim Unterricbte in der darstellenden Geometrie.

Fur B a u k u n s t. Architektonisches Skizz enbuch. I4i Stiick 
Ziegelmodelle aus Abornbolz.

Fiir M a s cb  i n e n l eb re. Redtenbacber. Der Maschinen- 
bauer, — 32 Tafeln Maschinenzeichnungen

Die naturbistoriscben Lebrrnitteln erhielten eine Vermebrung 
durch die oben angefiibrten Geschenke, die in der Umgebung von 
Czernowitz gesammelten Insekten und Pflanzen, und durch Ankauf 
yon einigen Trichinenobjekten.

A. B i b l i o t h e k .
In die Lebrerbibliothek wurde angekauft: Fur das Spracb- 

fach. M i k 1 o s i c h altslaYische Spraeblehre.
Gude,  Erlauferungen deutscher Dichtungen.
W o l f ,  poetiscber Hausschatz. — L i i b e n  und N a c k e ,  

Einfiihrung in die deutsche Literatur.
K o b e r s t e i n, Geschiehfe der deutsehen Nationalliteratur.— 

Griechisch - deutsches Worterbuch von S c h m i d t .



Fur Chemie. Einleitung in die Chemie yon H o f f m a n n . — 
Die modenie Theorie der Chemie von Meyer.

Fiir Physik. K u n z e k , Stndien aus der hóheren Physik. 
K e 8 s 1 e r Lehrbuch der Physik. — Lelirbuch der kosmischen 
Physik vqn Miiller. — Wulluer Lehrbuch der Physik.

Fiir Mathematik. Analytisehe Geometrie im Kaume v. L eroy .
Fiir Geschiehte und Geographie. M a c e a u 1 i Geschiehte Eng- 

lands. M e n z e I . Geschiehte der letzten yierzlg Jahre. M en z el, 
Geschiehte vom J. 1856 bis 1860. S o n k l a r ,  Gebirgsgruppe der 
Tau er n.

Fiir Naturgeschichte. Die Waldverderber von R a t z e b u r g .
Werke yerschiedenen Inhaltes. G u i l l a u m e ,  Gesundheits- 

pflege in den Schulen. — S e h w e n c k s ,  Mythologie. B e c k e r ,  
Charakterbilder aus der Kuustgeschichte. — Geschiehte der kirch- 
lichen Trennung von Pichler.

Von periodischen Schriften wurden gehalten : Foaea Sofie- 
tsetii pcntru literatura si cultura rominm in Bucorina. — Petter- 
mann, geographisehe Mittheilungen. — Schweizerische polytechni- 
sche Zeitschrift. — Poggendorf, Annalen fur Physik und Chemie.— 
Germania, Zeitschrift fiir deutsche Sprache und Literatur. — Der 
praktische Sckulmann. — Ósterreichische Revue. — Berichte und 
Abhandlungen der k. k. zoologiscb-botanischen Gesellschaft.

Die eingegangenen Jahresberichte wurden der Lehrerbiicher- 
8ammlung einverleibt.

B. S c h i i l e r b i b l i o t h e k .
Wie im Yorjahre wurde auch im abgelaufenen Schuljahre 

ein Theil der zu je  I fl. von jedem Schiiler erhobeuen Bibliotheks- 
beitrage zum Ankauf von Lehr,- Hilfs- und Ijesebiichern verwen- 
det, die an miftcllose Schiiler entlebnt wurden.

Der andere Theil wurde zum Ankauf yersehiedener Werke 
yerwendet, ais: Jugcndschriften, Erziihlungen und Biiehern wis- 
senschaftlichen Inhaltes. — Im Ganzen wurde die Schiilerbiblio- 
thek mu 253 Baude yermehrt.
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V. Wohlthater cler Au dalt.
L)ie berichterstattende Direkzion fiihlt siek verpfliehtet dem 

loblichen Magistrate der Landeshauptstadt Czernowitz den warm- 
sten Dank fiir drei Stipendien zu 52 H. 50 kr. auszusprechen, die 
von Schiilern der Anstalt bezogen werden.

Al. Chronik der Anstalt.
Mit Beginn des Schuljahres 1865—1!6 wurde die VI. Klasse 

(dritte Klasse der obern Abtheilungl eroffnet, soroit war die 
gr. or. Ober-Realschule yollstandig aktivirt.

Vou den zur Erganzung des systemisirten Personalstandes 
ausgeschriebenen zwei Lehrerstellen wurde die fiir geometrisches 
Zeichnen in Verbindung mit darstellender Geometrie, Baukunst 
und Maschinenlehre dem Herrn Ad o l f  Lei  n we ber ,  Hilfslehrer 
an der k. k. Prager deutschen Ober Realscbule yerliehen, die fur 
deutsche Sprache hingegen blieb wegen Maugel eine gesetzlich 
befahigten Kandidaten unbesetzt.

Ueberdies hatten der supplirende Religionslehrer der gr. or. 
Jugend Herr I s i d o r  M a r t i n o w i e  z, zugleich Supplent fiir ru- 
tbenische Sprache, und Herr P a u l  P a i k u ,  Supplent 
fiir romaniscbe Sprache mit Ende des Schuljahres 186 i—65 die 
Anstalt yerlassen, endlich ist der wirkliche Lehrer Herr P a u l  
S c h e i n e r  an das k. k. katholische Gymnasium in Teschen ver- 
setzt worden. Es gingen also der Anstalt vier Lehrkrafte ab, die 
nacheinander erworben worden, und zwar, ernannte iiber Antrag 
des hochwiirdigsten gr. or. Ordinariates die hocklobl. k. k. Lan- 
desbehórde zu Supplenten :

den Herrn A l e x a n d e r  P r o k o p o wi c z ,  Pfarradministrator 
in Kostestie fiir ruthenische Sprache durch Erlass von 21. August
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1865 Z. 2.959, welcher auch durch Erlass voni 1. Oktober 1865 
Kr. 124l i  mit der Supplirung der Religionslehrerstelle fur die 
gr. or. Jugend betraut wurde,

den Herrn L a z a r  T u r t n r i a n ,  Studienprafekten an der 
gr. or. Czernowitzer theologischen Lehranstalt fur rornanisehe Spra- 
ehe durch Erlass yom 26. September 1865, 12.413.

den Herrn Heinrich Klauser fur Geschichte, Geographie und 
deutsche Sprache mit Erlass von 9. September 1865 Nr. 11.651.

Fiir deutsche Sprache wurde vom h. k. k. St. M Herr Jo- 
hann Jaksch mittelst Erlass vom 25. Oktober 1865. Z. 9936 C. k. 
der Ober-Realschule ais Supplent zugewiesen.

Hiemit war der Personalstand, wenn auch ni elit aile Stellen 
definitiv besetzt, doch yollstandig, die Veriinderungen im Lehrer- 
status aber nicht beendigt, da gegen das Ende des Winterseme- 
sters der Mathematiker Herr T h o m a s  K 1 i m e s c h in gleicher 
Eigenschaft an die k. k. Ober-Realschule in Gorz iibersetzt wur
de, an dessen Stelle Herr Dr. W e n z e l  K o r n von der k. k. 
Innsbrucker Ober-Realschule durch Erlass des h. k. k. St. M. vom 
10. Februar 1866 Z. 1182 C. U. kam, der sein Lehramt mit dem 
Sommersemester antrat.

Der Lehrkorper war in den Monaten September und Okto
ber iibermassig angestrengt, um die auf die fehlenden Lehrer 
entfallenden Stunden zu decken. Mit dem allmiiligen Eintrelfen 
der genannten Herrn beseitigte sich jedoch dieser Uebelstand und 
der Unterricht ging im ruhigen Geleise bis zum Ende des Scbul- 
jahres von Sfatten.

Nach der am lten 2ten und 3ten September yorgenommenen 
Aufname, wurde das Schuljahr am 4ten mit einem feierlichen 
Hochamte eroffnet, dem die gr. or. Schiller in der Kathedrale, 
die katholischen aller Ritus in der Pfarrkirche beiwohnten.

Desselben Tages Nachmittags wurden' die Aufnams- Wieder- 
hohlungs- nnd Nachtragspriifungen abgehalten. Den versammelten 
Schillern theiltc der Direktor das Disciplinargesetz mit, worauf der 
ordentliche Unterricht begann.



Den 4. Oktober und 19. Ncwember, ais die Namensfeste 
I b r e r  k. k. M a j e s t a t e n  feierte die Ober-Realscbule durch ein 
solennes Hochamf und Freilassung vom Unterrichte.

Der k. k. L a n d e s c h e f H e r r  F r a ń  z R i t t e r  My r b a c b  
von Reinfeld beehrte mit seinein Besucbe die Austalt, besicbtigte 
lilie Lokalitiiten derselben, naboi eine griindliche Kenntnis vom 
Gang und Erfolg des Untcr. icbtes , iiberzeugte sieli von den Ar- 
beiten der Schiller, dem Stande aller Lehrmitteln, und gewahrte 
so dem Lehrkorper die beruliigende Ueberzeugung, dass das boch- 
lobliche Landespriisidium tilr das Wohl der Jugend und Gedeihen 
der Anstalt mit waehsamen Auge sorge.

Von 23. bis 30. April unterzog der Herr Landesschulrath 
Dr. G. B o z d e c b  die Ober-Realschule einer eingebenden Inspek- 
zion. Der Ausdruck seiner Zufriedenbeit iiber den sittlichen und 
wissenscbaftlicben Zustand der J.ehranstalt war Scbiilern und 
Lehrern eine erfreuliche Anerkennung, die sie iu ibrem Berufe 
stiirkt und leitet.

Am 12. Mai trugen die Scbiiler der VI. Klasse in Beglei- 
tung der gesamrnten Selmie ihren Mitsebiiler Eduar d  Kr am o lin 
feierlich zu Grabę, der naeh mehrwóchentlichen Leiden einer 
Lungenkrankbeit unterlegen war.

Das Sehuljabr 1863—66 wird aucb an der gr. or. Ober- 
Realseliule in dankbarster und freudenvollster Erlnnerung bleiben. 
Seine k. k. a p o s t o l i s c h e  Ma j e s t a t  'naben mit allerhochster 
Entschliessung vom 6. Februar d. J. allergnadigst zu genehmigen 
gerubt, dass der Titel „ P r o f e s s o r "  allen Lehrern zuerkannt 
werde, die aut Grund der vollstandig abgelegten Lebramtspriifung 
und ihrer Verwendung wabrend des Probetrienniums im Lehr- 
amte definitiv bestatigt sind, und dureb diese huldvolle Anerken
nung ibrer wissenscbaftlicben Bildung einen langgehegten Wunsch 
gnadigst verwirklieht.

An Sonn- und Feiertagen wohnten die Scbiiler der b. Messe 
und Erbauungsrede bei, empfingen in passenden Zwischenraumen 
die h Sakramente der Busse und des Altars.
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In der Charwoclie wurden die geistlichen Exercitien vor- 
schriftsmassig abgehalten.

Sehon iii den Monaten April und Mai erkratnkten einige 
Schiiler an dem in der Stadt Czernowitz herrschenden Typbus. 
Nach Mitte Juni hingegen lagen zehn Schiiler darnieder und 
von acht genesenden konnten nur einige die Schnie wieder besu- 
chen, jedoch war bisher der Tod keines der erkrankten zu be- 
klagen. Unter so drohenden Umstanden bat die hochlobliche Lan- 
desbehiirde iiber eine Vorstellung des Lehrkorpers die Direkzion 
ermachtigt, die offentlichen Priifungen aufzulassen, die Schnie ara 
30. Juni zu schliessen. Es konnten diese fur die Schiiler so um- 
sichtsvolle Fiirsorge urn so leichter durchgefiilirt werden, ais der 
regelmassige Jahresschluss sehon am 15. Juli berorstand und der 
eigentliche Unterricht beendigt war.

Die Schiiler wurden also am. 30. Juni nach einem feierlichem 
Te Deum in der gr. or. Kathedrale und der katholischen Pfarrkirche 
mit dem Bedeuten entlassen, dass die auswlirtigen sich in die Heimat 
zu begeben haben, die Zeuguisse nach dem 15. Juli in der Direk- 
zionskanzlei abzuholen sein werden, oder Briefkouverts zuriickzu- 
lassen, in deuen ihnen von der Direkzion die Zeugnisse zugesen- 
det wurden.

Der Lehrkórper blieb nach dem 30. Juni hingegen noch 
yersammelt, um die Klassifikazion yorzunehmen nnd die Zeugnisse 
auszufertigen.

Die gr. or. Ober-Realschule im September ! 8(i.‘l eroffnet, hat 
mit dem abgelaufenen Schuljahre das Probetriennium bestanden. 
Die rasche Zuname der Schiilerzahl ist der schlagendste Beweis 
fur die Nothwendigkeit ihrer Grttndung, die sicherste Biirgschaft 
fiir ihr Aufbliihen und kiinftiges Bestehen.

Am Schluss des ersten Schuljahres wurden 131 Schiiler entlassen, 
im Beginn des dritfen, obwol einige wegen Mangels an Baum abge- 
wiesen werden mussteu, 313 aufgeuommen, von denen 128 auf 
die Landeshauptstadt Czernowitz, 101 auf das Land entfallen.

Der Besuch einer Anstalt kann sich nur so schnell steigeru,
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wenn eine Beyćilkerung vorhanden ist, die die' Ausbildung der 
Jugend in technischer Richtung anstrebt, und fiir diese ist aueli 
eine Realanstalt ein unabweisliches Bediirfnis. Barnach ist auch 
die Wolthat zu schatzen, die durch die Griindung der gr. or. Ober- 
Realseliule dem Herzogthume wiederfahren ist. Durch die wach- 
sende Schulerzahl spricht sich auch das offentliche Vertrauen in 
die innere Einrichtung dieser Schule ans, nicht minder die Aner- 
kennung ihrer Leistungen.

Wenn auch nur unter der umsichtigen Leitung der k. k. 
Landesbehórde und des erleuchteten h. Staatsministerium ein sol- 
cher Erfolg zu erwarten stand, so darf wol, ohne unbescheiden zu 
sein, der Berichterstatter dem Bewusstsein des Lehrkorpers einer 
redliehen und eifrigen Pflichterfiillung dabin Ausdruek geben, 
es seien die Worte des hochwiirdigsten Griinders, des gr. or. Herrn 
Bischof, ais er nach Anrufung des gottlichen Beistandes mit dank- 
erfiilJtem Herzen gegen den erhabenen Monarehen die Ober-Real- 
schule eroffnete, in Erfiilluug gegangen, mit denen er die Hoff- 
nung ausspraeh, dass die Anstalt unter der Agide der kaiserlichen 
Regierung sich kraftig entwickeln werde.

Im Sinne der allerhochsten Entschliessung vom i. September 
1862 sind im abgelaufenen Schuljahre drei Stipeudieu aus dem 
gr. or. Religionsfond im Betrage von 500 fl. vom h. k. k. Staats
ministerium an Abiturienten des Czernowitzer Gymnasiums ver- 
liehen worden, welche Eingeborne Bukowiner sind, und der gr. 
or. Religion augehoren, um sich fttr das Lehramt an der Ober- 
Realschule yorzubereiten, und zwar: an K i r i 1 o w i c z Leo fur 
ruthenische und deutsche Sprache, C z e c h o w s k i  Apollo fur 
Chemie und Mathematik und Nastasi L a z a r  fiir Fisik und Ma- 
thematik.

Im Ganzen sind bis nun fiinf Stipendisten, die, auch mit 
den notliwendigen Hilfsmitteln ausgestattet, ihre Studiem an der 
k. k. Wiener philosophischen Fakultat machen.



VII. Verzeiclmi§§
der seit 15. Juli 1865 berabgelangten holien Erliisse.

A. Nor mai i en.
1 . Erlass des hohen k. k. Staatsministeriums voni 27. Juli !SG5 

Z. 3559. Im Grunde der allerkóchsten Entschliessung vom 
20. Juli 1865 haben k k. Offiziere und Beamte nach vor- 
liiufig eingebolter Erlaubniss der hiezu berufenen k k. Be- 
horden sieh wegen Erlaugung der Einsendungsbewilligung 
ihrer artistischen oder literarischen Produkte an die Gesand- 
schaft des betreffenden Staates zu wenden.

2. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 25. Juni 1865 Z. 2065, betref- 
fend die Einfuhrung von Lebrbuchern und Lebrmitteln an 
Mittelscbulen.

3. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 12. Juli 1805 Z. 10561 G. U. 
ex 1861. Der Unterricht in der Stenografie soli nur Lehrern 
anvertraut werden, die yon der hiezu ernannten Prufungs- 
kommission belahigt sind.

4. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 30. Janner 1866. Die Uber- 
gangsbestimmungen zu der li. Ministerial-Verordnung vorn 
2 t. April 1853 (H.-G.-Bl. Stiick XXIV. Nr. 76 ex 1853), 
betreffend die provisorische Vorschrift iiber die Priifung der 
Kandidaten des Lehramtes an selbststandigen Realsckulen, 
werden ausser Wirksamkeit gesetzt.

5. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 10. Februar 1806. Durch die 
allerhoehste Entsehliessung vom 6. Februar 1860 wird der 
Titel „Professor“ allen Lehrern an offentliehen Gymnasien, 
selbststandigen Realschulen und Realgymnasien zuerkannt, 
die auf Grundlage der yollstandig abgelegten Lehramtsprii- 
fung und der Erffillung der gesetzlichen auf ihre lehramtliche 
Stellung beziiglichen Bedingungen im Lehramte definitiy be- 
statigt werden.

6. Erl. des h. k. k. St,-M. rom 2. Marz 1866 Z. 4634, euthalt
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eine allgemein giiltige Norm zur AbfassiiDg von Sehnlzeug- 
nissen łur sammtlicbe dem h. k. k. Staatsministerium unter- 
stehenden Mittelschulen.

7. Er!, des h. k. k. St.-M vom 18. Marz 1866 Z. 1922. Be- 
messung uiid Anweisung der Remunerazionen fur Mehrleis- 
tungen der k. k. politisehen Landesbehorde zugewiesen.

8. Erl. des li. k. k. Staats-Minist. vom 23. Mai 1866 Z. 4534. 
Studierenden, die sieb iiber den Eintritt ais Freiwillige in 
die k. k. Armee oder ein gesetzlich bewilligtes Freikorps 
ausweisen, kann mit Nacbsicbt des fernern Schulbesuches 
ein Semestralzeugniss auf Grund ihrer bisherigen Leistungen 
ausgestellt werden.

9. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 31. Marz 1856 Z. 2658 C. U. 
Bestimmnng der Grundsatze bei Stellung der Antrage auf 
Scbulgeldbefreiung in Beziehung auf die Noten aus Sittcm 
Fleiss und Fortgang.

B. Zum Unterri ch te  z u g e l a s s e n e  Lehr -Lese-  
biicher und andere  Hi l f smit te l .

1. Erlass des bolien k. k. Staatsministeriums vom 8. Juli 1865 
Z. 4525 C. U. Dr. I. G. Bill; Grundriss der Botanik fur 
Sehulen. Lebrbueh der Chemie fur Unter-Realschulen von 
Dr. F. Hinterberger,

2. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 18. Juli 1865 Nr. 503 i C. U. 
Grammatik der rumiinischen Spracbe fur Mittelschulen von 
Aron Pumnul

,‘j. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 27. Juli 1865 Nr. 4755. C. U. 
Deutsche Schulgrammatik von G. Gurcke. Hamburg bei Otto 
Meisner 1861.

4. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 27. Juli 1865 Nr. 5087. C. U. 
Italienische Spracblehre von Adolf Mussafia, zweite verbes- 
serte Auflage.

5. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 3. August 1865 Z. 2456. C. U-
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Atlas von Anton Steinhanser fur die erste Stufe des geogra- 
j)hisehen Unterrichtes in den osterreichischen ersten Schulen.

6. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 15. Juli 1865 Z. 59(52. C. U., 
durcli welchen ein reyidirtes und vollstandiges Yerzeichniss 
der an osterreichischen Mittelschulen allgemein zuliissigen 
deutseben Lehrbficher und Lehrmittel herabgelangt ist.

7. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 22. August 1S65 Z. 287. C. U. 
Rudolf Sonndorfer, Lehrbuch der Geometrie, I. Th. und Dr. 
F. Hinterberger Lehrbuch der technischen Chemie, 3 Theile.

8. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 15. September 1865 Z. 5962. 
C. U. Sammlung von Aufgaben aus der Arithmetik und Al
gebra, von Johann Rogner.

9. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 9. September 1865 Z. 5657. 
C. U. Handbuch der Geografie und Statistik und Lehrbuch 
der Geschichte des osterreichischen Kaiserstaates von Dr. 
Josef Neubauser.

10. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 28. September 1865 Z. 6456. 
C. U. Rosentbal Leitfaden zum Unterricbte in der deutschen 
Sprache fur die drei untern Klassen.

1 I. Erl. des h. k. k. St.-M. vom [0. Oktober 1865 Nr. 5697. 
C. U. Eilfte Auflage der franzosischen Chrestomatie von Dr. 
Karl Plotz.

12. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 14. Noyember 18(55 Z. 93;l6. 
C. U. Atlas von Schichtenkarten der osterreichischen Kron- 
lander, ausgefuhrt von V. Streffleur und A. Steinhanser.

13. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 2. Dezember 1865. C. U. Heine 
und teebnisebe Chemie von Gottlieb.

14. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 12. Dezember 1865 Nr. 9509. 
C. U. Naturhistorischer Schulatlas von Dr. Karl Arenott.

15. Erl. des h. k k. St-M. vom 19. Janner 1866 Nr. 108. C. U. 
Neu-hoehdeutsche Grammatik von Fr. Bauer.

16. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 10. Februar 1866 Nr. 8057. 
C. U. Sinnbildiich-chronologische und geografische Geschichts- 
karte in ffinf Stahlstichen vou Stanislaus Zarański.
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i 7. Erl. des b. k. k. St.-M. vom 13. Febrnar 1S66 Z. 2882. C. U. 
Kurze deutsclie Spraeblehre von M. A. Becker; Geschichte 
des osterreichischen Kaiserstaates von Tomek, iibersetzt 
von Dr. K. Kraus; Lehrbucli der Maschinenlehre von Ad. 
llitter von Burg; Lehrbuch der Statistik des osterreichischen 
Kaiserstaates von F . Schmidt, zweite Auflage.

18. Erl. des b. k. k. St.-M. vom 20. Februar 1866 Z. 615. Lehr
buch der Fisik von Dr. Georg Ullricb fiir die untern Klassen 
der Mittelscbulen.

19. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 2. Mai 1866. Lehrbuch der ge- 
werblichen Chemie von Dr. Franz Schmidt.

20. Erl. des h. k. k. St.-M. vom 9. Marz 1866 Z. 1990. C. U. 
Grundriss der Botanik, vierte umgearbeitete Auflage von Dr. 
I. G. Bill.

VIII. Kundniachung.
Alle, die die gr. or Ober-Realsehuie im kommenden 

SchuljaSire zu hcsnclien beabsichtigen, wcnlcn anfgefordcrt 
sich rechtzeitig żur Anlname anznmelden, uidrigenfalls 
sie es sieli seiiist werden znziise’ reiben hahen, vvenn sie 
wegen Iłlangels ait Ranni nsiissten zurikkgcwiesen werden.

Das nachste Schuljahr beginnt am 1. September 1. J. mit 
dem h. Geistamte. Die Aufnahme wird am 29., 30. und 31. Au
gust in der Direkzionskanzlei stattfinden, nach dem I. September 
nur auf Grund beglaubigter Hindernisse, nach dem 15. September 
aber nur gegen Geuehmigung der k. k. Landesbehorde.

Neu eintretende Schiiler haben durch ihre Eltern oder dereń 
Stellvcrtreter die Aufnahme anzusuchen, und zwar:

1. Miissen jene, die in die erste Klasse eintreten wollen das 
neunte Lebensjahr yollendet haben und ein Zeugnis der vier- 
ten Klasse einer offentlichen Hauptschule vorweisen.
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2. Die in eine hohere Klasse aufgenommen werden wollen, 
haben das Zeugniss des letzt yerfiossenen Jahres beizubringen

3. Jene, die bisher keine offentliche Schnie besucht, oder deu 
Schulbesuch unterbrochen haben, werden einer Anfnahrospra- 
fung unterzogen und anf Grund dieser in die entsprechende 
Klasse yersetzt; uberdies haben sieh letztcre durch cin lega
łeś Zeugniss iiber ihre Beschaftigung und Sittlichkeit aus- 
zuweisen.

4 Gymnasialscbfller mit einern Zeugniss der ersten Fortgangs- 
klasse werden aus der 1. und 2. Klasse in die nachst bo- 
here; jene der 3. und i. Klasse dagegen nur in die 3. be- 
ziehungsweise 'i. Klasse aufgenommen.

5. Jeder neu Eintretende bat die Aufnahmsgebiihr von 2 ti. 
10 kr. und den Bibliotheksbeitrag von 1 fi. zu erlegen. 
Schiiler dieser Anstalt nur den letzteren.

(5. Das Sckulgeld von 2 fl. halbjahrig ist langstens bis Ende 
Oktober, im zweiten Semester bis Ende Februar zu erlegen 
Mittellose Schiller, die sieh durch sittlicbes Betragen, Fleiss 
und Aufmerksamkeit auszeichnen und wenigstens die erste 
Fortgangsklasse im letztyerfiossenen Semester erhalten haben, 
konnen miftelst eines stempelfreien Gesucbes um die Befrei- 
ung ansucben.

7. Die Aufnabms-, Wiederbolung- und Nachtragspriifungen wer
den am 1. und 2. September yorgenommen werden.

I>r. H e rm a n n  T a n a c h ,
Direktor.
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