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Die Hochwetterwarten Europas.
Von Dr. W. J. van Bebber.

Mit neun Abbildungen.

„Das Wetter“, sagt Helmes („Das Wetter 
und die Wetterprophezeihung"), „ist jener unge- 
heure, tausendgliederige Riese, der mit seinem 
Leibe, dem Luftmeere, den Erdball umspannend, 
in einem unii demselben Augenblicke hier in 
Wannę oder Kiilte krampfhaft sich windet und 
die langen Glieder reckt, dort in Durre lech- 
zend brennt oder in Niisse sein Wolkenhaar 
unbehaglich schuttelt; hier in Blitz und Sturmen 
rastlos zuckt, dort im blauen Aether still sichsonnt 
und durch jede dieser Regungen und Be- 
wegungen jedem andern Orte der Erde ein 
anderes Theil seines tausendfaltigen Riesenleibes 
und Riesenlebens offenbart. Und so leibt und 
lebt er zwischen der Erde und der Sonne und 
dem kalten Himmelsraum; und kcine Ver- 
anderung in allęm diesen ist so klein, dass er 
sie nicht fiihlte, nicht abspiegelte in der unend- 
lichen Mannigfaltigkeit seiner Bewegungen, von 
denen jede zusammenhangt mit jeder, weil alle 
durcheinander geschehen an einem und dem
selben Leibe.“ In der That sind die Witterungs- 

phiinomenę so ausserordentlich verwickelter Art, 
und es treten bei ihrem Zustandekommen und 
weiteren Verlauf so viele męteorologische Ele- 
mente in Wechselwirkung, dass man sich bis 
jetzt vergebens bemiihte, einen so klaren Zu- 
sammenhang der Witterungserscheinungen nach- 
zuweisen, dass in jedem besonderen Falle der 
eine Witterungsvorgang au^, dem vorhergehen- 
den abgeleitet werden konne. Dahcr blieb die 
Witterungskunde Jahrtausende lang in der Kind- 
heit, wiihrend die iibrigen Wissenschaften fast 
alle Hand in Hand mit der fortschreitenden 
Cultur sich weiter entwickelten und sich nach 
und nach in feste Systeme euifugten. Erst der 
neuesten Zeit war es beschieden, die scheinbar 
zur ewigen Unfruchtbarkeit verurtheilte Wissen- 
schaft vom Wetter wieder zu beleben, mit neuer 
Empfanglichkeit zu beseelen und ihr eine den 
iibrigen Wissenschaften ebenbiirtige Stelhing zu 
verschaffen.

Ein Hauptgrund dafiir, dass unsere Kennt- 
niss iiber den Zusammenhang der Witterungs
erscheinungen so lange zuriickblieb, ist der Um- 
stand, dass wir am Boden eines Luftmeeres 
leben, dessen obere Regionen uns ganz und gar 
nicht, oder doch nur sehr schwierig zugiinglieh 
sind, so dass unser Wissen iiber die allgemeinen 
atmosphiirischen Vorgiinge sich grdsstentheils 
auf mehr oder minder unsichere Schliisse be- 
schrankt. Von allen Phiinomenen, die sich 
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oberhalb der untcren Schichten der Atmosphare 
abspielen, haben wir thatsachlich keine Kunde. 
Friiher, ais man noch der Ansicht war, dass 
Mittelwertlie und klimatische Tabellen hin- 
reichend waren, das Dunkel der verwickelten 
atmospharischen Erscheinungen zu erhellen, ais 
man nur die Mittelwertlie und nicht zugleich 
auch die Einzelerscheinungen auf grósserem 
Gebietc in den Kreis der Untersuchungen zog, 
da kummerte man sieli wenig um die Vorgange 
in den oberen Regionen, und erst, ais die syn- 
optische Wissenschaft, verbunden mit der 
Wettertelegraphic, allgemein in Aufnahme gc- 
kommen war und sorgfaltige Pflege gefunden 
hatte, da erwachte auch allgemein ein dringen- 
des Bedurfniss, auch die Witterungsvorgange in den 
oberen Regionen im Zusampienhangc mit den- 
jenigen itr den untcren Luftschichten methodisch 
zu eriorschen. Zwar wurde von der Mann- 
heim^r Academie eine meteorologische Hohen- 
station auf dem Ilohenpeissenberg in der Hóhe 
V'on ca. 1000 m errichtet, zwar stellte Saussure 
auf den Alpengipfeln und ebenso Humboldt 
in den Anden sehr werthvollc Untersuchungen 
an, allein dicse standen nur vereinzelt da und 
konnten fiir allgemein giltige Gesetzc keine 
Grundlage bieten.

„Es wird allgemein zugestanden,“ so bemerkt 
Hann, ciner der ausgezeichnetsten Meteorologen 
der Gegenwart, „dass eines der grbssten Hinder- 
nisse, die sich den Versuchen ciner vollstandigen 
Ergriindung der meteorologischcn Erscheinungen 
cntgegenstellen, darin bestcht, dass die Beobach- 
tungen, auf wclchc wir uns dabei stiitzen miissen, 
ganz nahe am Erdboden in den ani meisten local 
bccinflussten und deshalb wcniger maassgebenden 
Luftschichten angestellt wurden. Wir kleben mit 
unseren meteorologischcn Bcobachtungen recht 
eigentlich an der Scholle.“

Wenn man von einem hóheren Berggipfel 
in den weiten Luftocean hinausblickt, in un- 
mcssbarcr Hóhe noch die Wolkcn ziehen sieht, 
und dann hinabschaut in die Thaler und Niede- 
rungen, wo von unserm Standpunkte aus selbst 
stattliche Bergziige zu Aachen Bodenwellen sich 
beruhigt haben und Kirchthurmhóhen dem Auge 
entschwinden, da móchte man fast verzagen bei 
dem Gedanken an die klimatischen Mittel, mit 
welchen wir die so verandcrlichen Zustande des 
unermesslichen Luftoceans studiren zu wollen 
uns unterfingen. Denn da unten in der Tiefe, 
wo die Luftschichten triib und schwer von Rauch 
und Staub am Boden stagniren, wo seichte 
Nebelschichtcn in den Thalgriinden und langs 
der Flussliiufe lagcrn, da haben wir die Instru- 
mentc aufgestellt, mit denen wir die Strómungen, 
sowie die Warnie und Feuchtigkeitsverhaltnisse 
des ganzen Luftmeeres messen wollen. Wir 
wundern uns nicht mehr so sehr dariiber, dass wir 
noch in so vielen Punkten den Schlusscl zur

Einsicht in den Causalzusammenhang der atmo
spharischen Erscheinungen nicht haben auffinden 
kónnen, wir wundern uns vielmehr dariiber, dass 
uns dies doch in cinigen Fiillen schon hat ge- 
lingcn kónnen.

Man hat zwar schon oft auf kiihnen Ballon- 
fahrten die meteorologischcn Instrumente hoch 
hinauf in die oberen Luftschichten getragen und 
dereń Zustande an einzelnen Punkten zu messen 
versucht. Ware die Atmosphare im vollkommenen 
Glcichgewichtszustand, dann konnten wohl selbst 
so vereinzelte, in Raum und Zeit zerstreute Be- 
obachtungen einige Anhaltspunkte zur Ableitung 
allgemeiner Gesetzc gewahren; bei dem that- 
sachlichen Zustande fortwahrender Bewegung 
und Veranderung in der Atmosphare kónnen 
wir dies nicht leisten. Nur dic Bcobachtungen 
in einem Ballon captif versprechen bessere Er- 
folge, allerdings nur fiir dic untcren Luftschichten 
bis zur Hóhe von cinigen Hundert Metern.

Was aber selbst in einem Ballon captif 
auszufiihren unmóglich ist, die Anstellung regel- 
massiger Bcobachtungen aller meteorologischcn 
Elemente zu allen Jahreszeiten und bei jeder 
Witterung, das liisst sich recht wohl auf hohen 
Bergen ausfiihren. Nur muss ais Beobachtungs- 
punkt eine móglichst freic und hohe Bergspitzc 
gewiihlt werden. Denn wo der Erdboden in 
grosser Massc in die Atmosphare emporsteigt 
(Hochthaler, Plateaux), da geht der Vortheil der 
grossen Seehóhe, das Eintauchen in die hóheren 
Luftschichten, fast vollstandig wieder vcrloren, 
weil dann die Instrumente doch wieder in die 
vom Erdboden beeinAussten und zuriickgehaltenen 
Luftschichten zu stchen kommen. Deshalb strebt 
man jctzt danach, meteorologische ()bscrvatorien 
auf freien Berggipfeln zu errichten. Es zeigt 
sich immer mehr, dass die stiirker bewegten 
hóheren Luftschichten auf die untcren in der 
mannigfaltigsten Wcise reagiren, und dass die 
Kenntniss der Bewegungen der hóheren atmo- 
spharischćn Schichten sowohl fiir die Theoric 
der allgcmeinen atmospharischen Strómungen 
und fiir die Einsicht in den Zusammenhang der 
Witterungserscheinungen von grundlcgcnder Be- 
deutung ist, ais auch zu der Erreichung des lang- 
ersehnten Zieles verlasslicher Wetterprognosen viel 
beitragen kann. Dergestalt erganzen die Be- 
obachtungen an den Observatorien auf Berg
gipfeln in sehr wesentlichen Richtungen jene 
der gewóhnlichen Stationen in den Niederungen. 
Ware nicht der bedauerliche Umstand im Wege, 
dass die Natur die Berggipfel kcineswegs auch 
nur cinigcrmaassen gleichmassig tiber dic Erd- 
oberilache vertheilt hat, so wurden wir in der 
Lagę sein, durch dic Errichtung eijier relativ 
kleinen Anzahl giinstig vertheiltcr Gipfelobserva- 
torien einen raschen Fortschritt in dem theore- 
tischcn, wie in dem praktischcn Theile der 
Meteorologie crzielen zu kónnen.
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Zur Erforschung der Witterungsvorgange in 
den oberen Regionen der Atmosphare bieten 
sich, wenn wir von den Wolkenbeobachtungen 
absehen, die allerdings nicht zu unterschatzen 
sind, zwei Wege, namlich die Beobachtungen 
im Luftballon, welche den Vorzug des Vor- 
handenseins einer freien Atmosphare haben, und 
Beobachtungen auf móglichst hohen, freiliegen- 
den und daher von der Umgebung wenig be- 
einflussten Berggipfeln. Die Luftschiffahrt ent- 
behrt aber immer noch der geniigenden 
Ausbildung zu einer allgemeinen praktischen 
Verwerthung, indessen wurden zweckmassige 
Einrichtungen von Beobachtungen in „Ballons 
captifs“ die Erforschung der Witterungsvorg;inge 
bis zu einer nicht sehr bedeutenden Hóhe er- 
moglichen und so viele Fragen lósen kónnen, 
welche jetzt noch ganz in Dunkel gehullt sind. 
Leider werden solche Beobachtungen gegen- 
wartig nicht angestellt, wenn sich auch das Be- 
durfniss nach denselbeń immer mehr steigert. In 
iler Jetztzeit sind wir nur auf die Beobachtungen 
an Gipfelstationen angewiesen, und wenn auch 
diese nur in verhaltnissmassig geringer Anzahl 
vorhanden sind, so sind die bis jetzt erhaltenen 
Ergebnisse bedeutend genug, um zu der Ein- 
sicht zu gelangen, dass wir diesen Weg der 
Forschung weiter verfolgen miissen.

Im Jahre 1873 wurde in Nordamerika von 
dem Signal-Service in Washington auf dem 
Pike’s Peak in den Rocky Mountains (Colorado) 
in einer Seehóhe von 4321 m ein Observa- 
torium ersten Ranges fur Meteorologie und 
Astronomie eingerichtet, die hochste Station 
der Erde, welche mit der Bergstation Mount 
Washington und entsprechenden Fussstationen 
durch seine Beobachtungen Aufschliisse iiber 
klimatische Verhaltnisse zu geben vermochte, 
in einer Weise, wie es im europaisch-asiatischen 
Continent kaum móglich ist. Es ist sehr zu 
bedauem, dass diese muhsamen und sehr kost- 
spieligen Beobachtungen nicht vollstandig ver- 
óffentlicht sind, noch mehr aber ist es zu be- 
klagen, dass in den letzten Jahren Beobachtungen 
auf dem Pike’s Peak nicht mehr gemacht wor- 
den sind.

In Europa kam das Bedurfniss nach Hóhen- 
stationen auf dem ersten intemationalen Meteoro- 
logen-Congress in Wien (1873) dadurch zum 
Ausdrucke, dass „die Errichtung von stiindigen, 
wennmóglich zugleich mit Registrirapparaten 
versehenen Beobachtungsstationen auf hóheren 
Berggipfeln dringend empfohlen wurde. Auf dem 
zweiten intemationalen Congresse in Rom (1879) 
wurde die Wichtigkeit der Bergobservatorien 
nochmals ais dringend hervorgehoben und ausser- 
dem die vollstandige Verdffentlichung aller auf 
Bergstationen angestellten Beobachtungen ais 
durchaus nothwendig hingestellt, damit sie von 
allen Meteorologen zu wissenschaftlichen Ar- 

beiten verwendet werden konnten. Den Be- 
strebungen auf diesen Congressen ist es haupt- 
sachlich zu danken, dass in Europa eine Reihe 
von Hóhenstationen eingerichtet wurden, dereń 
wichtigsten wir in folgender Tabelle ubersicht- 
lich zusammenstcllen:

I. Deutschland.
Seehóhe Seehóhe 

(m)(m)
Wendelstein* . 1728 Brocken . . . . I 141
Schneekoppe . . 1603 Hohenpeissenberg 994
Glatzcr Schneeberg 1215 Inselsberg . .

2. Oesterreich.
• 9'5

Sonnblick 3103 Schaf berg . . • 1767
Hochobir* . . . 2043 Gaisberg . . . . 1286
Schmittenhohe . • 1935

3. Schweiz.
Siintis..................... . 2467 Chaumont . . . 1152
Rigi Kulm . . 1800 St. Bernhard* (?) • 2478
Gabris .... . 1250 St. Gotthardt* (?) 

4. Italien.
2100

Etna* (?) . • • . 2990 Monte Cavo . . . 966
Monte Cimonc (?) . 2162

5. Frankreich.
Pic dii Midi . 2877 Brianęon (?) . . . 1298
Mont Ventoux . . 1912 Servance (?) . . 1216
Mont Aigonal . 1567 Barcclonnetti (?) . • 1132
Puy de Dóme . • 1463

6. Portugal.
Serra da Estrella* ............................................... • 1441

7- Brittische Inseln.
Ben Nevis . . ................................................ • 1343

Alle diese Stationen, ausgenommen die mit 
einem Sternchen bezeichneten, sind Gipfelstatio
nen. Die Beobachtungen, welche zu bcstimmten 
Stunden angestellt, theilweise aber auch durch 
Registrirapparate (Barographen und Thermo- 
graphen meist ans der Werkstatte von Richard- 
Freres in Paris) erhalten werden, umfassen 
hauptsachlich: Luftdruck, Temperatur, Feuchtig- 
keit, Richtung und Starkę des Windes, Be- 
wólkung und Hydrometeore.

Wir wollen nun die wichtigsten Hóhensta
tionen Europas einzeln besprechen, ohne An- 
spruch auf Vollstandigkeit zu machen, welche 
der beschrankte Raum nicht gestattet. Einige 
hiibsche Abbildungen von Gipfelstationen finden 
sichinRotch: The mountain meteor ological stalions 
of Europę Reprint. from Amer. Journal, Ann. Arbor, 
Mich. 1SS6), wovon eine (Pic du Midi) hier be- 
nutzt ist.

Unter den deutschen Bergstationen ist der 
vielbesungene und vielbesuchte WendelStein 
die hóchstgelegene. Sie liegt 109 m unter 
dem 1837 m hohen Gipfel, welcher die Spitze 
eines ziemlich regelmassig geformten Kegels 
bildet, der von der West- und Siidseite aus 
einen ziemlich beąuemen Anstieg bietet. Nur 
das letzte Zehntel des Berges musste durch ein- 
gehauene Stufen, Stangen und ein eingelassenes 
Drahtseil zugangig gemacht werden. Der obere 
Theil des Berges, welcher mit Gras und Zwerg- 
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kiefern nur sparlich bedcckt ist, fiillt gegen 
Siiden gegen eine Flachę von etwa 30 Are ab, 
auf welcher das Touristenhaus erbaut ist, in und 
bei welchem die meteorologische Station unter- 
gebracht ist. In neuester Zeit ist das Touristen
haus durch einen Fliigelbau an der Ostseite er- 
weitert worden. Da die Nordseite der Station 
nicht frei ist, so bot die Aufstellung der Ther- 
mometergehause einige Schwierigkeiten: man 
musste sich dazu entschliessen, zwei Thcnno- 
metergehause anzubringen, und zwar eines nach 
der Ost-, eines nach der Westseite. Zur Be- 
obachtung der Windrichtung ist auf einem dem 
Touristenhause im Siiden gegenuberliegenden 
Felskegel, dem „gachen Blick“, eine Windfahne 
mit Windrose aufgcrichtet, die Windstarke wird, 
wie gewóhnlich, nach der 11-theiligen Beaufort- 
schen Scala geschatzt. Die ubrigen Beobach
tungen werden auf die gewbhnliche bekannte 
Weise angestellt. Die Beobachtungen, welche seit 
October 1883 vorliegen, werden von der baye- 
rischen Centralstation regelmassig veróffentlicht.

Eine der altesten meteorologischen Stationen 
Europas, welche bereits seit dem Jahre 1781 
thiitig ist, ist der Hohenpeissenberg, gelegen 
auf einem einzeln stehcnden, sanft gekrummten 
Bergriicken auf sehr breiter Basis zwischen den 
Flussgebieten der Isar und des Lech, ost- 
westwarts verlaufend und nach Westen hin am 
steilsten abfallend. Auf der hóchsten Stelle, 
einer nach Siiden und Westen ziemlich scharf 
geneigten Kuppe, steht die Kirche und daran 
angebaut das Pfarrhaus, in und bei welchem 
die Instrumente angebracht sind. Die Station 
ist ganz frei gelegen; von einer auf dem Pfarr- 
hause angebrachten Plattform geniesst man eine 
herrliche Aussicht iiber die Alpenkette und das 
Seengebiet des Alpenvorlandes bis zu der Grenze 
der ęigentlichen schwabisch-bayerischen Iloch- 
ebene. Die Station wurde im October 1878 
mit neuen Instrumenten versehen. Die alteren 
Beobachtungen an dieser Station wurden von 
Lamont, die neueren werden von der bayeri- 
schen Centralstation ausfuhrlich veróffentlicht.

Fur die Stationen Wendelstein, Hohenpeissen
berg und Munchcn ergaben sich fur den sjahrigen 
Zeitraum 1884/88 folgende Mittelwerthe bezw. 
Extreme.

die wichtigste Bergstation der Brockengipfel, 
der hóchste Punkt des Harzgebirges und zu- 
gleich auch von Nord- und Mitteldeutschland. 
Von allen Seiten umwehen ihn die Windę frei 
von jeder Stbrung und ungeschwacht durch 
vorliegende Hindernisse. Die meteorologischen 
Erscheinungen sind hier viel kriiftiger, viel ur- 
wiichsiger, ais da unten in der Niederung. Hierzu 
kommt noch der interessante Umstand, dass der 
Brockengipfel nahezu in der Region liegt, wo 
der Wasserdampf der Luft am starksten zu Wolken 
und Niederschlag sich verdichtet. Schon fruher 
wurden auf dem Brocken meteorologische Beob
achtungen gemacht, allein der haufige Wechsel 
der Beobachter verringerte immer mchr die Giite 
der Beobachtungen und machte sie schliesslich 
ganz unbrauchbar. Im Jahre 1882 gelang es den 
unennudlichen Anstrengungen des Dr. Assmann, 
eine mit brauchbaren meteorologischen Instru
menten ausgeriistete Station auf dem Brocken 
einzurichten, ja dieselbe mit Registrirapparaten 
fur Temperatur und Luftdruck zu versehen. Die 
Aufstellung des Thermographen und des Regen- 
messers war mit sehr grossen Schwierigkeiten 
verknupft, und zwar wegen des haufigen Auf- 
tretens des Rauhreifes oder des ,,Anhanges“ zur 
Winterszeit, welcher alle Gegenstiinde im Freien 
mit einer machtigen Kruste umgiebt. Dieser 
Rauhreif entsteht dadurch, dass uberkaltetes, in 
feinsten Trópfchen in der Luft vertheiltcs Wasser 
durch den Wind an die Gegenstiinde angetrieben 
wird und dort zu kleinen Krystallen in regel- 
massiger Weise sich ansetzt. Dieser Ansatz 
verlangert sich rasch nach der Richtung des 
Windes und wird durch veriinderte Richtung 
oder Ablenkung in der verschiedensten Weise 
beeinflusst. „Wer niemals den Brocken in diesem 
seinem Wintertagsfeierkleide gesehen hat,“ be- 
merkt Dr. Assmann in seinen Winterbildem 
vom Brocken, „vermag nicht den seltsam phan- 
tastischen Eindruck auszumalen, welchen alle 
Gegenstiinde darni gewiihren. An den Fichten 
vereinigt dieser Rauhreif zunachst die benach- 
barten Nadeln und Zweige zu festen Staben; 
tritt darni einmal die Sonne hervor, dann thaut 
die Oberflache des Eises schnell hinweg, an 
den durch die Last gesenkten Aesten lauft das 
Wasser nach unten, um an der Spitzc einen

Seo- 
hohe

m

Wendelstein . . 1728 
Hohenpeissenberg 994
Miinchen . . . 528

Luft
druck

Temperatur °C.

Max.
Niedcr- 
schlag 

cm
Nicdcr- 
schlag

Jahres- 
niittcl Min.

618.0 1.4 —24 26 145 205
675-4 5-7 —20 30 112 187
715-6 7-i —22 32 83 198

Tage mit

Schnee Nobel Ge- 
witter

121 155 30
71 127 31
48 93 31

NW 
SW(NE) 

W

Yorherrsch.
Wind

Bewolkung
geringsto grossto

Winter Sommer

Sommcr Winter

Man sieht unter Anderem, wic Luftdruck 
und Temperatur mit der Erhebung abnehmen, 
dagegen die Niederschlagsmenge und die Nebel- 
haufigkeit mit der Hóhe grósser werden.

Fur das nórdliche und mittlere Deutschland ist 

immer grósser werdenden Eiszapfcn zu bilden, 
welcher nun Ast mit Ast, bald die tieferen Aeste 
mit dcm Erdboden verbindet. Der sich an 
diesen Eiszapfen wiederum ansetzende Rauhreif 
verdickt dicselbcn schnell : zu massiven, schliess-



Fig. i. Fig. 2. Fig- 3-

Winterbilder vom Brocken. Nach photographischen Aufnahmen von Dr. Assmann.
Fig. ! and 2: Wolkenbildung. - Fig. 3, 4 5: Yereiste Fichten. - Fig. 6: Telegraphenpfahl im Rauhfrost, oberer Durchmesser 2,90 m. Im Hintergrunde das Brockenhaus.
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lich 10 — 20 cm starken soliden Eissaulen, welche 
dem Baume selbst cin pagodenartiges Ansehen, 
ausserdem aber einen nicht geringen Stiitzpunkt 
zur Tragung seiner immensen, ihm aufgebiirde- 
ten Last geben. Bei langer anhaltendem Windo 
aus einer Richtung wird ganz besonders die 
diesem entgegengekehrte Seite der Baume be- 
lastet, so dass sio bald nach dieser Seite iiber- 
hangen und gar oft, der Last erliegend, kurz 
iiber dem Erdboden abbrechen." (S.Abbild. 1—6.)

Wegen dieses Rauhreifes, theilweise aber 
auch wegen der sehr starken Windę, war die 
Aufstellung eines Regenmessers ausserordentlich 
schwierig. Durch den Rauhreif wird der Regen
messer in seiner Oeffnung stets sehr verengt, 
oft bis zu seinem Verschlusse, und nim wird 
jeder Schnee iiber die OeftAung weggeweht. Bei 
schwacherem Windę legt sich nicht selten eine 
Schneedune von einigen Metern Machtigkeit iiber 
den Regenmesser, so dass irgend eine Messung 
tollstandig unmoglich wird. Um diese Miss- 
stande móglichst zu beseitigen, konstruirte Ass- 
mann zwoi Regenmesser, welche sehr stark ge- 
arbeitet waren und eine cigene Heizung durch 
drei im Innem sturmsicher angebrachte Petro- 
leumflammen hatten, so dass der Ansatz von 
Rauhreif hierdurch vollstandig ausgeschlossen und 
jede in den Regenmesser hineinfallende Schnee- 
flocke sofort geschmolzen wurde. Vergleichende 
Messungen mit beiden Apparaten ergaben giinstigc 
Resultate.

Schwieriger war die Aufstellung des Thermo- 
graphen. Wegen des Eindringens des Rauh
reifes und des Schnees musste man sich dazu 
entschliessen, den ganzen Apparat sammt Uhr 
in ein wasserdicht schliessendes Gehiiuse ein- 
zuschliessen und dieses ganze Gehiiuse ais 
Thermometergefass zu behandeln. Jedenfalls 
musste hierdurch der Thermograph triiger werden 
und ausserdem musste der Ansatz von Rauhreif 
stórend wirken.

Interessant sind die Beobachtungen, welche 
Assmann wahrend seines Aufenthaltes auf dem 
Brocken machte. Am 28. October 1884 be- 
obachtetc derselbe vermittelst eines Ziihlapparates 
die ungeheure Windgeschwindigkeit von 50 m 
pro Secunde, eine Windgeschwindigkeit, welche 
die allerschwersten Stiirme an unseren Kiisten 
nicht erreichen und die nur mit den Wind- 
geschwindigkeiten in tropischen Orcanen ver- 
gleichbar sind. „Die Gewalt dieses Sturmes,“ so 
berichtet Assmann, „war eine iiber alle Be- 
schreibung grossartige: ein Aufrechtstehen war 
unmoglich, die Beine wurden einem buchstab- 
lich unter dem Leibe fortgezogen; die stiind- 
lichen Ablesungen des Instrumentes auf dem 
Thurme waren nur auszufiihren, indem ich auf 
allen Yieren zum Thurme hinkroch. Im Zimmer 
drohten die Lampen zu verlóschen, das Feuer 
schlug armlang aus dem Ofen heraus, und die 

erfahrenen beiden Brockeneremiten erklarten, 
unter allen Umstiinden kein Feuer anzumachen, 
bis der Sturm nachgelassen hatte. Auf dcm 
Thurme selbst war es grausig schón: er selbst 
bebte bis in sein Fundament hinein, ein Empor- 
heben des Kopfes iiber den Rand der decken- 
den Gallerie brachte die Wirkung eines heftigen 
Faustschlages hervor, welchen man in das Gesicht 
erhielt; die Regentropfen schlugen gleich kleinen 
Kieselsteinen schmerzerregend an die Wange!“

Bei dieser Gelegenheit wollen wir eine 
andere interessante Erscheinung erwahnen, welche 
auf dem Brocken und auch anderen freien Berg- 
gipfeln nicht gar selten ist. Hauptsachlich im 
Winter kommt es haufig vor, dass der Brocken- 
gipfel frei im vollen Sonnenscheine liegt, wahrend 
unter ihm eine dichte Nebelschicht liegt, welche 
vbllig horizontal gelagert, einem weiten wallen- 
den Meere nicht unahnlich sieht, so dass der 
Bergsteiger an der Nebelgrenze fast plbtzlich 
aus dem Nebel hervortaucht. Bei tieferer Lagę 
der Nebelgrenze ragen die einzelnen Berge wie 
abgeschnitten aus dem Nebel heraus, oder 
dieser schliesst sich den Formen jener vbllig 
an. Bei niedrig stehender Sonne zeigt sich zu- 
weilen eine Luftspiegehmg, welche unter dem 
Namen des „Brockengespcnstes“ bekannt ist: der 
Schatten des Beobachters wird auf der Nebel- 
wand in riesiger Ausdehnung sichtbar, sein 
Haupt von leuchtenden Ringen (Heiligenschein) 
umgeben. Diese Ersęheinungen sind nicht allein 
dem Brocken, sondern auch anderen Gebirgen 
eigcnthiimlich.

Die Ergebnisse der Beobachtungen auf dem 
Brocken werden durch das kgl. Preuss. met. In- 
stitut in Berlin veróffentlicht, indessen ist zu be- 
dauern, dass die Beobachtungen sehr liickenhaft 
sind. Nach einer friiheren Arbeit von Hellmann 
und Assmann iiber das Klima des Brockens ist 
die mittlere Jahrestemperatur des Brockens 
2,4° Celsius, die extremsten dort beobachteten 
Temperaturen waren 28° und — 28°. Die ver- 
ticale Abnahme der Temperatur betriigt fur den 
Harz im Mittel 0,67° fur je 100 m Erhebung. 
Der Frost beginnt auf dem Brocken im Mittel 
am 7. October und endet am 30. Mai, so 
dass durchschnittlich 4 Monate frostfrei bleiben. 
Langandauernde Kiilteepochen sind nicht hiiu- 
figer ais in der Niederung. Die Umhiillung 
des Brockens mit Nebel oder Wolken ist eine 
sehr haufige Erscheinung, insbesondere am 
Morgcn und im Herbst und Winter, am gering- 
sten ist die Bewólkung am Mittage und im April 
und Mai. Auch die sichtbaren Sonnenauf- und 
Untergange sind am haufigsten im April und 
Mai. Die Niederschlagsmcnge ist' auf dem 
Brocken sehr erheblich, wir durfen sic 2% mai 
so hoch schatzen, ais die durchschnittliche an 
seinem Fusse. Die durchschnittliche Schneehbhe 
betriigt 1,5—2 m, d. h. wo keine Yerwehungen 
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stattfinden. Finden aber Yerwehungen durch 
Sturmwind statt, so wird oft das Brockenhaus 
bis zum Dachfirst vom Schnee bedeckt. Die 
Windę blasen auf dem Brocken hauptsachlich 
aus Siidwest bis Nordwest und dann mit sehr 
erheblich grósserer Starkę ais in der Ebene.

(Fortsetzung folgt.)

Der Sago.
Von Otto Lehmann.

Der Sago ist eine herrliche Gabe der 
Natur, hochgeschatzt nicht nur von den Be- 
wohnern derjenigen Districte, in welchen er 
gewonnen wird, sondern auch in der ganzen 
civilisirten Welt. In unserm. Vaterlande ist er 
erst seit 1741 bekannt, wahrend er in den 
ersten Proben schon zu Anfang des 14. Jahr- 
hunderts von dem beruhmten italienischen Reisen- 
den Marco Polo (geb. 1256, gest. 1323) nach 
seiner Heimath gebracht wurde. Man unter- 
scheidet bei uns wohl deutschen und eng- 
lischen (ostindischen) Sago, in Frankreich 
molukkischen Sago (Sagon moluyuois) und 
Tapioka-Sago (S. Tapioca). Der deutsche 
Sago, aus Kartoffelmehl oder dem Kraftmehl 
des Weizens hergestellt, ist bei weitem nicht so 
wohlschmeckend, ais der englische oder ost- 
indische, und unterscheidet sich von diesem 
dadurch, dass die Kórner gleichmassiger rund, 
weisser von Farbę und zwischen den Fingern 
leichter zerreibbar sind und sich im Wasser 
leicht zu einem Brei auflósen, die des englischen 
aber eine gallertartige Masse bilden. Aber auch 
der sogenannte englische oder ostindische 
Sago ist von gar verschiedener Giite, wie schon 
die in Frankreich ublichen Namen vermuthen 
lassen, indem er von verschiedenen Pflanzen ge- 
wonnen wird, und zwar von mehreren Palmenarten.

Der echte oder molukkische Sago, 
welcher nur aus reinem Starkemehl besteht, 
darf sich in heissem Wasser nur aufblahen, in 
keinem Fali aber, weder in kaltem noch in 
heissem Wasser, auflósen oder seine Gestalt 
verandern, auch wenn er durchsichtig geworden 
ist. Er wird namentlich aus Rumphs Sago- 
palme (Sagus oder Metroxylon Rumphii. W. 
oder Mctroxylon sagus Roxb.), wie auch von 
anderen Arten, z. B. der mehlgebenden (A. 
farinifera Lam.) und der glatten Sagopalme 
(A. laevis Rumph.) gewonnen, die in Ostindien, 
bcsonders auf den Molukken, unter dem Aeąuator 
oder sudlićh davon — zwischen Celebes und 
Neu-Guinea — zu Hause sind. Mit Ausnahme 
des Brotbaumes móchte wohl schwerlich ein 
Baum auf der Erde bekannt sein, der ein so 
gesundes und reichliches und mit so wenig 
Miihe zu gewinnendes Nahrungsmittel liefert, 
ais die Sagopalme. Sie ist eine Fiedcrpalme 

— im Gegensatz zu den Facherpalmen — mit 
sechs bis achtMeter langenBlattern und trockenen, 
wie Tannenzapfen schuppigen, glanzenden Fruch- 
ten, dereń Stamm selten eine Ilóhe bis zu 10 m 
erreicht, aber verhaltnissmassig. dick wird. In 
seiner Jugend ist er mit einer Art Domen oder 
Stacheln bedeckt, welche die zarte Pflanze gegen 
Beschadigungen durch Thiere schiitzen und von 
selbst abfallen, sobald der Baum kraftiger ge
worden ist. Der innere Theil des Stammes 
enthalt ein weisses, weiches, essbares Mark, 
welches der Lange nach haufig von Fasern 
durchwachsen und von einer nur etwa fiinf 
Centimeter dicken Holzschicht umgeben ist. Aus 
diesem Stoffe wird der zur Nahrung dienende 
Sago bereitet, wahrend die Blatter zur Anferti- 
gung sehr hubscher Korbilechtarbeiten und Fuss- 
matten, oder zum Dachdecken bcnutzt werden. 
Zu letzterem Zwecke werden sie aneinander ge- 
reiht oder auf Latten befestigt; auf diese Weise 
gedichtet, widerstehen sie nicht nur dem starksten 
Regen, sondern zeigen sich auch wohl auf sieben 
bis zehn Jahre hinaus ais dauerhaft. Der Baum 
pflanzt sich sowohl durch Samen, ais auch durch 
Auslaufer aus den Wurzeln von selbst fort; auch 
bedarf er keiner besonderen Pflege und Wartung, 
denn man trifft ganze Walder von demselben an.

Die Sagopalme erreicht ihre volle Grósse 
mit dem 15. Jahre, doch ist das Mark, aus 
welchem von einem einzigen kraftigen Baum 
zuweilen bis 300 kg Sagomehl gewonnen werden, 
in der Regel schon vom fiinften Jahre an brauch- 
bar. Die Zeit der gehórigen Reife des Markes 
erkennt man an einem weissen Staube, womit 
sich die Blatter alsdann bedecken. Auf Am- 
boina bohrt man auch wohl ein Loch in den 
Stamm und nimmt etwas Mark heraus; hat es 
die Reife noch nicht erreicht, so verklebt man 
das Loch wieder und wartet noch etwas. Ist 
aber das Mark gehórig reif, so haut man, um 
es zu gewinnen, den Baum móglichst nahe an 
der Wurzel ab; ist der Stamm lang, so theilt 
man ihn in mehrere Stiicke, im andern Falle 
lasst man ihn ganz und spaltet ihn der Lange 
nach, doch so, dass an den Enden etwas Holz 
stehen bleibt, so dass er, wenn man das Mark 
herausgenommen hat, einem Kahne ahnlich ist. 
Nachdem nun das Mark mit einem harten In
strument herausgekratzt ist, wird es wieder in 
den hohlen Stamm gethan, reines Wasser darauf 
gegossen und mit einem Ilolze oder mit den 
Handen geknetet. Bei dieser Arbeit trennt sich 
der faserige Theil von dem mehligen, jenerschwimmt 
oben und dient dann ais Futter fur die Schweine, 
wahrend das Mehl zu Boden sinkt. Um das 
Mark noch weiter zu reinigen, begiesst man es 
noch langere Zeit mit Wasser, lasst dieses ab- 
laufen und driickt das Mehl durch ein Sieb, 
welches aus den langen Fasern verfertigt ist. 
Das gróbere faserige Mark, welches durch 
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clas Sieb nicht hat durchgehen kónnen, wird 
abgesondert. Je ófter dieses Waschen und 
Durchseihen vorgenommen wird, desto feiner 
und weisser wini das Mehl.

Aus diesem sórgfaltig gereinigten Meble 
backen die Bewohner jener Lander Brot in 
Kuchenform oder stellen daraus einen wohl- 
schmeckenden Brei ber. Die Brote werden in 
viereckige oder langliche steinerne Formen ge- 
tlian, die vorher gehórig heiss gemaclit worden 
sind, worauf sie in zehn bis zwólf Minuten gar 
sind. Sie haben in der Mitte ein Loch, ver- 
mittels dcssen sie auf einen Stock aufgereiht und 
so auf den Markt gebracht werden. Sie bilden 
die Hauptnahrung namentlich der armeren Volks- 
classen und halten sieli mehrere Jahre, miissen 
aber, ehe sie mit Salz umi Gewiirz genossen 
werden kónnen, in Wasser eingeweicht werden.

Zu uns wird der Sago in Kórnern gebracht; 
dies ist aber noch nicht sehr lange der Fali. 
Vor dem Jahre 1729 kannte man den Sago in 
Kórnern so wenig in England, ais vor 1740 
in Frankreich, und erst 1744 wurde er in 
Deutschland gebrauchlich. Diese Kórner werden 
aus dem noch nicht vóllig trocknen Meble be- 
reitet, indem man dasselbe mit den Handen in 
kleine Stiicke zerreibt, die sich durch das Wer- 
fen mit einer Wurfschaufel zu Kórnern abrunden. 
Die gleichmaśsige Grósse erziclt man durch 
Sieben. Dann werden sie in der Sonne und 
hierauf in einem eisernen Ofen bei gelindem 
Feuer getrocknet. So lassen sich die Kórner, 
die unter dem Namen 1’erl-Sago bekaunt sind 
und welche eine weissliche oder rothbraune 
Farbę haben, wenn sie trocken gehalten werden, 
mehrere Jahre aufbewahren, ohne zu verderben.

Geringere Sorten von Sago gewinnt man 
aus der hohen Sagopalme (Sagus data Hainw.), 
welche auf Celebes gedeiht und ein hartes, 
vielfach benutztes Holz liefert, sowie aus den 
Zapfenpalmen oder Palmfarrnen (Cycadeae), 
die man zahlreich in den miissig warmen Zonen, 
z. B. in China, Ostindien, Australien, am Cap 
der guten Hoffnung, in Mexico u. s. w. antrifft. 
Die bekanntesten, auch bei uns in Gewachs- 
hausern gepflegten Arten sind: die„schnecken- 
artig eingerollte“ oder „grossblattrige 
Farrnpalme“ (Cycas circinalis L.) und der 
„umgerollte“ Palmfarrn (Cycas reuoluta L.). 
Von ersterer dienen die jungen eben ent- 
wickelten Blatter den Bewohnern von Sumatra 
ais Gemiise, indem die Stiele wie bei uns der 
Spargel zubereitet und gegessen werden, wahrend 
man die Fruchte mit Zucker verspeist. Aus 
dem Mark aber bereitet man Brot und eine 
Sorte Sago, der dem von der echten Sagopalme 
gewonnenen wohl ahnlich ist, ihm aber im Ge- 
schmack bedeutend nachsteht. Der „umgerollte“ 
Palmfarrn entwickelt feinbehaarte und gerollte 
Blatter, die in den erstcn Wochen ihres Lebens 

die Form eines Krummstabes zeigen; im spateren 
Lebensalter sind sie in Deutschland ais „Palm- 
zweige“ zur Ausschmuckung von Sargen und Gra
bem, wie zur Anfertigung von Todtenkranzen 
mehr beliebt, ais die anderen Palmarten. Auch von 
ihr werden Mark und Samen zu Brot verbacken.

Was nun den Tapioka-Sago betrifft, so 
stammt derselbe von der Wurzel des Maniok- 
odcr Kassawa-Strauches (latropha Manihol L.) 
ber. Dieser Strauch, von etwa 2— 21/, m Hóhe, 
aus dem tropischen Amerika, ist eine der wich- 
tigsten Nahrungspflanzen dortiger Gegend, da 
ihre Wurzel, Yuca oder Starkewurzel genannt, 
ausserordentlich reich an Starkemehl ist. Zwar 
enthiilt sie auch einen giftigen Milchsaft, der 
aber durch Auspressen, Waschen, Trocknen, 
Kochen oder Rósten der Wurzel entfernt werden 
kann. Das dabei zuriickbleibende Mehl ist 
aber den Sudamerikanern, namentlich den Brasi- 
lianern, auch den Spaniem und Portugiesen etc., 
wie uns die Kartoffel, ein unentbehrliches 
Nahrungsmittel geworden. Das mit Pflanzen- 
fasern noch vermischte, also noch nicht voll- 
standig gereinigte Starkemehl heisst Kassawe 
oder Maniok und ist dem Neger beinahe die 
einzige Nahrung; dagegen wird das gereinigte, 
also feinere, bei den Portugiesen Tapioka ge- 
nannte Starkemehl zu Brot gebacken und zu 
feinen Speisen benutzt; es hat die Form des 
Sago, kommt ais solcher in den Handel und wird 
auch bei uns in Suppen gekocht und ais solcher 
gegessen. Zur Bereitung des leicht verdaulichen 
Kassawebrotes werden die fleischigen, oft 15 kg 
schweren Wurzelknollen gerieben, mit Weizenmehl 
vermischt, in rundę flachę Kuchen geformt und 
im Ofen gebacken; auch bereiten die Indianer 
aus ihnen ein berauschendes Getrank; aus den 
Blattern bereitet man Sałat oder Gemiise; die 
Samen sind abfiihrend und erzeugen Erbrechen.

Schliesslich miissen wir noch der Ba ta te 
oder indischcn Kartoffel (Ipomoea batatas Zd), 
in Indien Potatoes genannt, gedenken. Es ist 
dies eine ausdauemde, in beiden Indien ein- 
heimische Schlingpflanze mit 3 m langem Stengel 
und knolligen Wurzeln, die roli oder sonst ver- 
schiedenartig zubereitet, wie bei uns die Kar- 
toffeln, gegessen werden. Ihr Starkemehl wird 
ebenfalls zu Sago verwandelt und zu Brot ver- 
backen, weshalb die Pflanze in den tropischen 
und subtropischen Landem, im nórdlichen Afrika 
und in Siideuropa angebaut wird. Die faust- 
grossen, meist walzig-spindeligen, nahrhafien 
Wurzelknollen (auch Kamoten genannt, eine Ab- 
kiirzung des aztekischen, also hochlandisch- 
mexikanischen Namens Cacamotik) schmecken 
sehr angenehm siiss; die Westindiet bereiten 
aus ihnen durch Gahrung mit Zucker ihren 
Mobby, den Marmoda der Portugiesen, ein 
wohlschmeckendes berauschendes Getrank, wel- 
ches sich aber nur fiinf bis sechs Tage halt.
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Die Bataten sind in manchen Landem Amerikas, 
z. B. Brasilien, mit Mais die einzige Nahrung 
der Arbeiter und werden in vielen Spielarten 
angebaut. [426]

Aus dem Kindesalter der Eisenbahnen.
Von G. van Muyden. 

Alit drci Abbildungen.
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waren die Kbchlin’schen Maschinen einer sehr 
grossen Geschwindigkeit fahig. So fuhren sie viel- 
fach in 15 Minuten, d. h. mit einer Schnelligkeit 
von nahe an 80 km, von Thann nach Miilhausen.

Mehr ais bescheiden, ja nach unseren Be- 
griffen menschenunwiirdig, waren die Wagen 
der Kochlin’schen wie iiberhaupt der grossen 
Elsiisser Bahn. Nur die Insassen der 1. Classe, 
Dtigence geheissen, erfreuten sich verschlossener 
Wagen; wer in der 2. Classe, den sogenannten 
Char-ci-bancs, reiste, die wir beikommend ver- 
anschaulichen (Fig. 3), musste mit dem zweifel- 
haften Schutz gegen Wind und Wetter vorlieb 
nehmen, den Gardinen gewahrten. Die Reisenden 
der 3. Classe aber erfuhren eine Behandlung, wie 
man sie heute nur Steinen, Schienen oder Bau- 
hblzern zumuthet. Sie fuhren in da chi o sen, 
ganz offenen Wagen, welche Waggons hiessen! 
Solche Wagen haben wir 1854 noch gesehen. 

| Wann sie abgeschafft wurden, ist uns nicht bekannt.
Im Uebrigen 

hatten die Er- 
bauer der El- 
sasser Wagen, 
wie es iiberall 
in Europa ge- 
schah, in Bezug 
auf die Bauart 
einfach den 
altenPostwagen 
copirt,stattsich, 
wie die Ameri- 
kaner, das Schiff 
zum Vorbilde 
zu nehmen.

Bescheiden 
und diirftig wa

ren natiirlich auch die Bahnhofe, von denen das 
Eingangs angefiihrteWerkgute Abbildungen bringt.

Die Eróffnung fand, wie gesagt, am 1. Sep- 
tember 1839 statt. Der von der Locomotive 
Napollon gescnleppte Zug war drei Wagen stark 
und fasste nahe an 100 Personen. Die Fahrt 
nach Thann dauerte 21 Minuten, die Riickfahrt 
bergab aber nur 15 Minuten. Die Maschinen 
fuhren also mit Schnellzugsgeschwindigkeit den 
Berg herunter. Die Leute waren, nach zeit- 
genossischen Berichten, von der Neuerung sehr 
begeistert. Selbst die Damen drangten die an- 
geborene Furchtsamkeit zuriick und wollten die 
Fahrt mitmachen! Bald ward der Zulauf so 
gross, dass Kbchlin an Wochentagen vier, an 
Sonntagen gar fiinf Ziige ablassen musste.

Im Jahre 1840 trat Kbchlin sein Eigenthum 
an eine Actiengesellschaft ab, welche bald da- 
rauf auch den Giiterverkehr in’s Leben rief. 
Spater wurde die Linie von der franzbsischen 
Ostbahn aufgesogen und sie ging 1871 mit den 
elsassischen Bahnen iiberhaupt in den Besitz 
des Deutschen Reiches iiber. bod

Bahnverbindung zwischen Miilhausen und Thann 
wurde bereits 1836 von Cadiat angeregt, doch 
fasste diescr verdienstvolle Ingenieur, der hohen 
Kbhlenpreise wegen, vorerst nur den Betrieb 
durch Pferde in’s Auge. Der Gedanke gewann 
indessen erst eine festere Gestalt, ais N. Kbchlin 
sich seiner angenommen hatte. Er trat dieser- 
halb mit dem Ingenieur Bazaine in Verbindung, 
und es kam auf sein Betreiben am 17. Juli 1837 
ein Gesetz zu Stande, durch welches er ermach- 
tigt wurde, eine Bahn von Miilhausen nach Thann 
fiir eigene Rechnung und Gefahr zu bauen.

Sehr unbedeutend ist freilich diese Bahn 
nach unseren Begriffen. Man muss sich aber 
in die Zeit zuriickversetzen und bedenken, dass 
Kbchlin allein in die Schr^ken trat; man muss 
ferner bedenken, dass Bahnbauten vor 50 Jahren 
fiir hóchst gewagte Unternehmungen galten, die 
sich kaum jemals bezahlt machen wiirden. So 
zweifelte man, um ein Beispiel aus unserer 
niichsten Nahe 
anzufuhren, an 
derMbglichkeit, 
auch nur einen 
Zug taglich der 
fast gleichzeitig 
erbffneten Ber
lin - Potsdamer 
Bahn zu fiillen. 
Die Linie Miil
hausen - Thann 
ist nur 20343 m 
lang, bietetaber 
dafiir Steigun- 
gen, die da- 
mals fur er- 
heblich galten.
Der Hbhenunterschied zwischen beiden End- | 
pulikten bctriigt namlich 95 m. In Anschlag 
ist auch, bei Beurtheilung des Vorgehens Koch- 
lin’s, der Umstand zu bringen, dass Miilhausen 
1839 nur 20000, Thann 5600 und die sonstigen 
Ortschaften an der Bahn zusammen hochstens 
11 000 Einwohner ziihlten.

Anzuerkennen ist es ferner, dass N. Kbchlin 
von vornherein bemiiht war, der Heimath den 
Ban des Fahrparks fur seine Bahn zuzuwenden 
und das Land auch hierin selbststandig zu 
machen. Unter seiner Mitwirkung entstand die 
Locomotiv- und Wagenfabrik von Andreas 
Kbchlin in Miilhausen, welche die beiden 
Maschinen und die Wagen der kleinen Bahn 
baute. Beikommende Abbildung (Fig. 1) ver- 
anschaulicht die eine von diesen Maschinen. 
Sie weicht, wie ersichtlich, von den jetzt ge- 
brauchlichen nicht allzusehr ab und bekundet 
der ersten Stephenson’schenLocomotive (Fig. 2) 
gegeniiber einen bedeutenden Fortschritt. Nur 
war sie viel leichter ais die jetzigen Locomotiven. I 
Sie wog nur 15 Tonnen. Trotz ihrer Kleinheit 1
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Production in der Minutę lasst sich immerhin 
auf 4 m veranschlagen.

In einem starken, vorn trichterfórmig ausge- 
weiteten Rohre sitzen ein, zwei oder drei Messer, 
dereń Schneiden nach innen gerichtet sind und 
bei der schnellen Umdrehung des die Antriebs- 
riemenscheibe tragenden Rohres den zugefiihr- 
ten Stab rund schneiden, bezw. drehen. Der 
hinter dem Messer befindliche Theil des Rohres 
besitzt eine Bohrung, dereń Durchmesser dcm 
des Rundstabes entspricht, so dass letzterer bei 
seinem ferneren Vordringen eine Fiihrung findet. 
Die Messer kónnen entsprechend ihrer Abnutzung 
vorgeschoben werden, und ist ihre Auflagę im 
richtigen Arbeitswinkel geneigt. Wahrend zum 
Vorschieben starkerer Stangen selbstthatige Zu- 
fiihrungen bęnutzt werden, schiebt man die 
schwachen Hólzer, welche in der Schirmstock- 
fabrikation vorkommen, mit der Hand vor. Die- 
selben miissen, wenn Grill und Stock einen Theil 
bilden, auch wieder zuriickbewegt werden,

Die Zapfen an den Enden der Stócke, 
welche die 
Metallzwingen 
aufnehmen, 

werden mit- 
telst ahn- 
licher Werk- 
zeuge ange- 
schnitten, von 
denen iibri- 
gens auch die 

bekannten Bleistiftspitzer schon einen ungefahren 
Begriff zu geben vermógen. Ein Naturstock mit 
geradem Griff, etwa eine Myrthe, Olive oder dergl., 
bedarf einer ferneren wesentlichen maschinellen 
Bearbeitung iiberhaupt nicht mehr. Das ais Grill 
dienende, starkere Stammcnde wird auf Raspel- 
scheiben und mit Schleifmaterial tiberzogenen 
endlosen Gurten so weit, wie man es wunscht, 
abgerundet und gegllittet und schliesslich durch 
Handarbeit fertig gestellt.

Die gebogenen Griffe werden, ais besonders 
zweckmassig und deshalb beliebt, niemals von 
der Modę ganz verdriingt und darum sowohl 
bei den Naturstócken, wie bei den gesiigten 
Stócken angebracht. Nach einem ahnlichen 
Verfahren, wie man es bei der Fabrikation der 
sogenannten gebogenen Móbel zur Anwendung 
bringt, biegt man die Krucke an die Natur
stócke. In grossen eiserncn oder gemauerten 
Behaltern werden die Stócke der Einwirkung 
von Dampf ausgesetzt, auch in geeigneten 
Briihen gekocht und so geschmeidig gemacht, 
dass sie sich, ohne zu brechen, in die gc- 
wunschte Form biegen lassen. In dieser werden 
sie bis zur vollkommcncn Trocknung erhalten 
und bewahren dann daucmd die ihnen er- 
theilte Gestalt. Die Kriimmungen, welche die 
Stócke von ihrem Wachsthum her besitzen,

D i o Schirmstócke.
Von Arthur Gerson.

Mit funf Abbildungen.

Wenn es dem Techniker bei der sich immer 
mehr entwickelnden Mannigfaltigkeit seiner 
Wissenschaft auch schlechterdings unmoglich ist, 
auf allen Gebieten derselben zu Hause zu sein, 
so lasst sich doch eigentlich mit dieser That- 
sache die vollstandige Unkenntniss mancher 
Zweige der Technologie kaum erklaren. Man 
muss schon einen richtigen sogenannten Special- 
fachmann suchen, wenn man auf manche an- 
scheinend ganz harmlose Fragen, z. B. die, wie 
das viereckige Loch des Uhrschliissels entsteht, 
oder wie man eine wirkliche Politur auf unregel- 
miissig gestalteten Stahlgegenstanden hervorbringt, 
eine zutreffende Antwort erhalten will. Minima 
non curat praetor, dies gilt in der Technik, wie 
in jedem andern Berufe. Wenn aus diesem 
Grunde einige Bemerkungen iiber Arbeitsmetho- 
den, welche 
bei der Fabri- Fig-
kation der 
Schirmstócke 
zur Anwen
dung gelangen, 
vielleicht nicht 
ganz uberfliis- 
sig sind, so 
sind sie dies 
sicher noch weniger etwa deshalb, weil der 
Schirmstock selbst fiir Jedermann etwas ganz 
Altes und Alltagliches ist.

Dass es Naturstócke und gesagte Stócke 
giebt, diirfte bekannt sein, ebenso, dass die 
Krticken oder Grille zum Theil mit dem eigent- 
lichen Stock ein Stiick bilden, zum Theil erst 
an denselben angesetzt sind. An Stelle des gc- 
raden Stocktheiles benutzt man haufig Metall- 
róhren oder aus Blech gefertigte Stabe, mit dereń 
Herstellung wir uns jedoch nicht beschaftigen, 
sondern uns vielmehr auf diejenige der ver- 
breitetsten Schirmstócke, der hólzernen, be- 
schranken wollen.

Die Construction des Schirmes verlangt, dass 
der Stock bis zu der Stelle, an der sich der 
Schieber in zuruckgeschobenem Zustande be- 
fmdet, vollstandig cylindrisch sei. Deshalb bringt 
man, gleichviel, ob man einen gewachsenen oder 
gesagten Stock hat, zuerst die Rundstabhobel- 
maschine in Anwendung, die in Fig. 1 in ihrer 
einfachsten Ausfiihrungsform, und zwar fiir ge- 
sagte Stócke eingerichtet, veranschaulicht wird. 
Dieselbe wird bei der mechanischen Holzbe- 
arbeitung sonst auch noch in grósserem Formate, 
und zwar zur Massenerzeugung der Rouleaux- 
stangen, Besenstiele u. s. w. benutzt und ist ein 
iiusserst leistungsfahiges Werkzeug. Die mittlere
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Grifl gleich aus 
bildet, so liegen

miissen durch eine iihnliche Behandlung beseitigt 
werden.

Die gcsagten Stócke sind naturlich nur so 
zu schneidcn, dass die Jahre des Holzes in der 
Richtung des Stockes liegen. Wird der gebogene 

demselben Holzstuck mit ge- 
(Fig. 2) die Jahre in ersterem 

quer, so dass die Widcr- 
standsfahigkeit eines der- 
artigen GrifTes, den man 
allerdings auch nur bei ganz 
billiger Waare findet, ausserst 
gering ist. Durch Zusammen- 
setzung des Griffes aus zwei 
oder mehreren Theilen kann 
man ycmeiden, dass einTheil 
des Holzes in,so unzweck- 
massiger Richtung liegt, doch 

bildet die Vereinigungsstelle der beiden auf- 
einander senkrecht stehenden Holzstucke immer 
einen schwachen Punkt. Eine sehr sinnreiche 
und widerstandsfahige Verbindungsart der Griff- 
bestandtheile veranschaulicht die Fig. 3.

Fig. a.

Fis. 3*

Zwischen den beiden Frasern, in der Rich
tung der grossen Ellipsenaxc, befindet sich

Fig. 5.

eine glatte Scheibe c auf der Frasspindel, wel- 
chcr die Rolle des bekannten Fuhrungs- oder 
Anlaufringes zufallt und die 
sich wahrend der Arbeit 
gegen die Umrissflache des 
Griffes setzt. Aus Fig. 5 
ist zu ersehen, wie sich 
durch aufeinanderfolgendes 
Friisen beider Griffsciten 
die endgiltige Form bildet.

Die Vollcndungsarbei- 
ten, wie z. B. das Schlci- 
fen, Poliren u. s. w. weichen 
zu wenig von den auch 
bei anderer Holzarbeit 
ublichen Methoden ab, ais dass sie an dieser 
Stelle noch besonders zu erórtern waren. I367J

In einen Holzklotz A sind zwei rechtwinklig 
zu einander stehende kegelfbrmige Lbcher ge- 
bohrt, dereń Verbindung so viel ausgeweitet ist, 
dass das winkelfórmige, auf beiden Schenkeln 
mit Holzschraubengewinden versehene Draht- 
stiick c eingefiihrt werden kann. Die kegelfórmig 
zugespitzten Enden des Griffes a und des Stockes 
b, die man mit heissem Leim bestreicht, werden 
auf das Gewinde des Drahtwinkels c geschraubt 
und pressen sich scharf in die Bohrungen des 
Klotzes A ein. Von letzterem schneidet man 
das uberstehende Materiał nach den beiden 
punktirten Linien ab.

Der gesagte Grill, weichen man jetzt meist 
mittelst schmaler Bandsagen ausschncidet, hat 
noch vierkantigen Querschnitt, der nunmehr in 
den elliptischen uberzufuhren ist. Entweder be- 
dient man sich hierzu der Raspelscheiben oder 
zusammengesetztcr Fraser (Fig. 4 und 5).

Diese Fraser a und b sitzen auf derselben 
Spindel fest und bilden zusammen eine halbe 
Ellipse.

RUNDSCHAU.
Das bedeutsamste ncue Ereigniss auf technischem 

Gebiete ist das Mannesmann’sche Walzverfahren. 
Hier haben wir es endlich einmal mit ciner Erfindung 
zu thun, welche fast ohne alle Analogie mit dem ist, 
was wir bereits kennen und besitzen. Ein ganz neuer 
Gedanke liegt der Erfindung zu Grunde, und mit neuen 
und originellcn Mitteln ist dieser Gedanke verwirklicht 
worden.

Noch einen andern grossen Vorzug hat diese Er
findung vor vielen voraus, die uns im Laufe der Jahre 
zu Gesicht kommen: Sic ist bereits iiber das Stadium 
der blosscn Idee, und sogar iiber das des Vcrsuchcs 
hinaus, sic stcht vor uns aisctwasEertiges, Abgeschlossenes, 
ais cin neues, bedeutsames, erprobtes, metallurgisches 
Verfahren. Die Gebrudcr Mannesmann haben das 
seltene Gliick gehabt, ihre Erfindung in aller Ruhc aus- 
arbeiten und entwickeln zu kónnen, ohne dass andere ais 
die allcrcngstcn Fachkreise sich um dieselbe gekiimmert 
hatten. Hcute, wo grósscrc Kreise endlich Kenntniss 
von dcm ncucn Vcrfahrcn nehmen, ist die Frage nach 
der Lebcnsfahigkeit desselben langst beantwortet. Es 
bleibt nur die zweite Frage nach dem wahrscheinlichen 
Umfang ubrig, den dic Sache annehmen wird, und da 
glauben wir uns ohne Zaudcrn jenen Autoritatcn an- 
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schliesscn zu diirfen, welche meinen, dass seit den Tagen 
Sir Henry Besscmer's nichts von ahnlicher Bedeutung 
auf metallurgischem Gebiete geschaffen worden ist.

Es ist iiusserst schwierig, das dem Mannesmann’schen 
Walzverfahren zu Grunde liegende Princip zu definircn, 
eben weil es ohne Analogie ist und uns daher das 
sonst so bequeme Hilfsmittel des Vergleichs mit anderen, 
schon bekannten Dingen fchlt.

Zwei Wege gab es bisher, um aus Metali hohle 
Gegenstande, speciell Rohren, herzustellen — das Giessen 
des fliissigen Mctalles um einen in der Mittc einer Form 
befestigten Kern und das Zusammenbiegen eines fertigen 
Bleches zu der gewiinschten Form. Das crstc dieser 
Verfahren ist naturlich nur anwendbar da, wo das Metali 
sich verllussigcn liisst, also bei Gusseisen, Stahl u. dgl. 
Es liefert Rohren ohne Naht, aber wic bei allen ge- 
gossencn Gegenstanden ist man nie sicher, dass dieselben 
in ihrer ganzen Masse frci von Blasen und Fehlem sind. 
Das zweite Verfahren, das Zusammenbiegen von Blechcn, 
war bisher das allein anwendbare fur Schmiedeeisen, 
welches nicht gegossen werden kann. Solche Rohren 
mussten da, wo die Blechkanten sich beruhren, durch 
Schweissung oder bei sehr weiten Rohren durch 
Nieten geschlossen werden, wodurch die sogenannte 
Naht cntsteht, welche immer den schwachsten, dem Zer- 
reissen am meisten ausgesetżten Theil der Róhre bildet. 
Beim Walzen der gewóhnlichen Gas- und Wasserróhren 
wird die Formgebung und Schweissung in einer Operation 
vereinigt dadurch, dass man die Rohren iiber einen so- 
genannten Dorn walzt.

In allen Fallen, in denen man bisher unbedingt 
schmiedeciserne oder stiihlerne Rohren ohne Naht haben 
musste, blieb nichts Anderes iibrig, ais dieselben in sehr 
miihsamer Weise dadurch herzustellen, dass man massive 
Stiibe auf der Drehbank ausbohrte, eine Arbeit, die 
hóchst kostspielig und immerhin nur auf kurze Arbeits- 
stiickc beschrankt ist.

Alle dcm macht nun das Manncsmann’sche Walz- 
verfahren ein Ende, indem cs uns erlaubt, Rohren von 
beliebiger Lange ohne Naht auf einfachem und billigem 
Wege herzustellen. Das Verfahren ist dem Princip 
nach von dcm gewóhnlichen Walzverfahren ganz ver- 
schieden. Bei dcm gewóhnlichen Vcrfahren uben die 
Walzen einen heftigen Druck auf das Arbeitsstiick aus; 
dasselbe quetscht sich langsam durch die von den 
Walzen eingeschlossene Oeffnung durch und das weiche 
Metali nimmt dabei die Form dieser Oeffnung an. Ob 
dieses Durchquetschen langsam oder schnell geschieht, 
ist fiir das Princip der Sache gleichgiltig; der ausgeiibte 
Druck ist die Hauptsache.

Bei dem Mannesmann’schen Verfahrcn dagegen kommt 
es auf den Druck weniger an, ais auf die Schnelligkeit, 
mit der die Walzen sich bewegen. Diese Schnelligkeit 
ist eine ganz ungeheure. Die Walzen quetschen das 
Arbeitsstiick nicht zwischen sich hindurch, sondern sie 
erfassen seinc Oherflache und schlęudern sie von sich. 
Der Kern des Arbeitsstuckes kann vermóge seiner Triig- 
heit nicht rasch genug folgen und bleibt stehen. Die 
abgerissene Oberllachc aber verliisst das Walzwerk in 
Form eines Hohlcylinders, einer nahtlosen Róhre; es 
wird, wie sich unser beruhmter M itarbeiter, Prof. R e u 1 a u x, 
ausgedruckt hat, dcm Arbeitsstiick „das Feli iiber die 
Ohren gezogen“. Damit nun dieses Feli nicht zu 
Banderii zerreisse, muss es wahrend seiner Entstehung 
zwischen den Walzen sich drehen, zu welchem Zwecke 
diese letzteren schriig gestellt sind. Diese Schragstellung 
ist die augenfalligste Neuerung in dcm Mannesmann- 
schen Verfahren, aber keineswegs die wichtigstc oder 
cinzige.

Will man sich ein Bild von dem Unterschiede der 
nach dcm alten Verfahren hergestcllten Rohren von den 
Mannesmann’schen machen, so kann man sich denken, 
dass dic alten Rohren aus lauter geraden, im Ring 
parallel neben einander gelagerten Metallfasern bestehen, 
wahrend bei den neuen Rohren dic Fasern lauter 

parallele, um dic Hóhlung herum verlaufende Spiralen 
bilden. Dass die letztere Anordnung eine weit gróssere 
Festigkeit gewahrleistet, leuchtet sofort ein.

Das Merkwiirdigstc an dem Mannesmann’schen Ver- 
fahren ist aber, dass es erlaubt, Rohren zu walzen, 
welche vorn und hinten geschlossen sind. Bringt man 
namlich ein vorn und hinten verjiingtes Arbeitsstiick 
zwischen die Walzen, so greifen diese erst da, wo das 
Stiick dicker wird, ais der Abstand der Walzen von- 
einander. Die vordere Spitze wird mit dem abgezogenen 
,,Fell“ nach vorn geschleudert, dic hinterc folgt, sobaki 
das gesammte Metali von den Walzen verbraucht ist. 
Man sollte nun meinen, dass dic entstandene Hóhlung 
luftleer ware und daher noch, solange das Metali weiss- 
gliihend und weich ist, vom ausseren Luftdruck zusammen- 
gequetscht werden musste. Dem ist aber nicht so. 
Stahl und Schmiedeeisen enthalten im gliihenden Zu- 
stande Wasserstoff gelóst. Dieser Wasserstoff wird frei, 
fiillt die entstandene Hohle und schiitzt sie vor den 
Wirkungen des atmosphiirischen Druckes.

Wir bcabsichtigen nicht, an dieser Stelle auf die 
mechanischcn Hilfsmittel des Manncsmann’schen Ver- 
fahrens einzugehen; uns war es vielmehr darum zu thun, 
das Princip desselben abzuleiten, und zu diesem Zweck 
móge hier noch auf die Analogie zwischen den Mannes- 
mann’schen Rohren und einer andern, liingst bekannten 
nahtlosen Róhrenart hingewiesen werden, namlich den 
Glasróhren. Wenn auch auf ganz andere Weise her- 
gestellt, so verdanken doch auch Glasróhren ihre Ent
stehung einer spiralig drehenden Oberflachenwirkung auf 
halbflussiges Glas. Und auch bei Glasróhren zeigt sich 
die enorme Festigkeit solcher nahtlosen Hohlkórper: Nach 
den Untersuchungen von Butlerów vermag ein Glasrohr 
von I cm inneren Durchmessers und 2 mm Wandstarke 
einen Innendruck von 200 Atmospharen auszuhalten, 
wenn seine Oberllachc tadcllos und unverletzt ist. [477]

* * *
Sir F. Bramwell Uber elektrische Schweissung. Der 

ungeheure Aufschwung, den die Elektrotechnik durch 
die Erfindung der Dynamomaschinen genommen hat, ist 
in erster Linie der Beleuchtungstechnik zu Gute ge- 
kommen. Seit uns die Mittel zur Erzeugung kraftigen 
kiinstlichen Lichtes zu Gcbote stehen, ist auch unser 
Lichtbediirfniss machtig gcwachsen, und so kommt cs, 
dass die Herstellung neuer Beleuchtungsanlagen die 
Elektricitatswerke aller Liinder voll beschaftigt. Aber 
die Elektrotechnik sucht auch jetzt schon Beschaftigung 
auf anderen Gebieten der Technik und findet taglich 
neue Anwendungcn fiir die seit so kurzer Zeit in unsern 
Dienst gestellte Elementarkraft.

Eine der wichtigsten derselbcn ist das Th om son - 
sche Schweissverfahren, welches wir erst vor Kurzem 
einlasslich beschrieben haben und iiber welches ganz 
neuerdings von berufenster Seite ein Urtheil gesprochen 
worden ist. In der letzten Sitzung der „Institution of 
Civil Engineers“ zu London hielt der grosse englische 
Ingenieur Sir Frederik Bramwell einen Vortrag 
iiber seine Versuche mit diesem Verfahren. Er zeigte, 
dass die Zug- und Biegefestigkeit der nach dem Thom- 
son’schen Verfahren hergcstellten Schweissungcn den ge
wóhnlichen vollkommen gleichkiime und nur bei kaltem 
Biegen sich ctwas geringer zcige, wahrend die zur 
elektrischen Schweissung erfordcrliche Zeit kaum die 
Hiilfte der beim gewóhnlichen Verfahren nóthigen ist. 
So bietet das Thomson-Verfahrcn entschiedene Vorziige 
bei gleicher Gute der Arbeit, was von den friiher vor- 
geschlagcncn elektrischen Schweissverfahren mit Hilfe 
dćs Flammenbogens nicht behauptet werden kann.

Fiir die Ingenieure unter unseren Lesern fuhren wir 
hier die Zahlen der BramweH’schen Versuche an: 
Schweissungen ganz gleicher Art wurden auf elek- 
trischem Wege in durchschnittlich 2'/4 Minuten, nach 
dem alten Verfahren in 4 Minuten bewerkstelligt. Die
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Zugfestigkeit des verwandten Eisens war 52,646 engl. 
Pfund per Quadratzoll, die Zugfestigkeit der elektrischen 
Schweissungen 91,9 Procent dieser Zahl, die der ge- 
wóhnlichen aber bloss 89,3 Procent. Beim Kaltbiegen 
zeigten die elektrischen Schweissstellen Risse bei einem 
Winkel von 66", wiihrend die gewóhnlichen einen 
solchen von 138" zuliessen. Beim Warmbiegen vcrtrugcn 
die elektrischen Schweissstellen eine Vcrbiegung um 144", 
die von Hand geschweissten aber 147". [440]

* 
* *

Druckluft-Meissel. Unsere Bcrliner Leser, die sich 
ctwa fiir Stein- und Metallbearbeitung interessiren, 
móchten wir zu einer Besichtigung der von Biihler- 
schen Werkstattcn (Urbanstr. 105) rathen. Sie finden 
dasclbst eine der zukunftreichsten Anwendungcn der 
Druckluft im vollen Betriebe. Die vorher entsprechend 
zusammengepresste Luft bewcgt hier eine Reihe von 
Druckluft-Werkzeugen, nach dcm patentirten System von 
Laun in Villingen. Diese ^ochst sinnreichen Wcrk- 
zeuge bestehen in einer kleinen Stahlróhre, in welcher 
sich ein Kolben mit einem Hub von 2— 3 mm dadurch, 
glcich dem Kolben einer Dampfmaschinc, hin- und her- 
hewegt, dass eine iiusserst genau arbeitende Steuerung 
Druckluft bald vor, bald hinter dem Kolben eintreten 
liisst. Der Kolben tragt eine Stange, an welcher bald 
ein Bohrer, bald ein Meissel, bald ein sonstiges Werk- 
zeug zur Stein-, Metali- oder Holzbearbeitung sitzt. Das 
Zusammenpressen der zum Betriebe des Werkzeuges 
dienenden Luft, welche durch eine Auslassóffnung aus 
dem Kolben cntweicht, liefert hier eine durch einen 
Dampfmotor bewegte, hóchst cinfache Luftverdichtungs- 
Maschine. An den Orten, wo eine Anlage zur Er- 
zeugung und Vertheilung von Druckluft nach dem 
Popp’schcn System besteht, bedarf es dieser Maschine 
natiirlich nicht. Es wird einfach die Hauslcitung fur 
Druckluft mittelst Gummischlauche mit dem Druckluft- 
Werkzettge verbunden, und es arbeitet dieses sofort, so
baki man das Ventil offnet.

Das Wunderbarste an dem Werkzeuge ist die gerade- 
zu unfassbare Geschwindigkeit, mit welcher es arbeitet. 
Der Erfinder spricht von 12000 Schlagen in der Minutę, 
so dass sich der Kolben in 60 Secunden 24 000 Mai 
zu fiillen und zu entleeren hat. Wir haben die Schliige 
nicht gcziihlt, kónnen aber aus eigener Anschauung be- 
zeugen, dass der Meissel sich so rasch bewcgt, dass das 
Auge seinem Hin- und Hergehen nicht zu folgen ver- 
mag. Es stcht anscheinend vóllig still und man merkt 
nur an den Stein- oder Metallsplittern, die von ihm 
erzeugt werden, dass es eine Arbeit verrichtct. Die 
Bedeutung des Druckluftwerkzeuges liegt vornehmlich 
in der Beschleunigung der Bearbeitung — die Schliige 
folgen sich 100—150 Mai rascher ais es mit der Hand 
geschehen kónnte — sowie in der Erleichterung der 
Arbeit. Der Kiinstler oder Steinmetz nimmt den Meissel 
in die Hand und hat nur dafiir zu sorgen, dass er die 
richtige Stelle triilt. Eine Kraftiiusserung seinerseits 
fiillt ganz weg. Wie man sich denken kann, vibrirt das 
Werkzeug ziemlich stark, und wir verspiirtcn, ais wir 
es in die Hand nahmen, ein sehr unangenchmes Kribbeln, 
welches, wie uns schien, zu Kriimpfen Anlass geben 
miisse. Doch versicherten uns die Arbeiter, dass man 
sich sehr bald daran gewóhnt und keine iible Folgen 
davon verspiirt.

Regulirt wird die Geschwindigkeit des Kolbcns ein
mal dadurch, dass man den Lufteinlass-Hahn mchr oder 
weniger óllnct, sodann aber und noch cinfacher dadurch, 
dass man die Auslassóflnung mit dem Finger zum Theil 
verstopft.

Abgesehen von den Steinmetz- und Ciselirarbeiten, 
liegt die Bedeutung des Druckluft-Meissels wohl haupt- 
sachlich in dem Verstemmen von Schifls- und Dampf- 
kesselnahten. Hier leistet ein solches Werkzeug wohl 
ebenso vicl, ais zehn der geschicktesten Arbeiter, und

| es gestattet also eine viel raschere Fertigstellung von 
• eisernen Schiffen. Auch bei dem Losbrechen der Stcin- 
, kohle diirfte es gute Dienste leisten. Hier wird natiirlich 

ein vicl schwercres Werkzeug mit einem grósseren 
Kolbenhube verwendct. V. [47=]

* 
* *

Clyde-Tunnels. Der Tunnelbau unter Wasser hat, 
besonders in England, in letzter Zeit so bedeutende 
Fortschritte gemacht, dass man derartigc Unternehmungen 
ais etwas Alltiigliches anzusehen beginnt. Wir widmen 
deshalb den drei Tunnels nur einigc Worte, welche, 
Industries zufolge, demnachst Glasgow mit dem gebeniiber- 
liegenden Ufer des Clyde verbinden sollen. Zwei sind 
fiir den Fahrverkehr und einer fiir Fussgangcr bestimmt. 
Sic bestehen, gleich dem neuen Themsetunnel, aus eiser
nen Róhren von 4,80 m Durchmesser, dereń Scheitel 
4,50 m unter der Flusssohle liegt. Aufziige schaffen die 
Fuhrwerke hinunter und hinauf. Die Tunnels sind 
natiirlich elektrisch beleuchtet. Ausserdem plant man 
fiir Glasgow eine Untergrundbahn, welche an zwei 
Stcllen unter dem Clyde durchgefuhrt wird. Dieselbe 
erhiilt eine Lange von 10500 Metern und bekommt 15 Sta
tionen. Wie bei der Southwark - Bahn, wird fiir jede 
Fahrtrichtung ein besonderer, mit Eisenplatten belegtcr 
Tunnel in das Erdreich getrieben. Der Betrieb soli 
mittelst Scils oder Elektricitat erfolgen. V. [410]

* 
* *

Neue Lichtąuelle fiir photographische Zwecke. Das 
Aucr’schc Gasgluhlicbt hat sich, wie wir Photografdiic 
Neivs entnehmen, ais sehr reich an afincischen Strahlen 
erwiesen. Die Fabrik Auer’scher Gliihlampen in 
Gloucester, New Jersey, hat ein Zimmer zu photographi- 
schen Versuchen mit diesem Licht eingerichtet, welches 
sie Photographen zur Verfiigung stellt, damit dieselben 
sich von der genannten Thatsache iibcrzcugen kónnen.

[447]
* *

Amerikanische Erpancipation. Nachdem die ver- 
schiedenen Staaten Nord- und Siidamerikas vor kaum 
einem Jahrhundert ihre Unabhangigkeit von den europiii- 
schcn Mutterlandcm errungen haben, tritt neuerdings 
das Streben immer mchr in den Vordergrund, sich auch 
in industrieller und commcrcicller Beziehung von Europa 
absolut unabhangig zu machen und gewissermaassen eine 
Welt fiir sich zu bilden, wozu um so eher Gelegenheit 
vorhanden ist, ais der Continent von Amerika sich 
durch alle Zonen erstreckt und daher von der Natur 
befahigt ist, alles hervorzubringen, was auch die alle 
Welt erzeugt. Charakteristisch fiir dieses Streben ist 
der Unternehmungsgeist, der sich in Amerika fiir Alles 
zeigt, was wir Europiier bisher vor der neuen Welt 
voraushatten, wic z. B. fiir den SchifTbau. Nach einer 
Notiz in Industries soli der Bau stahlemer Schifle in 
grossartigstem Maassstabe in den Vereinigtcn Staaten 
aufgenommen werden. Am bemerkenswerthesten aber 
ist die von der gleichen Zeitschrift gebrachte Nachricht, 
dass eine energische Agitation fiir die Bildung eines 
panamerikanischen Zollvereins begonnen worden ist. 
Die Errichtung eines solchen wurde natiirlich fast den 
ganzen Export nach Siidamerika in die Hiinde der nord- 
amcrikanischen Industrie spielen und den Handel Europas 
und namentlich Deutschlands mit den sudamcrikanischen 
Tropenlandern auf das Empfindlichste schiidigen. [436J

* * *

Die Krupp’schen Werke in Essen, die gróssten 
F.isenwerke der Welt, sind zum Gegenstande eines sehr 
eingehenden Berichtes des amerikanischen Consuls in 
Dusseldorf an seine Regierung gemacht worden. Wir 
entnehmen demselben folgende Zusammenstellung: Die 
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Anzahl der von der Firma Krupp beschaftigten Arbeiter 
betrug vor 3 Jahren 20 000, jetzt ist sie auf iiber 25 000 
gestiegen. Der Firma gehóren: die grossen Werke in 
Essen, 3 Kohlenzechen, 547 Eisensteingruben in Dcutsch- 
land und mehrere Manganeisensteinminen in Spanien, 
4 Eisenhiitten ausserhalb Essen, zwei Schiessplatzc 
von 18,6 und 7,2 km Lange, 4 Seedampfer zum Trans
port von Eisenerzcn. Die Krupp’schen Hiitten ent- 
halten: 11 Hochbfen, 1542 Puddel-, Stahl- und andcrc 
Oefcn, 439 Dampfkessel, 450 Dampfmaschinen, 82 Dampf- 
hammer, darunter den bekannten grossen, 1622 Werk- 
zeugmaschinen, 14 grosse und 40 kleinere Locomotiven. 
Der Materialverbrauch betriigt taglich: 4000 t (zu 1000 kg) 
Kohle und Coke, 18834 bis 26898 cbin Wasscr, 
'3 35° bis 42 700 cbm Gas, welches zum gróssten Theil 
den Hoch- und Cokesófen entnommen wird, und 
400 bis 1500 t Eisenerze. S. [457]

* * *
Ueberbriickung des St Lorenzstroms. Die Quebec 

Eisenbahn-Gesellschaft beabsichtigt, Entrineeriny zufolgc, 
den St. Lorenz in der Nahe von Quebec bei Chaudiere 
zu uberbriicken. Die im Ganzen 900 m lange Brucke 
soli nach dcm System dci' Forthbruckc erbaut werden 
und in drei macbtigen Bogen, dereń mittlerer 420 m 
lang sein wird, den gewaltigen Stroni iiberspannen.

[452]

POST.
An den Herausgeber des Prometheus.

Seit 2 oder 3 Jahren werden auf den Weihnachts- 
markten und bei ahnlichen Gelegenheiten — beispiels- 
weise auch jetzt in der Gartenbau-Ausstellung — Kreisel 
mit einem in eine erbsengrosse Kugel auslaufenden Fuss- 
ende vcrkauft, welche, in Kotation versetzt und auf eine 
gespannte Schnur aufgesctzt, sieli hier im Glcichgewicht 
halten und, je nachdem das eine Ende der Schnur ge- 
hoben oder gesenkt wird, auf dieser auf und ab laufen. 
Auf einen Stiinder, der unten eine breite Basis, oben 
eine ausgehohlte Endigung von % cm Durchmesser hat, 
schrag aufgesctzt, hiilt sich der Kreisel in der ihm ur- 
spriinglich gegebenen Neigung zur Horizontalen, ohne 
herabzufallen noch sich aufzurichten, indem er die Axe 
des StMnders umkreist.

Haben diese Erscheinungen ctwas mit den in Nr. 29 
des Prometheus beschriebenen, so ungemcin interessanten 
Eigenschaften des Gyrostaten gemein? Vielleicht darf 
ich in Ihrem geschatzten Blatt eine Antwort auf diese 
Frage erwarten. Th. V., Architekt, Berlin W.

Das Verhaltcn des von Ihnen geschildcrten, sowie 
uberhaupt aller Kreisel, beruht auf denselben Principien, 
die auch dcm Gyrostaten zu Grunde liegen. Der Gyrostat 
ist eigentlich nichts Andres, ais ein grosser Kreisel in 
einer frei beweglichen, sogenanntcn Compassaufhangung 
und mit fortdauerndcr Bewegung. Ohne Zweifel konnte 
man an der von Ihnen geschildcrten Form des Kreisels 
auch einzelne der charakteristischen Eigenschaften des 
Gyrostaten beobachtcn, wenn diese Kreisel sehr genau 
gcarbeitet und im Stande waren, die ihnen ertheiltc Bc- 
wegung liingere Zeit ungeschwacht beizubehalten.

Wir wollen nicht unterlassen, bei dieser Gclegenhcit 
darauf hinzuwcisen, dass die Eigenthumlichkeiten des 
Gyrostaten ihre Analogie finden in den wohlbekannten 
Bewegungen des freihangenden Pendels, welches eben- 
falls bestrebt ist, die ihm einmal erthcilte Schwingungs- 
cbenc beizubehalten. Auf diese Analogie hat bereits 
Foucault bei Gelegcnheit seiner classischen Unter- 
suchungen iiber das Pendel hingewiesen, indem er seiner 
1851 erschienenen Arbeit: „D^monstration physijue du 
momement de rotation de la terre" 1852 eine zwcitc 
folgen liess, in der er auf das Orjentirungsvermbgen 

drehender Scheiben und den dadurch ermoglichten Be- 
wcis der Drehung der Erde hinwies. Dagegen ist die 
Idee der wirklichen Herstellung eines Gyrostaten und 
seiner Verwendung ais Compass viel neueren Datums.

Der Herausgeber. [484] 
*

* *

An den Herausgeber des Prometheus.
Am Sonntag den 28. d. M. besichtigte ich die auf 

dem Schlossplatze am selbcn Tage dem Publicum frei- 
gegebenc Wettersaulc. Ich verstand jcdoch die volle 
Bedeutung der dort aufgestellten Apparatc nicht ge- 
niigend und bemiihe mich daher nach einer Erklarung 
derselben. Ais Abonnent des Prometheus erlaube ich 
mir die hbfliche Anfrage, ob Sie die Giite haben wollen, 
mir vollstandige Aufkliirung iiber diese Apparate zu 
geben. Georg Rosenthal.

Die Wettersaulc auf dcm Schlossplatze in Berlin 
enthiilt:

I. Auf der Westseite:
a. Ein Haarhygrometer zur Bcstimmung des Feuchtig- 

keitsgehaltes der Luft; darunter
b. Ein Quecksilberbaromcter zur Bcstimmung des 

Luftdrucks.
2. Auf der Nordsęite:
a. Ein Alkoholthcrmometer zur Bestimmung der 

Luftwarme im Schatten.
b. Ein registrirendes Thcrmometer, bestehend aus einer 

aus zwei Metallen verlóthcten Feder, die einen Schreib- 
hebel in Bewegung setzt, weleher die jeweilige Tem
peratur selbstthatig auf einem Papierstreifen verzeichnet. 
Dieser Papierstreifen ist iiber eine Messingtrommel gc- 
spannt, welche, durch ein Uhrwerk bewegt, ihre Um- 
drehung einmal in der Woche yollcndet.

c. Das Temperaturregister der yerflossenen Woche 
in Form einer yioletten Curye auf dcm von der Messing
trommel abgclóstcn Papierstreifen.

d. Ein Minimum- und ein Maximumthcrmometcr. In 
ersterem schleppt eine Alkoholsaule ein Glasstabchen 
bis auf den tiefsten Stand und Hisst es daselbst liegen, 
in letzterem reisst der Quecksilberfaden ab, sobald der 
hochste Stand erreicht ist.

3. Auf der Ostseite:
a. Eine Tabelle der wichtigsten Daten iiber die Lagę 

von Berlin: Geographische Breite und Lange, Lange des 
Secundenpendels, Beschleunigung freifallender Kórper 
durch die Schwerkraft; Mittelwerthe des Luftdrucks und 
der Temperatur fur alle Monate des Jahres.

b. Eine taglich gewechselte Wetterkarte, welche durch 
Curvcn gleichen Luftdrucks (Isobaren) und Angabe der 
WindrichturfJj an verschiedencn Orten unseres Erdtheils 
erlaubt, das kommende Wetter mit anniihernder Wahr- 
scheinlichkeit vorauszubcstimmen.

4. Auf der Siidseite:
a. Ein grosses Holostericbaromctcr, bei dem der 

Luftdruck nicht durch das Gewicht einer Quecksilber- 
siiulc, sondern durch die wechsclndc Spannkraft einer 
luftleeren federnden Metallkapsel gemessen wird.

b. Ein registrirendes Aneroid, bei welchem die 
Spannkraft einer solchen Kapsel dazu benutzt wird, 
einen Schreibhebcl zur Aufzeichnung einer Luftdrucks- 
curvc zu vcranlassen; die Einrichtung des Apparates ist 
genau dieselbe, wie die von 2 b.

c. Ein Thcrmometer mit geschwarzter Kugel zur 
Bestimmung der Temperatur auf der Sonnenseite.

Wie Sie schen, ist die Ausriistung der Wettersaulc 
eine iiberaus yollstandige. Was unseres Erachtens fehlt, 
sind Emailleplattcn, welche bei jedem Instrument be- 
festigt sein und dcm Publicum in deutlicher Schrift und 
kurzer, populiirer Darlegung crkliircn miissten, wie jedes 
der Instrumcntc abzulesen ist. Der Herausgeber. [49’1

Zuschriften an die Redaktion sind zu richten an den 
Herausgeber Dr. Otto N. Witt, Westend bei Berlin.
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