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??? ALLGEMEINER HYDROGRAPHISCHER ATLAS EINE SAMMLUNG VON SECHSZEHN KARTEN, WELCHE DIE, AUF DIE FL?œSSIGE UMH?œLLUNG DER ERDE BEZ?œGLICHEN ERSCHEINUNGENNACH IHRER GEOGRAPHISCHEN VERBREITUNG UND VERTHEILUNG ABBILDEN UND VERSINNLICHEN. VoK DÂ? HEINRICH BERGHAUS. VERLAG VON JUSTUS PERTHES m GOTHA. 1850.



??? VORBEMERKUNGEIS ZUE ZWEITEiV ABTHEILUIVG tischen Naturforschers in den Physikalischen Atlasaufgenommen werden, glaubt der Herausgeber den-selben wesentlich zu bereichern und den Fre??ndender vergleichenden physischen Erdbeschreibung inDeutschland einen kleinen Dienst dadurch zu erzei-gen, dass er die beiden grossen Karten Whewell'sin den hier dargebotenen Bl?¤ttern allgemeiner machtund sie durch ein kleineres Format f??r den Hand-gebrauch bequemer eingerichtet hat. Denn das Origi-nal yon No. 1 ist wol drei Mal, und das von No. 2mehr, als zwei Mal gr??sser, als die hier gegebenenVerkleinerungen, ohne dass diese an De??tlichkeiteingeb??sst h?¤tten. Whewell hat das grosse Ph?¤nomen der Fluth undEbbe in graphischer Weise von einer Seite aufgefasst,welche die gr??sste Aehnlichkeit hat mit A. vonHumboldt's Darstellung der W?¤rme-Verbreitung.In der ersten Karte giebt er eine Uebersicht derFiuthwellen, wie sie sich auf der ganzen Erde fort-pflanzen; in der zweiten liefert er eine besondereAnsicht von der Lage der Linien gleichzeitiger Fluthan den e??rop?¤ischen K??sten des Atlantischen Oceans,wo, vom spanischen Vorgebirge Landesend (Finis-terre) rund um die britischen Inseln bis jenseits desErgusses der Elbe ins De??tsche Meer, das Ph?¤no-men unter Verh?¤ltnissen auftritt, die wegen ihrergr??sseren Verwickelung in der allgemeinen Kartenicht de??tlieh genug hervortreten. Wie man durch alle Punkte auf der Erdoberfl?¤che,welche einen gleichen W?¤rmestand haben, Linienzieht, die wir, nach A. von Humboldt's Vorgang,Isothermen nennen, so l?¤sst sich begreiflicher Weiseeine Linie durch aU' die K??stenpunkte ziehen, wel-che

zu gleicher Zeit Hochwasser haben, z. B.:um 1 Uhr an einem gegebenen Tage, und durchall' die Punkte, wo das Hochwasser eine Stundesp?¤ter, also um 2 Uhr eintritt, u. s. w. f??r alleStunden des Tages. Daraus entsteht f??r die ge-sammte Wasserh?¤lfte der Erdoberfl?¤che eine Eeihevon Linien gleicher Fluthzeit, welche Whewellâ€žCotidal Lines" nennt, die sich aber auch Isorachiennennen lassen (gebildet von Îš?ƒÎ??‚, gleich, und ?•Î??‡Î?Î?,Fluth), ein Ausdruck, der, trotz seines harten Klangs,vielleicht nicht unpassend ist, analog den allgemeinangenommenen Bezeichnungen der Isothermen, Iso-gonen, Isoklinen u. s. w. Man kann die Isprachie f??r irgend eine Stundeals Stellvertreter des Gipfels oder R??ckens der Fluth-welle dieser Zeit betrachten. Unter FluthweUe ver- pgysik. atlas ii. Fluih und Ebbe. NM. Versuch einer Karte zur Uebersicht der Fiuthwellen, nach ihrer geographischen Verbreitungund Fortpflanzung; von dem Rev. W. Whewell, ffl. Î‘., F. R. S., in Cambridge. NÂ?. 2. Karte von dem Detitschen Meere und den angr?¤nzenden Theilen des Atlantischen Oceans. ZurUebersicht der Fiuthwellen und der Beschaffenheit des Seebodens. Nach Whewell und Lubbock. Indem diese beiden Arbeiten eines gelehrten bri- stehen wir aber diejenige Anschwellung des Was-sers an der Oberfl?¤che des Oceans, welche sichl?¤ngs der Meere bewegt, und durch ihre BewegungHochwasser und Niedrigwasser an einem gegebenenOrte zu der Zeit erze??gt, wann die erh??hten undherabgedr??ckten Theile der Wasserfl?¤che diesen Orterreichen. Die Isorachien f??r auf einander folgende Stundenstellen mithin die allm?¤lige Lage des Gipfels dieserWelle vor. Und ein Zuschauer, der ??ber

der Erdeschwebte, um den Scheitel der Welle wahrzuneh-men, Î›v??rde sie die Reise um die Erde im offenenOcean Ein Mal in 24 Stunden zur??cklegen sehen,begleitet von einer andern Welle, die 12 Stundenvon ihr entfernt ist. Zugleich w??rde er aber auchsehen, wie beide Wellen Zweige in die engeren Meereabsenden. Und es le??chtet ein, dass alle diese Be-wegungen eben so wie die Geschwindigkeit, mit dersie von Statten gehen, auf einer Karte isorachischerLinien angegeben Averden k??nnen. Fiuthwellen auf einem Globus, der ganz mit Was-ser bedecht ist. __ Nehmen wir nun an, die Ober-fl?¤che der Erdkugel sei gleichf??rmig mit Wasserbedeckt, so l?¤sst sich leicht einsehen, wie die Isora-chien nach Gestalt und Bewegung beschaffen seinm??ssen. Ebbe und Fluth werden in ihren mittle-ren Zust?¤nden ganz vom Monde regiert werden.An aUen Orten unter gleichem Parallel wird dasHochwasser der Culmination des Mondes, diesernach seiner Bewegung im Aequator gedacht, indem n?¤mlichen Zeitintervall folgen. Die Punkte, andenen es in einem gegebenen Moment Hochwasserwar, Î›verden mithin unter Einem Meridian liegen, ineiner gewissen Entfernung von dem Meridian, inwelchem der Mond stand, oder zum wenigsten ineiner, mit R??cksicht auf den Aequator, symmetri-schen Kurve. Eine solche Kurve w??rde Beziehungauf den Mond haben, und eine andere auf den Punkt,der dem Monde unmittelbar gegen??ber steht; unddiese Kurven w??rden ihre Umw?¤lzung um die Erdevon Ost nach West in etwas mehr, als 24 Stundenvollenden. Nehmen wir eine isorachische Linie f??r1 Uhr an einem gegebenen Tage an, eine zweitef??r 2 Uhr u. s. f., so werden wir auf der

ganzenOberfl?¤che der Erde 24 von diesen Linien haben,die den Aequator in gleichen Intervallen, gleich ebenso vielen Meridianen, schneiden. Und da der Umfangder Erde 5400 de??tsche Meilen betr?¤gt, so le??ch-tet es ein, dass jede dieser Isorachien sich im Ae-quator mit einer Geschwindigkeit von 225 Meilen 1





??? 18 ZAveite Abtheilung. Wenn es daher irgend einen Meerestheil giebt,gegen welchen Wellenschl?¤ge langsamer sich fort-pflanzen, als gegen andere Gegenden desselben Mee-res, so Avird sich die Fluthwelle in diesem Theilenicht so rasch bewegen, als in dem ??brigen Theile,und die Linie der Welle wird hier sich sperren.Wenn daher die Welle am Gestade langsamer fort-schreitet, als in offener See, so werden sich in diesenGegenden die Wellenlinien r??ckw?¤rts kr??mmen, einekonvexe Gestalt annehmen, und die Isorachien denKurven gleichen, welche in der Fig. 1 unserer KarteNo. 1, mit I, Î , Î Î™, IV, V, VI, VII, bezeichnetsind. Wirkung von Seearmen und Buchten. _ Auf die-selbe Weise wie der in unserm hypothetischen S??d-ocean erze??gte Wellenschlag eine Verzweigung nord-w?¤rts ins Binnenmeer abst??sst, ebenso wird der indiesem Meere erze??gte Wellenschlag sich gegenjeden Seitenkanal, und gegen jede Einbucht verzwei-gen. Denken Avir uns eine tief landein dringendeBucht am ??stlichen Gestade des Binnenmeers, wiein der Fig. 2 der Karte No. 1 dargestellt ist. Er-reicht der nordw?¤rts fortschreitende Wellenschlagdas s??dliche Vorgebirge dieser Bucht, so wird ereben sowol ??stlich in die Bucht hinein, als auchn??rdlich fortgepflanzt, indem er nach allen Rich-tungen vom s??dlichen Vorgebirge 1 fortsetzt, biser das Vorgebirge Î• erreicht, welches die n??rdlicheSpitze der Bai bildet. Darauf trennt sich der Wel-lenschlag im Hauptmeere von dem in der Bai, undjeder schreitet unabh?¤ngig von einander vor. Undjede dieser Undulationen wird wiederum von derForm der Gestade und von anderen Umst?¤ndenauf dieselbe Weise afficirt, wie der HauptAvellen-schlag.

Schreiten wir vom n??rdlichen Vorgebirge derBucht l?¤ngs der K??ste in beiden Richtungen fort,so ist es klar, dass wir an Punkten anlangen, wodie Fluth sp?¤ter eintritt, als an jenem Vorgebirge;die Fluthwelle spaltet sich an diesem Punkte inzwei Wellen, und das Vorgebirge ist ein Diver-genzpunkt von isorachischen Linien. Wenn in Fig. 2Î? der a??sserste Punkt ist, den die Fluthwelle er-reicht, so wird auch die Fluth bei Î? sp?¤ter ein-treffen, als an der K??ste zu beiden Seiten von P.Die Fluth zieht l?¤ngs der K??ste von jeder Seitenach P, und mithin bildet Î? einen isorachischenKonvergenz-Punkt. Auch die Geschwindigkeit, mit welcher die Wel-lenschl?¤ge fortschreiten, hangt von der Tiefe desWassers und in gewissem Maasse wahrscheinlichvon der Friction und Unebenheit der Seiten unddes Bodens im Grundbette ab. Und da in engenMeeren die Tiefe durchg?¤ngig geringer ist, als imfreien Ocean, und dort die Gestade in einem gr??s-sern Verh?¤ltniss zu den Gesammtkr?¤ften wirken,als hier, so wird die Geschwindigkeit in engen Mee-ren und Buchten geringer sein, als im offenen Ocean.Darum werden die Isorachien in engen Meeren undMeerbusen dichter zusammenfallen, als in weitenMeeren. Einfluss von Inseln und B?¤nken._ Da die Fluth-welle l?¤ngs des Gestades langsamer fliesst, als im of-fenen Meere, so wird sie vorw?¤rts konvex. Aus dieserBetrachtung l?¤sst sich der Effect einer Insel ableiten,die in dem R?¤ume liegt, ??ber welchen die Fluthwellefortrollt. in der Stunde bewegt, und mit einer Geschwindig-keit von etwa 145 Meilen in unserer Breite. Diesist die Geschwindigkeit, mit der der Scheitel derFluthwellen fortrollt, unter der Voraussetzung, dassdie Erdoberfl?¤che

ganz mit Wasser bedeckt sei. Abgelenkte Finthen. _ Stellen wir uns dagegen' ein Festland vor, das in der Richtung der geogra-phischen Breite eine grosse Ausdehnung hat, so istes klar, dass die Bewegung der Isorachien-' ganzverschieden werden muss von derjenigen, welcheihnen in einem ununterbrochenen Ocean eigenth??m- lich war. Auf der Westseite eines so gedachtenFestlandes kann die Fluthwelle nicht l?¤nger fort-rollen, als wenn das Festland nicht vorhanden w?¤re;denn der Zuschuss von Wasser und Druck, den dievon Ost herbeistr??mende Fluthwelle erze??gt, undvon dem ihre fernere Bewegung gegen Westen ab-hangt, ist ganz abgeschnitten. Die Fluth auf derWestseite des Continents muss von dem aus Osten??ber Norden und S??den herbeikommenden Wasserund Druck hervorgebracht werden und sich nachGesetzen regeln, die verschieden sind von denjeni-gen, welche die urspr??ngliche oder ununterbrocheneFluth reguliren. Dasselbe l?¤sst sich von den Flu-then deijenigen Meere sagen, deren Fl?¤che vom Landestark zerschnitten ist. Um den allgemeinen Charakter von derartigenF?¤llen zu erkennen, wollen Î›vir uns eine Fluth den-ken, die von der urspr??nglichen Fluth ganz abge-lenkt ist, und durchaus nicht von der unmittelbarenWirkung der Sonne und des Mondes afficirt wird;wir wollen dabei ferner annehmen, die s??dliche He-misph?¤re sei ganz mit Wasser bedeckt, die n??rd-liche dagegen gr??sstentheils mit Land erf??llt; end-lich, ein betr?¤chtliches Binnen-Meer erstrecke sichvom Aequator gegen den Pol. In diesem Falle wird die Fluthwelle des s??dlichenOceans bei ihrem Vor??bergang an der M??ndungdieses Meeres einen abgelenkten

Wellenschlag aus-senden, der nordw?¤rts in das Binnenmeer ein- undvordx'ingt, da er g?¤nzlich von der mechanischenBewegung, verm??ge deren sich Wellen in Fl??ssig-keiten fortpflanzen, getrieben wird. Setzen wir vor-aus, die Tiefe und andere Umst?¤nde, welche auf dieBewegung dieser abgelenkten Welle von Einfluss seink??nnen, seien in verschiedenen Theilen des Meeresgleich, so rollt die Welle in der Richtung fort, inwelcher sie sich von der urspr??nglichen Welle ab-sonderte, und mithin, ist der Eingang des Meeresschmal, in der Richtung der L?¤ngenausdehnung desMeeres. Diese Welle bringt eine Fluth ??berall, wohin siegelangt, und die so erze??gten Isorachien werdennahe senkrecht auf der L?¤ngenaxe des Binnenmee-res stehen. Die Geschwindigkeit, mit der sich dieWelle bewegt, wird von verschiedenen Umst?¤ndenabhangen, haupts?¤chlich jedoch von der Tiefe, undwahrscheinlich auch von der Regelm?¤ssigkeit in denK??stenformen des Kanals. Ist die Tiefe nahe gleich-f??rmig, so werden die Isorachien fast gerade undparallel sein, was jedoch davon abhangig ist, dassdie Fortpflanzung einer Welle als das Resultat derFortpflanzung von Undulationen in jeder Richtungvon jedem Punkte der Wellenlinie angesehen werdenkann, wo dann die Anha??fong von so fortgepflanztenWellenschl?¤gen, nach irgend einem Zeitintervall,die Welle in ihrer ne??en Lage bildet.





??? Hydrographie. 3 In Fig. 3 unserer Karte No. 1 werden die Liniender Stunden I und II gar nicht, oder doch nur sehrwenig von der Insel afficirt; die III'ÂŽ StundenlinieAvird zur??ckgehalten, sobald sie die Insel trifft, ob-schon sie in andern Theilen des Oceans diesen Platzbereits ??berschritten hat. Dasselbe gilt von der IV*ÂŽ"Stundenlinie; da aber das Vorr??cken gr??sser ist, soAverden die konvexen Theile an den beiden Enden derInsel einander zugewendet; in der V*ÂŽ" Stundenlinieber??hren sich diese konvexen Theile; und so kannman die Linie als aus zwei Linien bestehend ansehen,welche sich in dem eben erw?¤hnten Contactpunktetreffen, indem eine Linie ihre zwei Enden an denUfern der Insel hat, die andere Linie aber quer ??berden Ocean la??ft, den ununterbrochenen Linien gleich,aber mit einer Einbe??gung gegen die Insel. Nach derStunde V erze??gen die zwei Linien zwei abgeson-derte WeUen, 6 und VI, von denen die erste einer??cklaufende Richtung nach der Insel nimmt, die letz-tere aber sich vorw?¤rts bewegt und aUm?¤lig die Be??-gung ausgleicht, welche von der Insel erze??gt wird. Hieraus erheUet, dass ein Divergenzpunkt der Iso-rachien auf derjenigen Seite der Insel liegt, welcheder herbeiroUenden Fluthwelle gegen??ber liegt, undein Konvergenzpunkt auf der entgegengesetztenSeite. Sind untiefe Stellen oder B?¤nke im Ocean, dienicht mit dem Lande zusammenhangen, oder doch nurmit kleinen Inseln in Verbindung stehen, so wird ihreWirkung auf die Isorachien gleichartig beschaffensein, aber noch weiter gehen. S. Fig. 4. Indem siegegen einen solchen Theil des Oceans vorschreiten,werden die unmittelbar dahinter liegenden Isorachiendichter

zusammentreten, w?¤hrend rechts und links derseichten Stelle oder Bank sie ohne ein korrespondi-rendes Gedr?¤nge fortrollen. Daher wird die isorachi-sche Kurve auf den zwei Seiten jenseits der Inselnvorr??cken, w?¤hrend sie nicht unmittelbar ??ber dieInseln selbst passiren kann. Der "Wellenschlag wirdvon der Rechten und Linken in den Raum jenseitsder Inseln fortgepflanzt, und die Convexit?¤ten derIsorachien werden sich zuletzt daselbst treffen, wie inFig. 4 die isorachischen Kurven V V zeigen. Auf diese IVeise werden die Inseln von einer ringf??rmigen Welleumg??rtet, die gegen das Centrum des Rings vordringtund nun concentrische ringf??rmige Isorachien, wie6 und 7, erze??gt. Mittlerweile, dass die Welle jen-seits der Inseln vorr??ckt, nachdem ihre beiden Theilevereinigt sind, wird sich der Einschnitt in ihrer Con-vexit?¤t allm?¤lig ausgleichen; und nach einer Zeit,wenn das Meer eine hinreichende Ausdehnung hatund von mehr gleichf??rmiger Tiefe ist, wird die Kurvewieder zusammenhangend convex werden. Hohe Finthen. _ In der, an der Ostk??ste von Nordamerika belegenen Fundy-Bai sind die Finthensehr hoch, vielleicht am h??chsten in der ganzen Welt.An einigen Stellen steigen die Springfiuthen 60 bis70 Fuss senkrecht in die H??he. Diess muss in gewis-sem Maasse dem Lauf der isorachischen Linien zuge-schrieben werden; denn die Welle, die von der I Uhr-Linie aus fortrollt, wird vom Gestade Ne??schottland'sauf der einen, und von der nordamerikanischen K??steauf der andern Seite gezwungen, in den Eingang derFundy-Bai zu convergiren, und schwillt so zu einerungew??hnlichen H??he an. Um das Lokal der ausserordentlich hohen Fluthenin der Fundy-Bai

besser ??bersehen zu k??nnen, istder Karte No. 1 eine Specialkarte vom Hintergrundedieser Bai beigef??gt, und das Steigen des Hochwas-sers bildlich darzustellen versucht worden. Die schraf-firte Kurve bezieht sich auf das S??dufer der Fundy-Bai, den Mines Channel und Basin of Mines, diepunktirte Linie auf die Chignecto-Bai. Halbmonatliche Ungleichheit der Zeit des Hoch-wassers. _ Die hierauf bez??gliche graphische Dar-stellung, _ auf der Karte No. 1, hat den gelehrten Lubbock zum Verfasser, und gr??ndet sich auf dienachstehende Tafel, welche dadurch entstanden ist,dass Dessiou, von dem die Rechnungen ausgef??hrtworden sind, das Mittel aller Mondskulminationen,die in einer gegebenen halben Stunde sich ereignen,und das Mittel aller korrespondirenden Zeiten desHochwassers genommen hat; die Differenz; ist nat??r-licher Weise das Intervall zwischen der Zeit desMonds-Durchganges und dem korrespondirendenHochwasser; dieses Intervall enth?¤lt die Tafel. Portsmonth. Sheerness. Plymouth. Korrespondi-rendesIntervall. Korrespondi-rendesIntervall. Korrespondi-rendesIntervall. Zahl der Be-obaohtiingen, Mond-Kulmination. Mond-Kulmination. Zahl der Be-obachtungen. Zahl der Be-obachtungen. Kulmination. 28312831 2731 283028 30 31 27 30 28 31 302727 2929 27 28 3127 +0h 35',7+ 32,4 + 19 + 15,1 Oh 14',3 0 45 1 15 1 45,2 2 15,52 45 Oh 14',6 0 44 1 10,5 1 44,8 2 15 2 45,8 3 17,6 3 45,2 4 15,7 4 44,8 5 15,85 46,1 Oh 14', 6 0 45,7 1 15,6 1 44,8 2 15,5 2 45,6 3 16,6 3 45,5 4 12,7 4 44,2 5 15,45 46,5 292828 31 29 30 2730 2730 3229 29292929 2926 28 3028272627 5h 30', 9 5 25,4 5 19,55 7,35 1 4 48,7 262321232225 2122232225 23 2220 24 232120 20

2421232021 11h 35',4 11 31 11 24,4 11 17,6 Î? 10,2' 11 0,8 10 54,2 10 49,3 10 46,3 10 41,3 10 41,4 10 43,7 10 47,6 11 1,211 18,511 34,111 44,8 11 57,9 12 1,912 0,612 1,811 54,411 49,111 45 + 4 â€” 5 â€” 12,7 â€” 15 â€” 25,5 â€” 28 â€” 33,6 â€” 32,2 â€” 37,6 â€” 26,2~ 13,6+ 3,4+ 19,2+ 42 4- 47 + 53,2 + 53,7 + 49,8 + 43 + 42,6 3 16,7 3 44 4 14,5 4 44 5 15,65 46,2 41.2 32 23,1 22,5 14.514,7 11,9 23.3 40.73,7 22.4 28.8 42,7 48.6 47.543,141,4 35.6 6 15,6 6 44,6 7 14,6 7 46,6 8 17,48 46,3 6 16,5 6 44 7 15 7 47,6 8 18,6 8 46,7 9 16,39 45,6 10 16,6 10 45,6 11 15,211 42,2 6 15,5 6 45 7 15,2 7 47,1 8 18 8 46,9 9 15,29 46,2 10 16,7 10 46 11 1511 44 15,546,4 10 16,6 10 45 11 1511 44 1*





??? 20 ZAveite Abtheilung. In der auf der Karte befindlichen bildlichen Dar-stellung dieser Tabelle sind die beobachtetenPunkte niedergelegt und zwischen ihnen Â?ine Kurveaus freier Hand gezogen worden; diese Kurve giebtdie interpolirten Punkte. Die punktirte Liniela??ft durch die beobachteten Punkte, die stetige Li-nie bei den London-Docks zeigt die Kurve, welcheaus der Bernoullischen Theorie hervorgeht. DieUebereinstimmung zwischen der Theorie und derBeobachtung geht hier fast bis zur Identit?¤t, waseiner besondern Beachtung werth ist. Die folgende Tabelle zeigt das Intervall zwischender Kulmination des Mondes und dem korrespon-direnden Hochwasser in Brest, Plymouth, Ports-mouth, Sheerness und den London-Docks. Mond-Kuimina-tion. Brest. Ply-mouth. Ports-mouth. Sheer-ness. London-Docks. Mond-Kulmina-tion. Oi > 0' 3h 48' 5h 33' llh 40' + Oh 39' Ih 57' Oh 0' 0 30 3 41 5 28 11 34 + 0 34 1 50 0 30 1 0 3 33 5 22 11 28 + 0 26 1 42 1 0 1 30 3 26 5 13 11 21 + 0 17 1 35 1 30 2 0 3 18 5 4 11 14 + 0 9 1 26 2 0 2 30 3 11 4 55 11 6 0 0 1 18 2 30 3 0 3 4 4 45 10 58 - 0 9 1 11 3 0 3 30 2 58 4 37 10 52 â€” 0 15 1 3 3 30 4 0 2 53 4 28 10 47 â€” 0 20 0 56 4 0 4 30 2 50 4 21 10 44 â€” 0 26 0 51 4 30 5 0 2 49 4 16 10 41 â€” 0 31 0 45 5 0 5 30 2 50 4 13 10 42 - 0 34 0 43 5 30 6 0 2 55 4 12 10 45 - 0 35 0 42 6 0 6 30 3 5 4 18 10 54 â€” 0 32 0 44 6 30 7 0 3 18 4 30 11 10 â€” 0 22 0 52 7 0 7 30 3 33 4 51 11 26 - 0 8 1 5 7 30 8 0 3 47 5 11 11 39 + 0 9 1 22 8 0 8 30 3 58 5 26 11 51 + 0 30 1 39 8 30 9 0 4 5 5 37 11 59 + 0 44 1 56 9 0 9 30 4 8 5 45 12 2 + 0 52 2 5 9 30 10 0 4 7 5 48 12 1 + 0 54 2 10 10 0 10 30 4 5 5 47 11 58 + 0 52 2 10 10 30 11 0 4 0 5 44 11 53 + 0 48 2 8 11 0 11

30 3 54 5 38 11 47 + 0 44 2 3 11 30 Diese Tabelle giebt die Haupt- oder halbmonat-liche Ungleichheit; die Gestalt der Kurve ist jedochbesser aus der graphischen Darstellung zu ersehen. Die Hafen-Zeiten obiger Orte kommen folgenderMassen zu stehen: Sheerness........Oi> 39' London-Docks.....1 57 Brest......... 31Â? 48' Portsmouth ..... 11 40Plymouth...... 5 33 Desslou hat noch die folgende Tafel f??r S'^ He-lena berechnet, nach Beobachtungen, welche Fallowsmitgetheilt hat. Die Zahlen sind sehr unregehn?¤ssig,was der geringen Anzahl der Beobachtungen undder Schwierigkeit zugeschrieben werden muss, dieZeit des Hochwassers mit Bestimmtheit anzugeben,da die H??he der Fluth nur ungef?¤hr 3 Fuss be-tr?¤gt. Die Hafenzeit scheint zu etwa 56' ange-nommen werden zu k??nnen. St Helena. St Helena. Mond-Kulmination, Korrespon-direndes In-tervall. Zahl derBeobach-tungen, Mond-Kulmination. Korrespon-direndes In-tervall. Zahl derBeobach-tungen. Oh 16' 2h 48' 15 6h 16Â? 2h 25Â? 13 0 40 2 47 11 6 43 2 22 12 1 16 2 50 12 7 15 2 48 15 1 45 2 38 12 7 39 2 32 14 2 17 2 41 14 8 13 2 47 13 2 46 2 32 14 8 45 2 42 12 1 3 14 2 30 13 9 14 2 50 12 3 43 2 26 13 9 42 3 10 14 4 16 2 5 15 10 17 3 8 14 4 47 2 8 10 10 46 3 5 10 5 15 2 28 14 11 16 2 58 12 5 46 2 16 12 11 46 3 2 12 Die Karte No. 2 geh??rt auch in das Gebiet derGeologie verm??ge der Niveau-Linien der Meeres-tiefe, die ein anschauliches Bild geben von der Be-schaffenheit des Seebodens um den westlichen undnordwestlichen Theil von E??ropa. Diese Niveau-Linien sind von 10 zu 10 Faden (Î, 6 Fuss) in derArt gezogen worden, dass die erste Jiinie, welchedurch alle Punkte geht, wo die Meerestiefe 10 Fa-den

betr?¤gt, mit einem Punkt zwischen zwei Stri-chen (_____), die zweite Linie, wo die Tiefe 20 Faden betr?¤gt, mit zwei Punkten zwischen zwei Strichen (_______), u. s. w. bis zur Tiefe von 90 Faden, bezeichnet ist. Die Niveau-Linie von 100 Faden gilt als Eandder submarinen Tafel oder Platte, auf welcher dieBritischen Inseln, Frankreich, De??tschland und D?¤-nemark liegen. Die Tafel st??rzt von diesem Rande,der, nach Art der Land-Unebenheiten, durch eineBergschraffirung hervorgehoben worden, pl??tzlichin die ungehe??ere Tiefe hinab, die, bis auf einzelnePunkte, die nach ihrem Zahlen werth ausgedr??cktsind, nicht weiter untersucht worden ist. Das Maxi-mum der gemessenen Tiefe an diesem Steilrandebetr?¤gt 529 engl. Faden = 2977 Pariser Fuss =3082 Pre??ss. Fuss. Es liegt in 48" N. Breite,8Â°^ W. Grw., im Parallel der Douarnenez-Bai,ungef?¤hr 35 de??tsche Meilen vom n?¤chsten Lande,der Bretagne, entfernt. lieber Fluth und Ebbe im Allgemeinen siehe:_ A. von Hum- boldt's Kosmos, Entwurf einer physischen WeltbeschreibungÂ?LBd. 1845. S. 324, 325. _ Cotta's Briefe ??ber A. v. Humboldt's Kosmos. I, S. 187â€”193__Berghaus'L?¤nder- u. V??lkerk.; nebst einem Abriss der physik. Erdbeschr. 1837. Bd. I, S. 446_464__ Dessen Grundriss derGeogr. in f??nf B??chern. 1843. S. 165_167. lieber die Fortpflanzung der Fluthwellen im Besondern siehe:_ Versuch einer Darstellung der geographischen Fortpflanzungund der Verbreitung der Fluthwellen. Von dem Kev. WilliamWhewell; in Berghaus' Annalen der Erd-, V??lker- u. Staatenk.Der 3tâ„? Eeihe Î Î™. Bd. 1837. S. 393 _ 483. _ F. G. Germar,Fluth u. Ebbe. Nach den Englischen Beobachtungen; inL??dde'sZeitschrift f??r

vergleichende Erdkunde. LBd. 1842. S. 289_337. lieber den Seehoden um E??ropa: â€” Berghaus' L?¤nder- undV??lkerk. I, S. 408â€”410. _ Dessen Grundriss der Geographie.S. 161.





??? Hydrographie. 21 Meeresslroin?? etc. Î¨. 3. Karte vom Atlantischen Ocean; zur ??ebersicht der Str??mungen und Handelsstrassen, der W?¤rme-Verbreitung, des Seebodens, etc. NÂ?. 4. Karte vom Grossen Ocean (Mare Pacifico); zur ?œebersicht der Str??mungen, Temperatur und Han-delsstrassen. Gegr??ndet auf die Beobachtungen, welche seit Magalhaens' Zeit bis auf die Pre??ssischenWeltreisen gemacht sind. NÂŽ. 5. Physikalische Karte vom Indischen Meere, Enthaltend Temperatur-Verh?¤ltnisse, Luft- und ffleeres-Str??me, Handelsstrassen etc. NÂ? 6. Der warme Meeresstrom des Atlantischen und der kalte Strom des Grossen Oceans, inParallele, nach geographischer Lage und Ausdehnung dargestellt. Der Menscli ist ein Gesch??pf des Landes, undUndinens bewegliches Reich erf??llt ihn mit einemoewissen unheimlichen Schauder. Der Ungebildete,der fern von den K??sten im Innern des festenLandes seine Heimath hat, erschrickt beim erstenAnblick des Meeres, das f??r ihn nur eine grosseWasserw??ste ist, die in seinen Augen eine un-durchbrechbare Schranke zwischen L?¤ndern undV??lkern aufgebaut hat; f??r den K??stenbewohnerdagegen ist das Meer der Tummelplatz seiner zwargefahrvollen, aber k??hnen und oft kecken Th?¤tig-keit, ein Schauplatz, den er mit derselben Sicher-heit betritt, wie der Gemsj?¤ger die steilsten Lehnenseiner vaterl?¤ndischen Alpen; und der gebildeteMensch erkennt in dem Weltmeer die grosse Fahr-etrasse des Handels und Verkehrs und das Ver-bindungsmittel zwischen den entferntesten Gegendender Erde, die ohne dasselbe kaum erreichbar seinw??rden. Der Ocean besteht aus einem zusammenhangen-den Fluidum, das

rund um das Festland ausgebreitetist, und wahrscheinlich von Pol zu Pol reicht.Alle Busen, Buchten und Binnenmeere bilden nurabgesonderte, nicht getrennte Glieder der aiUgemei-nen tropfbar-fl??ssigen H??lle; und nur zu einerbequemern Bestimmung der wechselseitigen Lageder Landmassen, so wie zur Orientirung auf dergrossen Wasserfl?¤che, die zwei Dritttheile der ge-sammten Erdfl?¤che einnimmt, war es angemessen,sie in gewisse Haupt-Abtheilungen zu zerlegen,deren wir f??nf annehmen, davon zwei vorzugsweiseOceane, die drei anderen hingegen Meere genanntwerden. Diese Haupt-Abtheilungen sind: der AtlantischeOcean, der Grosse oder Stille Ocean (Mare Paci?Ÿcoim Spanischen), das Indische Meer, das n??rdlicheoder arktische Eismeer, und das s??dliche oder ant-arktische Eismeer. K??hne Seefahrer haben es wol versucht, die An-gelenden der Erde zu erreichen, allein sie sindgescheitert an den Eisb?¤nken und Eisbergen, womitdie Polarmeere bedeckt sind. Die Bestrebungen,welche man gegen Norden hin seit dem Anfang desJahrhunderts gemacht hat, enth?¤lt die KarteNo. 1 der oder meteorologischen Abtheilungdes Physikalischen Atlas. Dort ist auch der a??s-serste Punkt angegeben, bis wohin der Menschgegen S??den hin im ersten Viertel des 19*ÂŽ" Jahr-hunderts gedrungen war: der englische SeemannWeddell n?¤mlich, der im Jahre 1823 die hoheBreite von 74Â° 15' erreichte, was um so ausserordent-licher erscheint, als das Eis der s??dlichen Regionenden gewaltsamen Bewegungen des Meeres weit mehrausgesetzt ist, w?¤hrend das Nordpolarmeer einenverh?¤ltnissm?¤ssig ruhigen Charakter hat. Allein phtsik. atlas. ii. zwanzig Jahre sp?¤ter ist

Weddell von seinem Lands-mann James Ross ??ber troffen ivorden, indem esdiesem gelang, noch 4" weiter gegen S??den vorzu-dringen. Die a??ssersten Punkte, bis wohin der Menschgegen die Pole hin gekommen ist, sind folgende: H??chste n??rdliche Breite: 82'^ 45' Edward Parry, am 25. Juli 1827. H??chste s??dliche Breite: 78 10 JamesEoss, am 23. Febr. 1842. Parry's a??sserster Punkt liegt im Meridian vonSpitzbergen und ist nur 7Â° 15' oder .108% de??tscheMeilen vom Nordpole entfernt; Ross' a??ssersterPunkt liegt auf dem Meridiane von 163Â° 47' W. Paris,der ungef?¤hr in die Mitte zwischen Ne??seeland unddem Archipelagus der Niedrigen Inseln f?¤llt, undist noch 110 50' oder 177^ de??tsche Meilen vomS??dpole entfernt. Die Tiefe des Meeres ist uns nur sehr unvoll-kommen bekannt, weil es in den meisten Gegendender Erde noch an hinreichenden Untersuchungenfehlt, und die Mittel, deren man sich fr??her zurErforschung derselben bedient hat, ihrem Zwecknicht vollst?¤ndig entsprachen. Aus theoretischenGr??nden hat Laplace gefunden, dass die mittlereTiefe des Weltmeers ein Bruch von der L?¤ngeii-verschiedenheit der beiden Erddurchmesser seinm??sse, dessen Gr??sse er zu etwa drittehalb de??t-schen Meilen oder sechszigtausend Fuss annimmt. Unter den wirklichen Messungen sind diejenigen,welche auf Cook's Reise 1772_1775 gemacht wur-den, die ersten sichern. Am 5. September 1772, in0Â° 52' S, Breite, oder beinah' unter dena Aequator, _ im Atlantischen Ocean _ ward mit 250 Faden oder 1500 Fuss (engl. Maass) das Senkblei gewor-fen, ohne den Grund zu erreichen. Sp?¤ter warendie Messungen von Phipps im n??rdlichen Eismeerdie

bede??tendsten, indem sie bis 780 Faden oder4680 Fuss gingen, ohne Grund zu finden. In ne??rerZeit gelangte Ellis in der Hudson's-Bai bis 891,und John Ross auf seiner ersten Reise nach derBaffins-Bai zu der Tiefe von 1050 Faden; undWilliam Scoresby, der j??ngere, Hess das Senkbleibis zu einer Tiefe von 1200 Faden oder 7200 Fusshinab, ohne den Grund zu treffen, im n??rdlichenEismeer unter 76Â°-^ N. Breite und 7Â? 8' W.L?¤nge.Die gr??ssten Tiefen aber, zu denen das Senkbleibis jetzt hinabgelassen worden ist, hat James Rossim S??datlantischen Ocean gemessen, und zwar: Breite L?¤nge Grw. Tiefe 1840. Januar 3. 27Â? 26' S. 17Â? 29' W. 2425 Faden 2276Â?. 13652 Par. Fuss. _ M?¤rz 3. 33 21 â€ž 9 .0 O. 2676 â€ž 2510 15065 â€ž Die erste Stelle liegt ungef?¤hr 210 de??tsche Meilens??dwestlich von St. Helena, die zweite 75 de??tscheMeilen westlich vom Vorgebirge der guten Hoff-nung. Am 3. Juli 1843 unter 15Â° 3' S. Breite und23Â° 14' W. L?¤nge von Grw., etwa 250 de??tscheMeilen westlich von St. Helena, warf James Ross, 2





??? 6 ZAveite Abtheilung. bei fast windstillem Wetter und sehr ruhiger Seedas Senkblei aus, konnte aber mit 4600 Faden â€”4316* = 25900 Par. Fuss keinen Grund finden. Diesist die gr??sste Tiefe des Meeres, die bis jetzt mitGeAvissheit festgestellt worden ist. Sie korrespondirtnahe mit der H??he der h??chsten Berggipfel derErde, des Kantschain dschunga und des DhawalaGiri, Av?¤hrend die Tiefenmessungen vom Jahre 1840der H??he des h??chsten Berges in E??ropa, desMont-Blanc, gleich stehen. In den vier Atlas-Bl?¤ttern No. 3_6 ist, mit Um-gehung der beiden Polarmeere, und mit Ausnahmeder Erscheinungen der Fluth und Ebbe, Alles Das??bersichtlich zusammengestellt, was sich auf diePhysik der tropfbar-fl??ssigen Umh??llung unseresPlaneten bezieht: Die Temperatur des Meerwassersan der Oberfl?¤che, nach ihrer Abnahme vom Ae-quator nach den Polen und ihren sonstigen Î›"er-h?¤ltnissen; die oceanischen Str??mungen, â€ždie einenso wichtigen Einfluss auf den Verkehr der Nationenund auf die klimatischen Verh?¤ltnisse der K??stenaus??ben"; die oceanischen Strassen f??r den Welt-handel, deren Richtung in ihren Ursaclien nur mitH??lfe der Karten No. 7 und 8 der ersten Abtheilungerkl?¤rt werden kann, insoweit die Seewege denAtlantischen und Grossen Ocean durchschneiden;die ??rtlichen Erhebungen des Seebodens, von denensich Spuren im ?¤quatorialen Theil des AtlantischenOceans, und in dessen n??rdlichen Theil muthmasslichim Sargasso-Meer, oder der Fucus-Bank von ÎŸÎ?Î?Î?^Î?erkennen lassen. Zur weitern Erla??terung wird auf die nachstehenden Schriften verwiesen: __ A. von Humboldt's Kosmos, I, S. 323_332. _ Dessen An-sichten der

NatmÂ?. 3Â?ÂŽ Ausgabe, 1849. I, S. 193â€”201. _ Cotta'sBriefe, I, S. 199 __ 202. _ Burmeister's (geistvolle) Geschichteder Sch??pfung. 3'Â?= Auflage; S. 29_34. _ Berghaus' L?¤nder- u.V??lkerk. I, S. 310â€”621. _ Dessen Almanaeh f??r Ereiinde derErdkunde. Jahrgang 1837, S. 296â€”333. Jahrgang 1841, S. 171 â€”176. _ Dessen Grundriss der Geographie, S. 158 â€” 172. _Dessen Grundlinien der physikalischen Erdbeschreibung, Stutt-gart, 1847. S. 189â€”200. _ James Clark Eoss' Entdeckungsreisenach dem S??dpolarmeere, De??tsche Uebersetzung; S. 18, 22, 421. Str??mende Wasser des festen Landes.Î¨.ÎŠ. Î‘sia-E??ropa; in Beziehung auf das Fliessende, und seine Vertheiiung in Stromgebiete.NÂ?. 8. Stromgebiete der Neuen Welt: Nord-Amerika; S??d-Amerika. Nebst Tabelle ??ber Stroml?¤ngen, Die grossen Str??me sind die Bahnen, auf denendie V??lker einander n?¤her gebracht werden. En-den sie ihre Fallth?¤tigkeit im Weltmeere, so bil-den sie ein Glied in der Kette der physischen Er-scheinungen, die zur Verherrlichung des socialenLebens der Menschheit dienen. In dieser Beziehung hochbeg??nstigt erscheinenE??ropa, S??d- und Ostasien, sowie die s??dlicheH?¤lfte von Nordamerika. Nordasien kann hierauf keinen Anspruch machen;denn so riesenm?¤ssig auch seine Str??me und derenGebiete sind, die unter die gr??ssten der Erde ge-h??ren, so tritt doch ein anderes physisches Elementihrer Bede??tung feindlich entgegen, das klimatischeElement; denn die M??ndungen dieser Str??me, desObi, Jenissei und der Lena sind fast best?¤ndigmit Eis belegt. Dieses Nordasien kann daher kei-nen Theil nehmen am Weltverkehr, von dem auchInnerasien, oder das

Gebiet der Kontinental-Str??meausgeschlossen, oder darin mindestens sehr erschwertist. Hier ist eine Welt f??r sich, die drei Mal gr??s-ser ist, als das Atlantische E??ropa: Nordasien, vomObi ostw?¤rts, enth?¤lt ungef?¤hr 183,000 de??tscheGeviertmeilen, und das Gebiet der Kontinentalstr??mel?¤sst sich zu wenigstens 198,000 eben solcher Quad-ratmeilen anschlagen. Aehnlich verh?¤lt es sich mit den Stromgebietender n??rdlichen H?¤lfte von Nordamerika. Der Macken-zie, Churchill, Saskatchawan und Albany, die Haupt-gew?¤sser dieses Abschnitts der Ne??en Welt, durch-furchen ein ??des, nacktes Felsen- und Steppenland,das f??r den gesitteten Menschen unbewohnbar ist,und eilen einem Meere zu, an dessen K??sten dastropfbarfl??ssige Element auch einen grossen Theildes Sommers im festen Zustande sich befindet.Selbst das M??ndungsgebiet des Lawrence oder Lo-renz-Stroms ist, w?¤hrend der gr??sseren H?¤lfte desJahres von Eis versperrt; denn die Isotherme von0" streift nicht weit n??rdlich an ihm vor??ber (Abth. T, No. 1 u. 2) und die Isochimene von _ 8Â° schnei-det es von S W. nach NO., die Isothere von -j- 16Â° vonW. nach O., Avelche in E??ropa das n??rdliche Eng-land und das s??dliche Schweden triift. (Abth. V,No. 2.) Von den Str??men S??damerika's werden diejeni-gen, welche der heissen Zone ausschliesslich ange-h??ren, dem gesitteten Menschen wol nie oder dochnur ein h??chst beschr?¤nktes Feld f??r seine Th?¤tig-keit darbieten k??nnen, und nur das Gebiet des LaPlata, oder Silberstroms gew?¤hrt die Aussicht, dassseine Einnen und Kan?¤le dereinst von einem intel-ligenten Volke zu benutzen sind. Gewaltige, undurchbrochene Gebirgsketten

ma-chen Inner- und Nordaeien unzug?¤nglich von S??d-und Ostaeien her. Nur aufder e??rop?¤ischen Seite wird,durch die physische Beschaffenheit des Gr?¤nzbodens,es m??glich, dem abgeschlossenen Binnen-Gebiete vonder See her beizukommen, verm??ge der Wolga, dieunfern ihrer Quelle mit dem Finnischen Meerbusendurch Kan?¤le in schiff'barer Verbindung steht.Russland hat auf nat??rlichste Weise die Bestimmungmit den V??lkern Innerasiens in Verkehr zu treten,und sie den allgemeinen Interessen der Menschheitn?¤her zu bringen; Russland ist Beherrscher desWolga-Gebiets und damit von selbst des Kaspi-See'sund seiner ??brigen Zufl??sse. Von den Gestadendieses Binnen-Meeres muss die Ankn??pfung dere??rop?¤ischen V??lker an die Bewohner Innerasienserfolgen, wie der niedrige und flache R??cken desUrals die Bindung E??ropa's an die sp?¤rliche Be-v??lkerung Nordasiens vermittelt. St. Petersburg,im Hintergrund des Finnischen Meerbusens und ander M??ndung der Newa, ist der grosse Hafen derasiatischen Binnenwelt; von ihm aus muss das Lichtder Volks-Aufkl?¤rung le??chten nach Osten undS??dosten ??ber Millionen Menschen, die in Finster-niss verharren; dahin ist das Dr?¤ngen des Slawen-thums zur Wohlfahrt und Veredlung des Menschen-





??? Hydrographie. 23 geschlechts gewendet, w?¤hrend das Germanen-thum dieselbe Bestimmung in S??d- und Ostasienerf??llt. Aber auch jenseits des Atlantischen Ocean-Thals,in der Neuen Welt, hat die Vorsehung den ger-manischen V??lkern eine grosse Aufgabe gestellt.Hier in Nordamerika ist das Gebiet des Mississippiund das Gebiet des Lorenzstroms und der Cana-dischen Seen (die alle zusammen mehr als 4230deutsche Quadratmeilen gross sind) f??r jetzt derHauptschauplatz ihrer Th?¤tigkeit, der unter sichund mit der buchten- und hafenreichen K??ste desAtlantischen Meeres durch k??nstliche Wasser- unddie eisernen "Wege der Ne??zeit in unmittelbare Ver-bindung gebracht worden sind. Doch hat der rast-los gesch?¤ftige Germane am Mississippi nicht seinEuhelager aufgeschlagen: er hat den Scheide-r??cken des Felsengebirgs ??berschritten und ist indie Stromth?¤ler des Stillen Oceans hinabgestiegen,in die des Columbia- oder Oregon-Stroms und desgrossen Colorado des Westens; er hat dort auf derAbdachung zum westlichen Meere, in unsern Tagen,ein bisher unbekanntes inneres Becken gefunden,das mit dem Ocean nicht in Verbindung steht, dasâ€žGrosse Bassin," zu welchem mehrere Fl??sse ge-h??ren, unter denen der gr??sste von Fr0mont, demEntdecker dieses Binnenbeckens, nach dem Blustra-dor der Ne??en Welt â€žHumboldt's River" genannt wor-den ist. Germanen haben das Mexicanische Tafellanderstiegen und sich im n??rdlichen Theile festgesetzt,und erst dann werden die eingehornen V??lker der An-des-Plateaux von S??damerika der wahren Gesittungentgegen gef??hrt werden, wenn dereinst im 20ÂŽ^ÂŽÂ°Jahrhundert christlicher

Zeitrechnung Germanen andie Stelle der romanischen Conquistadoren des 15*-ÂŽ"und Jahrhunderts geti-eten sind, und den Zu-gang zu jenen Gebirgsebenen von Osten her, ver-m??ge des Silberstroms und seiner Zufl??sse, undbedingter Weise auch durch den Amazonenstrom,werden er??ffnet haben. So gew?¤hren unsere Karten nicht allein ein physi-kalisches, sondern auch das h??here Interesse f??r V??l-ker-Kultur und die Richtungen und Wege, welchezur weitern Aus- und Verbreitung der Gesittungvon der Natur angewiesen sind. Wir haben auf dem Einen Blatte No. 7 eine m??g-lichst vollst?¤ndige ??ebersicht von der Vertheilungdes Fliessenden in der Alten TV^elt, mit Ausschlussdes afrikanischen Erdtheils, der hier ??bergangenwurde, weil seine Stromsysteme ein dichter Schleierdeckt. Wie unbestimmt sind unsere Kenntnisse??ber den Lauf der afrikanischen Str??me! Des Se-negal, der Gambia, des Dscholiba-Quorra (Ni-ger), des Congo oder Zahire, des Orange-Stroms,u. s. w. Selbst den alten Nil kennen wir nicht ein Malin der Quelle seines Hauptarms, des Bahr el Abyad,oder Weissen Stroms,_trotz eines zwei tausendj?¤h-rigen Bem??hens sie aufzusuchen. Doch hat das letzteJahrzehend f??r die Afrika-Forschung grosse Schrittevorw?¤rts gethan! Was wir von Afrika's physischerGestaltung wissen, ist auf No. 7 der Abthei- lung ??bersichtlich zusammengestellt. A. von Humboldt's Ansichten der Natur. 3tÂŽ Ausgabe, Bd. I,S. 60 und an vielen anderen Stellen. _ Cotta's Briefe, I, S. 198._ Burmeister's Geschichte der Sch??pfung. S. 8_28. _ Berg-haus' L?¤nder- und V??lkerk. II, S. 108_226. _ Dessen Erste Elemente der Erdbeschreibung. Berlin, 1830, S. 236_239, 246__

Dessen Grundriss der Geographie, S. 151_155. _ Dessen Grund-linien der physikalischen Erdbeschreibung, S. 156_174. N^ 9. ?œebersicht der bekannteren Gabeltheilangen des str??menden Wassers, in beiden Hemisph?¤ren. Das Ph?¤nomen der Bifurcation str??mender Gew?¤s-ser ist zu wichtig, als dass es den Fre??nden der Phy-sischen Geographie nicht willkommen sein sollte,in dieser Sammlung von Karten, die zur Erla??terungder Physik der Erde bestimmt sind, ein Blatt zu fin-den, welches der in Rede seienden Erscheinung aus-schliesslich gewidmet ist. E??ropa bietet vornehmlich zwei Gabeltheilungendar: die eine in Italien, zwischen dem Arno und derChiana, in Toscana; die andere in De??tschland, zwi-schen der Haase und der Else, in Westfalen. Diesenzwei Erscheinungen sind vier K?¤rtchen gewidmetworden, davon zwei die allgemeine, und die beidenandern die besondere ?œebersicht der betreffendenÎŸ ertlichkeiten gew?¤hren. Asien besitzt auf seiner Hinterindischen Halbinselebenfalls Beispiele von diesem Ph?¤nomen. Was wirdar??ber wissen gr??ndet sich haupts?¤chlich auf die Er-kundigungen, welche Dr. Buchanan-Hamilton w?¤h-rend seines Aufenthalts zu Ava, im Jahre 1795, ein-gezogen hat. Die geographischen Zeichnungen, dieihm daselbst von intelligenten Eingebornen mitge-theilt wurden, sind hier in tre??er Kopie wieder gege-ben worden, mit Ausnahme der Bergzeichnung, wel-che in die e??rop?¤ische Weise ??bertragen wurde. Dochdarf es nicht unbemerkt bleiben, dass ne??ere Unter-suchungen, von Dr. Richardson 1829_1830, und von Mc Leod 1836_1837, diese Gabeltheilungen undVerbindungen der Hinterindischen Str??me zweifelhaftmachen,

mindestens was diejenige anbelangt, welcheim Lande der J??n-Schan angetroffen wird. Die wichtigste von allen bekannten Gabeltheilun-gen des str??menden Wassers ist ohne Zweifel die Bi-furcation des Orenoco, der durch den Casiquiare mitdem Rio Negro, und vermittelst dieses Flusses mitdem Amazonen-Strom in Verbindung steht. A. vonHumboldt's astronomisch-geographische Beobachtun-gen, auf seiner mit Aim^ Bonpland unternommenenReise angestellt, haben diese Gabeltheilung ausser-halb jedes Zweifels gesetzt, wiewol sie noch kurzvorher von Buache f??r eine geographische Missgeburt(monstruosite geographique) erkl?¤rt wurde. Indem A. v. Humboldt's Karte vom Laufe des Ore-noco, des Atabapo, des Casiquiare und des Rio Negro,unter ausdr??cklicher Genehmigung des Verfassers, imhalben Maasse des Originals, in diese Sammlung phy-sischer Karten aufgenommen wird, glaubt der Heraus-geber zur Verbreitung derselben etwas beizutragen.Fast unglaublich klingt es, wenn man sagt, Humboldt'sArbeiten ??ber die Ne??e Welt seien noch nicht allge-mein bekannt; und dennoch ist es so,_ wie w?¤r' es sonst m??glich, dass Reisende in S??damerika, ver-st?¤ndige M?¤nner, britische Seeoffiziere, auf Grundder Aussagen eines fliehenden Raubm??rders eine so 2 *





??? 8 ZAveite Abtheilung. wilde Kartenskizze, vom Lauf des Casiquiare entwer-fen und ??ffentlich mittheilen konnten, wie es sechsund dreissig Jahre nach der Epoche von Humboldt'sReise geschehen ist? A. von Humb??ldt's Ansichten der Natur, I, S. 51 _ 54 und249 _ 316; (â€žlieber die Wasserfalle des Orinoco bei Atuves undMaypures" unter 5" 37' und ??" 13' N. Breite). _ Berghaus'L?¤nder- u. V??lkerk. II, S. 125_131. _ Dessen Grundlinien derphysikalischen Erdbeschreibung, S. 173_174. NÂ?. 10. Vermisclites znr Hydrographie: _ Schwankunge?? des Ostsee-Standes, Strom-Neigungen, etc. etc. Auf diesem Blatte sind manchfaltige Erscheinun-gen, die das Leben und Weben des fl??ssigen Elementsdarbietet, vereinigt und mittelst graphischer Darstel-lung zur leichtern Anschauung gebracht worden. Zu-n?¤chst eine _ ??eberskht vom Wasserstande der Ostsee in den H?¤fen Hemel, Pillau und Swinem??nde w?¤hrend der dreissig Jahre von 1811 bis 1840, die haupts?¤chlich durch die Frage veranlasst wordenist, ob das an der skandinavischen und finnischenSeite der Ostsee wahrgenommene Ph?¤nomen der He-bung des Landes auch an der de??tschen K??ste be-merkt werde, eine Frage, ??ber die nur allein genauePegel-Ablesungen entscheiden k??nnen. In s?¤mmtlichen pre??ssischen H?¤fen der Ostsee-k??ste sind im Jahre 1810 Pegel errichtet worden, andenen seit dem 1. Januar 1811 regelm?¤ssig, bei denmeisten t?¤glich ein Mal, die H??he des Meeresspiegelsbeobachtet wird. Von diesen Pegelbeobachtungen sinddie in den Hafenorten Memel, Pillau und Swine-m??nde gemachten Ablesungen herausgehoben, und,analog den Wasserstands-Uebersichten der

Land^str??me (No. 11 u. s. w. dieser zweiten Abtheilung) vonMonat zu Monat, von Jahr zu Jahr, durch Zeichnungversinnhcht worden. Auf das kleine Binnen-Becken der Ostsee ??bt be-kanntlich das Ph?¤nomen der Gezeiten keinenEinflussaus: die regelm?¤ssigen Schwankungen der Ebbe undFluth, nach denen in den oceanischen H?¤fen die Zeitbestimmt werden kann, sind in den baltischen H?¤fenunbekannte Gr??ssen; dagegen zeigt uns die graphi-sche Darstellung ihres Wasserstandes, dass derselbeden unregelm?¤ssigsten Oscillationen unterworfen ist,die mit denen der Landstr??me grosse Aehnlichkeithaben. Bei Memel giebt es zwei Wasser-Marqueurs. Dereine steht im Dange-Strom an der, ??ber demselbenfuhrenden Br??cke; der andere am rechten Ufer desStich-Kanals zum alten Lothsen-Hafen, am soge-nannten Ballastplatz. Die Kurve des Memeler Ost-seestandes bezieht sich auf die an dem zuletzt ge-nannten Pegel gemachten Ablesungen. Die senkrechteLage desselben ist auf die Oberkante der Plinte amlutherischen Kirchengeba??de bezogen. Der Nullpunktdes Pegels liegt 16' 9" unter diesem festen Punkte.Dieser H??henunterschied ist seit dreissig Jahren un-ver?¤ndert geblieben. Memel steht bekanntlich nicht unmittelbar an derOstsee, sondern am Kurischen Haff, oder vielmehr andem Seegatt oder der Einfahrt von der Ostsee bis zumLothsenhafen, die etwas ??ber '/2 pre??ssische Meile,genau 1075 Ruthen, lang ist. Die geringste Breiteder Fahrbahn im Grundbette ist 360 Fuss, und imWasserspiegel am n??rdlichen Ufer bis an die Spitzeder Kurischen Nehrung 1200 Fuss; die Tiefe wech-selt von 14 bis 17 Fuss. Fregatten, Barken, Pinken,Schooner, Fle??ten und

Galgatten bis zu 220 Lasten Tragf?¤higkeit und 14 Fuss Einsenkung laufen vonder Rhede in den Hafen von Memel ein, der vomDange-Strom gebildet wird. Gehen die Seeschiffe tie-fer, so muss auf der Rhede durch Bordinge gelichtetwerden. Auch der Pegel zu Pillau steht im dortigen Loth-senhafen. Sein Nullpunkt liegt 23' 4'' '/2 niedriger, alsdie untere Kante des scheitelrechten Bogens ??ber demHaupteingange des, ungef?¤hr 40 Schritte vom Pegelentfernten Le??chtthurms. Da die untere Kante desBogens in gleicher H??he mit der untern Kante desWiderlagers liegt, so ist, selbst bei dem m??glichenFalle der Verr??ckung des sich freitragenden Bogens,der Nullpunkt auf eine sichere Art verbunden. Auchdieser Pegel hat in Bezug auf seinen festen Punkt in-nerhalb dreissig Jahre keine Ver?¤nderung erlitten,und sein Nullpunkt stand im Jahre 1840 noch eben so,als im Jahre 1810. Die Uferh??he am Pillauer Loth-senhafen betr?¤gt 12' 10". Das Seegatt oder die Fahrbahn von der Ostsee biszur M??ndung des Hafens am Russischen Damm beiPillau ist 600 Ruthen lang. Von der M??ndung desHafens bis zur Spitze der Frischen Nehrung am Haff-ufer sind 200 Ruthen, und von dem Ende der ne??enMoole bis an das Ufer zwischen der Stadt und Fe-stung Pillau 1400 Ruthen. Die geringste Tiefe ist 13Fuss. Der Hafen zwischen dem Russischen Dammund der Stadt ist von der M??ndung vom Seegatt biszur Mitte gegen den Winterhafen 60 Ruthen lang; dieBreite ist hier 20 Ruthen, die geringste Tiefe 13 Fuss.Wenn das Wasser 5' 9" am Pegel steht, ist die soge-nannte R??nne oder Fahrbahn im Haff 6 Fuss tief.Von da ab bis an das Ende des Russischen Dammessind 120 Ruthen L?¤nge,

die Breite im Durchschnitt 15Ruthen, die Tiefe 12 Fuss. Der Winterhafen hat eineL?¤nge von 66 Ruthen, eine Breite von 15 Ruthen,und eine Tiefe von 12 Fuss. Die Tiefe wird durchBaggerung mit der Tiefe des Seegatts gleich ge-halten. Der Pegel zu Swinem??nde, an welchem die hier zudiskutirenden Wasserst?¤nde abgelesen worden sind,steht am Westufer der Swine, am sogenannten Boll-werk, 42 '/2 Ruthen von dem Eingange der K??nigs-strasse, oder dem Hause des Kommerzienraths Krause,dem festesten Geba??de in Swinem??nde, das auf einemstarken Rosst von eingerammten Pf?¤hlen sehr solidaufgef??hrt ist, und einige Fuss ??ber dem Boden eineGranit-Plinte hat. Der Nullpunkt des Pegels ist, nachBaeyer's Nivellement, 11' 2", 77 unter dieser Plinte.Der Pegel liegt etwas ??ber 900 Ruthen innerhalb desHafenÂ?, d. h. so gross ist seine Entfernung von demLe??chtthurme, der auf dem Kopfe der ??stlichen Mooledes Swinem??nder Hafens steht. Die Breite der Swinezwischen dem Pegel und dem F?¤hrhause betr?¤gt ge-gen 180 Ruthen, und die gr??sste Tiefe der Fahrbahnauf dieser Linie in der Regel 35 Fuss.





??? 3. Hydrographie. Mittlere Wasserst?¤nde im Hafen zu Im Jahre Memel Pillau Swine-m??nde 18111812 1813 1814 1815 2. 11,872. 5,152. 6,2a2. 2,482. 4,66 7. 7,197. 3,527. 10,037. 4,267. 8,71 3, 6,093. 5,133. 7,013. 5,313. 4,94 1816 1817 1818 1819 1820 2. 0,332. 0,221. 7,731. 6,371. 6,57 7. 9,537. 11,947. 8,657. 7,817. 6,89 3. 6,193. 9,473. 7,583. 6,583. 6,26 18211822 1823 1824 1825 1. 10,93 2. 0,011. 6,51 1. 5,33 2. 3,17 7. 10,617. 11,597. 6,737. 8,407.11,67 3. 6,503, 9,733. 4,813. 7,833. 11,00 1826 1827 1828 1829 1830 1. 4,161. 7,441.10,481. 11,371. 6,01 7. 5,797. 6,967. 9,417. 5,017. 5,29 3. 3,593. 5,843. 6,973. 5,713. 6,13 1831 1832 1833 1834 1835 1. 3,161. 3,271. 2,731. 8,181. 9,05 7. 6,197. 6,417. 7,297. 11,127. 8,70 3. 6,003. 4,873. 5,223. 10,423. 5,73 1836 1837 1838 1839 1840 2. 2,281. 7,521. 5,151. 4,521. 8,45 7.10,877. 7,437. 5,857. 4,297. 8,54 3. 7,133. 6,323, 7,633. 7,043. 7,19 2. Mittlere Wasserst?¤nde in fUnfl?¤hrigenPerioden. 1811â€”18151 1816â€”18201821â€”18251826â€”18301831â€”18351836-1840 2. 6,071. 9,041. 9,991. 7,891. 5,281. 7,98 7. ^747. 8,967. 9,207. 6,497. 7,927. 7,40 3. 5,703. 6,023. 7,973. 5,653. 6,453. 7,44 1811â€”1840 1. 10,05 7. 7,89 3. 6,67 In den nebenstehenden Tafeln 1_4 sind die Hauptresultate der Pegel-Ablesungen inallen drei H?¤fen w?¤hrend einer dreissigj?¤hri-gen Periode zusammengedr?¤ngt. Die Tafel 1..giebt den mittleren Wasserstand f??r jedes derJahre, die in der Periode von 1811 bis 1840verflossen sind. Vergleicht man den Anfang dieser Periodemit ihrem Ende, so zeigt sich, dass die Was-serh??he am Pegel zu Memel um 1' 3 ",42 nied-riger geworden, dagegen bei Pillau und Swi-nem??nde gestiegen ist,

und zwar dort um1",35, hier um l",io. Da nun aber der Was-serspiegel des Meeres in einem konstanten,unver?¤nderlichen Niveau steht, so m??ssen jeneResultate des scheinbaren FaUens und Stei-gens der Wasserfl?¤che, vorla??flg abgesehen vonandern Ph?¤nomenen, die darauf von Einflusssein k??nnen, gerade umgekehrt gedacht wer-den; und man kann sagen, jene DiflTerenzenim Wasserstande am Anfang und Ende derdreissigj?¤hrigen Periode r??hren bei Memel voneiner Hebung, bei Pillau und Swinem??nde voneiner Senkung des K??stenbodens her. Diessbest?¤tigt sich auch durch die Resultate derTafel 2, in welcher die Pegel-Ablesungen nachf??nfj?¤hrigen Perioden gruppirt sind. Es l?¤sstsich annehmen, dass in den Mittelwerthen die-ser Tafel alle unregelm?¤ssigen Schwankungendes Wasserstandes, und aUe Zuf?¤lligkeiten, dieauf die Pegelst?¤nde von Einfluss sein k??nnen,eliminiret worden sind, dass mithin die Resul-tate der f??nfj?¤hrigen Periode den wahrschein-lichsten Werth f??r die H??he des Ostseespiegelsan den betreffenden Pegeln ausdr??cken. Dadiese nun, wie oben erw?¤hnt worden, in Be- Abweichung vom mittlem 80j?¤hr. Stande. Im Jahre Memel Pillau Swine-m??nde 18111812 1813 18141815Â? + 1.+ 0. 7,4+ 0. 8,5+ 0. 4,8+ 0. 7,0 - 0^7 - 4,4+ 2,1 - 3,6+ 0,8 - 0,6 â€” l,e + 0,3 â€” 1,4 â€” 1,8 1816 1817 18181819.1820 + 0. 2,6+ 0. 2,5- 0. 2,0 - 0. 3,3 â€” 0. 3,1 + 1,6+ 4,0+ 0,7- 0,1- 1,1 - 0,5+ 2,8+ 0,9 â€” 0,1â€” 0,4 18211822 1823 1824 1825 + 0. 1,2+ 0. 2,3 - 0. 3,2 - 0. 4,4+ 0. 5,5 + 2,7+ 3,7â€” 1,2+ 0,5+ 3,8 â€” 0,2+ 3,0â€” 1,9+ 1,1+ 4,3 1826 1827 1828 1829 1830 â€” 0. 5,5 â€” 0. 2,3+ 0. 0,8+ 0. 1,7 â€” 0. 3,7 - 2,1 - 0,9+ 1,5 - 2,9 - 2,6 - 3,1 - 0,9+

0,3 - 1,0-0,6 1831 1832 1833 1834 1835 - 0. 6,5 - 0. 6,4 - 0. 7,0 - 0. 1,5 - 0. 0,7 â€” 1,7 â€” 1,5 â€” 0,6+ 3,2+ 0,8 - 0,7 â€” 1,8 â€” 1,5+ 3,7 â€” 1,0 1836 1837 1838 1839 1840 + 0. 4,6â€” 0. 2,2 â€” 0. 4,6 â€” 0. 5,2 â€” 0. 1,2 + 3,0 â€” 0,5 - 2,1- 3,6+ 0,7 + 0,4- 0,4+ 0,8+ 0,3+ 0,5 4. Abweichung vom mittlem Stande inf??nfl?¤lirigen Perioden. 18H .18151816-18201821â€”18251826â€”18301831-18351836-1840 + 0. 8,0â€” 0. 1,00. 0,0- 0. 2,1 - 0. 4,7 â€” 0. 2,0 â€” 1,2+ 1-0+ 1,3 â€” 1,40,0 â€” 0,5 â€” 1,0- 0,6+ 1,3â€” 1,0â€” 0,2+ 0,8 Mittl. Stand 1.10,o| 7.7,8 3. 6,7 ziehung auf andere feste Punkte des Landes, w?¤h-rend der ganzen Periode in einer unver?¤nderlichenLage geblieben sind, so scheint sich nothwendigerWeise der Schluss herauszustellen, dass die Diffe-renzen der Pegeist?¤nde an den beiden Endpunktender Periode, von einer Bewegung des Landes insenkrechtem Sinne herr??hren, und diese Bewegunggeht bei Memel aufw?¤rts; im Betrage von 10",09,bei Pillau und Swinem??nde aber abw?¤rts, und zwardort mit 0",66, hier mit 1",74. Am Fuss der zweitenTafel sind die Mittel der ganzen dreissigj?¤hrigenReihe angegeben. Aus der Vergleichung der ein-zelnen Jahresmittel mit diesem Hauptmittel sind dieTafeln 3 und 4 entstanden, welche die Abweichun-gen enthalten, und von denen die Ergebnisse derdritten Tafel unter der Aufschrift Jahres-Ueber-sicht der dreissigj?¤hrigen Periode auf demBlatte No. 10 auch graphisch dargestellt sind. Die Pegel zu Memel, Pillau und Swinem??nde ste-hen an der M??ndung von Haffen, in die sich grosseStr??me ergiessen. Man kann die Frage aufwerfen, obdie Wassermasse, welche vom Memelstrom ins Ku-rische Haff, vom Pregel und

einem Theile der Weich-sel ins Frische Haff, und von der Oder ins Pommer-scheHaff gesch??ttet wird, auf das Niveau dieser Haffeeinen Einfluss ??be, oder nicht; ob sie die Haffspiegelhebe oder senke, je nachdem sie gross oder klein ist.Zur genauen Beantwortung dieser Frage w?¤ren voll-st?¤ndige hydrometrische Messungen in einem jeden physik. atlas ii. der genannten Fl??sse ertorderlich. Diese fehlen aber;dagegen besitzen wir Pegelbeobachtungen ??ber denWasserstand der Str??me in deren M??ndungsgebieten,wovon die Beobachtungen, welche sich auf den Me-melstrom, und zwar auf den Pegel zuTilse beziehen, inRechnung genommen und graphisch dargestellt wordensind (s. No. 16 der hydrogr. Abth. u. weiter unten dieVorbemerkungen). Hat der h??here Wasserstand desMemelstroms am Tilser Pegel, daher auch das gr??s-sere Wasservolumen, welches mit jenem verbundenist, einen namhaften Einfluss auf den Spiegel des Ku-rischen Haffs, so muss sich dieser Einfluss auch amPegel im Lothsenhafen der Stadt Memel zu erkennengeben. Ob die Wasserh??hen an beiden Pegeln paral-lel gehen oder nicht, ergiebt sich am schnellsten auseiner Vei'gleichung der Tilser Kurve (No. 16) mit derMemeler (No. 10). Dieser Vergleich setzt es aber wolausser Zweifel, dass die in das Kurische Haff sich er-giessenden Fl??sse gar keinen, oder doch nur einen a??s-serst geringen Einfluss auf den Wasserspiegel diesesStrandsee's aus??ben. Nur in sehr wenigen F?¤llen sehenwir denselben steigen, wenn die Stromfluth bede??tendgewesen ist, so im Jahre 1825; wir sehen ihn aberauch fallen mit korrespondirendem Steigen des Stro-mes, so u. a.: im Jahre 1816, andrer Seits aber

auchsteigen, wenn der Fluss f?¤llt, so im Jahre 1822. Ausdiesen Vergleichungen darf man den Schluss ziehen,dass die gr??ssere Wassermasse des Memelstromes,welche durch die Pegelst?¤nde bei Tilse in den sieben 3





??? 10 ZAveite Abtheilung. Jahren 1813, 1816, 1821, 1825, 1829, 1830, 1834,1837 und 1840 nachgewiesen wird, im Deha diesesStroms sich ausgebreitet hat, wo sie theils versiegte,theils verdampfte, was letzteres auch von dem kleinenTheil dieser Wassermasse gilt, der in das KurischeHafF gelangte, und zur Folge hat, dass der HemelerHafen-Pegel unber??hrt blieb. Was hier f??r den Me-melstrom, das Kurische Haif und die Hafenstadt Me-mel durch Zahlen nachgewiesen worden ist, das l?¤sstsich auch unbedenklich axif Pillau und Swinem??ndeund deren Oertlichkeiten anwenden; auch hier hatder Wasserstand der Zustr??me und Haffe keinen Ein-fluss auf den Ostseespiegel. Eben dasselbe folgt aus der Vergleichung derJahresperiode der Pegel. Am Pegel zu Tilse ist derh??chste Wasserstand im April, der niedrigste imSeptember. Von dieser Fluth und Ebbe zeigen dieBeobachtungen am Pegel zu Memel keine Spur.Hier steht, wie aus der Tabelle 5 hervorgeht, das Wasser im Seegatt amh??chsten im M.onatNo-vember, am niedrig-sten im Monat Juni,und der Unterschiedbetr?¤gt gegen 6 Zoll,n?¤mlich 5",88. Die Jah-resperiode aller 3 Pe-gel la??ft nicht, wie manwol erAvarten k??nnte,parallel. Das Maxi-mum ist, bei Memel,wie gesagt, im No- 5. J?¤hrliche Periode der Pegelst?¤ode zu Monate und Swine- JahreBzeiten. Memel PiUau m??nde. Dezember I. 11,42 7. 9,28 3. 7,3?¤ Januar i. 10,55 7. 8,62 3. 7,22 Fehriiar ]. 9,58 7. 7,06 3. 5,97 M?¤rz 1. 9,27 7. 6,23 3. 5,20 April 1. 10,19 7. 6,31 3. 5,33 Mai 1. 6,86 7. 4,10 3. 4,63 Juni 1. 5,93 7. 6,13 3. 5,37 Juli 1. 10,92 7. 10,12 3. 7,96 Auguft 1 11,25 7. 10,83 3. 8,71 September 1. 9,84 7. 9,33 3. 7,74 Oktober 1. 9,31 7. 7,23 3. 6,37 November 1. 11,81 7. 7,72 3. 6,14 Winter 1. 10,62 7. 8,32 3. 6,84 Fr??hling 1. 8,78 7. 5,55 3. 5,22 Sommer 1. 9,36 7. 9,03 3. 7,68 Herbst 1. 10,32 7. 8,09 3. 6,75 Jahr 1. 10,05 7. 7,89 1 3. 6,67 vember, bei Pillau undSwinem??nde im Au-gust ; das Minimum beiMemel im Juni, beiPillau und Swinem??n-de im Mai; Unter-schied zwischen Maximum und Minimum dort 6 ",73,hier 4",o8. An diesen beiden Pegeln gehen also dieWasserst?¤nde parallel, hinsichts der Zeit genau, inAbsicht auf Gr??sse des Pegelstandes ziemlich nahe;woraus man zu schliessen berechtigt zu sein scheint,dass die Oscillationen des Ostseespiegels bei Swi-nem??nde und Pillau gleiche Ursachen haben, w?¤h-rend bei Memel eine Anomalie obwaltet, deren Effectin abweichenden NaturYerh?¤ltnissen begr??ndet seinmuss. Dass die Schwankungen des Ostseestandes in deneinzelnen Monaten, wie in den vier Jahreszeiten mitden Luftstr??mungen, ihrem Wechsel und ihrer relativenHa??figkeit zusammenhangen, scheint gewiss zu sein.Zu einer Diskussion der Windverh?¤ltnisse der Sta-tionen Memel, Pillau und Swinem??nde hat es an Zeitgefehlt. Es darf dabei die ??rtliche Stellung der Pegelnicht unber??cksichtigt bleiben, und die ist in allendrei F?¤llen zwischen der offenbaren See im Nordenund einer weitgestreckten Lagune im S??den. EineUntersuchung der Luftstr??mungen w??rde vielleichtdarauf fuhren, dass die periodischen Ver?¤nderungender Pegelst?¤nde innerhalb der ganzen 30j?¤hrigenEeihe,nur allein der Effekt eben dies er Luftstr??mungenseien; ist dies aber nicht der Fall, darf man dann fra-gen: Ist es, um die OsciUationen des Pegelstandes, be-sonders bei Memel, oder um seine periodische Zu- undAbnahme zu erkl?¤ren, nicht

m??glich, dass der Bodenw?¤hrend des muthmasslichen Hebungs-Prozesses ingr??sseren Zeitra??men Wellen beschreibt? Analog denWellen bei einer momentanen Erdersch??tterung ? Die a??ssersten Pegelst?¤nde, zwischen denen sichder Wasserspiegel der Ostsee innerhalb der zur Be-trachtung gezogenen dreissigj?¤hrigen Periode, das istvom 1. Januar 1811 bis zum 31. Dezember 1840, be-wegt hat, sind folgende: Memel. Pillau, Swinem??nde. H??chster Was- serstand . . . + 7'. 6" Dezbr. 1824 -fll'. 6" Jan. 1825 8'. 8" M?¤rz 1822 Niedrigster Was- serstand . . , â€” 1. 3 Dezbr. 1839 + 4. 8. Jan. 1839 0. 1 Dez. 1815 Unterschied . . 8. 9 6.10 8. 7 F??r das Leben der V??lker, deren Wohnsitz aufgrosse Strom-Niederungen angewiesen ist, hat es dieallergr??sste Bedeutung, eine genaue Kenntniss zu er-langen von derphysischenBeschaffenheit und dem Zu-stande der Wasserz??ge dieser Niederungen, nach allenihren Eigenth??mlich- und Zuf?¤lligkeiten. Das habendie Bewohner des Ehein-Delta seit einem Jahrtausendgef??hlt, weil sie mit einem Elemente, auf das ihreWohlfahrt, ja ihre Existenz haupts?¤chlich gegr??n-det ist, in gewissen Jahreszeiten, vornehmlich in demUebergange vom Winter zum Fr??hling, nicht sel-ten einen Kampf auf Leben und Tod zu bestehen ha-ben. Sie haben die vollst?¤ndigsten Nivellements l?¤ngsaller ihrer Fl??sse ausgef??hrt, indem sie die sehr zahl-reich errichteten Pegel mit einander in Verbindungbrachten, und deren Lage in Bezug auf einen gewissenNormalpunkt bestimmten, und sind dadurch, so wiedurch die fortw?¤hrend angestellten Beobachtungen??ber die H??he des Wasserspiegels an den Pegeln, inden Stand gesetzt worden, die Neigung und den ge-genseitigen Stand der Gew?¤sser in den holl?¤ndischenStr??men f??r jeden Tag, ja f??r jede Stunde aufs Ge-naueste kennen zu lernen. Kraijenhoff hat diesen um-fangreichen Messungen und Untersuchungen einengrossen Theil seines segenreichen Lebens gewidmet,und die Resultate derselben in einem grossen Werke:â€žSammlung hydro- und topographischer Beobachtun-gen in Holland", bekannt gemacht, das im Jahre1813 in zwei Ausgaben, in holl?¤ndischer sowol als infranz??sischer Sprache erschienen ist. Aus diesemWerke sind die Figuren 1, 2 und 3 unseres Blattesentlehnt, zu deren Erla??terung die folgenden Bemer-kungen dienen. Der Amsterdamsche Stadt-Pegel hat als allgemei-ner Vergleichungs-Punkt f??r die Nivellements s?¤mmt-licher Fl??sse und Gew?¤sser HoUand's gedient, unddieser Pegel seit der Mitte des vorigen Jahrhundertskeine Ver?¤nderung erlitten. Durch seinen Nullpunktist die horizontale Ebene gelegt, auf welche alle H??henbezogen worden sind. In der nachstehenden Tabellesind die Hauptresultate der Messungen enthalten. Vergleichende ??ebersicht vom Wasserstande der Whaal, des Nledcr-rbein's und der ob er Î? Maas am 26. August 1812, unter gleich-namigen Meridianen. H??he des Wasserspiegels ??ber 0 des Vergleicliung Vergleichung Amsterdamschen Stadt-Pegels. der Whaal mit der Whaal mit Meridian von dem Nieder- der obemMaas. In der Im Nieder-' In der Obern rhein u. Leck. â– Whaal. rheinii^Leck. Maas. Nimwegen 29. 1. 10 27. 4. 0 17, 4. "5 Î† + 1. 9. 10 +11.9. 4'Î› Ochtel) , . 19. 10. 0 19. 11. Î™'Î› 14. 2. 9 â€” 0. 1. 1% + 5. 7. 3 Thiel . . . 17. 0. 4 16. 11. 8 12. 6. 10 + 0. 0. 8 -f 4. 5. 6 St. Andries 12. 6. 7'Î› 14. 11. 3 11.11. 8'Î› - 2. 4. 7'Î› +

0. 6. 11 Bommel . . 8. 8. 1% 12. 1. 8 8. 4. 6'Î› - 3. 5. 614 -f 0. 3. 7 Gorinchem 3. 2. 4 4. 9. 11 â€” 1. 7. 7 Die Maas ver- Hardinxveld 2. 6. 6Â?Î› 3. 1. 10 â€” 0. 7. 3'Î› einigt sich mitdor Whaal bei Dortrecht . -1. 7. 9 -0. 2. 11 ~ 1. 4. 10 Woudrichem.





??? Hydrographie. 11 Das Zeichen + bede??tet h??her, und das Zeichen _niedriger. Der Meridian von Nimwegen schneidet den Rhein, dem Pachtgute Rozande gegen??ber, 920Ruthen unterhalb des Pegels von Amheim; und dieMaas, dem Dorfe Klein-Lienden gegen??ber, '2300Ruthen oberhalb der Stadt Grave, l?¤ngs des AVasser-zuges gemessen. Der Meridian von Ochten schneidetden Rhein bei Rheenen und die Maas 150 Ruthenoberhalb der kleinen Stadt Meegen, Der Meridianvon Thiel schneidet den Rhein dem Ryswaard gegen-??ber oberhalb der Veertig Gaarden auf 3250 Ruthen,unterhalb des Grebbe-Hafens, und die Maas auf 130Ruthen unter dem Dorfe Lith. Der Meridian von St.Andries schneidet den Rhein auf275 Ruthen oberhalbWijk bij Duursteden, und die Maas auf 60 Ruthenoberhalb ihrer Vereinigung mit dem Kanal von St.Andries. Der Meridian von Bommel schneidet denLeck am obern Ende des Redichemschen Waard auf900 Ruthen von Kuilenburg, und die Maas auf 240Ruthen unter Crevecoeur. Der Meridian von Gorin-chem (Gorkum) schneidet den Leck auf 200 Ruthenoberhalb Ameyden, gegen??ber der untersten der f??nfobern M??hlen der Vyf Heeren Landen. Der Meridianvon Hardinxveld schneidet den Leck auf 50 Ruthenunterhalb der Mahlm??hle von Langerak; und derMeridian von Dortrecht auf 600 Ruthen oberhalb desPegels von Grimpen auf der H??he der Mahlm??hlevom Elshout. Unsere kleine Karte giebt diese Punktem??glichst alle an. Wasserstand der Whaal und der Itterwede, verglichen mit demRhein und leck, an Punkten, die von ihrer Scheidung gleichweil ent-fernt sind, den 26. August 1812. Entfer-nung desOrtes vonderSchei-dung inRuthen. H??henunter-schied desWasserspie-gels beiderStr??me. 28. 11. 2'Î› 21. 9. 8'Î› 18. 10. 1'Î› 16. 0. 1 13. 6. 7 7. 8. 5 Î´. 11. 5 2. 2. 5 0. 2. 7'Î› 1. 11. 8'Î›1. 9. 9'Î› 3. 5. 5'Î› 4. 10. 5'Î›4. 6. 13. 4. 10 Î†3. 10. 2 29. 1. 10 19.10. 0 17. 0. 4 12. 6. 7'Î› 8. 8. 1'Î› 3. 2. 4 2. 6. 6Â?Î‘ -1. 7. 9 39609460119951452016845220652380527705 H??he des Wasserspiegels??ber 0 des AmsterdamerPegels. In der ^Vhaal Im Rheinu. Merwede. und Leck. d. Whaal h??herd. Whaal niedr. A. Nimwegen B. Ochten . . C. Thiel . . . D. St. Andries E. Bommel. . F. GorinchemCr. HardinxveldH. Dortrecht . Die Entfernungen von dem Scheidungspunkte beiPannerden sind l?¤ngs des Wasserzuges gemessen.Die Entfernung A. trifft den Rhein auf 274 Ruthenoberhalb des Pegels von Arnhem; B. auf 150 Ruthenoberhalb der F?¤hre des Dorfes Heusden; C. auf 1541Ruthen unterhalb des Ausflusses vom Grebbe-Hafen,oder 200 Ruthen unter Rhemmerden; D. auf 1245Ruthen oberhalb Wijk bij Duursteden, beim obernDuine; E. auf 1011 Ruthen unterhalb Wijk bij Duur-steden beim untem Duine; F. auf 139 Ruthen ober-halb des Pegels von Vianen; G. auf 840 Ruthenoberhalb der Kirche von Jaarsveld, oder 40 Ruthenunterhalb des untern Punkts vom Bols; H. f?¤llt aufden Leck bei 243 Ruthen unter dem Pegel ausserhalbdes Wasserthors zu Schoonhoven. Behufs deutlicherer Uebersicht der Lage der ver-schiedenen, im Obigen genannten Punkte, ist diekleine Karte vom holl?¤ndischen Niederrheinhinzugefugt worden, deren Maassstab 2 % Mal klei-ner als der des Profils ist. Die Karte ist n?¤mlich imMaassstabe von 1: 1,000000 gezeichnet, der L?¤ngen-maassstab des Profils dagegen ist 1: 400,000. Die Resultate der ersten der beiden oben mitge-theilten Tabellen sind in der und Figur gra^ phisch dargestellt. Das Profil des holl?¤ndischenNiederrheins, Figur 1,

giebt die H??he des Was-serspiegels im Rhein, in der Whaal und Maas ??berdem Nullpunkte des Amsterdamer Pegels, nach demL?¤ngendurchschnitt. Die 2'ÂŽ Figur ist der Durch-schnitt der Fl??sse nach der Breite. Auf eine Regel-m?¤ssigkeit in den Entfernungen der Fl??sse ist hierbeikeine R??cksicht genommen worden; man hat nur ihreLage unter jedem Meridiane bezeichnen wollen. Ander Seite der kleinen Pfeile, welche die Richtung desGef?¤lles ande??ten, sind die betreffenden H??henunter-schiede angegeben. Die relative Lage der obern Maas kann nicht alsso konstant angesehen werden, wie die der andernFl??sse. Die Maas hat ihren eigenen, von den ??brigenholl?¤ndischen Str??men unabh?¤ngigen Ursprung: diein der Figur enthaltene Vergleichung findet dahernur f??r den Tag der Beobachtung selbst, n?¤mlich f??rden 26. August 1812 Statt, ohne dass man daraus ir-gend einen Schluss f??r andere Epochen zu ziehen imStande w?¤re. Die zweite der obigen Tabellen enth?¤lt den Was-serstand der Whaal und Merwede, verglichen mitdem des Rheins und Leck in gleichen Entfernungenvon dem Scheidepunkte bei Pannerden, l?¤ngs desWasserstrichs gemessen. Die Resultate dieser Tafelsind nicht graphisch dargestellt; geschieht dies aber,was mit gar keinen Schwierigkeiten verbunden ist,so wird man Folgendes bemerken:_ 1) Dass der Rhein oder Leck einen sehr regelm?¤s-sigen Lauf hat, und dass nur Nimwegen gegen??ber,auf 3980 Ruthen oder beinahe 2 Meilen vom Schei-dungspunkte, er niedriger liegt, als die Whaal, wasman dem Abfluss des Wassers durch die Yssel-M??n-dung, oberhalb Arnhem, zuschreiben muss; ??berallsonst ist der Rhein und Leck h??her als die Whaalund Merwede. Indessen findet dieser Wasserstandzwischen Arnhem und Nimwegen nicht immer Statt,und der Rhein bei Arnhem steht bisweilen h??her alsdie Whaal bei Nimwegen, besonders wenn das Ober-wasser abgeleitet wird, und sich durch die M??ndungdes Alten Rheins bei Lobith ergiesst, und in den Nie-derrhein, unterhalb des Kanals von Pannerden, beiCandia, gelangt. 2) Dass die Whaal dagegen einen sehr unregelm?¤s-sigen Lauf hat: zwischen Ochten und Thiel ist ihrGef?¤lle geringer, als ober- und unterhalb dieser Orte,was sehr schwer zu erkl?¤ren ist, ausser durch eineganz eigenth??mliche Beschaffenheit des Strombettes. 3) Dass die Neigung zwischen Thiel und Bommelwiederum gr??sser ist, als oberhalb der zuerst genann-ten Stadt, weil ein grosser Theil des Whaal-Wasserssich in die Maas ergiesst, und zwar durch den Kanalvon St. Andries, der zwischen beiden Punkten liegt. 4) Dass das Gef?¤lle zwischen Bommel und Wou-drichem pl??tzlich abnimmt, was von dem Zusammen-fluss mit der Maas herr??hrt, die, indem sie sich beiLoevestein in die Whaal ergiesst, die Str??mung ver-z??gert und das Aufstauen des Wassers in dem zu-letzt genannten Strome bewirkt. 5) Dass die Neigung der Merwede zwischen Wou-drichem, Gorinchem und Hardinxveld sehr geringist, weil dieser Theil des Flusses, indem er die Was-sermassen der Whaal und der Maas empf?¤ngt, durchdie Begegnung beider Str??mungen verz??gert wird.Seine grosse Breite an dieser Stelle und die zahlrei-* 3*





??? 12 ZAveite Abtheilung. chen, daselbst befindlichen Hindernisse tragen ausser-dem zur Hervorbringung dieses Effekts bei. 6) Dass von Hardinxveld bis Dortrecht (zur Ebbe-Zeit) das Gef?¤lle abermals wieder gr??sser sein m??sse,vregen Ableitung des Wassers durch, die, unter demNamen der Werkendamer Kila bekannten Seitenaus-g?¤nge gegen den Biesbosch hin. 7) Endlich, dass am untern Ende der Merwede, beiDortrecht, die Ebbe tiefer herabgeht, als am Endedes Leck bei Krimpen; entweder, weil die Merwede,wegen der Ableitungen durch die Kils in ihrem obernTheile, weniger Wasser empf?¤ngt; oder, weil unter-halb Dortrecht viel Wasser durch den DortrechtschenKil, gegen den Amer oder das HoUandsche Diep ab-fliesst, wo die Ebbe tiefer hinabgeht, als in der altenMaas; anderer Seits steigt die Fluth bei Dortrechth??her, als bei Krimpen, wegen der grossen Mengevon Wasserla??fen, durch die sie ober- und unterhalbdieser Stadt gelangen kann. Diese Weise, den Zustand der Fl??sse darzustellen,kann auch noch andere Betrachtungen hervorrufen.So z. B. sind in der Fig. 3 die Ph?¤nomene derEbbe und Fluth so gezeichnet, wie sie im Leck,der untern Maas und dem Sluisschen Diep am 11.Dezember 1812 Statt gefunden haben. Man darf nurauf den punktirten Linien die, daselbst angegebenenStunden verfolgen, in denen die Beobachtungen ge-macht worden, um den Zustand des Wasserspiegelsin jeder Stunde beurtheilen zu k??nnen. Die Entfer-nungen der Pegel in dieser Figur sind nach demStrom strich gemessen. Die vergleichende Uebersicht des Strom-gef?¤lles der Wolga, des Ganges, der Donau,Elbe, des Rheins und Ehone, so wie der abso-luten H??he einiger Landseen, ist an sich sode??tlich, dass sie kaum einer Erla??terung bedarf.Hier ist die Neigung des ganzen Laufs der genanntenStr??me, von der Quelle bis zur M??ndung, dargestellt,und man erkennt an dem j?¤hen Abfall des Oberlaufssofort diejenigen unter ihnen, deren Quellbezirk inHochgebirgen liegen, wie Ganges, Ehein und Rhone,auch Elbe; w?¤hrend die verh?¤ltnissm?¤ssig geringeNeigung der Donau in ihrem Oberlaufe verr?¤th, dassdieser Strom den sanften Stufen-Abf?¤llen des ??stli-chen Schwarzwaldes entquillt. Bemerkenswerth istes, dass das Profil der Donau, auf der de??tsch-un-grischen Gr?¤nze mit dem Profil des Ganges im hin-dustanischen Niederlande bei Allahabad zusammenf?¤llt.Die Wolga, dieser gewaltige Wasserlauf, schleichtgleichsam, auf ihrer ganzen Strom-Entwicklung, ingeringer H??he ??ber dem oceanischen Niveau demEnde ihrer Fallth?¤tigkeit entgegen, das im Kaepi-schen See um 85,45 engl. Fuss oder 13*,36 unterdem Wasserpass des Weltmeeres steht. DiesesPh?¤nomen der Senkung einer so grossen Fl?¤che, wiedie des Kaspi und seiner Umgebungen, hat die Phy-siker seit Chappe's Reisen in Sibirien, und vorz??g-lich seit den letzten dreissig Jahren sehr lebhaft, undzwar in der Art ganz besonders besch?¤ftigt, dass dieZahl, die f??r diese Senkung angegeben wurde, vonihrem Urheber (dem j??ngern Parrot) sp?¤ter als irrigdargestellt wurde, bis sie im Jahre 1837 auf Veran-staltung der kaiserl, Akademie der Wissenschaftenzu St. Petersburg durch das trigonometrische Nivelle-ment von G.Fuss, Sablerund Sawitsch auf jene Gr??sseals die wahrscheinlichste, festgestellt worden ist Eine der merkw??rdigsten Entdeckungen, welchein der ne??esten Zeit, seit 1837, in der physischenGeographie und im Besondern auf dem Felde

derGeologie gemacht worden, ist ohne Zweifel die Wahr-nehmung, dass das Todte Meer und das ganze Jor-dan-Thal, also ein Fleck der Erde, der in der Ge-schichte der morgenl?¤ndischen V??lker eine so grosseRolle spielt, und an den sich die fr??hesten Erinnerun-gen des Abendlandes und der Christenwelt kn??pfen,um eine Gr??sse unter das Niveau des Weltmeers ge-senkt ist, welche die Senkung des Kaspi-Sees umdas Sechszehnfache ??bertrifft. Nachdem der arithme-tische Werth dieser Senkung durch Moore und Beke,sowie durch Bertou und Russegger mittelst barome-trischer Beobachtungen gesch?¤tzt worden war, hatder Lieutenant J. F. A. Symonds, vom britischen In-genieur-Corps, durch, im Jahre 1841 ausgef??hrte,geod?¤tische Operationen gezeigt, dass der Wasser-spiegel des Todten Meeres 1311,9 engl. Fuss, oder205Sti und der des Sees von Tiberias 328,98 engl.Fuss, oder 51^45 tiefer liegt, als das Niveau desMittell?¤ndischen Meeres an der syrischen K??steDiese Entdeckung erkl?¤rt so manche Erscheinung,die in der Geschichte des Heiligen Landes und in sei-ner physischen Beschaffenheit unerkl?¤rlich zu seinschien; und so sehen wir, dass ein Schauplatz, aufdem die gr??ssten und gewaltigsten Ereignisse, diedas Leben der Menschheit durchzucken und ersch??t-tern, vorgegangen sind, auf dem die Geschichte allerChristenv??lker begonnen hat, selbst in unsern Tagen,nach Jahrtausenden seines Bekanntseins, des Erfor-schungsw??rdigen noch Manches darbieten mag. Auch Afrika hat Gegenden, die unter dem Niveaudes Oceans liegen. Ohne von den Natron-Seen,in Fayum, und von den bittern Seen, auf derLandenge von Suez, die zur Zeit wo sie mit weni-gem Wasser gef??llt, oder trocken sind, nach LePfere 20 Fuss oder 6',33 niedriger als der Spiegel desMittell?¤ndischen Meeres sind, so ist es von Fourneldurch sorgf?¤ltige Barometer-Messungen, die sich aufkorrespondirende Beobachtungen gr??nden, ziemlichwahrscheinlich gemacht worden, dass ein Theil dern??rdlichen W??ste, die manjetztdie Algier'sche Sahara(Le Zahara d'Algdrie) nennt, und namentlich derMelghigh-See, unter dem Meeresspiegel liegt. DieH??he von Biskra (Biskara) und Sidi-Okbah ist ganzunbede??tend; die letztere wird von Fournel zu61â„?,286 = 31^,144 angegeben, und seine Gew?¤sserdurchlaufen wenigstens 9 Myriameter, um zum Mel-ghigh-See zu gelangen, in den sie sichergiessen, nach-dem sich dieselben zuvormitjenenvonDscheddi verei-nigt haben; daraus folgt, dass das Niveau dieses See'sdurch den mehr oder minder starken Fall des Was-sers, welches von Sidi-Okbah herabstr??mt, bestimmtwurde. Nun aber l?¤sst sich in einer so flachen Gegendnicht wol annehmen, dass der Fall bede??tend sei;setzt man ein mittleres Gef?¤lle von 0â„?,000774 aufsMeter, wie er bei der Meurthe zwischen Lunevilleund Nancy Statt findet, so betr??ge die Senkung desMelghigh-Sees 67"Â?, 56 unter Sidi-Okbah und 6â„?,274= 3^15 unter dem Spiegel des Mittell?¤ndischen Mee-res Die geographische Breite des Sees ist 34Â° N. Interessant ist es, eine Senkung an der Stelle zufinden, wo, nach Aussage der Alten, das Meer denFuss des Atlas-Gebirgs besp??lt hat. Wenn demnach,wie solches he??t' zu Tage vorauszusetzen ist, ams??dlichen Fuss der genannten Bergkette eine Reihewenig erhabener Plateaux, von Seen, vielleicht von





??? Hydrographie. 13 Senkungen einzelner Becken und Oasen, selbst vonLagunen liegen, so Hesse sich wol f??r die Gesammt-kette des Atlas eine Art schwankender oder schau-kelnder Bewegung annehmen. In E??ropa kennt man ebenfalls Einsenkungen desBodens unter die Meeresfl?¤che, freilich nur in denGestadel?¤ndern und von geringer Ausdehnung; so imEhein-Delta der Niederlande und l?¤ngs der de??tschenNordseek??ste, nicht mindei an den Rhone-M??ndun-gen, wo es Lachen und gr??ssere Seen von brakischemund salzigem Wasser giebt, deren Niveau bede??tendtiefer liegt, als das Mittell?¤ndische Meer. Auch inS??d-Amerika giebt es Einsenkungen des Erdbodens,wie d'Orbigny ne??erdings dargethan hat. Die vergleichende Uebersicht der absolu-ten H??he einiger Landseen ist treppenartig dar-gestellt. Die unterste Stufe nimmt das Todte Meerein, die oberste der See von Titicaca, auf dem Hoch-lande von Bolivia. Der Wasserspiegel dieses See'sist nach Pentland's ne??ester Bestimmung 12850 engl.Fuss = 2009^5 ??ber dem Ocean. Noch h??her liegendie heiligen Seen des T??betischen Tafellandes, derManas Sarowar (Tschu Mapan) und der Eawan Hrad(Tschu Lagan, Rakan Tal), die sammt den benach-barten Quellen des Setledsch oder Satadru, und desJaru Dzangbo weit hinein in T??bet, am n??rdlichenAbfall des Himalaja belegen sind. Strachey hat dieH??he dieser Seen im Jahre 1846 zu 15250 engl. Fussâ€” 2385' bestimmt Beim Titicaca, dem Boden- unddem Genfer See ist in der graphischen Darstellungdieser H??hen - Verh?¤ltnisse auch die gr??sste Tiefederselben angegeben. 1. Das Ergebniss des geod?¤tischen Nivellements, welches dieKaiserlich Sussische Akademie der Wissenschaften zwischen demSchwarzen Meer und dem Kaspi-See hat ausf??hren lassen, istin seiner Zahlenbestimmung sehr schwankend gewesen. Nacheiner einstweiligen Eechnung ergab sich der Niveau-Unterschiedzu _ 15t,8, nach einer definitiven Berechnung im Jahre 1839sollte er aber 81,4 engl. Fuss oder _ 12Â?,72 betragen deHumboldt, ?„ste Centrale, T. II, p. 300). Die allerne??este Revi-sion der Eechnungen giebt aber zum entscheidenden Resultatf??r die Einsenkung des Kaspi unter dem Sehwarzen Meer85,45 engl. Fuss, oder _ 13^,362, mit einem wahrscheinlichenFehler von nur zehn Zoll (Jahresbericht von den Arbeiten derKaiserl. Akademie der Wissenschaften von 1848; NouvellesAnnales des Voyages, 1849, T. III, p. 196). 2. Die Zahl, welche f??r die Depression des Todten Meeres imTexte steht, hab' ich der trigonometrischen Karte des Lieute-nants Symonds entnommen, von der mir Admiral Francis Beau-fort, der gelehrte Hydrograph der englischen Admiralit?¤t, einehandschriftliche Kopie im November 1849 mitzutheilen die G??tegehabt hat. Die Zahl weicht nur um eine Kleinigkeit von derjeni-gen ab, welche bisher f??r das Ergebniss des geod?¤tischen Nivelle-ments vonSymonds angenommen wurde; diese Zahl war 1312,2 engl.Fuss {Journal of the Royal Geographical Society, Vol. XIII. 1843,p. LXXIV), Moore und Beke sch?¤tzten die Einsenkung des TodtenMeeres _93t,Bertou _215t, Eussegger _223t(iZMm6. Centrale,T. II, p. 322, 323) u. Wildenbruch _226t, nach Barom.-Messungen. 3. Virlet d'Aoust berechnet den Werth der Einsenkung zu93'n,5i4 = 48t,024 unter der Voraussetzung, dass der M??lghigh-(Melrir) See 23 Myriameter von Sidi Okbah entfernt sei (Bulletinde la soci?Ÿi de Geologie de France, b. Î , ?•. 349 ff.).

Diese Ent-fernung kann aber,den neuesten Karten der franz??sischen Ingenieur-Geographen zufolge, nur zu 9 Myriameter angenommen werden. 4. Vergl. Berghaus' Physikalischer Atlas. Î§Î™Î§*Î? Lieferung.Geographisches Jahrbuch 1850, I, p. 64. Î¨. 11. Hydro-historische Uebersicht vom Zustande der Elbe, in dem Halbjahrlinndert 1731â€”1780.12. Hydro-historische Uebersicht vom Zustande der Elbe, in dem Halbjahrhundert 1781â€”1830. Wie man die Zahlen, Avelche von den meteorologi-schen Instrumenten abgelesen werden, seit langerZeit graphisch darzustellen pflegt, um den Gang,z. B. der "W?¤rme und des Luftdrucks in diesen, dar-aus entstehenden thermo- und barometrischen Kur-ven leichter ??bersehen zu k??nnen, eben so lassen sichdie Zahlenwerthe der Pegel-Ablesungen bildlich dar-stellen, d. h. die Beobachtungen, welche ??ber dasWachsen und Fallen des Wasserstandes irgend einesFlusses oder Stromes an einem Maassstabe, den manbekanntlich Pegel oder Wassermarqueur nennt, an-gestellt werden. Unverkennbar ist der Nutzen, welchen ein Wasser-stands-Bild, im Yerh?¤ltniss zur Wasserstands-Ta-belle, gew?¤hrt. In dieser ist der Gang, welchen derWassertand eines Stroms innerhalb einer gegebenenPeriode befolgt, verschleiert durch die Masse vonZiiFern, von denen die eine wie die andere aussieht;das Schwanken, das ewige Auf- und Absteigen desSpiegels eines fliessenden Wassers tritt erst danndeutlich hervor, wenn jene, ich m??gte sagen, todtenZahlen zur Konstruction der Kurve des beweglichenNiveau benutzt worden sind. Wie soll man sich eine klare Anschauung machenvon dem Leben eines Flusses innerhalb einer Periode,z. B. von einem Monate, in welchem t?¤glich ein Malder Wasserstand notirt worden ist, wenn man nurdie Zahl, also, f??r diese Periode, dreissig Zahlen vorsich hat; um wie viel gr??sser werden die Schwie-rigkeiten, wenn die Periode auf ein Jahr, ein Jahr-zehent, ein viertel, halbes Jahrhundert, oder garauf ein â€” volles Jahrhundert anw?¤chst! Da hat physik. atlas ii. man, bei einer t?¤glichen Beobachtung, 36,525 Zahlen,von der die eine dieselbe Form hat wie die andere;wie k??nnte man sich aus dieser Masse von Zahlenim Geiste ein Bild konstruiren, das auf den Werthderselben gegr??ndet w?¤re? Die vorliegenden zwei Bl?¤tter sind der graphi-schen Darstellung vom Wasserstande der Elbe ge-widmet. Den Zustand dieses Stroms w?¤hrend einesganzen Jahrhunderts kann hier das Auge mit EinemBlick ??berschauen; man erkennt die unaufh??rlichenBewegungen, die der Stromspiegel auf- und nieder-w?¤rts macht! Bei Magdeburg ist der Standort des Pegels, anwelchem die hier graphisch entwickelten Beobach-tungen des Wasserstandes der Elbe angestellt wor-den sind. Es befinden sich daselbst zwei Pegel, dieman mit der Bezeichnung alter und ne??er unter-scheidet; unsere Darstellung bezieht sich auf denne??en Pegel, indem die Beobachtungen am alten,die bis zum Schluss des Jahres 1816 reichen,auf jenen reducirt wurden. Die Zahlen, welche dieGrundlage dieser graphischen Hydro-Geschichte desElbstroms bilden, sind nach ihren mittlem Werthender monatlichen, jahreszeitlichen undj?¤hrlichen St?¤ndeim SlÂŽ'ÂŽ'^ Kapitel meiner physikalischen Geographiemitgetheilt worden. Magdeburg bezeichnet so ziemlich die Mitte desStromlaufs der Elbe. Es haben sich daselbst alleZufl??sse, die eine Gebirgsheimath haben, in demgemeinsamen Einnsaale versammelt, die Iser, Mol-dau,

Eger, Mulde und Saale, die den Wasserschatzvon ganz B??hmen, Sachsen, Th??ringen, oder eines 4





??? 14 ZAveite Abtheilung. L?¤ndergebiets von mindestens 1800 de??tschen Ge-viertmeilen abfuhren, und es fehlt bei Magdeburgnur noch die Havel, die zwar an sich kein Gebirgs-fluss ist, dennoch aber mit ihrem Nebenflusse Spreeeine nicht unbede??tende, obwol wenig oscillirendeWasserfuUe in die Elbe ergiesst. Diese bildlich abgefasste hydro-historische Ueber-sicht vom Zustande der Elbe in dem vollen Jahr-hundert 1731_1830 ist fiir die geologische Geschichte des ganzen Stromgebiets von grossem Interesse;sie wird dem Forscher willkommen sein. Aber auchf??r den Liebhaber, den Dilettanten, gew?¤hrt sie eineeben so angenehme als belehrende Unterhaltung.Nicht blos die Geschichte der moralischen Welt,auch die der physischen Welt nimmt unsere Theil-nahme, und oft in einem h??hern Grade als jene,in Anspruch. Die Geschichte der Erde ist ja dasH??chste was die Naturforschung aller Zeiten zu er-gr??nden gestrebt hat; hier sind einige Beitr?¤ge dazugegeben. Die Extreme im Leben des Menschen spannenunsere Aufmerksamkeit mehr, als der schlichte Gang,den das Leben der grossen Mehrheit gew??hnlichnimmt. So ist es auch mit dem grossartigen Lebender Natur in seinen ausserordentlichen Erscheinun-gen. Die Bewohner eines Stromes glauben oft, wennein starkes Anschwellen des Wasserstandes eintritt,es sei nie zuvor so gewesen; die Erinnerung angrosse Naturph?¤nomene verwischt sich nur zu leichtunter dem Strudel der Erscheinungen in der Men-schenÂ? Geschichte. Ausser dem Werth, den die indieser Hydro-Geschichte gegebenen wichtigen That-sachen f??r die Speculation des Erdforschers zu allenZeiten haben wird, gew?¤hi-et unsere Darstellung vondem Zustande der Elbe, w?¤hrend des zuletzt ver-flossenen Jahrhunderts besonders f??r die ??ferbewoh-ner dieses Stromes den praktischen Nutzen, dass ihnenhier ein Mittel dargeboten ist, um, nicht an derHand unsicherer Sagen und Ueberlieferungen, son-dern von bestimmten und genauen Beobachtungengeleitet, auf eine lange Vergangenheit zur??ckblickenzu k??nnen. Î“Î? diesen Bl?¤ttern k??nnen sie sich Eaths erholen,wenn es sich um Beantwortung der Frage handelt: _ Ist der Wasserstand der Elbe schon so hoch, oder so niedrig gewesen, als in einem gegebenenZeitpunkt, und wenn es der Fall, wann fanden diekorrespondirenden St?¤nde Statt? Sie erhalten indieser Darstellung auch im Allgemeinsten eine An-de??tung zu der (ihnen aus der Ei'fahrung schongela??figen) Beantwortung der Frage, in welcherZeit des Jahres die h??chsten und niedrigsten Was-serst?¤nde einzutreten pflegen, nicht minder auch,ob der Wasserstand konstant geblieben ist, oder ober sich ver?¤ndert hat. Das Atlas-Blatt No. 15 derhydrographischen Abtheilung besch?¤ftigt sich mitdiesen Fragen, den wichtigsten im Leben des Flies-senden, sehr ausf??hrlich. Es ist oft die Frage aufgeworfen worden, ob dasKlima eines Landes (und man hat bei dieser Fragegemeiniglich die L?¤nder der gem?¤ssigten Zone imAuge) innerhalb der historisch-nachweisbaren ZeitVer?¤nderungen erlitten habe; insbesondere ob esk?¤lter oder w?¤rmer geworden sei? Weil der Gebrauch des Thermometers, das aufdiese Frage bestimmte Antwort geben kann, kaumseit einem Jahrhundert allgemeiner geworden ist(das Instrument ward bekanntlich von CorneliusDrebbel, einem Landmann aus Alkmaar in Holland,in der letzten H?¤lfte des 17'ÂŽÂ° Jahrhunderts, erfun-den), so hat man Nachrichten

gesammelt, ??ber dasGefrieren von Fl??ssen, Seen, Meeren in der ge-m?¤ssigten Zone, um daraus ??ber die BeschaflPenheitder Winter in fr??herer Zeit, und nach Analogie,Folgerungen ??ber den gegenw?¤rtigen Zustand zuziehen. Leider sind die vorhandenen Beobachtungen ??berden Eisstand der Elbe bei Magdeburg sehr unvoll-st?¤ndig, namentlich aus der ersten H?¤lfte des Jahr-hunderts, in dem Zeitr?¤ume von 1727_1774. Wenn unsere Darstellung in den zwei ersten Jahrzehnten1731â€”1750 gar keine Eisangabe enth?¤lt, so darfman daraus keineswegs den Schluss ableiten, diesePeriode habe so milde Winter gehabt, dass die Elbeeisfrei geblieben sei. Es fehlt an Beobachtungen ??berden Eisstand dieses Zeitraums. Vielleicht, dass siesich in Magdeburg, in irgend einem st?¤dtischenArchive noch auffinden lassen! Die zuverl?¤ssigenNachrichten ??ber das Erscheinen und die Dauerdes Eises in der Elbe bei Magdeburg beginnen mitdem Winter 1773__4. Doch nicht blos die thermischen Verh?¤ltnisse bil-den das Klima, wenn gleich sie die wichtigsten sind, â– noch viele andere Momente geh??ren hierher, vondenen ich nur an den atmosph?¤rischen Niederschlagerinnern will. Leider gehen die Beobachtungen amHyetometer nicht einmal so weit in die Vergangen-heit zur??ck, als die Beobachtungen des Thermome-ters. Aber wir besitzen ein Ombrometer im gr??ss-ten Maassstabe an den Fl??ssen, die, wenn an ihnenPegelbeobachtungen angestellt worden sind, beur-theilen lassen, ob die Regenmenge in l?¤ngeren Zeit-ra??men unver?¤ndert geblieben oder ver?¤nderlich ge-wesen ist, ob sie um eine mittlere Gr??sse osciUirt,oder ob sie von derselben konstant abweicht, impositiven oder negativen Sinne. Schon die vorliegenden Bl?¤tter, _ den Pegel bei Magdeburg als einen grossartigen Regenmesser be-trachtet, _ geben ??ber die ber??hrten Verh?¤lt-nisse im Stromgebiete der Elbe eine Auskunft, dieum so wichtiger ist, als die Beobachtungen an die-sem Pegel in eine sehr ferne Vergangenheit zur??ck-gehen; _ (vielleicht giebt es von keinem Strome eine so lange Reihe ununterbrochener und zuver-l?¤ssiger Wahrnehmungen) â€” noch de??tlicher abergehen diese in Wechselwirkung stehenden Erschei-nungen des atmosph?¤rischen Niederschlages und desWasserstandes aus dem untenfolgenden Blatte No. 15des Atlas hervor 1. Berghaus' L?¤nder- u. V??lkerkunde, Î . Bd., S. 290_312. 13. Hydro-historische Uebersicht vom Zustande der Oder, in dem Halbjahrhundert 1781â€”1830. Dieses Blatt ist das Seitenst??ck von dem vorher- Elb-Tableaux gesagt worden, l?¤sst sich auf das gehenden Blatte, welches die graphische Hydro-Ge- Oder-Tableau anwenden. Es bedarf daher an sich schichte des Elbstroms f??r denselben Zeitraum ent- nicht einer weitern Erla??terung. Die ZalJen, welche h?¤lt. AUes, was im Vorstehenden von den beiden der Zeichnung der Oder-Wasserst?¤nde zum Grunde





??? Hydrographie. 15 gelegt worden sind, finden sich im 31. Kapitel vondes Herausgebers â€žUmrissen der Physikalischen Erd-beschreibung". ' Nicht ??berfl??ssig ist es, daran zu erinnern, dassder Standort des Pegels bei K??strin von der Quelleder Oder eben so weit entfernt ist, als Magdeburgvon der Quelle der Elbe. Ohne die kleinen Kr??m-mungen in Rechnung zu bringen, betr?¤gt die Linieder Strom-Entwicklung in beiden F?¤llen ungef?¤hr75 de??tsche Meilen. Dagegen ist der gerade Abstandder Pegelstand??rter von der Quelle um 10 Meilenverschieden; bei der Oder betr?¤gt er 52, bei der Elbe42 d. Meilen. Auch ist das Stromgebiet der Oder bisK??strin um ein Ansehnliches gr??sser, als das Gebietder Elbe bis Magdeburg. Legt man die Rechnungenvon M??ller zum Grunde, so findet sich, dass dasStromgebiet der Oder bis K??strin, mit Einschlussder Warte, einen Fl?¤cheninhalt von 1900 (genau 1897)de??tschen Geviertmeilen hat, w?¤hrend dem Strom-gebiet der Elbe, von der Quelle abw?¤rts bis Magde-burg, wie oben erw?¤hnt, nur 1800 Quadratmeilen zu-geschrieben werden k??nnen; ja dieses gen?¤herteMaximum wird sich vielleicht um 80 Quadratmeilenvermindern; denn M??ller giebt dem Elbstrom bis aufdie b??hmisch-s?¤chsische Gr?¤nze ein Gebiet von 1093Q.-Meilen; ferner rechnet er f??r die Mulde 130,f??r die Elster 70 und f??r die Saale 393 Q.-Mei-len denen sich noch eine Fl?¤che von etwa 34 Q.-Meilen f??r die ??brigen kleinen Fl??sse zuz?¤hlen l?¤sst. Abgesehen von den M?¤ngeln, mit denen diese Fl?¤-cheninhalts-Bestimmungen behaftet sind^, nehmensie doch, als gen?¤herte Werthe, unser Literesse inAnspruch. Denn, so wird man schliessen: weil dieOder ein gr??sseres Gebiet hat, als die Elbe (beideStr??me immer bis an die Pegelstand??rter gerechnet),so wird jene wahrscheinlich auch einen gr??sserenWasserreichthum besitzen, als jene, insofern die geo-gnostischen und klimatischen Verh?¤ltnisse in beidenGebieten von gleicher Beschaifenheit sind. Diese Ansicht wird nicht beg??nstigt, durch denVergleich des Oder-Tableau mit dem korrespondiren-den Elb-Tableau. Aber hierbei ist wohl zu erw?¤gen,dass der Wasserstand eines Flusses allein es nichtist, der ??ber seine M?¤chtigkeit Aufschluss giebt; da-zu geh??rt die Kenntniss des Volumens, welches nurdurch vollst?¤ndige hydrometrische Messungen ermit-telt werden kann, und diese fehlen sowol f??r dieOder, als auch f??r die Elbe bei Magdeburg, oder demPunkte, der uns hier besonders interessirt. Aber auch ohne hydrometrische Messungen steht esfest, dass die Oder bei K??strin (und ??berhaupt in ih-rem Laufe) bei weitem nicht den Wasserschatz f??hrt,welchen die Elbe bei Magdeburg durch ihr Profilsch??ttet, trotz dem, dass der zuletzt genannte Stromsein Wasser aus einem fast 180 Q.-Meilen klei-nern Lande bezieht, als der zuerst genannte. DieseVerschiedenheit r??hrt von der Verschiedenheit dergeognostischen Beschafienheit her. Die Elbe ist bis Magdeburg durchaus ein Gebirgs- strom, bis dahin entladen sich in ihr,_ wie bereits oben S. 13 erinnert wurde,__ nur Gebirgsfl??sse, die vom Eiesengebirge, von der b??hmisch-m?¤hrischenHochebene, vom B??hmerwalde, dem Fichtel- undErzgebirge, so wie vom Th??ringerwalde, dem hohenEichsfelde und dem Harze herabkommen. Diese Ge-birge, so weit sie hier in Betracht kommen, deckenzum mindesten einen Raum von 500

Quadratmeilen. Die Elbe entspringt, nach des Grafen von SchweinitzMessung, in einer H??he von 715' ??ber dem Meere^.Ihre Quelle, der Elbbrunnen, liegt auf der S??dseitedes Riesengebirgskammes, zwischen den Koppen deshohen Rades und des Reiftr?¤gers, unter 50Â° 46' >/2 N.Breite und 13Â° W'/z O. L?¤nge von Paris5. Die Oder dagegen ist in dem allergr??ssten Theileihres Gebiets ein Fluss der Ebene. Selbst ihre Quelleliegt in einem Berglande niederer Art, in dem Ge-senke zwischen den Sudeten und den Karpaten. DieOder entspringt an der Nordostseite des Lesseis- oderLieselberges auf der Herrschaft Weselizko im Pre-rauer Kreise des Markgrafthums M?¤hren, unter 49Â°35' N. Breite und 15Â° 15' O. L?¤nge von Paris^, aufeiner H??he, die nach Lutz', eines talentvollen Offi-ziers, Messung, 332',8 ??ber dem Meere betr?¤gt,'' unddaher noch nicht halb so hoch ist, als die Quelle derElbe. Die einzigen Fl??sse von einiger Bede??tung,welche die Oder aus dem Gebirge: den Sudeten unddem Riesengebirge, empf?¤ngt, sind der Bober, dieGl?¤tzer Neisse und die Lausitzer Neisse mit Wasser-gebieten von 119, 95 und 92 d. GeviertmeilenAber der Gebirgsraum, der in das Gebiet der Odergeh??rt, l?¤sst sich, hoch angeschlagen, nur zu 50 Q.-Meilen annehmen, in welcher Beziehung das Oder-Land zum Elb-Land sich verh?¤lt wie 1:10. Diese Verschiedenheit in der Oberfl?¤chen-Gestaltbeider Stromgebiete begr??ndet die Verschiedenheitim Wasserstande, wie wir sie in den Tableaux No. 12und No. 13 ausgedr??ckt finden. Die absolute H??he des Wasserstandes der Oderbei K??strin, im Mittel aus den Beobachtungen in dem halben Jahrhundert von 1781_1830, betr?¤gt 42,36 Pre??ss. Fuss die des Wasserstandes der Elbe beiMagdeburg, nach der mittlem Bestimmung in der-selben Periode 143,46 Pre??ss. Fuss 'o. Vergleichtman mit diesen Daten die oben nachgewiesenen H??-hen der Quellen beider Fl??sse, so findet sich, dassdie Oder einen Fall von 2024, die Elbe dagegen einenFall von 3297 Fuss, Pre??ss. Maass, auf gleicher L?¤ngebesitzt. Nicht ein einziger von den gr??ssern Ge-birgszufl??ssen der Oder entspringt in so ansehnli-cher H??he, als die Elbe; selbst nicht die Gl?¤tzerNeisse, die am hohen Schneeberge, nach Seliger's,von Prudlo berichtigter, Messung, in einer H??hevon 532^,2 ??ber dem Meere entspringt; auch nichtder Bober, dessen Quelle unweit Schatzlar in B??h-men, nach Blaschke's Messung, 380Â?,s hoch liegt".Dagegen hat die Moldau, der ansehnlichste derGebirgszufl??sse der Elbe, gewiss eine H??he von550' bis 600', und die Quellen der Eger und Saaleliegen fast eben so hoch, als der Ursprung des Bo-bers: der Egerborn 369',4, der Saalbrunnen 360',enach den von mir veranlassten Messungen meinesverstorbenen Fre??ndes Friedrich HoiFmann Vonden Harz-Fl??ssen, die der Elbe zufliessen, ist dieBode der ansehnlichste; die Quelle der kalten Bode,auf dem Brockenfelde, am westlichen Fusse desBrockens, liegt zufolge eigner Messungen, die ichin den Jahren 1818 und 1844 angestellt habe, 451',9??ber dem Meere. Wenn man das Oder-Tableau, No. 13, neben dasElb-Tableau No. 12 legt, so nimmt man wahr, dassder Wasserspiegel beider Fl??sse innerhalb des halbenJahrhunderts von 1781 bis 1830 Kurven beschriebenhat, die, im Ganzen genommen sehr nahe parallelsind. Beim Vergleichen der einzelnen Jahre und





??? 16 ZAveite Abtlieiluns;. Monate sieht man in den allermeisten F?¤llen, dass,wenn in der Elbe das Wasser gestiegen oder ge-sunken ist, dieselbe Oscillation auch in der OderStatt gefunden hat. Auf diesen Parallelismus hab'ich schon in dem Abriss der physikalischen Erd-beschreibung aufmerksam gemacht iÂŽ. Die Ursachedesselben liegt in der gleichen, mindestens sehr?¤hnlichen Beschaffenheit der klimatischen Beschaf-fenheit beider Stromgebiete, namentlich was denatmosph?¤rischen Niederschlag anbelangt, der, wenner auch der Quantit?¤t nach verschieden und imOdergebiet etwas geringer ist, als im Elbgebiet,doch den Jahreszeiten nach lals gleich angenommenwerden kann Der obere Theil beider Gebiete liegt in der gleich-namigen Isothermzone, deren Mitte etwa von derKurve von 10Â° durchschnitten wird Aber wegender ??stlicheren Stellung tr?¤gt das Odergebiet schonmehr den Charakter eines Continental-Klima, wennauch minder in Bezug auf die Vertheilung der Re-genmenge in die Jahreszeiten, so doch mit R??ck-sicht auf das thermische Klima: es hat heissereSommer, k?¤ltere Winter. Nichts desto weniger zeigtunser Tableau, dass innerhalb des halben Jahrhun-derts 1781_1830 drei Winter vorgekommen sind, in welchen die Oder bei K??strin von der Eisdecke befreit geblieben ist: es waren die Winter 1821_ 22, 1823_4 und 1824_5. Es fand w?¤hrend der-selben nur ein Eisgang Statt, den ich, bei seinenha??figen Unterbrechungen, nicht habe eintragenwollen. In dieser Beziehung muss ich auf die Haupt-wasserstands-Tabelle f??r den Pegel der Oder beiK??strin verweisen, welche ich im Abriss der phy-sikalischen Erdbeschreibung mitgetheilt habe DieWahrnehnmngen ??ber das Eis in der Oder sind??brigens f??r den ganzen Zeitraum vollst?¤ndig, was bei der Elbe f??r das erste Halbjahrhundert 1731_ 1780 nicht der Fall ist. 1. Bergliaus' L?¤nder- u. V??lkerkunde. II, S. 315_325. 2. Ludwig M??ller's nachgelassene militairische Schriften. Zwei-ter Band: Versuch einer Terrainlehre. Berlin, 1807, S. 84, 86. 3. M??ller hat diese Fl?¤cheninhalts-Berechnungen der Fluss-gebiete vor l?¤nger, als sechszig Jahren gemacht, wo die topo-graphische und ganz besonders die geographische Kenntniss von Deutschland noch in der Wiege lag. Man kann daher den vonihm gefundenen Ergebnissen einen gewissen Grad von Zuverl?¤s-sigkeit um so weniger zugestehen, wenn man sich des reinmechanischen Verfahrens erinnert, welches er bei seinen Ermit-telungen zum Grunde legte. Man vergl. Berghaus' L?¤nder- undV??lkerkunde. II, S. 225. 4. Briefliche Mittheilung von E. Prudlo in Breslau. Vergl.auch dessen H??henmessungen in Schlesien. Breslau, 1837, S. 279. 5. Eeymann's Specialkarte von De??tschland, No. 169; gegr??n-det auf die geod?¤tischen Vermessungen des k??nigl, Pre??ssischenGeneralstab es. Vergl. auch No. 13 der 3*Â?Â?" oder geologischenAbtheilung des Physikalischen Atlas. 6. Heinrich's Erinnerungen aus Oesterreichisch-Schlesien, inBerghaus' AnnaleÂ? der Erd-, V??lker- u. Staatenkunde, S'e Reihe,I, S. 79; und Ens' Beschreibung des Oppalandes, 1836, S. 19, 20. 7. Uebersicht der Arbeiten und Ver?¤nderungen der SchlesischenGesellschaft f??r vaterl?¤ndische Cultur im Jahre 1838, S. 122. 8. M??ller, a. a. 0. S. 85, 86. 9. Dem geod?¤tischen Nivellement zufolge, welches C. HofFmannund Salzenberg in den Jahren 1839 u. 1840 ausgef??hrt haben,liegt der Nullpunkt des Pegels bei K??strin ??ber OS = dem

Null-punkt des Pegels im Ostseehafen Swinem??nde, im Pre??ssischen Maass 38'. 1",71........................ 38',14 (Vergl. Trigonometr.Nivell. der Oder, Berlinl841, p.l87).Mittlerer Wasserstand bei K??strin 1781_1830 = 4' 2",es (Berghaus' L?¤nder- u. V??lkerk. Î , S. 318).....Â?...=: 4,22 Daher der Oder-Spiegel bei K??strin ??ber OS .... Fuss 42,se 10. Nach meinen geod?¤tischen Messungen liegt der Nullpunktdes Havel-Pegels an der Langenbr??cke zu Potsdam Uber OS. inPre??ssischem Maass...................Fuss 91,82 Dem Eisenbahn-Nivellement zufolge liegt der Nullpunkt desNe??en Elbpegels zu Magdeburg 39,gi7 ??ber 0 des Potsdamer Pegels, folglich ??ber OS................Fuss 131,34 Die Eisenbahn-Nivellements, welche Magdeburg mit K??lnin Verbindung setzen, geben f??r die H??he von 0 des Magdebur-ger Ne??en Pegels ??ber 0 Î‘ â€” dem Nullpunkt des Amsterdamer Stadt-Pegels........................Fuss 136,27 (Man vergl. Nivellements-Pl?¤ne von den Eisenbahnen im Pre??ss. Staate. Berlin, 1848).Mittlerer Wasserstand bei Magdeburg 1781_1830 = 7,19 Daher der Elbspiegel bei Magdeburg ??ber OA â€”Fuss 143,4Î? 11. Briefliche Mittheilung von Prudlo. Vergl. auch dessenH??henmessungen in Schlesien, S. 286 u. 277. 12. Berghaus' De??tschland's H??hen, I, S. 159, 161. 13. Dessen L?¤nder- u. V??lkerkunde. II, S. 325. 14. Vergl. No. 10 der l8Â?en oder meteorologischen Abtheilungdes Physikalischen Atlas: _ Karte von E??ropa, zur Uebersichtder Eegen-Verh?¤ltnisse in diesem Erdtheile. 15. Vergl. No. 3 derselben Abtheilung: _ Karte von E??ropa,zur Uebersicht der W?¤rme-Verbreitung in diesem Erdtheile. 16. Berghaus' L?¤nder- u. V??lkerk. Î , Tabelle No. 7 zu S. 318. No. 14. Vergleichende Uebersicht vom Zustande des Rheins, der Weser, der Elbe und Oder, w?¤hrendder zehn Jahre von 1831â€”1840. Nebst Kurven der j?¤hrlichen Periode des Bodensee's und derDonau bei Passau. Dieses Tableau hat dieselbe Einrichtung, wie diedrei vorhergehenden Bl?¤tter. W?¤hrend aber diesedrei Tableaux zwei Str??men, der Elbe und Oderausschliesslich gewidmet waren, enth?¤lt das vorlie-gende Blatt eine vergleichende Uebersicht vom Was-serstande aller vier nordde??tschen Str??me, des Rheins,Pegel bei K??ln; der Weser, Pegel bei Minden; derElbe, Pegel bei Magdeburg, und der Oder, Pegel bei K??strin, _ im Laufe des zuletzt vergangenen Jahrzehents von 1831 bis 1840. Diese Zusammen-stellung giebt ??ber die Natur des Fliessenden inden genannten vier Str??men, und den Einfluss,welchen das Klima auf sie aus??bt, nicht unwesent-liche Fingerzeige; namentlich nimmt man wahr,dass die Kurve der Weser sehr nahe parallel ist mitder Kurve des Rheins, und die Oberkurve mit der Kurve der Elbe. Vergleicht man den Eisstand dervier Str??me, so erkennt man ein allm?¤hliges Wach-sen desselben nach Osten hin, daher l?¤ngere Dauerdes Winters und gr??ssere Intensit?¤t der K?¤lte. Die beiden kleinen Darstellungen von der j?¤hrli-chen Periode des Bodensee's und der Donau k??nnenals Seitenst??ck dienen zu den analogen Kurven desRheins, der Elbe und Oder, auf No. 15 dieser Ab-theilung. Die Konstruktion der Donau-Kurve gr??n-det sich auf die von Lamont (in seinem vortrefflichenJahrbuch der M??nchener Sternwarte) bekannt ge-machten Beobachtungen. Sie sind in baierischemMaass ausgedr??ckt, und die Bodenseer des Dr. Dihl-mann in W??rttembergischem Maass > beide wurdenf??r unsern Zweck auf pre??ssisches

Fussmass reduzirt.Die Zahlen sind folgende:





??? Hydrographie. 17 Monate. Jahresielten. Dezember 1' 6" ÎŠ 1 Januar 0 5 )â–  Winter 0' 8",3 Februar 0 2 J 1 M?¤rz 1 1 1 April 2 4 i Fr??hling 2 4,0 Mai 3 7 J Juni 6 0 ) Juli 6 1 S Sommer 5 8,3 August 5 0 September 4 10 1 1 Oktober 3 4 > Herbst 3 Î´,Î? November 2 1 Jahr = 3' 2" Donau, bei Passau. Jahreszeiten. 5' 8" 1 1 4 4 ^ Winter 4' 8", 3 4 1 j 1 7 5 1 1 6 10 )â–  Fr??hling 7 6,3 8 4 1 9 11 ] 8 10 ^ Sommer 8 10,Î? 7 11 17 8 \ 5 0 ^ Herbst 5 11,0 5 3 . Jahr = 6' 9" Mittlere Wasserst?¤nde.Bodensee, bei Frledrfohehafeo. Januar Februar M?¤rz April Mai Juni Juli Auguat September Oktober November Eine hydrologische Ephemeride, oder eine Ueber-sicht vom Zustande der Wasserh??he im Rhein undMain, in der Weser, Elbe, Oder und Weichsel, sowie im Memelstrom, in jedem Monate des Jahresfindet sich in dem Ahnanach f??r das Jahr 1840;den Fre??nden der Erdkunde gewidmet von Berg-haus, p. 29_37; vergl. auch Almanach f??r das Jahr 1841, p. 25, 26 (Gotha, J. Perthes). 15. Die de??tsclieii Str??me Rhein, Elbe, Oder; nach ihrem Verhalten innerhalb eines Jahres; gegr??ndetauf die Beobachtungen der Pegel zu Basel, K??ln und Emmerich; zu Dresden und Magdeburg; und zuR??strin. Nebst einer Darstellung vom Jahresstande dieser Str??me seit 1728 etc. NO. 16. Hydrographisches Tableau der Weser, Weichsel und des Memel-Stroms. (Nebst einer graphi-schen Darstellung der Jahres-Periode dieser Str??me nach den Beobachtungen an den Pegeln zuMinden, Thorn und Tilsit. Diese beiden Bl?¤tter zerfallen in zwei Haupt-Ab-theilungen, eine obere und untere. In den sechsTableaux der untern Abtheilung ist das Resumegegeben von den Beobachtungen, die in den vor-hergehenden Bl?¤ttern graphisch niedergelegt undentwickelt worden sind: man ??bersieht mit EinemBlick die Bewegung der genannten sechs Str??me in-nerhalb der Jahresperiode, oder den Zustand dersel-ben nach ihrem Verhalten des mittlem Wasserstandes,des mittlem Hoch-, und des mittlem NiedrigwassersInden zw??lf Monaten, wie in den vier Jahreszeiten,nebst Angaben ??ber die a??ssersten Strom-Fluthenund Ebben, oder ??ber die h??chsten und die nied-rigsten St?¤nde, welche in jedem der sechs Str??meseit Beginn oder seit Aufzeichnung der Wasserh??henan den betreffenden Pegel-Stand??rtern vorgekommensind. Die Beobachtungen reichen hinauf, bis zum Jahre: _ Im Rhein, am Pegel zu Basel.................... 1809. K??ln.................... 1782. Emmerich................................1770. In der Weser, am Pegel zu Minden..................1819. In der Elbe, am Pegel zu Dresden..................1801. Magdeburg................ 1728. Î“Î? der Oder, am Pegel zu K??strin ...............................1781. In der Weichsel, am Pegel zu Tiiorn....................................1795. Im Memelstrom, am Pegel zu Tilsit ...................1811. Um das Verh?¤ltniss zu zeigen, in welchem derWasserstand unserer Str??me zur W?¤rme und zumRegenfall steht, sind in jedem Tableau die Kurvender Temperatur und der Regenh??he eingetragen wor-den, mit Ausnahme des Weichsel-Tableau (aufNo. 16),f??r welches Beobachtungen ??ber die Regenmengeinnerhalb des Grebietes dieses Stromes bisher nichtangestellt, oder mindestens nicht bekannt sind. Die vergleichende Darstellung vom Verhalten desWasserstandes im Rhein, in der Elbe und Oderw?¤hrend des Jahres, welche aufNo. 15 gegeben ist,enth?¤lt f??r die Elbe auch die Kurve von Dresden,und f??r den Rhein, ausser der Kurve von

Emmerich,die des K??lner Pegels, sowie die des Pegels zu Ba-sel, welche hier zum ersten Mal erscheint nach denin den Jahren 1809 bfs 1847 angestellten Beobach-tungen, die von dem Rathsherrn Peter Merian theilsin einer gedruckten Abhandlung â€ž??ber den Stand PHYSIK. ATLAS II. des Rheins bei Basel, und ??ber die fortdauerndeAbnahme von dessen Wassermenge in den letzten30 Jahren" (Bericht ??ber die Verhandlungen dernaturforschenden Gesellschaft in Basel; IV, Basel1840; p. 82â€”87) theils in der Handschrift fre??nd-schaftlichst mitgetheilt wurden. Die Frage, ob der Wasserstand der Str??me sichgleich bleibe, oder ob er Ver?¤nderungen unterwor-fen sei, ist nicht allein von physikalischem, sondernauch von hohem national??konomischen Interesse.Eine Antwort auf diese Frage giebt f??r den Rhein,die Elbe und die Oder das f??nfte der auf No. 15enthaltenen Tableaux der obern Abtheilung, die Uehersicht vom mittlem Jahresstande von 1728_ 1740; noch entschiedener aber das sechste Tableau,welches unter der Aufschrift: Gang der Str??me nachDecennien die Thatsache klar vor Augen legt, dassder Wasserstand in den genannten drei Str??men seitden Epochen, bis zu denen die Beobachtungen anden betreffenden Pegeln hinaufreichen, entschiedeneine Abnahme erlitten hat, die bald gr??sser, baldkleiner und nur selten durch Zunahme der Wasser-h??he unterbrochen gewesen ist. Eine dem f??nftenTableau ?¤hnliche Uebersicht ist aufNo. 16 von derWeser, der Weichsel und dem MemelStrome ein-geschaltet worden. Was die Baseler Rhein-Kurve betrifft, so ist zubemerken, dass sie nicht das absolute Maass derPegelh??hen ??ber dem in der Zeichnung als Null an-genommenen Anfangspunkt des Wassermessers aus-dr??ckt, sondern nur das relative Maass der Was-serst?¤nde, was nothwendig war, um diese Kurvemit den Kurven von K??ln und Emmerich in Zu-sammenhang zu bringen. Nach den mit dem Jahre1838 schliessenden dreissigj?¤hrigen Beobachtungenzu Basel ist der mittlere Wasserstand des Rheinsdaselbst 6,5u Ne??e Schweizer Fuss = 6' 2" 7'",3Pre??ss. Maass. Um das absolute Maass der Rheii^-h??hen bei Basel zu erhalten, wird man vom relati-ven Maasse 5' abziehen m??ssen. Zur Berichtigung der auf No. 15 in der Tabelleder drei Coordinaten der Pegel-Stand??rter befindli-chen Zahlen ??ber die absolute H??he der Pegel-Null- 5



??? punkte und des mittlem Wasserstandes dienen fol-gende Angaben: ??eber dem Nullpunkt des Stadt-Pegels zu Amsterdam: Pre??ss. Maas 0 Pegel Mittlerer Wasseretend Basel........ 775'. 2". 7"',2 781'. 5". 2"',5 123. 3. 0,7 42. 0. 6,5 348. 5. 10,Î¤ 18 Zweite Abtheilung. _ Hydrographie. 143. 5. 4,4 Alle diese Zahlen sind das Eesultat, einerSeits des Ehein-Nivellements, welches an den Null-punkt des Amsterdamer Pegels angekn??pft ist, an-derer Seits der verschiedenen Eisenbahn-Nivelle-ments, die unter sich im Zusammenhang stehen.Im Besondern ist die H??he des Baseler Pegels ausder Abw?¤gung der im Grossherzogthum Badenangelegten Eisenbahn hervorgegangen. Die Quelle,die f??r die betreffende Zahl zu Gebote steht, giebtdem Nullpunkt des Baseler Pegels eine H??he von749 Pariser Fuss oder 243" (Ostervald, Recueil dehauteurs des -pays compris dans le Cadre de la CartegSnirale de la Suisse, Neuchatel 1847, p. 19). An-dere Bestimmungen f??r denselben Nullpunkt sind inPariser Maass: 777' Buchwalder (nach trigonome-trischer Messung); 766' P. Merian, 762' Horner,und 752' Michaelis (diese drei Bestimmungen nachBarometer-Messungen). Der mittlere "Wasserstandder Elbe bei Wittenberg ist nicht bekannt; weshalbdie absolute H??he desselben in der obigen Tabellehat unausgef??Ut bleiben m??ssen. GOTHA. _ STOLLBERGSCHE BUOHDKUCKEEEI.
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