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Die Thatigkeit des Chlorophylls in den 
Pflanzen.

Von Dr. A. Hans en.

Mit siebcn Abbildungcn.

Selten wohl wird raan eine Person finden, 
welche nicht ein Interesse oder doch eine ge- 
wisse Zuneigung fiir die Pflanzen empfande. 
AUgemein werden Pflanzen cultivirt zur Unter- 
haltung und zum Vergniigen, und mit welcher 
Sorgfalt wird zuweilen ein krankelnder Blumen- 
stock, der an sich werthlos ist, gepflegt, in der 
Hoffnung, dass doch noch etwas aus ihm werden 
kdnne. Auch bei einem Spaziergange in’s Freie 
ist, wenigstens in unseren gemiissigten Erd- 
strichen, wo nicht wie in den Tropen eine 
bewegliche, farben- und formenreiche Thier- 
welt den Hauptanziehungspunkt fiir den Natur- 
beobachter und Naturfreund bildet, das Wesent- 
liche, dass das Auge Pflanzen findet. Man 
sucht Wald und Wiesengriinde auf und meidet 
ode vegetationsarme Strecken. Was bedingt 
diese Zuneigung, ja geradezu dies Bediirfniss 
nach Pflanzen? Man kann den Grund kaum in 
dem Bediirfniss des Formensinnes sehen, der 
bei der Vernachlassigung des Zeichenunterrichtes 
in unseren Schulen nur bei wenigen Menschen 
sich entwickelt, wie schon aus der Schwierigkeit 
hervorgeht, welche meistens bei der leichten 

Aufgabe der Unterscheidung der Baumformen 
empfunden wird. Ausserdem sind unsere Vege- 
tationsformen einfach und iiire Schónheit und 
Mannichfaltigkeit fallt nicht dem ersten Blicke 
auf, wie das bei der grandioseren Architektonik 
tropischer oder subtropischerPflanzen derFallist. 
Es ist wesentlich die Farbę, welche den Spa- 
ziergiinger lockt, das Auge will Griines sehen. 
Thatsiichlich spielt, abgesehen von schonen 
Linien der Landschaft, die Freude des Auges 
am Chlorophyll die Hauptrolle bei jedem Gang 
in’s Freie, und gewiss erweckt keine Farbę eine 
ahnlich frische und freudige Stimmung wie der 
Anblick des Gruns der Pflanzen. Oder sollte 
die Neigung zu den Pflanzen einer geheimen 
Ahnung entspringen, dass es sich hier um eine 
der wichtigsten Beziehungen zum Menschenleben 
handelt? Eine solche Frage kónnen wir mit Be- 
stimmtheit verneinen, derartige Zusammenhange 
pflegen selten allgemein geahnt zu werden, und 
umsomehr bewundern wir die Forscher, welche 
dieselben aufdecken. Gerade beim Chlorophyll 
ist es am allerwenigsten das Gefiihl, welches 
auf den richtigen Gedanken lenkte, dass die 
Existenz aller iibrigen Lebewesen auf unserem 
Erdball, Thiere wie Menschen, von der Thatig
keit des Chlorophylls der Pflanzen abhiingt. 
Eben weil man diesen fundamentalen Zusammen- 
hang nicht ahnen kann, war derselbe auch dem 
ganzen Alterthum und Mittelalter unbekannt und 
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wurde erst im Jahre 1779 von dem holliindischen 
Naturforscher Ingenhousz entdeckt.

Wenn ich mir erlaube, die Leser dieser 
Zeitschrift auf die wichtigsten Punkte der Thiitig- 
lceit des Clilorophylls aufinerksam zu machen, 
so darf icli wohl die Kenntniss voraussetzen, 
dass man mit dem Namen Chlorophyll den 
griinen Farbstoff bezeichnet, welcher, bei allen 
Pflanzen von den Algen bis zu den Biiumen in 
gleicher Form und Zusammensetzung sich findend, 
die Ursache der Farbę der griinen Organe ist. 
Dagegen wird es sieli empfehlen, die Frage 
zunachst zu beantworten, in welcher Weise der 
Farbstoff mit den griinen Organen, vor allen 
den Blattem, verbunden ist, eine Frage, welche 
sich nur durch die Ergebnisse der mikrosko- 
pischen Fprschung losen lasst. Die heutigen 
Instrumente erlauben unter Benutżung der zahl- 
reichen iiber das Chlorophyll angestellten und 
in der Litteratur niedergelegten Beobachtungen 
ohne Schwierigkeit festzustellen, dass in den 
Zellen griiner Organe — seien diese mm ein 
Famprothallium, ein Moosblatt oder der Durch- 
schnitt durch das Blatt einer Eiche oder Linde — 
das Chlorophyll immer in Form von bestimmt 
begrenzten, in der Regel kugelfórmigen oder 
ovalen, zuweilen aber auch complicirter gestal- 
teten Kórpern vorhanden ist. Das Chlorophyll 
bildet also nicht in den Zellen eine griine 
Lósung oder eine homogen griine Masse, soli
dem distincte griin gefiirbte Kórper, welche dem 
iibrigen farblosen Inhalte der Zellen eingelagert 
sind. First neuere Untersuchungen haben die 
Allgemeinheit dieser Formenbildung festgestellt, 
friiher glaubte man, dass das Chlorophyll nie- 
derer Pflanzen, wie der Algen, auch ais ein 
homogener griiner Zellinhalt vorkomme, doch 
machte schon Hugo von Mohl, welcher die 
ersten mikroskopischen Untersuchungen iiber das 
Chlorophyll, welche von Bedeutung sind, an- 
stellte, darauf aufmerksam, dass eine geniigend 
starkę Vergrosserung in vielen Fallen auch dort 
das Chlorophyll in Kornchen auflóse, wo das- 
selbe anfangs homogen erscheine. Die Allge
meinheit der Thatsache stellten Sc limit z, 
Schimper und A. Meyer durch ihre 1882, 
83 und 85 erschienenen Untersuchungen fest.*)

*) Schmitz, Die Chromatophoren der Algen. 
Schimper, Untersuchungen iiber die Chlorophyllkorper. 
Meyer, Das Chlorophyllkorn.

Unsere Abbildung Fig. 1 erliiutert die ja in 
der Regel einfache Form der Chlorophyllkórner, 
die bei den hoheren Pflanzen, den Pteridophyten 
und Phanerogamen, nur in ihren Gróssenver- 
haltnissen voneinander abweichen, im Uebrigen 
hier stets die einfachere Gestalt des rundlichen 
oder scheibenfórmigen Kornes besitzen. Die 
Kleinheit der Chlorophyllkórner macht, bei der 
wichtigen Aufgabe, welche sie zu erfiillen haben, 
ihre grosse Anzahl in den griinen Blattem 

nothwendig, ein Blatt enthalt viele Millionen 
Chlorophyllkórner. Schon eine weniger genaue 
Beobachtung ergiebt, dass jungę Bliitter, wie 
wir sie in jedem Friihling an den neuen Trieben 
sich entwickeln sehen, eine hellere F"arbe be
sitzen und erst spiiter im Stadium ihrer vollen 
Entwickelung ein gesiittigtes Griin annehmen.

Fig. 1.

1 x 3

Chlorophyllkórner.
1. Kctocarpus. a. Yaucheria. 3. Iris.

Die Beobachtung deutet darauf hin, dass das 
Chlorophyll sich erst allmahlich in den Blattem 
bildet, eine Thatsache, die sich durch mikro- 
skopische Beobachtung feststellen liisst. Nacli 
den iilteren Untersuchungen von Sachs nahm 
man an, dass die Chlorophyllkórner aus dem 
farblosen Protoplasma der jungen Blattzellcn 
sich ausschieden und nach Bilclung ihres Farb- 
stoffes in Function traten. Wie Schmitz bei den 
Algen, Schimper u. a. bei den Phanerogamen 
nachgewiesen, findet aber eine solche blosse 
Differenzirung aus dem farblosen Zellenproto- 
plasma nicht statt, sondern die Chlorophyll
kórner, welche in den Blattzellen an Anzahl 
zunehmen, vermehren sich ganz iihnlich wie die 
Zellkerne durch Zweitheilung. Der Theilungs- 
vorgang ist aber im Vergleich zur Kerntheilung 
ein iiusserst einfacher. Schreitet ein Chlorophyll- 
korn zur Theilung, so beginnt es sich in der 
Mitte einzusehnuren, es nimmt eine Gestalt wie 
in der Fig. 2 an und endlich findet eine voll- 
stiuidige Trennung der auseinanderweichenden

Hiilften statt; es
Fig. 2.
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Theilung eines Chlorophyllkomes.

sind auf diese Weise 
zwei Chlorophyll
kórner entstanden, 
die, zunachst zur 
normalen Grosse

heranwachsend, ihren Theilungsprocess wieder- 
holen kónnen. Wo durch Fortpflanzung eine 
neue Pflanze erzeugt wird, werden stets den 
Fortpflanzungszellen einige wenige Chlorophyll
kórner von der Mutterpflanze vererbt, welche 
durch Vermehrung die ungeheuren Mengen von 
Chlorophyll bilden, die eine erwachsene Pflanze 
spiiter enthalt. Ganz iihnlich, wie ein neuer Zell- 
kern sich nicht neu bildet, sondern sowohl in 
demselben Individuum durch Theilung schon vor- 
handener Zellkerne entsteht, ais auch in jedem 
sich von einer Pflanze zum Zwecke der Vennehrung 
abtrennenden Theile ein directer Abkómmling cjer 
Zellkerne der Mutterpflanze ist, so bilden auch 
die Chlorophyllkórner continuirliche Generationen.
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Kennzeichnen sich auch durch dieses Ver- 
halten die Chlorophyllkórner ais morphologisch 
selbstandige Zellbestandtheile, welche nicht mit 
dem Protoplasma direct zusammenhangen, so 
sind sie diesem doch chemisch ausserordentlich 
ahnlich, soweit es sich um die Geriistsubstanz 
des Chlorophyllkornes handelt. Denn wir miissen 
an dieser Stelle hervorlieben, dass ein Chloro- 
phyllkorn viel complicirter gebaut und ausge- 
riistet ist, ais die erste mikroskopische Beob- 
achtung erwarten liisst. Bei einer orientirenden 
Beobachtung hat es den Anschein, ais ob die 
Chlorophyllkomer gleichmiissig griingefarbte so- 
lidere, aber doch immerhin weichere Korper 
seien, d. h. solche, welche durch Druck oder 
sonstige iiussere Eingriffe ihre Form etwas ver- 
iindern konnen. Schon eine sehr einfache Be- 
handlung liefert aber einen etwas weiteren Auf- 
schluss iiber die Natur der Chlorophyllkomer. 
Behandelt man einen mikroskopischen Schnitt 
irgend eines griinen Organs mit Alkohol, so ent- 
nirben sich die Chlorophyllkomer. Der Alkohol 
hat den griinen Farbstoff gelost, aber ein farbloses 
Geriist zuruckgelassen, welches Grosse und Ge- 
stalt der ursprunglich griinen Kórner vollstandig 
beibehalten hat. Dieser sehr einfache Versuch 
fiihrt zu dem wichtigen Resultat, dass das Chloro- 
phyllkorn zunachst ans zwei Bestandtheilen be- 
steht, aus dem farblosen Geriist, welches eine dem 
Protoplasma ahnliche stickstoffhaltige Substanz ist, 
und aus dem Farbstoff. Man kann denselben 
Versuch auch anstatt mit mikroskopischen Schnit- 
ten mit ganzen Blattern anstellen. Nach lan 
gerem Verweilen in Alkohol werden dieselben 
farblos, der Farbstoff selbst bildet im Alkohol 
eine schon smaragdgriine Losung, welche, wenn 
man das Sonnenlicht auf dieselbe fallen liisst, 
prachtvoll blutroth lluorescirt. Werden auf diese 
Weise entfarbte Bliitter mikroskopisch unter- 
sucht, so findet man die Zellen wie vorher mit 
Chlorophyllkornern erfiillt, nur ist alles farblos 
geworden. Diese Entdeckung kann aber nur zu 
weiteren Fragen Veranlassung geben. Es muss 
sogleich diejenige sich aufdrangen, in welcher 
Weise der Farbstoff mit dem Kom verbunden 
sei. Wenn man bisher annahm, dass die Chloro- 
phyllkorner mit dem Farbstoff durchtriinkt seien, 
so war man sich dabei nicht der Schwierigkeit 
bewusst, welche dadurch entsteht, dass es sich 
darum’ handelt, eine eiweissahnliche Substanz, 
wie sie das Chlorophyllkorn darstellt, mit dem 
in Wasser unlóslichen Farbstoff zu vereinigen. 
Die neueren Untersuchungen iiber diesen Gegen- 
stand haben nun in verschiedenen Richturigen 
wichtige Aufldiirungen gebracht. Durch genauere 
mikroskopische Beobachtungen konnte festgestellt 
werden, dass die Chlorophyllkomer nicht, wie 
es den Anschein hat, solnie Kórperchen sind, 
sondern dass ihr Bau etwa dem eines Schwannnes 
gleicht, d. h. das Chlorophyllkorn cnthiilt zahl-

Fig. 3-

Chloropliyllhaltigc Zoile. 
Dio Chlorophyllkórner liogen 
im Protoplasma eingebettet 
der Żeliwami an und platten 
sich an der Meruhrungsflache 
ab. Die weissen Korper in 
den Chlorophyllkórnern sind 

Starkekorncr.

reiche Hohlungen in seiner farblosen Kórper- 
masse. Die Vacuolen, welche auf diese Weise 
gebildet werden, sind mit dem griinen Farbstoff 
angefiillt, dessen genauere Untersuchung aber 
ebenfalls complicirtere Verhaltnis.se aufdeckte, 

ais man bisher angenom- 
men. Der griine Farbstoff 
befmdet sich in inniger 
Verbindung mit wachs- 
iihnlichen Substanzen und 
ausserdem ist ihm noch 
ein in festem Zustande 
rothgelber Farbstoff bei- 
gemengt, den man durch 
einebesondereTrennungs- 
methode vom griinen tren- 
nen kann.*)  So gehóren 
denn diese mikroskopisch 
kleinen Organe morpho
logisch und chemisch zu 
den complicirtesten des 
Pfianzenkórpers.

In den Zellen der 
griinen Organe sind die 
Chlorophyllkomer dem 
protoplasmatischen Wand- 
belege eingebettet, so dass 
sie nicht in den Zellsaft 

gelangen konnen, sondern der Innenwand der 
Zellen anliegen. Sie sind allerdings nicht un- 
beweglicli, sondern konnen, auf Lichtreize rea- 
girend, Ortsveriinderungen vollfiihrcn, eine Eigen- 
schaft, auf die hier nur hingedeutet wird, ohne 
dass darauf, ais nicht zu unserm Thema gehorig,

niiher einge- 
gangen werden 
kann.

Betrachten 
wir unsere Fig. 3 
alsSchema einer 
chlorophyllhal- 
tigen Zelle, so 
lassen sich aus 
Millionen sol- 
cher Bausteine 
inGedankendie 
chlorophyllhal- 
tigen Organe, 
wie die Bliitter, 
aufbauen.

Zur Erleich- 
terung des Verstiindnisses mogę aber noch ein 
Durchschnitt eines Blattes hier abgebildet werden, 
welcher einige Anschauung giebt von der Anord- 
nung des Chlorophyllgewebes im Blatte (Fig. 4).

Bei flachen Bliittern, welche nur einer ein- 
seitigen Beleuchtung unterliegen, schliessen die 
Zellen an der Blattoberseite in der Regel fest,

I'lg. 4.

Durchschnitt durch ein Eichonblatt. 
Stark vergrósscrt.

*) Han sen, Die Farbstoffe des Clilorojiliylls. 1889.
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ohne Zwischenraume zusammen und bieten ein 
sehr regelmiissiges Bild dar, wahrend an det 
Blattunterseite durch Vorhandensein zahlreichei 
Luftraume das Gewebe liier lockerer ist, was 
sich gewóhnlich schon dem blossen Auge da- 
durch kundgiebt, dass die Blattunterseite heller 
griin erscheint.

Damit ist auf die wichtigsten Punkte iiber 
den Bau und die Vertheilung der Chlorophyll- 
kórner łiingewiesen worden, und es ist leicht 
begreiflich, dass eine solclie Aufklarung nicht 
umgangen werden kann, wenn man sich mit der 
Thiitigkeit dieser Organe beschiiftigen will.

Ohne weitere Umschweife wollen wir gleich 
in einem kurzeń Satze die physiologische Auf- 
gabe des Chlorophylls hervorheben.

(Schluss folgt.)

Ueber Erdbeben.
Von Rudolf Falb.

(Schluss.)

Der ziffermassige Nachweis kann hier aller- 
dings nicht mehr in der einfachen Form der 
vorausgehenden Untersuchung geliefert werden, 
da die Erdnahe und der Aeąuatorstand des 
Mondes in jedem Monate eine verschiedene 
Stellung zu einander und die einzelnen Erd- 
nahen noch dazu sehr verschiedene Werthe 
haben. Perrey’s und Schmidfs Untersuchungen 
in dieser Richtung beschriinkten sich auf die 
Erdniihen im Allgemeinen, in ihrem Verlhiltnisse 
zu den Erdfernen des Mondes; ferner auf die 
Syzygien (Neu- und Vollmond) in ihrem Ver- 
haltnisse zu den Quadraturen; der Aeąuator
stand wurde gar nicht beriicksichtigt. Das Re- 
sultat war, wie es bei einer so mangelhaften, 
ja geradezu fehlerhaften Methode nicht anders 
erwartet werden konnte, sehr unharmonisch. 
Protz alledem ging ein Ueberschuss zu Gunsten 
der Erdnahen und Syzygien mit mehr oder 
weniger Deutlichkeit hervor.

Der Verfasser hatte daher sein Augenmerk 
auf die volle P luthformel gerichtet, und da die 
sehr zeitraubende Untersuchung nach dieser fur 
die Vergangenheit noch nicht durchgefiihrt wer
den konnte, seit 1868 die einzelnen Ffilie in 
der Gegenwart aufmerksam verfolgt und gar 
bald gefunden, dass der Mondeinfluss bedeu- 
tend grósser ist, ais es die bisherigen Unter
suchungen verriethen. Dabei stellte sich zugleich 
noch ein weiterer Grund der Disharmonie jener 
Resultate heraus. Es zeigte sich mit aller Be- 
stimmtheit, dass bei sehr starken Fluthstellungen 
die ihnen entsprechenden Erdbebenkatastrophen 
eine Verfriihung bis zu 5 lagen aufweisen! 
Solclie Fiille kamen dann bei der bisherigen 
Zahlungsweise natiirlich den Quadraturen, d. i. 

dem 7. Tage vor dem Syzygium, also dem Tage 
der Ebbe, wo die Fluthkraft am geringsten ist, 
zu gute, wahrend sie (loch, wie die genaue Er- 
wiigung von Fali zu Kall zeigte, der starken 
Fluthstellung zuzuschreiben sind, also eigentlich 
den Syzygien angehoren.

Die Ursache einer solchen enormen Ver- 
friihung liegt ofienbar darin, dass die bis zu 
einem aussergewóhnlichen Maximum stetig wach- 
sende Fluthkraft schon, bevor sie dieses Maxi- 
mum erreicht, den Werth eines gewohnlichen 
Maximums iiberschreitet, welches bereits stark 
genug ist den Erdstoss auszulósen. Die grosse 
Convergenz der einzelnen theoretischen Fluth- 
factoren in einem solchen Falle macht sich dann 
mehrere Tage vor der Coincidenz geltend.

Durch solche Beobachtungen von Fali zu 
Fali kam dann der Verfasser auch dahin, einen 
neu en Plauptbeweis fur die Fluththeorie in 
ihrer Anwendung auf die Erdbeben durch das 
haufige Zusammenfallen der grossen Katastro- 
phen, dereń es im Laufe eines Jahres hochstens 
drei giebt, mit den Finsternissen, aufstellen 
zu kónnen, die nur in seltenen Fallen sich in 
einem Jahre bis zu sechs oder sieben belaufen. 
Bei der Seltenheit beider Phanomene geniigten 
schon wenige Jahre zum Beweise, dass hier ein 
Zufall ausgeschlossen ist.

Wir citiren hier in dieser Beziehung bei- 
spielshalber nur die Ereignisse der letzten Jahre.

Im Jahre 1886 hatten nur zwei Finsternisse 
statt: am 5.-6. Marz und am 29. August. Es 
ereigneten sich in diesem Jahre drei grosse Erd
bebenkatastrophen: am 6. Marz wurde Cosenza 
zerstort; am 27. August Philiatra im Pelo- 
ponnes, wobei die Erschiitterung bis nach Aegyp- 
ten und ins Berner Oberland sich erstreckten; 
am 31. August erfolgte die Zerstórung von Char
leston in Siid-Carolina mit noch grosserer Er- 
schiftterungssphare und der Ausbruch des Vul- 
kans Nina Fóu in der Siidsee — nach dreissig- 
jahriger Ruhe.

Von den vier Finsternissen des Jahres 1887 
brachte jene vom 22. — 23. Februar die Kata- 
strophe an der Riviera am 23. Februar; jene 
vom 3. August die Zerstórung von Cuenęa in 
Ecuador. Ausserdem wurde nur noch die Ka- 
tastrophe von Werny (Russland) am 10. Juni 
gemeklet, welche zwar mit keiner Fluthstellung 
zusammenfallt, wohl aber in ihrem weiteren Ver- 
laufe den stiirksten der vielen folgenden Se- 
cundarstosse am 22. August — drei Tage nach 
der Sonnenfinsterniss am 19. August —
brachte.

Im Jahre 1889 wurden bis jetzt (Anfang 
September) drei Katastrophen gemeklet: jene 
vom 12. Juli in Dscharkent, vom 28. Juli in 
Kumatoto (Japan) und die vom 26. August <in 
Patras und Missolunghi; die erstere entspricht 
der Mondlinsterniss vom 12. Juli; die letzteren 
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fallen wenigstens genau mit einem Hochfluth- 
tage dritter Ordnung zusammen.

Nach der Wahrscheinlichkeits-Rechnung wiir- 
den schon diese wenigen Daten vollauf geniigen, 
das Zusammenfallen der Erdbeben mit den Fin- 
sternissen ais ein gesetzmassiges hinzustellen.

Nun kann aber die Ursache dieses Ver- 
haltens nur in dem Umstande liegen, dass bei 
einer Finsterniss, der Stellung von Sonne und 
Mond zur Erde entsprechend, die vollkommenste 
Superposition ihrer einzelnen sonst getrenn- 
ten Fluthwellen, somit das Maximum der Syzy- 
gienfiuth eintritt.

Indem wir hier den Ausdruck „Fluthwellen11 
gebrauchen, gelangen wir zur Frage, ob der 
hier unzweifelhaft nachgewiesene Zusammenhang 
der Erdbebenhaufigkeit mit den Hochfluthzeiten 
in der That auf eine Ebbe und Fluth des 
unterirdischen Magmas hinauslauft, das uns 
an der Oberfiache ais Lava zur Erscheinung 
kommt. Wohl hat Perrey in dieser Weise das 
Resultat seiner Untersuchungen interpretirt, in
dem er annahm, dass eine Fluthwelle durch 
ihren Anprall an die Gebirgswande, die an der 
Grenze der festen Kruste sich in das Magma 
tauchen, die Erschutterungen hervorruft; und 
auch wir neigten uns noch im Jahre 1870 dieser 
Ansicht hin, wurden jedoch durch das Detail- 
studium des Verlaufes der einzelnen Katastro- 
phen sehr bald eines Besseren belehrt. Zu- 
niichst aber ist an eine eigentliche Welle mit 
Berg und Thal hier schon aus dem Grunde 
nicht zu denken, weil zwischen der festen Kruste 
und dem Magma ein hohler Raum gar nicht 
vorhanden sein kann. Darauf haben wir bereits 
in unserer Schrift: „Gedanken und Studien iiber 
den Vulkanismus“ (Graz 1875) p. 109 hinge- 
wiesen: „Es besteht zwischen der Kruste und 
dem llussigen Kerne kein hohler Raum, wes- 
halb auch kein eigentlicher Wellenberg, sondern 
nur ein radialer Druck an dessen Stelle von 
innen nach aussen ais Fluthwelle bezeichnet 
werden darf.“ Wir gingen dabei von der Er- 
wagung aus, dass die Temperatur der festen 
Kruste mit der Tiefe im Grossen und Ganzen 
gesetzmiissig und allmahlich zunimmt und dem- 
entsprechend ein allmahlicher Uebergang 
des festen Gesteines zum Schmelzflusse natur- 
nothwendig anzunehmen ist, Dabei bleibt eben 
fiir eine scharfe Scheidung beider kein Spielraum, 
geschweige denn fiir eine leere Zonę dazwischen.

Wir haben also anzunehmen, dass zu den 
Zeiten, wo eine Superposition der Sonnen- und 
Mondwellen auf dem Meere eintritt, in den 
Tiefen unter der Erdkruste nur eine Super
position der Druckmaxima von Seite des zah- 
flii.ssigen Magmas auf die Erdrinde (von innen 
nach aussen) stattfindet.

lnfolge dieses Druckes entsteht ebenso- 
wenig eine Erschiitterung der Erdkruste, ais 

eine solche durch den Dampfdruck auf die 
Wandung des Dampfkessels eintritt. Erst durch 
das Zerreissen derselben wird eine solche 
herbeigefiihrt.

Dahin nun leiten auch die directen Be- 
obachtungen des Vorgangs bei den einzelnen 
Katastrophen. Es tritt ais allgemeine Regel her- 
vor, und der Verfasser war der erste, der dar
auf mit Betonung hingewiesen, dass nur in den 
seltensten Filllen einer oder der andere schwache 
Stoss ais Mahnung der Katastrophe vorausgeht. 
Diese bricht stets vollstandig unerwartet aus; 
wohl aber folgt ihr dann ebenso gesetzmiissig 
— ohne Ausnahme — eine grosse Zahl 
schwacherer Stosse, oft Tag fiir Tag, die 
zwar von wechselnder Intensitat sind, aber nie- 
mals wieder die Starkę des Katastro- 
phenstosses erreichen.

Mit diesen zwei Gesetzen ist der bisherigen 
schrankenlosen Willkiir in den Annahmen iiber 
die Ursache der Erdbeben — zunaehst beziig- 
lich der Katastrophen und ihrem Anhange — 
ein fester Riegel vorgeschoben. Nur durch den 
Umstand, dass man bisher dieses Verhalten 
ganzlich iibersah — und die ganze Erd- 
bebenlitteratur ist dess Zeuge — wird die grosse 
Unsicherheit erkliirlich, welche sich in der Ver- 
schiedenheit der aufgestellten Erdbebentheorien 
kundgab.

Spricht der Typus des Katastrophenstosses 
also fiir den explosiven Charakter der Ursache 
desselben, so liefert uns der Typus der darauf 
folgenden Reihe von Stossen bestimmte Anhalts- 
punkte zur Behauptung, dass wir es hier nicht 
mit dem Zerreissen der Schichten in horizon- 
taler, sondern mit einer Durchbreclmng dersel
ben in verticaler Richtung zu tlmn haben, 
worauf ausserdem auch die senkrecht von 
unten nach oben erfolgende Beweguhg beim 
Ilauptstosse am Herde der Katastrophe und das 
radiale, nicht lineare Erschiitterungsgebiet der
selben hinweist.

Die secundaren Stosse, von welchen sich 
oft Ilunderte in den darauf folge.nden Monaten 
ereignen, binden sich namlich mit grosser Regel- 
massigkeit an den Ilerd der Ka tastrophe und 
der ganze Vorgang spinnt sich genau in der 
Weise ab, ais ob unterirdisch — in Tiefen bis 
zu 7 geographischen Meilen — ein Vulkan aus- 
gebrochen sei und durch die der Lava eigen- 
thiimlichen Explosionserscheinungen die vielen 
schwacheren Erschutterungen hervorrufen Wiirde, 
wiihrend der erste oder Katastrophenstoss seine 
Heftigkeit der Raumung eines unterirdischen 
Schlotes verdankte, weshalb auch jede Wieder- 
holung derselben ausgeschlossen ist. Dabei wird 
nur das Vorhandensein eines unterirdischen 
Ilohlraumes vorausgesetzt, in welchen jener 
Schlot ausintindet und sich die empordringende 
Lava ergiesst,
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Dass clie vielen Explosionen der Gase und 
Dilmpfe, die sich aus der Lava entwickeln, 
sobald sie vom Drucke befreit, an der Ober- 
fliiche erscheint und erkaltet, schwache Erder- 
sehiitterungen erzeugen kónnen, bat der Ver- 
fasser selbst im Jahre 1874 beim Ausbruche 
des Aetna an Ort und Stelle beobachtet. Diesen 
zahlreichen Explosionen verdanken auch die 
vielen Erdbeben, welche einem vulkanischen 
Ausbruche folgen, ihre Entstehung.

Man braucht also nur das, was sich bei einer 
vulkanischen Eruption vor unseren Augen an 
der Oberflache ereignet, in die Tiefe zu ver- 
setzen, und alle der Erdbebenkatastrophe eigen- 
thiimlichen und sie begleitenden Erscheinungen 
sind dann mit einem Sehlage erklart.

Der Einfluss der fluthbildenden Kriifte von 
Mond und Sonne auf die Haufigkeit der Erd
beben wiirde dann in dem Sinne aufgefasst 
werden miissen, dass zur Zeit der Fluthmaxima 
nicht nur der Druck des unterirdischen Maximums 
den grossten Werth erreicht und somit bei ge- 
eigneter Disposition der Schlote ein Durchbruch 
derselben dann ain leichtesten stattfindet, son- 
dern dass auch wegen der durch die gesteigerte 
Anziehung verminderten Schwere die Entwicke- 
lung der Gase und Diimpfe aus der erkalten- 
den Lava da am lebhaftesten vor sich geht. 
So wiirde sich dann auch der Umstand erkliiren, 
dass in der ganzen Reihe der secundaren Stósse 
nach einer Katastrophe die kriiftigsten derselben 
wieder zu den Zeiten der theoretischen Iloch- 
fluthen eintreten. Der Beachtung und dem sorg- 
fiiltigen Studium dieses Verhaltens verdankt der 
Verfasser unter Anderem auch den Erfolg seiner 
Voraussagung des starksten Secundarstos- 
ses nach der (dem Termine nach zuvor ange- 
zeigten) Katastrophe an der Riviera, welcher, 
genau der wissenschaftlichen Erwartung ent- 
sprechend, am 11. Miirz 1887 auch thatsachlich 
mit grosser Heftigkeit eintrat.

Wir schliessen diese unsere Betrachtung mit 
dem Hinweis, dass gerade die bisher unbe- 
achtet, ja wie es scheint, sogar unbekannt ge- 
bliebenen Eigenthumlichkeiten, die wir soeben 
geschildert, im Vereine mit den Gesetzen in 
der zeitlichen Vertheilung der Ersclhitterungen, 
in er ster Linie geeignet sind, uns das richtige 
wissenschaftliche Verst;indniss des Erdbeben- 
Phanomens zu vermitteln. [44]

Der oloktriscbo Lichtwerfer.
Von Major z. D. Scheibcrt.

Mit drei Abbildungcn.

Bekanntlich sind heute alle grósseren Ar- 
mocn und Marinen mit elektrischen Schein- 
werfern ausgeriistet, doch sind aus naheliegcn- 

den Griinden Dctails iiber dereń Construction 
nicht in die Oeffentlichkeit gedrungen. Die 
Pariser Ausstellung aber gab Gelegenheit, die 
von der Firma Sautter, Lemonnier u. Comp., 
einer in technischen Kreisen bekannten Fabrik 
fiir Erzeugung elektrischer Maschinen, hergestell- 
ten Lichtwerfer naher zu besehen. Die ersten 
Lichtwerfer stellte nach dem „Engineering“ das 
genannte Hans fiir die dem Prinzen J e r ó m e 
Napolćon gehorende Yaclit „La Reine Hor- 
tensc“ her. Seitdem hat sich bekanntlich die 
elektrische Technik so vervollkommnet, dass die 
neuen Apparate in keinem Verh;iltnisse mehr 
zu den bescheidenen Anspriichen zur Zeit des 
franzósischen Kaisserreichs stehen.

Der franzosische Oberst Mangin hat der 
Technik durch die Erfindung gekriimmter Pro- 
jectoren grosse Dienste geleistet. Die Armeen 
und Flotten trugen aus erklarlichem Grunde nach 
Instrumenten ein lebhaftes Verlangen, welche das 
Vorgel;inde bzw. das Meer erleuchten und ein 
Schiessen auch in der Nacht ermoglichen konnten. 
Die Schwierigkeit lag in der Aptirung von para- 
bolischen Spiegeln zu den liehtwerfenden Con- 
structionen; doch ist es der oben genannten 
Firma moglich geworden alle anfanglich ais 
uniibersteigbar erscheinenden Ilemmnisse zu 
iiberwinden und ein Instrument herzustellen, 
welches unsrer Ansicht nach allen Anforderungen 
geniigt, die man billiger Weise an solch einen 
Apparat zu stellen berechtigt ist. Ein Zeichen 
von der Trefflichkeit der Construction ist, dass 
bereits 1500 dieser Instrumente im Werthe von 
etwa 10 000 000 M. in Frankreich und den be- 
nachbarten Staaten angekauft worden sein sollen.

Es werden fiir militarische Zwecke zwei Haupt- 
classen dieser Apparate hergestellt: die eine fiir 
Festungen und Kiistenbefestigungen, die andere 
fiir den Feldgebrauch.

Es versteht sich, dass die erstere, fiir 
Festungen, solider konstruirt werden und in- 
folge dessen eine grossere Lichtkraft erhalten 
konnte ais die der Feld-Reflectoren. So ist 
es moglich geworden, dem fiir Festungswerke 
gebauten Lichtwerfer einen Spiegel von 1,5 m 
Durchmesser zu geben. Man hat bei allen 
diesen Herstellungen den Spiegel mit der Lampe 
auf einen besonderen Fahrstuhl gesetzt, wahrend 
man die Dynamomaschine etc. in bombensichcren 
Raumen in nachster Niihe unterbrachte. Die 
Lampen selbst hat man nach dem gemischten 
System (theils Maschinen-, theils Handregulirung) 
hergestellt. Ausser dem grosscn Lichtwerfer, 
welcher in der Maschinenhalle in Paris auf- 
gestellt war und allgemeine Aufmerksamkeit 
erregte, waren noch in der militarischen Ab- 
theilung Lichtwerfer mit Spiegeln von go cm 
Durchmesser aufgestellt. Das Licht derselben 
hat eine Starkę von 45 000 Kerzen mit einem 
Strome von 100 Amperen; die Lichtverstarkung 
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rlurch den Spiegel betragt noch 2025, so dass I 
der Lichtstrahl eine Leuchtkraft von angeblich 
76 — gi Millionen Korzeń besitzt. (Die auf 
der Spitze des Eiffel-Thurmes aufgestellten Licht
werfer entsprechen ebenfalls dieser Leuchtkraft.)

In der Maschinenhalle befand sich auch 
ein Lichtwerfer mit einom Spiegel von 60 cm 
Durehmesser, welcher auf einem eisernen Gitter- 
gestell auf- 
gestellt war.
Die beifolgcn- 
de Abbildung 
(Fig. 1) giebt 
eine genauere 

Darstellung 
dieses Instru- 
mentes. Die 
Anordnung ist 
so getroffen 
worden, um 
den Transport 
des Licht- 
werfers zu er- 

leichtern.
Wennnamlich 
das auf dem 
Gestell be- 
findliche In
strument wei- 
ter befórdert 
werden soli, 
so wird das- 
selbo vermit- 
telst zweier 
seitwiirts an- 
zubringender 

Stangen von 
dem Gitter- 
gestell abge- 
hoben und auf 
eine Platte ge- 
schoben, wel- 
che auf einem 
zweiradrigen 

Karren sich 
befindet. Auf 

demselben 
sind noch ein 
elektrisches Kabel mit zwei Leitungen und ein 
Kasten mit Reservetheilen und Handwerkszeug 
angebracht. Das Gittergestell wird dann zusam- 
mengelegt und vorne auf demselben Karren ver- 
packt. (Siehe Fig. 2.) Nun ist der Apparat fiir den 
Weitertransport untergebracht, der selbst auf un- 
ebnem Gelande ohne Storung vor sich gehen kann, 
wobei dieMaschine natiirlich in einem Unterkunfts- 
raume steht. Wahrend die bisher beschriebenen 
Apparate trotz ihrer theilweisen Beweglichkeit 
doch mehr fiir den Dienst in permanent her- 
gestellten Werken construirt worden sind. so 

Fig. 1.

sind die im Folgenden vorzufiihrenden Entwiirfe 
fiir den Feldgebrauch bestimmt. Die hierfiir 
gebauten Lichtwerfer befinden sich auf dazu 
hergestellten Wagen, die besonders in neuerer 
Zeit, nachdem man specielle Kessel fiir schnelle 
Dampferzeugung verwendet bat, recht leicht 
und beweglich, man mochte sagen elegant ge- 
baut sind. Die umstehende Figur 3 giebt eine

detaillirte und 
sich selbst er- 
lauternde Ab
bildung des- 
solben wieder. 
F.in solcher 
Wagen war 
ebenfalls in 
der Maschi
nenhalle aus- 
gostellt. Auf 
der Iiinter- 
axe desselbcn 
steht, wie die 
Figur zeigt, ein 
cylindrischer 

Kessel (nach 
dem System 
D i o n, llou- 
ton und Tre- 

pardoux), 
dessen Theile 
leicht ausein- 
andergenom- 
men, gereinigt 
und reparirt 
werden kon- 
nen. Treiben- 
der Dampf ist 
in 20 Minuten 
aufzubringen. 
Der mechani- 
sche und elek- 
trische Theil 
des Apparates 
besteht ans 
einem T ur-
binen-Motor 

nachBarson’s 
System, der

9000 Umdrchungen in der Minutę macht und 
der einen unmittelbaren Strom von 100 Am- 
peren bei 55 — 70 Volt Spannung erzeugt. Die 
Lichtstarke betragt 41800 — 45600 Kerzen. 
Die Rader sind aus hartem Holze liergestellt, 
doch haben sie die in der Artillerie gebrauch- 
lichen inetallenen Naben etc. Solche sind be- 
kanntlich leichter zu repariren ais die ganz aus 
Eisen gefertigten Rader. Starkę Federn iiber 
den Axen verhuten die zu heftige Erschiitterung 
der Maschinentheile beim Transport. Der ganze 
Wagen wiegt 60 Centner. Eine wasserdichte Piane 
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schiitzt bei schlechtem Wetter die Maschine vor 
dem Einflusse der Witterung. Der Vorderwagen 
tragt den Lichtwerfer und liat zwei Trommeln 
mit je ioo m Kabel. Da die Lampe ziemlich 
hoch am Wagen angebracht ist, so kann sie auch 
direct von diesem aus benutzt werden und ihre 
Strahlen unmittelbar in das Gelande hineinwerfen. 

So haben die Amerikaner in dem letzten grossen 
Burgerkriege sieli bereits der Scheinwerfer be- 
dient, dereń Leuchtkraft durch Calciumlicht er- 
:;ielt wurde, und bat Schreiber dieses im Jalire 
1863 Gelegenheit gehabt mehrere Nachte hin- 
durch die Beschiessung des Forts Sumter von einer 
nalieliegenden Batterie der Festung Charleston

Fig. 2.

Ausser diesen Apparaten bat die Pariser 
Firma Sautter, Lemonnier u. Comp. noch 
kleinere Lichtwerfer ausgestelltj, welche in ge- 
schlossenen Raumen, begrenzten Localitaten, so 
auch in Militar-Etablissements, Kasematten, 
Magazinen etc. benutzt werden konnen. Die 
kleinsten der Spiegel fiir diese Art Instrumente 
haben einen Durchmesser von nur 5 mm.

Die Fortschritte, welche durch die oben be- 
schriebenen Apparate reprasentirt werden, sind 
zwar ganz bedeutend; doch ist die Idee der 
militarischen Anwendung des Scheinwerfers 
keineswegs eine Errungenschaft der letzten Jahre. 

aus zu beobachten. Die Entfernung der das 
Fort beschiessenden Flotte betrug etwa 2600 m, 
und doch war Beobachter im Stande nicht 
nur die I reffer, welche das Fort trafen, zu 
erkennen, sondern sogar die Wirkung derselben 
bis auf die Bestossung der einzelnen Steine 
genau zu controlliren.

Die letzten Versuche mit Lichtwerfern sah 
Schreiber dieses im Laufe dieses Jahres und 
muss bestśitigen, dass die Beleuchtung, die auf 
eine Entfernung von 2500 m stattfand, eine; 
noch intensivere war, indem die beleuchteten 
Gegenstande geradezu in Tageshelle erschienen. 
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Der Fortschritt, welcher zu verzeichnen ist, liegt 
aber hauptsachlich in der Verwendung von 
Dynamomaschinen. Wahrend im Jahre 1863 
noch eine Reihe galvanischer Elemente nothig 
war, um das Licht zu produciren, so macht jetzt 
die Erzeugung der starken elektrischen Strome 

worden ist und die militarische Welt vielleicht 
noch vor neuen Ueberraschungen steht. Vor- 
laufig aber hat der Festungskrieg, sowohl im 
Angriffe wie in der Vertheidigung, in den neu 
construirten Lichtwerfern eine neue, nicht zu 
unterschatzende Waffe in die Hand bekommen.

■iii
mm

j/
msSSm

durch Dampfkraft und Dynamomaschinen die 
Transportfahigkeit der Lichterzeugungsmaschinen 
und dadurch den weiteren Gebrauch fiir Kriegs- 
zwecke móglich.

Es ist augenscheinlich, dass in dieser Rich- 
tung das letzte Wort noch nicht gesprochen 

Ob die transportablen Lampen sich im Feld- 
kriege, selbst bei improvisirten oder proviso- 
rischen Befestigungen bewahren werden, ist aber 
noch eine offene, nicht ohne Weiteres zu be- 
jahende Frage. [124]
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Geschiohtliclie Entwiokelung
des Feuerlóschwesens in Deutschland.

Von Carl Strehl, Branddirector der Stadt Altona.

Mit zwoi Abbildungon.

Dic Entwickelung des Feuerlóschwesens eines 
Volkes hangt in erster Linie von der culturellen 
Entwickelung des Volkes selbst ab. Solange 
unsere Vorfahren zerstreut in einfachen IIolz- 
biitten im Walde lebten, bestand fiir dieselben 
kaum die Gefahr eines Schadenfeuers. Brannte 
die aus Holz erbaute Hiitte ab, so wurde die- 
selbe an anderer Stelle in gleicher Weise wieder 
aufgebaut. Erst mit der Entwickelung der Cultur 
und dem damit verbundenen Zusammenleben 
grósserer Menschenmengen in eng gebauten 
Stadten und Dorfern machte sich denselben die 
grosse Gefahr und die furchtbare Gewalt des 
entfesselten Feuers bemerkbar.

Jahrhunderte lang betrachteten unsere Vor- 
fahren Feuersbriinste ais eine hóhere Schickung, 
der entgegenzutreten frevelhaft gewesen ware. 
Der Selbsterhaltungstrieb und die immer fort- 
schreitende Cultur zeigten den Menschen end- 
lich auch Wege, das verheerende Element des 
Feuers wirksam zu bekampfen und seiner Zer- 
storungswuth Schranken zu ziehen.

In der Entwickelung des Feuerlóschwesens 
kann man zwei Perioden unterscheiden, niimlich 
die erste Periode vor der Mitte des laufenden 
Jahrhunderts und die zweite Periode seit Mitte 
des laufenden Jahrhunderts.

Erste Periode.
Im Mittelalter waren die Hauser in den 

Stadten meist noch leichte Bauwerke aus Holz 
mit Schindel-, Stroh- oder Rohrdachern. Die 
Wohnliiiuser waren eng aneinander gebaut, die 
Strassenbreiten durch Ueberkragung der Ober- 
geschosse und Vorbau von Erkem in den Ober- 
geschossen und Verkaufsbuden vor den Erd- 
geschossen auf ein móglichst geringes Mass 
beschriinkt. Diese Bauart begiinstigte natiirlich 
ausserordentlich die Verbreitung eines Schaden
feuers, namentlich in der Richtung des gerade 
herrschenden Windes, so dass ein Feuer zuweilen 
einzelne Stadttheile, auch ganze Ortschaften 
verwiistete. Liibeck brannte im 12. Jahrhundert 
mehrmals ab, Strassburg hatte im 14. Jahrhundert 
acht grosse Briinde und Berlin wurde in den 
Jahren 1348 und 1380 von Feuersnoth schwer 
heimgesucht.

Die Massregeln gegen Feuersgefahr bestanden 
damals hiiufig aus nichts weiter ais aus einigen 
riesigen, gewohnlich morschen Leitern, einigen 
dazu passenden Feuerhaken von abenteuerlicher 
Form und aus oft wiederholten Mahnungen an 
die Biirgerschaft, beim Umgehen mit Feuer und 
Licht ja recht vorsichtig zu sein, wie man sie 

vor noch nicht gar so langer Zeit wohl an ein- 
zelnen Orten allnachtlich von den Wiichtern noch 
hat absingen hóren konnen.

Mit dem Emporbliihen der Stiidte und dem 
Waehsen des Wohlstandes ihrer Bewohner kam 
regeres Leben in die Gemeinden. An Stelle 
der Holzhiiuser mit leicht brennbarer Bedachung 
entstanden zum Theil Steinbauten mit Ziegel- 
bedachung, wie einzelne Kaufleute sie bei ihren 
Reisen nach den bliihenden Stadten Oberitaliens 
gesehen hatten. Gleichzeitig kamen eigentliche 
Rauchschlote in Gebrauch. Die ersten Schorn- 
steinanlagen iiberdachen in Form eines um- 
gestiirzten Trichters den Heerd und bilden den 
Mittelpunkt des ganzen Gebaudes. Sie sind 
aus Holz zusammengesetzt und haben innen 
und aussen Lehmbekleidung. Erst im 16. Jahr
hundert erscheinen vereinzelt massive Schom- 
steine, weite gemauerte Kamine, die zu ihrer 
Reinigung bestiegen werden mussten.

Mit dem Steigen des Werthes der Hauser 
und der in denselben angesammelten Vornithe 
wurde auch der Wunsch nach einem wirksameren 
Sclmtze des Eigenthums gegen Feuersgefahr le- 
bendig. Die stadtischen Gemeindewesen erliessen 
Vorschriften iiber feuersichere Bauart, Feuerungs- 
anlagen und dergleichen, und bedrohten mit 
harten Strafen jeden Brandstifter. So entstan
den die Feuerordnungen, spiiter Bauordnungen 
genannt.

Wenn auch die ersteren derselben nur Vor- 
schriften iiber schnelles Entdecken und Bekannt- 
werden des Feuers, iiber Aufrechthaltung der 
Ordnung innerlmlb der ganzen Stadt und speciell 
bei der Brandstelle, sowie iiber die Art der 
Brandloschung und Leitung derselben enthalten, 
so sind in den spateren doch daneben bereits 
Anordnungen iiber regelmassig wiederkehrende 
Revisionen zur Verhutung von Schadenfeuern 
aufgenommen.

Gemiiss der vom Kurfursten Johann Sigis- 
mund von Brandenburg am 17. April 1618 er- 
lassenen Feuerordnung „sollten allc und jede 
1'euerstiitten, Schomsteine, Backofen, Essen und 
Darren alle halbe Jahre durch zwei Rathsper- 
sonen, zwei aus den Verordneten der Gemein
den und einem Schreiber besichtigt werden. Alle 
gefundenen Mangel sind anzugeben, wonach die 
Plauswirthe unter Androhung von Strafen ge- 
zwungen werden sollten dieselben zu beseitigen.“

In der F euerordnung, welche von Friedrich 
Wilhelm, dem grossen Kurfursten von Branden
burg, im Jahre 1672 erlassen wird, ist bereits 
eine Vorlauferin der kommenden Feuer-Bau- 
Polizei-Verordnungen zu erkennen. Feuerstatten 
fiir Gewerbebetrieb sollen mit festen Mauern 
versehen, Schornsteine nur massiv aufgebaut, 
Schindel- und Bretterdacher sowie Scheunen 
innerhalb der Stadtmauern beseitigt, Schornstein- 
brande bestraft werden. Die fiir Brandenburg 
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damach folgende Feuerordnung vom 3. Mai 
1707 spricht die Vorsorgc fiir Feuersichcrheit 
in baulicher Beziehung noch deutlicher aus, in
dem der Titel I. derselben in 43 Abschnitten 
von Abschafiung dessen handelt, was zu schiid- 
Iichen Feuersbriinsten Anlass geben kónnte.

Bei alledem sah es mit den Mitteln zur 
Feuerbewaltigung noch sehr triibe aus. Man 
hatte eben weiter nichts ais den Ledereimer 
zum Schopfen des Wassers und Ausgiessen 
des Feuers. Suddeutschland, das sich durch 
regeren Verkehr und Handel auszeichnet, schreitet 
in der ersten Periode mit seinen Feuerlóschein- 
richtungen ais massgebend voran. Niirnberg 
hatte in der Mitte des 15. Jahrhunderts sechs 
SchafYhutten, in welchen Ledereimer und mes- 
singene Spritzen in einem Sack — also etwa 
Kriickenspritzen — aufbewahrt wurden. Dazu 
komnien spiiter noch Wasserfasschen aufKarren. 
Leitern und Ilaken waren fur den Bcdarfsfall 
in der Stadt vertheilt. Ein Fortschritt war es, 
dass ein Schaffner angestellt wurde, der die 
Geriithe in Stand zu halten und beim Feuer 
die Thatigkeit zu leiten hatte." Zum Feuerlósch- 
dienst waren bestimmte Bauhandwerker ver- 
pflichtet, welche fiir ihre Dienstleistung bezahlt 
wurden. Der Grundsatz einer technisch einheit- 
lichcn Oberleitung war damit anerkannt und aus- 
gefiihrt.

Niirnberg hatte mit diesen Einrichtungen 
Alles gethan, was in damaliger Zeit móglich 
war. Gerade Niirnberg zeichnet sich noch heute I 
durch seine alterthiimlichen Bauwerke aus, ein 
sprecliendes Zeichen fiir die Tiichtigkeit und 
Brauchbarkeit seiner Einrichtungen im Feuer- 
lóschwesen.

Mit den beschriebenen Einrichtungen ist 
indessen ein erheblicher Erfolg nur dann móg
lich, wenn gleich beim Entstehen des Brandes 
eingegrilfen wird.

Erst mit der Einfiihrung der fahrbaren Feuer- 
spritze brach eine neuere Zeit fiir die Feuer
bewaltigung an, obgleich es hier wieder der 
Frist von Jahrhunderten bedurfte, um wenigstens 
die bedeutenderen stiidtischen Gemeinden von 
der Nothwendigkeit solcher Maschinen zu iiber- 
zeugen. ImJ. 1602 bietet ein von Aschhausen 
dem Rathe in Niirnberg ein neu erfundenes 
Spritzenwerk an. C. D. Magirus ha.lt diese 
Spritzen fiir solche, wie eine in Heinrich 
Zeisig’s 'Theatrum machinarum, Leipzig 1614, 
dargestellt ist, von welcher Darstollung wir hier 
eine Copie (Fig. 1) bringen. Es ist dies eine 
Spritze mit bcweglichem Wenderohr.

Richtige Verwendbarkeit bekamen die Spritzen 
erst durch Anbringung des Windkessels, der 
Schlauche und des Saugewerks.

Wann und von wcm der Windkessel erfunden 
worden ist, liisst sich nicht mehr feststellen, wah- 
rend man die Erfindung der Schlauche und des 

Saugewerks wohl den bciden Hollandem, Ge- 
briidern van der Heyde, Oberaufseher oder 
,,Brandmeesters“ zu Amsterdam, zuschreiben darf, 
welche Ende des 17. Jahrhunderts dort lebten. 
Die Gebriider van der Heyde stellten die ersten 
Schlauche, die sie Schlangen nannten, aus zu- 
sammengcnahtem Segeltuch etwa um 1672 her.

Fig.

Erst spiiter entwickelten sich daraus die geniihten 
Lederschlauche, weiter die genieteten Leder- 
schlauche, dann die gewirkten Hanfschlauche 
ohne Naht und endlich die Hanfschlauche mit 
Gummieinlage.

Auf dem Bilde Fig. 2, welches dem Werke 
van der Heyde’s entnommen ist, zeigt A eine 
Spritze alter Bauart mit Wenderohr D, wahrend 
B eine von den Gebrtidern van der Iieydc 
gebaute Spritze mit dem Schlauchtrichter L zum 
Befiillen der Spritze, den neuen Schlangen F 
und dazu gehórigem Rohr E zeigt. K zeigt 
eine einstieflige, C eine zweistieflige Spritze, 
71/ Feuereimer aus Leder, N Leitern, O Ret- 
tungshaken und endlich P ein Segeltuch rcsp. 
eine Branddecke.

Das Saugewerk hat sich in folgender Weise 
entwickelt. Erst stellte man am Wasser, hóher 
wie das Spritzenwerk, einen Trichter aus Segel- 
leinwand auf (Z in Fig. 2), von welchem aus 
das Wasser in Schlauchen durch sein natiir- 
liches Gefalle nach dem Spritzenkasten lief. Der 
Trichter wurde durch Eimcr befiillt, vermittelst 
welcher man das Wasser hinaufhob. Die niichste 
Verbesserung war die Befullung des Trichters 
durch eine bewegliche Wasserpumpe, wodurch 
auch das Einschópfen in den Trichter mittelst 
der Eimer unnóthig wurde. Es folgte die An
bringung eines Schlauches an dem Auslauf der 
Pumpe und endlich die Anwendung des bieg- 
samen Saugeschlauchs,

Mit der Einfiihrung des Windkessels und 
der Schlauche hatte die Feuerspritze die zu 
einer yollkommencn Leistung erforderlichen Vor- 
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bedingungen erhalten; es blieb nun Aufgabe der 
Spritzenbauer, die Maschine so zu vervollkommnen 
und die einzelnen Theile derselben derartig an- 
zuordnen, dass sie bei kleinster raumlicher Aus- 
dehnung und geringstem Kostenaufwande einen 
móglichst grossen Nutzeffect lieferte.

Fig. 2.

Erst mit der Einfuhrung und Verbreitung der 
Feuerspritzen bildete sich in den Gemeinden 
eine gewisse Organisation im Feuerldschdienst in 
der Weise heraus, dass die Verpflichtung zur 
Bedienung der Spritzen und die Heranschaffung 
des Wassers fur dieselben bestimmten Gewerken 
aufgegeben wurde. Maurer und Zimmerleute 
dagegen erschienen mit ihren Werkzeugen auf 
der Brandstelle, um gefiihrdete und nicht zu 
rettende Gebaude einreissen zu kónnen.

Etwa um die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
begann man auch mit der Bildung einzelner 

Lóschcorps. Hamburg hatte 1750 eine unifor- 
mirte Feuerwehrmannschaft und regelmassig be- 
setzte Feuerwache. In Barmen wurde in den 
Jahren 1745 bis 1748, infolge eines in der 
Nachbarstadt Lennep stattgehabten grossen 
Brandes, ein freiwilliges Lóschcorps gegriindet.

J. Beckmann giebt uns in 
seinen Mittheilungen eine ge- 
naue Beschreibung der Griin- 
dung derRettungsgesellschaft 
zu Erfurt im Jahre 1796. 
Ebenso entstanden in anderen 
Stadten Vereine zur Rettung 
von Gerathen und Wirth- 
schaftssachen bei entstan- 
dener Feuersgefahr, welche 
in gewissen Zeitabschnitten 
regelmassige Uebungen vor- 
nahmen. DieStadtregierungen 
waren bemiiht durch beson- 
dere Erlasse gróssere Ord- 
nung zu schaffen. Insbeson- 
dere wurden die baupolizei- 
lichen Vorschriften verscharft 
und strengere Ueberwachung 
derselben angeordnet.

Im Allgemeinen jedoch 
erwiesen sich diese Einrich- 
tungen immer noch ais ziem- 
lich unvollkommen, denn ge- 
rade Hamburg, welches sich 
durch Vervollkommnung des 
Lóschwesens in den Jahren 
1822 und 1833 vor allen 
anderen Stadten Deutschlands 
auszeichnete, vermochte des 
verheerenden Feuers vom Mai 
1842 nicht Herr zu werden. 
Dasselbe zerstorte 7 5 Strassen 
mit 4219 Wohnhausern und 
3 Kirchen und raffte etwa 
100 Menschenleben dahin. 
Die dortige bezahlte Feuer- 
wehr bestand zu der Zeit aus 
3 Brandmeistern, 2 Ober- 
gehilfen, 10 Gehilfen, 81 
Spritzencommandeuren, 94 
Rohrfuhrern, 561 Spritzen- 

miinnern und 118 Reserveleuten, 1 Rettercom- 
mandeur, 64 Rettern, 3 Kopenaufsehern und 
21 Kopenfiihrem (also gegen 1000 Mann).

Zweite Periode.
Der verheerende Brand von Hamburg im 

Jahre 1842 scheint hauptsachlich Anlass zu einem 
regeren Streben nach Verbesserung des Feuer- 
loschwesens in allen Theilen Deutschlands ge- 
wesen zu sein. Die Erkenntniss, dass das Be- 
stehende nicht geniige, war durchgedrungen; und 
von da ab findet man beinahe in allen Gauen 



X 7. Prometheus, 109

Verbesserungsversuche, dereń letztes Resultat die 
allgemeine Einfiihrung von militarisch organisii- 
ten Feuerwehren war. Ein anregendes Beispiel 
lieferte das im Jahre 1846 vom damaligen Stadt- 
baumeister Hengst nach franzósischem Muster 
gegriindete „Pompiercorps“ in Durla-ch, welcheo 
im Februar 1847 bei dem Theaterbrande in 
Karlsruhe, bei welchem 68 Menschen ihr Leben. 
verloren, sich ruhmlichst auszeichnete. Die er- 
folgreiche Thiitigkeit der Durlacher Feuerwehr bei 
diesem Brande wirkte so anregend, dass 3 Tage 
damach einegeordnete Feuerwehr ausFreiwilligen 
entstand, welche zum ersten Małe in Deutschland 
den Namen „Freiwillige Feuerwehr" annahm.

Dem Beispiel von Durlach und Karlsruhe 
folgend, entstanden in den fiinfziger Jahren frei
willige Feuerwehren in vielen Stadten Suddeutsch- 
lands und spiiter auch Norddeutschlands, so dass 
es heute im gesammten Deutschen Reiche fast 
keine Stadt mehr giebt, in welcher nicht eine 
wohldisciplinirte Feuerwehr fur die Sicherheit der 
Biirgerschaft einzutreten bereit wiire. Diese frei- 
willigen Feuerwehren, welche sich ofter „Turner- 
feuerwehren" nannten, verdankten ihren Ur- 
sprung und ihre Unterstiitzung zumeist den 
damals iiberall aufbliihenden Turnvereinen. Sie 
bestehen aus opferwilligen Miinnern, die sich 
ohne Zwang zusammenthaten, sich ihre Fiihrer 
wahlten und sich gegenseitig verpflichteten, bei 
Ausbruch eines Feuers zur Rettung des Lebens 
und der Giiter ihrer Mitbiirger ihr Moglichstes 
zu thun. Dabei benutzen dieselben zum Theil 
die vorhandenen communalen Loschgeriithe, zum 
Theil beschaffen sie solche entweder mit Unter- 
stiitzung der Gemeinden, auch der Feuerver- 
sicherungsgesellschaften, oder auch sogar ganz 
aus eigenen Mitteln.

In der Anleitung zur Einrichtung von Feuer
wehren, welche von der Land-Feuer-Societat 
des Herzogthums Sachsen herausgegeben wor- 
den ist, heisst es dariiber jedoch:

„Vóllig freiwillige Feuerwehren gedeihen 
auf die Dauer jedoch nur in grósseren Stadten. 
wo es an Gelegenheit zu haufigerer Verwerthung 
der errungenen Leistungsfahigkeit, an ermuthigen- 
der Anerkennung und ausgiebiger Unterstiitzung 
von Seiten der Behórden und der Einwohner 
nicht fehlt. Sobald diese Momente wegfallen 
oder auch nur in der Wirkung nachlassen, nimmt 
das Interesse fiir die Einrichtung wieder ab, in 
Ermangelung wirksamer Strafmittel schwindet die 
Disciplin, es entsteht Missstimmung und Zwie- 
tracht, es tritt Mangel an geeigneten Kraften 
ein und das Institut geht seiner Auflósung ent- 
gegen. Daher wird iiberall auf dem Lande und 
*n den Stadten die Einrichtung einer Pflicht- 
feuerwehr, weil sie die Garantie der Dauer 
in sich tragt, in der Regel das Vortheilhaftere 
oder unter Umstanden das allein Mógliche sein. 
Da ihr die Mittel zur genauen Handhabung der 

Disciplin zu Gebote stehen, so erreicht eine 
Pflichtfeuerwehr in der Regel auch eine voll- 
kommenere und gleichmassigere Ausbildung der 
Mannschaft ais die freiwillige. Es erwachst ihr aus 
diesem Umstande der hoch anzuschlagende Vor- 
theil, dass die Starkę des Corps verhaltnissmassig 
niedrig gegriffen und daher die Auswahl auf die 
geeignetsten und tiichtigsten Kriifte beschrankt 
werden kann, so dass es moglich wird mit einer 
wenig zahlreichen, wohlgeiibten und leichtbeweg- 
lichen Mannschaft bedeutende Erfolge zu erzielen."

Ais Pflichtfeuerwehren kann man alle die- 
jenigen bezeichnen, dereń Mitglieder zur thatigen 
Lóschhilfe bei vorkommenden Briinden und zu 
allen Uebungen ortsgesetzlich verpflichtet sind.

Im Mai 1887 bestanden z. B. in der Provinz 
Sachsen neben 157 freiwilligen Feuerwehren be- 
reits 185 Pflichtfeuerwehren, ein schóner Erfolg 
des verstorbenen Kammerherrn von Hiilsen, 
des Generaldirectors der Land-Feuer-Societiit 
des Herzogthums Sachsen.

In den Grossstiidten mit immer wachsender 
Bev51kerung und vielfachen industriellen Anlagen 
und demgemass hiiufigeren Brandfallen waren 
diese Organisationen nicht ausreichend. Es 
mussten Einrichtungen getroffen werden, um jedes 
Schadenfeuer womoglich im Entstehen zu loschen. 
Nach diesenGrundsatzen sind die Berufsfeuer- 
wehren eingericbtet, dereń erste in Deutschland 
1851 durch Scabell in Berlin in’s Leben ge- 
rufen wurde.

Nach dem Muster der Berliner Berufsfeuer- 
wehr haben Berufsfeuerwehren Bremen, Breslau, 
Danzig, Dresden, Frankfurt a. M., Hamburg, 
Koln, Kónigsberg, Leipzig, Magdeburg, Stettin 
und Strassburg. Kleinere Corps, nach denselben 
Principien ausgebildet, bestehen in Altona, Braun- 
schweig, Charlottenburg, Chemnitz, Dusseldorf, 
Elbing, Frankfurt a. O., Liibeck und Memel. 
Diesen stehen Pflichtfeuerwehren oder freiwillige 
Feuerwehren zur Seite. Auch in Stadten, wie 
Frankfurt a. M. und Koln, haben die Berufs
feuerwehren noch Gemeindefeuerwehren ais Re- 
serve, welche sie im Nothfalle unterstiitzen.

Die Berufsfeuerwehren sind ganz militarisch 
eingerichtet, die Vorgesetzten sind zum grossten 
Theil Techniker und Reserve- oder Landwehr- 
Officiere, wahrend es bei den meisten Berufs
feuerwehren den Mannschaften zur Aufnahme- 
bedingung gemacht wird, dass dieselben ein 
Bauhandwerk erlernt und ihrer Militiirpflicht im 
stehenden Pleere vorwurfsfrei geniigt haben.

Jede Thiitigkeit der Berufsfeuerwehr basirt 
hauptsachlich auf dem Princip der grossten er- 
reichbaren Schnelligkeit:

1. Um so schnell ais moglich Kenntniss 
von einem ausgebrochenen Brande zu erhalten, 
ist den Bewohnern durch zahlreiche, liber die 
ganze Stadt richtig vertheilte Feuermeldestellen, 
welche telegraphisch mit den Feuerwehrwachen 
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verbunden sind, Gelegenheit gegeben, die Mit- 
theilung auf telegraphischem Wege zu machen.

2. Die Feuerwehrwachen sind ortlich in der 
Stadt so vertheilt, dass jeder einzelne bewohnte 
Punkt der Stadt in moglichst kurzer Zeit zu 
erreichen ist.

3. Um so schnell ais móglich auf der 
Braiulstelle mit der nóthigen Mannschaft zur 
Lóschung des Feuers erscheinen zu kónnen, sind 
die Mannschaften auf den Feuerwehrwachen 
kasernirt; die Pferde zur Bespannung der Fahr- 
zeuge stehen daselbst Tag und Nacht geschirrt.

4. Das moglichst schnelle Angreifen des 
Brandes, d. h. die schnelle und richtige An- 
wendung von Mitteln an der rechten Stelle des 
Feuers, wird durch die vorhandene militarische 
Disciplin und die bautechnische Vorbildung der 
Mitglieder des Corps erreicht.

Diese vorgenannten Principien basiren auf 
der Erkenntniss, dass fast jedes Feuer bei seinem 
Entstehen nur lclein und daher in diesem Augen- 
blick mit Leichtigkeit zu unterdriicken ist. Ausser- 
dem aber gilt bei jeder Berufsfeuerwehr der 
Grundsatz des einheitlichen Obercommandos, 
welches iiberall in der Weise geregelt ist, dass 
stets der Branddirector resp. der auf der Brand- 
stelle anwesende illteste Officier das Ober- 
commando ausiibt, dem alle ubrigen unbedingt 
sich zu unterwerfen haben.

Ais mustergiltig muss, auch iiber die Grenzen 
Deutschlands hinaus, die Berufsfeuerwehr der Stadt 
Berlin anerkannt werden, welche durch den ver- 
storbenen Branddirector Geheimen Regierungs- 
rath Scabell geschaffen und von seinem Amts- 
nachfolger, dem ebenfalls bereits verstorbenen 
Branddirector Major a. D. Witte weiter ent- 
wickelt und ausgebaut wurde. [7]

RUNDSCHAU.
Eine der bedeutsamsten Errungenschaften unsercs 

Jahrliunderts sind die in allen Culturlandern alljahrlich 
einmal zusammentretenden Naturforscherversammlungen. 
Die gebildete Welt aller Nationen hat sich liingst ge- 
wohnt diesen Congressen hcrvorragender Gelehrter mit 
Spannung entgegenzusehen. Die Reden, welche bei 
diesen Gelegenheiten gehalten werden, haben liingst die 
Bedeutung einer Bilanz angenommen, eines abschlicssen- 
den, zusammenfassendcn Berichtes iiber das, was die ein- 
zelnen Wissenschaften in der jiingst verflosseneti Epoche 
geleistet haben. In den meisten Fallen aber begniigen 
sich die Redner nicht mit der Aufgabc der Bericlit- 
erstattung; sie gehen einen Schritt weiter und werden 
zu Prophctcn, sie blicken hinaus in die nalie oder ferne 
Zukunft und verkiinden dem erstaunten Volke, was ihr 
Seherblick erspiiht hat. Hier bietet sich ein weiter 
Spielraum lur die Individualitiit des jeweiligen Bericht- 
erstatters; je nachdem ihn die Natur mit grosserem oder 
geringerem prophetischen Talent ausgestattet hat, prophe- 
zeiht er auf Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinaus. 
Das letztere Verfahren ist das fur alle Theile verlockendste, 
denn es verlegt die Entscheidung iiber den Orakelspruch 
in eine bcqueme Ferne und giebt uns eine hiibsche 

Spamie Zeit uns auf die schónen Dinge, die da kommcn 
sollen, zu freuen. Wer freut sich nicht, wenn er des 
goklenen Zeitalters gedenkt, welches uns von eincm 
grossen Gelehrten versprochen wurde und uns gestatten 
wird die Nahrungssorgen und damit alle socialen Fragen, 
Hass und Zwietracht zwisclien Mensclien und Nationen 
zu bcseitigen, in dem wir uns unser tagliches Bród aus 
den billigsten aller irdisclien Kórper, aus Kohlensaure 
und Wasser bereiten! Und wer vermochte an dem Ein- 
trcffen dieser Prophezeihung zu zweifeln, wenn er sich 
erinnert, dass ein andrer Gelehrter vorausgesagt hat, dass 
dieses grossc Problem mittelst ganz bestimmter Mcthoden, 
namlicli auf elektrocliemischem Wege, gclost werden 
wurde. Einstweilen frcilich miissen wir unscrn Hunger 
nocli mit Hilfc der alten, unbetjuemen Metlioden stillen. 
Zwar niihrt schon jetzt die Elektrotechnik ihren Mann, 
aber sie leert das Fiillhorn ihrer Gaben nur iiber einzelne 
Berorzugte aus, wahrend die grosse Mehrheit der Mensclien 
sich nacli wie vor im Kampf um’s Dasein plagen muss.

Auch die diesjahrige Naturforsclierversammlung hat 
uns grosse und bedeutsame Reden aus dem Munde be- 
gnadeter Forscher gebraclit. Aber wahrend das sonst 
so skeptisclie Berlin auf seiner Naturforscherversammlung 
vor drei Jahren in eine prophetische Ekstase gerietli, hat 
das poetische Heidelberg eine wunderbare Massigung an 
den Tag gelegt. Der „genius loci“ breitete seine Schwingen 
nur iiber die Sprache der Redner und verklarte dieselbe 
in wunderbarer Kraft und Schonheit, wahrend ihre Ge- 
danken sich streng auf dem Boden des Erreichbaren 
hielten. Wenn uns Hertz am Sclilusse seiner gliinzendcn 
Darlegungen vcrspriclit, dass uns die Zukunft einen tiefen 
Einbliclc in das Wcsen der Kraft und des dieselbe tragen- 
den Aethers bringcn werde, so konnen wir freudig sagen, 
dass wir die Verwirklichung dieser Prophezeihung zu er- 
lcben hoffen und erwarten, dass der Redner selbst dazu 
kein Kleines beitragen wird. Und den gleiclien Vorzug 
der Errcichbarkeit besitzt die Prognose Victor Meyers, 
der es ais die Aufgabe der Zukunftschemie bezeichnet, 
immer neue Metlioden zur Identificirung und Isolirung 
cliemischcr Individuen zu iinden, Naturproducte von ge- 
ringem Nahrwerth in solche von grosserem zu verwandeln 
und durch die eifrige Erforschung von Einzelfallen auf 
chemiscliem Gebiete allmiililich schrittweise zu jenem Gipfel 
der Erkenntniss vorzudringen, der uns gestatten wird 
das Chaos der Ersclicinungen nach den Grundsatzen 
matliematisclier Logik in ein System zu bringcn.

Es ist eine Freude, die Ergebnisse der diesjahrigen 
Naturforscheiwersammlung zu durchdenken. Sie sind ein 
glanzendes Zeugniss fur das fróhliche Gedeihen der For- 
schung. Einem riistigen Bergstciger gleicli dringt sie 
bedachtigen Schrittes vorwarts, rastlos und hastlos. Von 
Zeit zu Zeit halt sie den Atlicm an und blickt zuriick 
auf den durclimcssenen Weg und vorwiirts auf den vor 
ihr liegenden Pfad. Aber sie halt sich nicht mit Trau- 
men auf, die ihr den Gipfel ausmalen, der crreichbar, 
aber weit, weit entfernt uiul noch in Wolken gehiillt 
ais Endziel ihrer Wanderung sich ihr zu Haupten auf- 
thiirmt. W er Weiss, ob und wann sie ihn erreichen wird, 
und welche Hindernisse noch zu iiberwinden sein werden?

[.28]
*

* ■ *
Rtickwirkende Geschosse. Nach der Revue d'ar- 

tillerie ist Hauptmann Cli apel auf den Gedanken ge- 
kommen, scheibenformige Geschosse zu bauen, welche, 
ahnlicli dem australischen Bumerang, nach dem Auftreffen 
eine riicklaufige Bewegung annehmen, also z. B. den 
hinter einer Brustwehr aufgestellten Feind im Riicken 
treffen wiirden. Das Gcschoss drelit sich zu dem Zwecke 
um seine Aclise, die aber nicht senkrecht ist, sich jedocli 
in einer senkrechten Ebene fortbewegt. Leider oder viel- 
melir gliicklicherweise gelang es Chapel nicht ein Ge- 
schiitz zu bauen, welches im Standu ist scheibenformige 
Geschosse abzusćhiessen. Auch schliessen solche Ge
schosse die Anwendung einer Sprengladung aus.

Me. [91]
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George Guerboldt hat der Pariser Akademie der 
Wissenschaften eine Arbeit vorgelegt, in welcher er vor- 
schlagt, niclit nur den Wortlaut und Tonfall eines schon- 
rednerischen Ergusses durch den Phonographen zu fixiren, 
sondern durch Bewegungsmcchanismus des Phonographen 
in gleichem Tempo auch noch einen Momentapparat zu 
betreiben, so dass die Gesten und der Gesichtsausdruck 
des Redners in Intervallen von je '/10 Secunde fixirt 
werden, iihnlich wie dics von Anschiitz und Anderen 
fiir die Bewegungen von Tumem, galoppirenden Pferden 
u. a. m. geschehen ist. Setzt man die von dem erlial- 
lenen Negativ copirten Posilivbilder in den bekannten 
Apparat cin, in welchem sie bei Beleuchtung mit elek- 
trischem Funkeniicht in Intervallen erscheinen, welche 
denen der Aufnahme gleich sind, so wird man, indem 
man ausserdcm gleichzeitig den Phonographen mit der 
urspriinglichen Schnelligkcit abhaspelt, nicht nur die von 
letzterem hervorgebrachte Reproduction der urspriing- 
lichcn Rede vernehmen, sondern man wird auch den 
Redner selbst im Moment, wo er die Rede halt, in Be- 
wegung vor sich sehen. — So sinnreicli dieser neueste 
Schritt in der Naturnachahmung auf meclianiscliem Wegc 
ist, so wird doch das Ganzc nur den Wcrth einer
Spielerei behaltcn. [31]

*
sł«

Es wird von Invention angegeben, dass die Ma- 
schine Nr. 206 auf der Bound - Brook - Eisenbahn acht 
Meilen mit der Sclmclligkeit von 39 Secunden pro Meilc 
zuruckgelegt hat. Wenn diese Angaben richtig sind, so 
wiirde dies vielleicht die grdsste bisher auf einer Eisen
bahn erreichte Schnelligkeit sein. [34}

** #
Die Arbeitskraft aller Kraftmaschinen der Erde. Nach 

einer Angabe des Cosmos liefern alle Kraftmaschinen der 
Erde zusammen eine Arbeit von 45 Millionen Pferde- 
kriiften. Diese Leistung ist ungefiihr glcichwerthig der 
Arbeit von einer Milliarde Mensclien, also beinahe der 
ganzen Bevolkerung der Erde. Von jenen 45 Millionen 
entfallen auf die Vercinigten Slaaten 7 '/s, F.ngland 7, 
Deutschland 4 ya, Frankreich 3 und Oesterreich 1 V, Mil
lionen Pferdekrafte. BI. [71]

BttCHERSCHAU.
C. Machali, Das ABC des Gas-Consumenten. 4- Aus- 

gabe. 8 °. Wiesbaden, J. F. Bcrgmann. Preis 80 Pf.
Dieses lcleine Buch ist Allen, welche Gas brennen, 

selir zu cmpfehlen, denn es giebt in sehr verstiindlicher 
und klarer Schreibart einen Ueberblick iiber das, was 
man beachten soli, um das verbrauclite Gas nach Kraften 
auszunutzen und Gasverschwendung zu vermeiden. Es 
zeigt die richtige Behandlungsweise der Brenner und er- 
liiutert die Apparate, welche zur Vermcidung und Ent- 
deckung von Gasverlusten dienen. Die Klarheit des 
Textes wird erlioht durch die bcigegcbenen einfachen, 
aber anschaulichen Holzschnitte. Witt.

** l|t
Dr. Karl Russ, Das heimische Naturleben im Kreis- 

lauf des lahres. gr. 8". Berlin, Rob. Oppenheim. 
Preis 10 M.

Dieses ziemlich umfangreichc Werk birgt eine Fiille 
des Wissens, indem es das ganze Thier- und Pflanzen- 
leben Doulschlands, namentlich auch in seinen Bezielningcn 
zum Menschenleben (Jagd, Fisclierei, Gartenbau, Land- 
wirthschaft), in Form einer Art von Kalender bespricht. 
Das gesammte Naturleben ist geordnet nach den Jahrcs- 
zeiten, in denen sich die Einzelerscheinungen abspielen. 
Demgemass zerfallt das ganze Werk in zwdlf Abschnitte, 
den zwolf Jahresmonaten entsprechend. Jeder Monat 
wird zuniichst in seinem ganzen Wesen geschildert. 

Diese Schilderungen tragen den anmuthigen Charakter 
aller Schriften des riihmlichst bekannten Verfassers. Der 
auf diese Schilderungen folgende spcciclle Theil, unter 
Mithilfe zahlreicher Naturkundiger hergestcllt, beliandelt 
jeweilig das gesammte Thierleben, die Pflanzenkunde, die 
menschliche Thiitigkeit im Zusammenhang mit der Natur, 
die Nahrungsmittel und die Himtnelskunde fiir den be- 
treffenden Monat.

Dieses Werk gehort zu jenen, die Vieles und daher 
Jedem et was bringen. Die iibersichtliche Eintheilung 
wird es Jedem leicht machen das Scine sich heraus- 
zunehmen. Witt. [129]

** *

P. Ottavi, Ventilation des łunnels de chemin de Jer.
Rom 1889. Locscher & Co. Preis 4 M.

Der Verfasscr will die Liiftung der langeren Alpen- 
tunnels und den Bau derselben durch cin System von 
I .uftschachten erleichtern, in welchen sinnreicli crdaclite 
Maschinen einen kriiftigen Luftzug unterhalten. Seines 
Krachtens macht eine solclie Luftung den Bau des ge- 
])lanten, 20 km langen, sehr tief liegenden Simplon- 
tunnels erst moglicli. Bleibt man bei der mangelhaften 
Luftung, wie sie im Gottliardttunnel herrschte, so werde 
die unertragliche Temperatur sehr bald zur Einstellung 
der Arboiten an diesem Riesenstollen zwingen. Anderer- 
scits wiirde das vorgeschlagcne Liiftungssystem den 
Betrieb in den Alpentunnels, zumal im Fali von 
Truppenti'ansporten und bedeutender Inanspruchnahme 
iiberhaupt, bedeutend erleichtern. Me. [1=3]

POST.

An die Redaction des Prometheus.

Ilire Mittheilungen iiber den neuen Edison’sclien 
Phonographen in Nr. 2 und 4 Ihrer gescliatzten Zcit- 
schrift habe ich mit Interesse gelesen, vermisse aber in 
denselben niilicrc Mittheilungen iiber die Natur der zur 
Aufnahme und Wiedergabe der Tonę dienenden Glas- 
membranen. Gewohnliches Tafelglas kann doch 1111- 
moglich zur Herstellung derselben benutzt werden? Wie 
dick sind diese Membranen und wie werden dieselben 
hcrgestellt?

Durch Beantwortung dieser Fragen werden Sie mich 
sehr verbinden.

Chemnitz i. S., 3. November 1889. R. F.

Die Beantwortung der obigen Zuschrift verlangt 
einen tieferen Einblick in die Werkstatt des grossen 
amerikanischcn Erfinders ais wir ihn besitzen. Imnier- 
liin konnen wir dem Herm Fragesteller mittheilen, dass 
zur Herstellung der fraglichen Membranen das diinne, 
von Chance Bros. & Co. in Birmingham hergestellte 
Tafel-Crownglas dienen kann, welches bekanntlicli auch 
fiir die Bereitung der mikroskopischen Dcckglaser An- 
wendung fmdet. Die Aufnahmemembran ist etwa 0,2 mm 
dick, die zur Wiedergabe dienendc nur etwa 0,12 mm. 
Der Durchmesser beider Platten ist etwa 4 cm. Wir 
haben Scliritte getlian, um uns die Abbildungen und 
Bcsclireibung von zur Herstellung dieser Platten ge- 
eigneten Apparaten zu versclia(fen, und lioffen dieselben 
unseren Lesern demnachst yorfuliren zu konnen. [121]

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

In halt der vorliogenden Nu mm er: Die Thiitigkeit des 
Chlorophylls in den Pflanzcn. Von Dr. A. Hans en. Mit 7 Abhild.
— U eh er Erdbeben. Von Rudolf Falb. (Scbluss.) — Der clek- 
trische Lichtworfor. Von Major z. D. Scheibcrt. Mit 3 Abbild. — 
Geschichtliche Entwickelung des Feuerldschwesens in Deutschland. 
Von Carl Strelil, Branddircctor der Stadt Altona. Mit 2 Abbild.
— Rundschau. liiicherschau. — Post.
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