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IV. Xeue  Beobachtungen an den @eitenden 
elektrisc h en Fun ken w ; 

von A. P e t e r s ,  
Oberlehrer uncl Conrector am Gymnasium Carolinurn zu Osnahviick. 

D i e  ,,gleitenden elektrischen Funken" des Hrn. Prof. 
K. A n t  o i i  k, wovon im 1. Hefte des lnufenden Jahrgauges 
dieser Annalen die Rede ist, erregten mein Interesse so 
sehr, dars ich mich, sobald ich die Mittheilungen iiber 
dieselben gelesen, ans Experimentiren machte , um sie 
auch selbst hervorziibringen und naher zii untersuchen. 
Bei diesen meinen Versuchen habe ich sowohl in Bezie- 
hung auf die Methode der Erzengung als auch in Beziehnng 
auf das Wesen dieser Funken Beobachtungen gemacht, 
die mir neu und zugleich wichtig genug zii seyn schienen 
um sie an dieser Stelle zu veroffentlichen. 

Was  zuniichst die Erseugung der gleitenden Blitze be- 
trifft, so beobachtete ich anfangs genaii das von Hrn. An- 
t o l i k  angegebene Verfahren ,,der einfachsten Methode' 
und fand seine Angaben durch meine Versuche vollstandig 
bestatigt. Da mir jedoch das Aufkleben des Stanniols 
und des Papiers als Elektroden einestheils zu iirnstandlich, 
anderntheils zu beschrankend war - da man ja aufeiner so 
praparirten Glastafel nur Blitze von bestimmter Liinge 
hervorbringen konnte - so nahm ich die von Hrn. An-  
t o l i k  verlassenen Versuche wieder auf, den Funken ohne 
weiteres auf eine herufste Glastafel iiberspringen zu lassen. 
Dafs dieses wegen der scharfen Rander der Glastafel nicht 
gelingen wiirde , wenn ich dieselbe zwischen die Elektro- 
den der Holtz'schen Maschine hielte, war mir aufser Zweifel. 
Bber, wenn ich eine grofsere berufste Glastafel nahme und 
3ie in horizontaler Lage von unten den Elektroden der 
Maschine naherte, so kiinnte doch, dachte ich, der Funke 
mf die Tafel uberspringen und fiber dieselbe hingleiten, 
i a  j a  der Rufs ein vie1 besserer Leiter der E. ist ais 



die Luft. Meine Vermtithung ging suf das vollkonimenste 
iii Erfullung. Die Glastafel, die ich ZLI diesen Versuchen 
anwandte, bastand aus dem gut isolirenden griinen Frnster- 
glase, wie es fruher viel im Gebrauchc war, jetzt nur nouli 
selten vorkommt. Ihre Dimension betrug 20 Ctrn. Lange 
rind 16 Ctm. Breite. Ich beriil'ste sie uber einer Petroleurn- 
flarnme. IXe Funken sprangen auf's beste uber, ihre Auf- 
springepunkte stellten sich in der grofsten Reinheit dar. 
Nur durften diese Punkte niuht zu nahe item Rande der 
Glastafel liegen. Icli konnte nun auf einer solchen Tafel 
8 uncl mehrere Blitze neben einander gleiten lassen uiicl 
clieselben bei solcher Darstellung sehr bequem mit einander 
vergleichen. Die liingsten dieser Blitze waren 14 Ctm. 
lang. Die Holtz'sche Elektrisirmaschine, die ich hierbei 
gcbrauchte, ist eiiie der grolsten Art. Ihre rotirende Scheibe 
bat eineu Durchmesser von 53 Ctm. ; die beiden Flaschen, 
die ich ich rnit derselben verband, hatten jede eine iniiere 
Belegung von 500 Ctm. 

An den Blitxen, die ich in solcher Weise erzeugte, 
konnte icli keine Eutdeckuiigen machen ; dieselben ent- 
sprachen clurchaus der Resclireibuiig des Hrn. A n t o  1 i k. 

Weiter karn ich auf den Gedanken, ob man nicht auch 
auf beruktem Papiere Blitze gleiten lassen konnte. Meine 
Versuche dieser Art gelangen nicht, wenn ich das Papier 
in der Hand hielt, weil d a m  die E. zu viel durch die 
Hand abgeleitet wurde, auch wohl selbst Funken nach 
der Hand ubersprangen. Sie gelangen aber sehr wohl, 
wenn ich das Pspier auf eine grokere isolirende Glastafel 
legte und es in der oben aiigegebenen Weise den Elek- 
troden der Elektrisirmaschine naherte. 

Bei der weiteren Fortsetznng und Abanderung meiner 
Versuche karn ich darauf, eine Glastafel zu nehmen von 
der Qualitat und Grohe der oben beschriebenen, die aber 
zur besseren Isolirung noch mit einer dickeren Schicht Schel- 
lackfirnifs iiberzogen war. Als ich diese gut beruCt hatte 
und Blitze iiber sie hingleiten liefs, fand ich, daCs sich 
diese Blitze in mehrfacher Beziehung von den Anto1ik'- 
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schen nnterschieden. Und dieser Unterschied schien mir 
bei naherer Untersuchung und weiterem Nachdenken iiber 
denselben von besonderer Wichtigkeit fur die Erforschung 
des Wesens der E. und insbesondere der Vereinigung dei. 
beiden EE. in den Blitzen zu seyn. Ich will daher irn 
Folgenden die Blitze, wie ich sie in der angegebenen Weise 
erzeugte, moglichst genau beschreiben. 

Die Blitze zerfielen auf den ersten Blick in drei verschie- 
dene Theile, wovon jeder ungefahr ein Drittel tler Liingr 
der Blitze einnahm. Diese verschiedenen Drittel will ich 
als das positive, welches an den +Pol ,  ids das neyatiue, 
welches an den - Pol stolkt, und als das rnittlere Drittel 
bezeichnen. Jedoch sol1 hiemit keineswegs behauptet seyn, 
d a k  diese drei Theile in ihrrr  Langr  stets genau fiber- 
einstimmen. Es kornmen Ausnahinen vor; aber meistens 
stimmen sie in ihrer L h g e  iiberein. 

1. Dns posi t ive  Drittel. Dieses zeichnetcl sicti bei 
meinen Blitzen durch viele Ausaweigvngen und Tieriistelun- 
gen ans, die sich von seiner Mittellinie nacli beideii Seiten 
hin, oft weit iii den Rul‘s hinc4n, erstreckten und g~nmi den 
Ai~szweigurigrn und Veriisteliingen der Lichteiibei~g’sclien 
Figuren entsprechen. Ilieselben waren i n  der liege1 i n  
der Nabe des Aufspringeprinktes der + E. am gr61sten 
und wurdeii nach der Mitte dcs Blitzes liin an L a n p  und 
Breite Lleiner. Auker dieseu von der Mittellinie des po- 
sitiven Drittels aasgehenden Auszweigongen zeigten sicIi 
in der flegel noch andere, die in der Niihe des Aufsprin- 
gepunktes der + E. getrennt von der eigentlichen Hiihn 
des Blitzes entstanden und sich nach verschiedenen Bich- 
tungen hin ausbreiteten. Fig. 1 Taf. I1 zeigt solche Aus- 
zweigungen. Durch die Mitte des positiven Drittels snh 
man der Lange nach dunklere nnd hellere Streifen parallel 
neben einander herlaufen; nnd zwar war der innerste eiia 
dmkler,  auf ihn folgte zu beiden Seiten ein beller, d a m  
wieder ein dunkler, usw. Die Anzahl dieser Streifen war 
bei verschiedenen Hlitzeii verschiden und richtete sicli 
wohl nach der Starke cler Blitze. Diese Streifen wareq 
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ferner zickzackformig gebogen und a m  ihren Winkeln liefen 
die bekannten hellen kegelformigen Ausvtrijmungen , die 
hier aber nur sehr kurz waren. Siehe die Figur. Die Strei- 
fen waren am Aufspringepunkte der + E. am breitesten, 
wurden nauli der Mitte des Blitzes hin imrner schmiiler 
und verschwmden ungefiihr itin Ende des positiven Dritt els 
bieses Verschwinden ging in der Weise vor sich, dais 
zuerst der innerste schwarze Streifen sich verlor, die ihn 
einschliehenden beiden hellen Streifen sich zii einem ein- 
zigen vereinigten, der in weitern Verlrtufe auch imrner 
schmiiler wurde und gleichfalls verschwand , indem die 
ihn einschlielsenden scliwarzen Streifen sich zu einem ver- 
einigten , welcher d a m  peitschenformig auslief. Die hier 
beschriebenen innern Streifen waren nach auhen hin von 
einem hellen Streifen begranzt , auf weluhen ein matter 
dunkler Streifen folgte, welcher an den urspr~tnglichen 
liul'siiberzug griinzte. Die klcineii voii der Mittellinie ails- 

geheriden Auszweigungen waren von einer Helligkeit UUI- 

geben, wie die Fig. 1 Taf. 1 das zeigte. 
2.  Das negatioe Drittel. Dieses Drittel hatte irn In- 

nern auch attwechselnd dunlrle uud helle parallele Strei- 
fen; diese folgten hier aber in umgekehrter Ordnung, wie 
in detn positivetr Driltel. Der innerste Streifen war nlm- 
Iich ein heller, der auf' beiden Seiten von einem dunklen 
Streifen umgeben war, auf die wieder lielle Streifen folg- 
ten, die gleichfdls von dunklen Streifen begriinzt waren. 
Sie waren, wie im positiven Drittel, am Aufspringe- 
punkte der - E. am breitesten, wurden nach der Mitte 
des Blitzes hin imrner schmiller und verloren sich unge- 
faihr auf ein Drittel des Blitzes. Von einer Ausaweigung 
oder Verastelirng war keine Spur au entdecken ; auch waren 
die Streifen nicht im Zickaack gebogen, sondern nur schwach 
geschweift; endlich fehlten ganslich die hellen keyelforrnigen 
Awstrahlungen. Das Verschwinden der innern. parallelen 
Streifen ging bei meinem Blitze, in dessen negativem Drit- 
tel man 3 helle und 4 diinkle Streifen unterscheiden 
konnte, in der Weise vor sich, dafs zuerst die beiden 
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guQersten dunklen Streifen in der aufsern hellen Granz- 
schicht - die auch hier wie beim positiven Drittel vor- 
kornmt - verschwanden, womit naturlich auch die bei- 
den nach Innen folgenden hellen Streifen sich verloren. 
Weiterhin verschwand dann der innerste helle Streifen, 
i ndern die ihn unigebenden beiden dtuilrlen Streifen sich 
zii einem einzigen verr4riigten, drr clmn auch, wie Iwim 
yositiven Drittel, peitschenfijrrnig auslief. So stc4te sich 
weniqstens das Verschwinden der innersten Streifen bei 
der Betrachtnng verinittelst einer gewohnlichen Lupe dar. 
Jedoch will ich hier die Vermuthung aussprechrn, dafs 
der innerste helle Streifen vielleicht gnnz bis zu Ende 
durchgeht, die ihn umgebenden beiden dunklen Streifen 
sich also nicLt vereinigen , sondern nur  immer mehr r i a -  
hern. Die Untersnchung der Blitee vermittelst eines Mi- 
kroskopes wird daruber Aufklarung geben. Icli konnte 
bei der Einrichtung meines Mikroskopes die hervorge- 
brachten Blitze nicht unter dasselbe bringen. 

Auf die helle Griinzscliicht folgte endlich noch ein 
brauner Streifen , welcher am Ende des negativen Drittels 
in das mittlere Drittel hineinlauft, wie die Zeichnung die- 
ses zeigt. 

3. Das niittlere Driltel. Dieses zeichnete sich eines- 
theils durch eine grofsere Breite, anderentheils durch eine 
grofsere Helligkeit aus. In der Mitte desselben war ein 
breiter heller Streifen wahrzunehmen , der zu beiden Sei- 
ten von einem breiten dunklen Saume umgeben war, auf 
den zu beiden Seiten die helle Granzschicht folgte. Der 
genannte dunkle Saum aber war matt und ohne scharfe 
Begranzung, besonders nach aufsen hin. Man durfte ihn 
am genauesten als eine senkrecht gegen den hellen Mittel- 
streifen ausgefiihrte matte Schattirung bezeichnen. Die 
Figur giebt ein deutliches Bild von demselben. 

Diefs ist die Beschreibung der gleitenden Blitze, wie 
sie sich bei meinen Versuchen auf einer mit einer dicke- 
ren Schicht Schellackfirnifs iiberzogenen Tafel von gut 
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isolirendein Glase darstellten. T o n  der Schellackfirnirs- 
schicht will ich nur noch erwahnen, daf’s sie schon iiber 
ein J a h r  alt war. Eine mit einer diiunen Schicht Firnils 
neu iiberstrichene Glnstafel lieferte Blitze, in welchen die 
charakteristischen Unterschiede der drei Drittel keines- 
wegs schnrf hervortraten. 

Fragen wir nun nach der Erklarung dieser Erscheinun- 
gen und nach den Resultalen, die sich aus tlenselben fiir 
die Wissenschaft crgeben, so wiirde dariiber Folgendes 
ZU sagen seyn: 

1) In  llem positiven Drittel des Blitzes macht sich die 
Natur der + E. geltend, in dern negativen Drittel 
die der - E., untl in dem mittlern Drittel fiudet 
die Vereinigung oder Ausgleichiing cler beiden ent- 
gegengcsetzten E E. statt,  weshalb man dieses Drit- 
tel das Ausgleichungsdrittel neniien kann. 

2) Die eigenthiimliche Natur der + E. seigt sic11 a) in  
der Bildung der Ausxweigungen und Veriistelungeti ; 
b )  in der zickzackformigen Kruinrnung ihrcr Bwhn; 
c )  in den hellen kegelforinigen Aiisstrahlungen aus 
Winkeln ihrer Bahn; d) in der dunklen Farbe der 
mittelsten Linie ihrer Bahn. Bei ihr kommen also 
die dunlieln Streifen in einer Unpaarzahl; die hellen 
in einer Paarzahl vor. 

3) Die - E. charakterisirt sich dagegen a) durch den 
Mangel an Auszweigungen; b)  durch die schwachen 
Kriirnmungen ihrer Linien; c )  durch den Mangel an 
hellen kegelformigen Ausstrahlungen ; d) durch die 
belle Farbe d w  mittelsten Linie ihrer Bahn, so dafs 
bei ihr die hellen Streifen in einer Unpaarzahl, die 
dunklen in einer Paarzahl vorkornmen. 

4) Die beiden EE. vereinigen sich bei den Blitzen nichl 
an einem Punkte, sondern auf einer grofsern Strecke. 
I n  vielen Fallen mag die Vereinigung an allen Punk- 
ten der Bahn eines Blitzes vor sich gehen. Zeigen 
sich in den Bildern der gleitenden Blitze - ohne 
vorgeschriebrne Bahn -- iiberall die hellen kegel- 
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formigen Ausstrahlungen in gleicher Weise, so mufs 
man uberall eine Wirksamkeit der +E. und also 
auch iiberall eine Vereinigiing der beiden entgegen- 
gesetzten EE. annehmen. Indefs werden ohne Zwei- 
fel in einem solchen Falle die hellen Ausstrahlungen 
keineswegs so scharf hervortreten, wie das in dem 
positiven Drittel unserer Figur der Fall ist. 

Hiermit cliirften die Ergebnisse meiner bis dahin ge- 
niachten Versuche uber die gleitenden Blitze aufgcziihlt 
seyn. Weitere Versuche dieser Art  lassen weitere Re- 
stimmungen iiber das Wesen der E. erwarten. 

V. Ueber die Erxeugung mon Bildern der Funken 
gro fser Inductoren und deren Dbterschied von den 

Funkenliildern der Holtxl’schen .Maschine; 
rot) .ti. Peter s .  

D i e  Funken der grofseren Funlrenintluctoren unterschei- 
den sicli bekanntlich in mehrfacher Heziehung von den 
Funken der Elektrisirmaschinen. Da es nun in neuester 
Zeit gelungen ist, die letzteren auf berufsten Isolatoren 
iind Halbleitern sich abbilden zu lassen, so liegt es sehr 
nahe, dies auch mit den ersteren zu versuchen. Denn 
sollten diese sich ebenso wie jene bildlich darstellen lassen, 
so durfte man aus der Vergleichung der Bilder naheren 
Aufschlufs uber die Verschiedenheit der beiden Arten von 
elektrischen Funlren erwarten. Ich babe mehrere Ver- 
suche dieser Ar t  angestellt iind erlaube mir dieselben an 
dieser Stelle mitzutheilen. So vie1 ich weirs, sind solche 
Versuche von anderer Seite bis dahin noch nicht ange- 
steUt worden. 
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