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phiert und etwa zehnmal mehr im Verlauf seiner
vieljährigen Studien gesehen, und er versichert,
daß wohl nicht zwei einander völlig gleich ge-
wesen sind, Die Natur verlegt sich also im Bau
der Eiskristalle nicht auf Serienarbeit, sondern
ergeht sich in einer nicht enden wollenden Man-
nigfaltigkeit der Schöpfung,

Wer allenfalls Eiskristalle im mikroskopischen
Bilde einfangen möchte, vergesse nie, das In-
strument vor der Benutzung so lange an die
Kälte — zum Beispiel vor das Fenster — zu
stellen, bis alle Bestandteile durch und durch
unter Null gekühlt sind. Auch sind die Beobach-
tungen und photographischen Aufnahmen mög-
liehst rasch vorzunehmen, da die überaus zarten
Gebilde ziemlich schnell verdunsten Der mensch-
liehe Körper und die arbeitende Hand strahlen
eben doch so viel Wärme aus, daß deren Da-
sein gefährdet ist. Aus dem gleichen Grunde
meide man beim Mikroskopieren einen über
den Nullpunkt erwärmten Raum, sondern ar-
beite womöglich im Freien, wo aber auch die
Strahlung der Sonne einen Streich spielen kann,
wenn man sich nicht dagegen schützt, Da die
Eiskristalle in der Regel mehrere Millimeter
— meistens ein bis zehn Millimeter —• im
Durchmesser ausmachen, genügen zur Beobach-
tung ganz einfache Mikroskope oder gar schon
gute Lupen.

Bei näherer Betrachtung der winzigen Eis-
wunder überrascht uns ein scheinbarer Wider-
spruch, indem ihnen einerseits ein strenger Bau-
plan zugrunde liegt, während sie anderseits •—
aber immer innerhalb der Grenzen dieses Bau-
planes! — in geradezu phantastischer Vielge-
staltigkeit auftreten. Und dieser Plan, diese
Grundform, wovon sich alle Zutaten ableiten,
worauf sich die ganze kleine Eiswelt aufbaut,
ist das sechsseitige Prisma, dessen Querschnitt
ein Regelmäßiges Sechseck ist. Sobald sich daran
Eisnädelchen ansetzen, so liegen diese aufs ge-
naueste in eine Ebene ausgerichtet und stehen
in der schon genannten Anordnung der Rad-
Speichen um genau sechzig Winkelgrade ausein-
ander. Auch der weitere, selbst komplizierteste
Ausbau des Kristallgerüsts vollzieht sich aus-
nahmslos im Bann dieser Gesetzmäßigkeit, die
nach der Sechszahl die Wege der räumlichen
Formbildung vorbestimmt und bei aller Starr-
heit doch eine ungeheure Vielgestaltigkeit ge-
währleistet und damit eine ungeahnte, uner-
schöpfliche Gestaltungskraft offenbart.

Wenden wir uns noch etwas eingehender die-
sen herrlichen Wunderdingen zu! Nachdem wir
sie zu Dutzenden und Hunderten betrachtet und
bestaunt, gemessen und errechnet haben, kön-

nne wir sie grundsätzlich in zwei Hauptgruppen
scheiden, die sogenannten „Skelettformen", de-
ren Bauelemente nadelig sind, und die ,,Plätt-
chenformen", die — wie der Name verrät —
durch ihre Plättchenstruktur in Erscheinung
treten. Wenn das wirklich zwei grundsätzlich
verschiedene Bauformen sind, dann müssen sie
auch auf ungleiche Entstehungsweisen zurück-
zuführen sein. Das ist den Erforschern unseres
Luftmeers denn auch gelungen. Längst weiß der
Naturkundige, daß große Kristalle langsam ge-
wachsen sind, während schnell gebildete Kri-
stalle gewissermaßen gar nicht Zeit gehabt ha-
ben, in die Breite und Dicke zu wachsen und
daher klein, schmal und schmächtig sind, So die
Eiskristalle. Wenn das in unserer Atmosphäre
enthaltene, aber ganz spärlich und dünn ver-
teilte Wasser infolge tiefer Temperatur die feste
Form, nämlich die Kristallform sucht, so hängt
die sich ausbildende Form vor allem vom Feuch-
tigkeitsgehalt ab. Bei Feuchtigkeitsübersätti-
gung setzen sich Nadeln an und schießen an
dem sechsstrahligen Gebälk mit immer neuen
Verzweigungen hervor. Es ist, als ob der un-
sichtbare Baumeister nicht rasch genug sich in
wunderbaren Schöpfungen betätigen könnte;
denn der Baustoff ist durch die übermäßige
Feuchtigkeit gegeben, und er will die Über-
fülle nützen, so lang sie ihm zu Gebote steht.
Anders bei schwacher Übersättigung mit Luft-
feuchtigkeit. Dann liegt der Baustoff spärlich
vor. Schicht um Schicht setzen sich langsam an.
Dafür wächst der Bau in die Breite: Es bilden
sich Plättchen. Wenn also der Sachkundige auf
dem dunkeln Rockärmel die Eiskristalle auf-
fängt, so kann er sich über den Feuchtigkeits-
gehalt der Luft, durch die Kristalle anschweben,
ein Bild machen, je nachdem es schlanke, strah-
lige oder breite, plattige Gebilde sind. Noch
mehr! Genaue Betrachtung komplizierter Kri-
stalle geben oft Anhaltspunkte zu einer beweg-
ten Entstehungsgeschichte. Wenn zum Beispiel
dem zentralen Prisma zunächst sechs feine Na-
dein entsprießen, sich ihnen dann, zarten Flü-
geln gleich, Plättchen angliedern und diesen
wiederum Nadeln entragen, so ergibt sich, daß
das Kriställchen auf seinem Flug zuerst stark-
feuchte, dann weniger feuchte und zuletzt wie-
der viel feuchtere Luftschichten durchmessen
hat.

So trägt das Kristallgebilde durch seine Bau-
form die Spuren der 'eigens erlebten Geschichte
in sich, und dem Blick des Forscherauges ist es

vergönnt, aus den Einzelheiten des Baus den
Werdegang und die ursächlichen Hintergründe
herauszulesen. fw.
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pkiert und etwa zeknmal mekr im Verlauk seiner
visljäkrigsn 8tudien gsseken, und er versickert,
dall wokl nickt zwei einsnclsr völlig glsick ge-
wesen sind. Die katur verlegt sick slsc» im Lau
der Liskristalle nickt suk 8erienarkeit, sondern
ergskt sick in einer nickt enden wollenden Klan-
nigkaltigkeit der 8cköpkung,

Wer sllsnkslls Liskristalle im mikroskopiscken
Lüde einkangsn möckts, vergesse nie, dss In-
strument vor der Lenutzung so lange sn die
Kälte — zum Lsispiel vor dss Lenster — zu
stellen, kis slle Lestandteile durck und durck
unter kull gsküklt sind, ^.uck sind die Leokack-
tungen und pkotograpkiscken ^.uknakmsn mög-
lickst rssck vorzunekmsn, ds die üksraus zarten
Dskilds ziemlick scknell verdunsten Der msnsck-
licks Körper und die arkeitende Land strsklen
sken dock so viel Wärme aus, dsü deren Da-
sein gskäkrdet ist. às dem gleicksn Drunde
meide man keim klikroskopiersn einen üker
den kullpunkt erbarmten kaum, sondern sr-
keits womöglick im Kreisn, wo aker suck die
Ltrsklung der 8onns einen 8treick spielen kann,
wenn man sick nickt dagegen sckützt. La die
kiskristalls in der Kegel mskrers l^Iillimster
— meistens ein kis zskn l^Iillimster — im
Durckmssssr susmscksn, genügen zur Leokack-
tung ganz einkscke Mikroskops oder gar sckon
gute Lupen.

Lei nsksrsr Letracktung der windigen Kis-
wunder üksrrssckt uns ein sckeinksrsr Voider-
spruck, indem iknen einerseits ein strenger Lau-
plan Zugrunde liegt, wskrend sie anderseits —
sker immer innerkslk der drenzen dieses Lau-
planes! — in geradezu pksntsstiscker Vislgs-
staltigkeit suktreten. Kind dieser Klan, diese
drundkorm, wovon sick alle kutstsn skleiten,
worsuk sick die ganze kleine Kiswslt aukkaut,
ist das sscksseitigs Lrisma, dessen duerscknitt
sin r'sgslmälligss Leckssck ist. 8okald sick daran
kisnädelcksn ansetzen, so liegen diese auks gs-
nausste in eine kkene ausgericktst und steksn
in der sckon genannten Anordnung der kad-
speicken um genau ssckzig Winkslgrads ausein-
ander, ^.uck der weitere, sslkst Komplizierteste
^.uskau des Kristallgerüsts vollziekt sick aus-
nakmslos im Lann dieser desstzmäkigkeit, die
nack der 8sckszakl die Wege der räumlicken
kormkildung vorksstimmt und kei aller 8tarr-
Kelt dock eine ungeksure Vielgestaltigksit ge-
wäkrlsistet und damit eine ungeaknte, unsr-
scköpklicke dsstaltungskrakt okksnkart.

Wenden wir uns nock etwas singsksndsr die-
sen ksrrlicken Wunderdingen zu! kackdsm wir
sie zu Dutzenden und Hunderten kstracktst und
ksstaunt, gemessen und errecknet kaksn, kön-

nne wir sie grundsätzlick in zwei klauptgruppsn
sckeiden, die sogenannten ,,8kslettkormen", ds-
ren Lauelemente nadslig sind, und die ,,LIätt-
ckenkormsn", die — wie der käme verrät —
durck ikre Llättckenstruktur in krsckeinung
treten. Wenn das wirklick zwei grundsätzlick
versckiedens Laukormsn sind, dann müssen sie
auck auk ungleicke kntstekungsweisen zurück-
zukükren sein. Das ist den krkorscksrn unseres
Luktmeers denn auck gelungen. Längst weil! der
katurkundige, dall grolle Kristalle langsam ge-
wacksen sind, wäkrsnd scknell gekildete kri-
stalle gswissermaKen gar nickt ksit gskakt ka-
ksn, in die Lreite und Dicke zu wacksen und
daker klein, sckmal und sckmäcktig sind. 80 die
kiskristalls. Wenn das in unserer ^.tmospkärs
entkaltsns, aker ganz spärlick und dünn vsr-
teilte Wasser inkolgs tisker Lempsratur die ksste
korm, nämlick die kristallkorm suckt, so kängt
die sick auskildends Korm vor allem vom keuck-
tigkeitsgekalt ak. Lei ksucktigkeitsükersätti-
gung setzen sick kadeln an und sckiellen an
dem secksstrakligen dskälk mit immer neuen
Verzweigungen kervor. Ks ist, als ok der un-
sicktkars Laumeister nickt rasck genug sick in
wunderkaren 8cköpkungen kstätigsn könnte!
denn der Laustokk ist durck die ükermällige
keucktigksit gsgsksn, und sr will die tlker-
külle nützen, so lang sie ikm zu dskots stskt.
Inders kei sckwacksr Ükersättigung mit Lukt-
keucktigksit. Dann liegt der Laustokk spärlick
vor. 8ckickt um 8ckickt setzen sick langsam an.
Dakür wäckst der Lau in die Lreite: ks kildsn
sick Llättcksn. Wenn also der 8ackkundige auk

dem dunkeln kockärmel die kiskristalls auk-

kängt, so kann er sick üker den keucktigkeits-
gskalt der Lukt, durck die Kristalle ansckweksn,
sin Lild macken, je nackclem es scklanks, strak-
ligs oder kreite, plattigs dskilde sind, kock
mskr! denaue Letracktung Kompliziertsr kri-
stalle gsken okt ^.nkaltspunkts zu einer keweg-
ten kntstekungsgesckickte. Wenn zum Lsispiel
dem zentralen Lrisma zunäckst sscks keine ka-
deln entspriellsn, sick iknen dann, zarten Klü-
geln glsick, Llättcksn angliedern und diesen
wiederum kadeln entragsn, so ergikt sick, dall
das kriställcken auk seinem Llug zuerst stark-
keuckte, dann weniger keuckte und zuletzt wie-
der viel ksucktere Luktsckickten durckmessen
kat.

80 trägt das kristallgskilde durck seine Lau-
korm die 8puren der "eigens erlektsn dssckickts
in sick, und dem Llick des korsckeraugss ist es

vergönnt, aus den kinzelkeiten des Laus den
Werdegang und die ursäcklicken Hintergründe
kerauszulesen. kw.

äas Küclcporto keiZeleZi ^veräen.
Orüclc uv6 VerlaZ von Müller, Vi^eräer 8? Lo. V^olkbsckstraLe 19. ^ürick ?eIepkc»Q 32 35 27

140


	[Impressum]

