
ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN 
Band 189. Nr. 4518. 6. 

Nachweis der Veranderlichkeit von Ursae minoris. Von Ejiznr Hertzsprzcng. 
Uber die inogliche Veranderlichkeit des Polarsterns 

finden sich in  der  Literatur sehr widersprechende Angaben. 
So sagt L. Seidel ') es werde aus seineii Beobachtungen in  
hoheni Grade wahrscheinlich, dat3 dieser Stern variabel ist, 
und y. I;. 7. Schmidt schreibt 2, von seinen Vergleichen 
zwischen a und ,8 Ursae minoris, einer von beiden sei gewiO 
veranderlich, aber unregelmaflig und schwach. Es kann aber 
als sicher gelten, daO keiner dieser beiden Forscher die 
wirkliche Veranderlichkeit des Polarsterns erkannt hat. Wenn 
so auch Schmidt nicht selbst die richtige Periode gemerkt 
hat, wird es jetzt, wo letztere bekannt ist, jedenfalls moglich 
sein, aus diesen mehr als 4000 Schatzungen, welche etwa 
ein halbes Jahrhundert zuriickliegen, die Veranderlichkeit zu 
erkennen "). ,4m gewichtigsten aber ist eine FuDnote, die 
Pannekoek ') bei Besprechung der  ac-Sterne von Antonia C. 
Maury macht: ))In this connection may be mentioned that 
in 1891 the author thought he detected a variability of 
a Ursae minoris with a period of a little less than 4 clays. 
'The small amplitude and  the great influence of biased 
opinions on estimations of brightness after Argelander's 
method in Eases of short periods of almost a full number 
of days, made it impossible to obtain certainty in  either a 
positive or a negative sense. Campbell's discovery that it is 
a spectroscopic binary system with a period of 3d z 3 h  1 4 ~  
makes me think that it has not been wholly a n  illusion((. 
Es wird interessant sein, zu sehen, ob Panneboeks Beobach- 
tungen rnit der  unten mitgeteilten Ephemeride vereinbar sind. 

Andererseits hat Searle ') a Ursae minoris auf Unver- 
anderlichkeit gepruft, weil Pickering diesen Stern als Uni- 
versalvergleichsobjekt benutzte. Ich habe schon fruher ') ver- 
geblich versucht, rnit Hilfe der Beobachtungen von Searle 
einen der spektroskopischen Periode folgenden Lichtwechsel 
nachzuweisen. Jedoch sei bemerkt, daD die I. c. ') angegebenen 
grot3ten Differenzen zwischen a und ,8 Ursae minoris im Mittel 
.einem Maximum des Polarsterns fur 1880 Sept. 3.4 oder 
J. D.  2407962.4 M. Z. Gr. entsprechen, was eine Zeitdifferenz 
gegen das Ausgangsmaximum der  unten gefundeneii Eplle- 
meride von nahezu einer ganzen Periodenzahl, z 7 7 8.03, ergibt. 

Aut3er der Verwendung des Polarsterns als Vergleich- 
stern bei ausgedehnten photometrischen Messungen (Harvard, 
Oxford, Extinktionsmessungen von Muller und Keqbf) laden 
noch andere Umstande zu seiner moglichst genauen Unter- 
suchung auf Helligkeitsschwankungen ein '). Der Stern hat 
namlich mehrere Eigenschaften rnit den Veranderlichen des 
6 Cephei-Typus gemein. Erstens wird sein Spektrum, XIIIac,  
ebenso wie die der  vier 6 Cephei-Veranderlichen d Cephei, 
I ]  Aquilae, 5 Geminorum und T Monocerotis (alle vier XIVac) 
von Anionia C. Maury zur Unterabteilung a c  gezahlt, wenn 
auch benierkt wird, dat3 der  Polarstern unter den ac-Sternen 
die charakteristischen Eigentumlichkeiten am wenigsten zeigt '). 
Eine entsprechende Bemerkung macht r. N. Moore ')), indem 

er  sagt: ))the spectrum of Polaris is quite similar to that of 
X Sagittarii. I t  was found in the measures of other stars of 
this type of spectrum, namely, 6 Cephei and Polaris, that 
the use of a Sunplate as standard occasioned considerable 
inconvenience, o n  account of the uncertainty as to which 
were the solar lines in the star spectrum((. 

Ferner ist die Radialgeschwindigkeit des Polarsterns 
in einer Periode von ahnlicher Dauer veranderlich wie bei 
gewohnlichen d Cephei-Veranderlichen. Hartmann lo) fand 
3d9683 und nach brieflicher Mitteilung von Prof. CamjbeZZ 
kann fur die mittlere scheinbare Periode 3.968 I gesetzt 
werden, welcher Wert hier angenommen ist. In Verbindung 
mit der  Amplitude von nur 6 km/sek berechnet sich die 
GroDe AL2'sin3i/(M1 + M2)2 zu nur O . O O O O I O ,  so daO der  
Polarstern sich in bezug auf Kleinheit dieser GroDe noch 
extremer verhillt als die I I bisher untersuchten d Cephei- 
Veranderlichen, fur welche die entsprechenden Werte zwischen 
0.0011 bei Y Ophiuchi und 0.0058 bei SU Cygni liegen. 

an, fugen aber hinzu, daD der  Polarstern ))is perhaps the 
star in  all the sky of whose constancy in  light we may be 
most certain((. 

Dagegen ist i n  zwei Hinsichten die Ahnlichkeit des 
Polarsterns rnit den d Cephei-Veranderlichen weniger aus- 
gepragt. 

Erstens ist fur den Polarstern eine, fur einen Stern 
zweiter GroOe rnit Spektrum F5 zwar kleine, aber merkliche 
Eigenbewegung, nach Boss or044 jahrlich im Positionswinkel 
9 103 ( IQOO), gefunden worden, wahrend die nur um etwa z m  
schwacheren hellsten 6 Cephei -Veranderlichen keine bisher 
nachweisbare Eigenbewegung zeigen. 

Zweitens hat der  Polarstern eine galaktische Breite 
von etwa + z s 0 ,  wahrend die mittlere Abweichung von 40 
6 Cephei -Veranderlichen vom GroDkreis der  MilchstraDe 
etwa f 7 '  betragt. 

Die Parallaxe des Polarsterns ist wiederholt gemessen. 
Im Mittel findet man 12) x&s. = t o l o 4 7  f oYor7 (m. F.). 
Dieser Wert, welcher ebenso groD wie die Eigenbewegung ist, 
wurde einer absoluten Helligkeit, die die unserer Sonne um 
4 oder 5 SterngroDen ubertrifft, entsprechen. Da aber eine 
merkbare Parallaxe nicht verburgt ist, kann man nur sagen, 
daD der  Polarstern nach seinem Spektrum F5 relativ groDe 
Leuchtkraft besitzt, so wie es auch sonst rnit den ac-Sternen, 
nach ihren mittleren sakularen Parallaxen zu urteilen, der  
Fall ist. ~ ~~~~ 

Der  Urnstand, dai3 die Periodc von Polaris bekannt 
ist, gibt die Moglichkeit, selbst eine kleine Amplitude durch 
zahlreidhe Messungen nachzuweisen. Nun zeigen bekanntlich 
die d Cephei- Sterne photographisch einen starkeren Licht- 
wechsel als visuell ; das Verhaltnis betragt nach Wilkens 13) 

Ahnliche Betrachtungen stellen Schlesinger und Raker 

7 



im Mittel etwa 1.6. In  der Erwartung, dal3 der  Polarstern 
auch dem d Cephei-Typus angehort, empfiehlt es sich des- 
halb,  ihn photographisch auf Veranderlichkeit zu prufen. 
Das hiesige UV-ZeiO-Triplet eignete sich fiir diesen Zweck 
um so besser, als es wegen seiner Achromatisierung fur das  
kurzwellige Gebiet 370-420 ,up noch kurzere effektive Wellen- 
langen als gewohnliche photographische Instrumente besitzt. 
So wird bei intrafokalen Aufnahmen der  Unterschied zwischen 
visuell gleich hellen gelben und weinen Sternen etwa 1.3 ma1 
grofler als i n  der Gottinger Aktinometrie. 

Wurde man nun den Polarstern mit weit abstehenden 
Sternen von ahnlicher Helligkeit vergleichen, so miilSte man 
sich bei der in Betracht kommenden geringen Amplitude auf 
Nachte mit so klarem Wetter, wie es hier selten ist, be- 
schranken 1 4 ) .  Ich habe deshalb die folgende Methode, 
welche einen direkten Vergleich zwischen Polaris und dem 
nur 20' abstehenden Stern 6m5 BD +88"4 gestattet, be- 
nutzt l j ) .  Es wurde vor das Objektiv ein aus parallelen 
Drahten bestehendes Gitter gesetzt, welches yon Polaris 
schwache kurze Beugungsspektren erzeugt, die bei aufler- 
fokalen Aufnahnien eine ahnliche Schwarzung wie das 
Zentralbild von B I j  +88"4 zeigen 16) .  Zur Verwendung 
gelangte ein Gitter, das fur die Bestimmung der  Groflen 
schwacher Sterne durch Anschlun an bekannte helle in der  
A .  N. 4452 ,  S. 184 beschriebenen Weise dienen sollte. Der 
Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden Drahtmitten 
betrug 1 . 7 5  mm und die Drahtdicke 0.43 mm. Ein Stuck 
des Gitters in naturlicher GroDe. zeigt Figur I .  Bei der  
0bjekti:Toffnung von I 5 cni und Rrennweite von I 5 0  cm ist 
das Gitter fur Aufnahnien 2 mm auDerhalb des Fokus be- 
stimnit. Man kann dann das Zentralbild und die Gitter- 
spektren erster und zweiter Ordnung fur Schwarzungs- 
messungen verwenden. Eine solche 2 mni -intrafokale Auf- 
nahme von Polaris und 1311 +88"4 ist in Figur 2 vergronert 
wiedergegeben. Gleichzeitig mefibare Schwarzungen zeigen 
die beiden Paare von Gitterspektren erster und zweiter Ord- 
nung des Polarsterns und das Zentralbild von BI) +88"4. 
Die Differenz zwischen den Gitterspektren erster und zweiter 
Ordnung wurde auf einer Plejadenaufnahme zu om70 in der  
in A. N. 4452 niitgeteilten Skala bestimnit 17), Bei dem ver- 
wendeten Gitter ist das Zentralbild von BD t-88'4 durch- 
schnittlich um om2 3 schwacher als die  Gitterspektren zweiter 
Ordnung des Polarsterns. Der Vergleich zwischen dem 
Zentralbilde von BD +88"4 und den Gitterspektren des  
Polarsterns geschieht also durch eine kleine Extrapolation 
uber das - konstant 0?7 betragende - Interval1 zwischen 
den Gitterspektren erster und zweiter Ordnung hinaus. 

Figur I 
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Figur 2. 
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In der zweiten Kolumne bezeichnet GI bezw. Gl1 das 
Gitterspektrum erster bezw. zweiter Ordnung des Polarsterns, 
Z das Zentralbild von BD t88'4. l h e  Sterngronendifferenz 
zwischen Zentralbild 2 von BD +88'4 und Gitterspektren 
zweiter Ordnung GII des Polarsterns berechnet sich aus : 

Am = niz - ?nG 
(1) 

11 
= om7 .2' (m'z - myG ) / z (PZ'G-~ - VZ'G ) 

I1 I 
ZLI om7 .(0.06+0. I 3+0.13+0.16) / (0.73+0.57+0.68+0.66) 

Die Resultate fur jede einzelne der  418 Platten sind 
in 'I'abelle 3 am Schlusse angegeben. 

Die erste Spalte gibt die Katalognummer der Platte, 
die zweite das  Datum, die dritte Instrumentlage *') und 
Kassettennummer 'l), die vierte die Zahl der  berucksichtigten 
Expositionen "), die funfte das Mittel samtlicher Anfangs- 
und SchluO - Sternzeiten der  auf der  Platte benutzten Ex- 
positionen, die sechste die auf die Sonne reduzierte Phase, 
d .  h. die Zahl der seit 1910 Nov. 7 oh Sternzeit Potsdam 
gleich J .U.  2418983d335 M. Z. Greenw. oder 2418983d337 
Helioz. M. Z. Gr. abgelaufenen Perioden von 3d9681. Die 
vorletzte Spalte gibt an, um wie viele Hundertstel GroOen- 
klassen die Gitterspektren zweiter Ordnung von Polaris heller 
als das Zentralbild von B D t  88'4 erscheinen. 23) Die letzte 
Spalte endlich gibt die Differenz der  so gefundenen Hellig- 
keiten Am gegen die aus Formel ( 2 )  berechneten Werte. 

In den beiden letzten Spalten der  Tabelle 3 steht der  
Punkt . anstatt der dritten Stelle fur die Ziffer 5 .  Es be- 
deutet also -6. soviel wie -om065 u. s. w. 

Das mittlere Quadrat der Differenzen Ltmbeob. - AWZber. 

der letzten Spalte der  Tab.  3 betragt 0 . 0 0 2 5 0  = (tom050) ' .  
Diese GroDe wurde also den mittleren Fehler einer Platte 

= om7.0.48/2.64 = om127. 

angeben, falls keine systematische Abendfehler vorhanden 
sind, und falls der  Lichtwechsel des Polarsterns der ange- 
nommenen Forrnel ( 2 )  praktisch folgt "). 

Samtliche Platten wurden nun nach Dezinialteilen der  
Phase geordnet und in 2 0  Gruppen geteilt, so daO jede 
Gruppe Platten von moglichst ahnlicher Phase enthielt. 

Die  fur diese 2 0  Gruppen berechneten Mittelwerte sind 
in  Tabelle 2 angegeben und in Figur 3 graphisch dargestellt. 

T a b e l l e  2 .  

Zahl der 
Platt. Expos. 

2 1  8 2  

2 0  81 
30 123 
2 0  8 1  
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2 2  76 
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Figur 3. 
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In der  Figur ist das horizontale Argument die Phase 
in Rruchteilen der  Periode, das vertikale die Sterngrollen- 
differenz zwischen dem Gitterspektrum zweiter Ordnung des P,atte IgIo-I I 

Polarsterns und dein Zentralbild von BI) +88"4. Unten sind 
die Differenzen h l b e o b  - A m b e r .  nochmals eingetragen. Die - -___ -- 

in der Figur voll ausgezogene Kurve wurde genau durch die 5 4 8  1 N O ~ .  7 
beobachteten Punkte gelegt und a n  dieser Kurve an 5 0  Stellen 1 5 5 7  1 8 
mit konstanten Abszissendifferenzen die Ordinaten abgelesen. i 5 58 , 
Die Reihenentwickelung nach Pourier ergab : I 559  

wo P die Phase ist. 
Abweichungen der Lichtkurve von der  einfachen Sinus- ' 

gestalt sind nicht verburgt. Insbesondere ist keine Andeutung i 57s  
davon, daO der Anstieg der  Helligkeit schneller als der Ab- i 
fall erfolgt, so wie es sonst bei den d Cephei-Veranderlichen ~ 

der Fall ist. 

der  letzten Spalte von Tabelle z betragt 0.00514, woraus ' 

sich der m. F. eines der  2 0  Punkte zu 

5 7  ' ! 

5 7 9  1 
s 8 O  i 

~ 581 j 
584 1 
5 8 5  

Die Quadratsumme der  DifferenZen ifillb,,b, - Limber 

- 

?y l / 0 . 0 0 5 1 4 / 1 7  = t o m 0 1 7  
berechnet. 

Unter Voraussetzung der Sinusgestalt der Lichtkurve ~ bO4 
hetragt die Amplitude O"'I7I =!z 0?012 (m.F.). Das Mini- I (jO5 
nium fallt auf  die Phase 0.135 und das  Maximum auf 0 .635.  1 609 
Die mittleren Fehler dieser beiden Phasen berechnen sich 

erhalt also die folgende Formel: 
Max. : J. D. 2418985d856 ( t odo83) Helioz. M. Z. Gr. 

zu t o . 0 ~ 1  in Bruchteilen der Periode oder t o d o 8 3 .  Man 

~ 6 1  5 
+ 3d9681 E . ( 3 )  6 1 6  

1 z I IVenn der  Polarstern gleichzeitig mit dem Lichtwechsel 
eine ahnliche Farbenanderung wie die d Cephei -Verander- 
lichen zeigt, wird die visuelle Amplitude voraussichtlich nicht 

d .  h. in der  Gegend von om1 liegen. 
Von besonderem Interesse wird es sein, die Kurve des 

Lichtwechsels mit der der  Linienverschiebungen ini Spektrum 6 29 
zu vergleichen, um zu sehen, o b  auch hier, wie bei den  630 d Cephei -Veranderlichen, starkste Annaherung des Sternes 6 I 

mit niaximaler Helligkeit nahe zusammenfallt *'). hlit gutiger 6 3  
Erlaubnis von Prof. Campbd kann ich initteilen, d a 6  ein fj33 
Maximum der  Annaherung sich aus den Beobachtungen von fj38 jan. 
Miss Hobe fur 1910 Nov. 10.24 M. Z. Gr. extrapolatorisch 639  
berechnet. Dies entspricht nach oben stehendem der  Phase 640  
0.732 oder liegt um 0.732 - 0.635 = 0.097 der  Periode , 6 4 1  
weiter als das Maximum der  Helligkeit. Dieser Unterschied 645  
ist nicht gron genug, um sagen zu konnen, dafl der  polar- (j46 
stern in  dieser Hinsicht ein von den  8 Cephei-Veranderlichen fj47 
abweichendes Verhalten zeigt. 

vie1 mehr als die Halfte von dem hier gefundenen betragen, 

6 4 8  I 
Es liegt nahe zu versuchen, die kleinen Amplituden 

der Helligkeit und der  Linienverschiebung des Polarsterns 
dadurch zu erklaren, daf3 dieser Stern ein gewohnlicher 
6 Cephei-Veranderlicher sei, welchen wir nur in von den  
ubrigen stark abweichender Projektion erblicken. Solche 
Hypothesen sind aber bei unserer Unkenntnis der  Ursache 
der  Veranderlichkeit dieser Sterne mit Vorsicht zu betrachten. 

T a b e l l e  2 .  
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I 0 7 5  ! 
1076 
' 0 7 7  
1078 
I079  
I 080 
I 083 8 
1084 
1085 
1088 

1090 
1091 
1092 
1093 
1094. 
1096 13 
109 7 
1098 
1099 
I 1 0 0  

1089 

I I 0 1  

I 1 0 2  

I 103 
I 104 
I 105 
1106 
I 1 0 7  
I 109 

') A. N. 1099, Bd. 46, S. 293. 1856. 
') Zu diesem Zweck ist eine Abschrift der in Bonn deponierten 

') The luminosity of stars of different types of spectrum. Kon. 

') Harv. Ann. Vol. 14, p. 35. 
') Zeitschr. f. wiss. Photographie, Bd. 5. S. 104, Futlnote 17. 1907. 
') Vergl. A. N. 4296, Bd. 179, S. 376. 
') Harv. Ann. Vol. 28, Part I, p. 34. 
') Lick Bull. 157, Vol. 5, p. 1 1 2 .  

lo) Astroph. J. Vol. 14, p. 52. 1902. Lick Bull. 181,  Vol. 6, p. 18. 

' I )  Publ. Allegheny Ohs., Vol I ,  p. 148. 
") Publ. Astr. Labor. Groningen No. 24. 
Is) A. N. 4124-25, Bd. 172, S. 305. 1906. 
14) Einen vergeblichen Versuch, die Veranderlichkeit des Polarsterns 

durch Vergleich mit p und 7 Draconis nachzuweisen habe ich noch an 
der Urania-Sternwarte zu Kopenhagen gemacht. Es wurden die Durch- 
messer fokaler Bilder auf K T -  Reproduktionsplatten gemessen. Vergl. 
Tabelle 2, A. N. 4362, Bd. 182, S. 291. 

Aufzeichnungen fur Potsdam angefertigt worden. 

Akad. von Wetenschappen te Amsterdam, August 21. 1906. 
1884. 

1906. 
1897. 

1909. 

1910. 
1910. 
1910. 

1909. 
) Vergl. A. N. 4296, Bd. 179, S. 376. 
) Vergl. A. N. 4452, Bd. 186, S. 177. 

1909. 
1910. 

15 

16 

li) Bei Annahme dieses Wertes findet man, daO die Gitterspektren 
zweiter Ordnung um 3m392 schwacher als das Zentralbild sein miissen. 
Das ergibt die mittlere Differenz BD +88'4 - Polaris zu 3m392+0m233 
= 3'?625. Nach der Gottinger Aktinometrie Teil B betragt die photo- 
graphische GroOe von BD +88"4 6m44 in dem Harvarder System (Harv. 
Ann. Vol. 59, p. 157. I ~ I I ) ,  in welchem der Polarstern die GroOe 2m69 
hat. Da der Polarstern gelblicher als BD +88"4 (Spektrum A) ist, ver- 
mindert sich die photographische Differenz 6!44 - 2m69 = 3m75 wegen 
der oben besprochenen kurzeren effektiven WellenlSngen des UV-Triplets 
um etwa om16 zu 37159, was mit dern oben gefundenen Unterschiede 
3m625 gut ubereinstimmt. 

18) In der Tat  geniigten die 17 Platten der 5 ersten Nachte, um 
die Veranderlichkeit recht wahrscheinlich zu machen. Die erste 1910 
Nov. 24 gezeichnete Versuchslichtkurve ergibt : magn. Polaris = konst. 
-om040 sin zXP- Om057  COSZZP, was schon recht gut mit der end- 
giiltigen Formel (2 )  ubereinstimmt. 

'9 Diese Zahlen sind der Reihe 12, 15 ,  19, 24, 30, 38, 48, 60, 
76 U.S.W. entnommen. Der Logarithmus des Quotienten betragt nahe 0.1. 

'") v Deklinationskreis vorangehend, f folgend. 
") Die beiden Kassetten fur Platten 20 X 20 wurden mit 9 X I 2 cm 

") Verworfen wurden nur sichtlich verletzte oder falsch ex- 

'3) Die Zahlen sind fur Extinktionsdifferenzen korrigiert. Diese 

'*) Nach dem GnuJschen Fehlergesetze waren 19 Differenzen 
Die vorhandene Zahl 

Einlagen versehen. Diese Einlagen sind ofters gewechselt worden. 

ponierte Bilder. 

Korrektion ubersteigt jedoch nie 5omoo3. 

gro5er als 2 X ?Om05 = *om10 zu erwarten. 
von 22 ist hiermit in guter Ubereinstimmung. 

'3 S. AZ6rech', Lick Bull. 118, Vol. 4, p. 130. 1907. 

Zjnar Nertzsprung. 

,653 ' 29 -. 2 '  

f 2 4 16 18 .654 31 -- 0' 

f I 4 16  30  .656 30 ~ - I '  

f 2 4 16 36  .657 25 .  ~ - 6 
f I 4 16  48  ,660 29 - 3 
f 2 3 16  5 5  .661 38. + 7 
v I 4 13  16 45.879 19' - 3' 
v 2  4 I 3  2 2  3 8 0  2 7 '  + 4' 
v = 4 I 3  40 ,883 40' + 1 7 '  
v 2 4 -14  I 0  .888 26 + 3 

.892 19. -. 3 v 2 4 I 4  29 
v I 4 14 45 ,894 18. - 4' 
v z  4 14  51 .896 24' + 2 

V I  4 1 5  3 .898 1 2  -10' 

v z  2 15 8 .899 121' I ~- I 

1 3  39 I 47.140 i i  16 1 + I '  

v 2 4 13 46 . I ~ I  18 + 3 
v 1 4 13 58 . I 4 3  ~ 19 f 4' 
v 2  4 I 4  4 .144 ~ 9 - 6 
v I 4 14 18 .146 1 1 7  + 2 '  

v 1 4 I 4  39 . I 5 0  ~ 14' - 0' 

v 2  4 I 4  45  . r 5 1  ~ 28. + J 4  
v 1 4 I 4  59 .153 I 2 1 .  + 6. 
v 2  4 1 5  5 + 0' 

v I 4 I 5  23 2 '  

v z  4 15  29 0' 

4 15 8 47.658 130' - I 

v I 4 I 4  2 1  .890 21 '  - I '  

i v I 4 

I 1 v 2  4 14 24 .148 ~ 16 + I 

1110 

I 1 1 2  ~ 15 32 
1111 15  2 7  

.659 35' + 4 
,661 37 + 5 

I .662 ! 29. - 2'  

sterne 
-) Untersuchungen iiber die gegenseitigen Helligkeiten der Fix- 
erster GroOe . . ., Abhandl. d. 11. K1. d. k. Akad. d. Wiss. Munchen, 

Juillet I. Air set, horizon net. La comkte apparait 
comme une tache blanch&e, aSSez condensee, de de 
diamktre environ, qui s'efface trhs vite dans I'aube en m&me 
temps que les &toiles de 10' grandeur. La 1' serie de Ad, 
obtenue par 87" de D.Z., est trhs douteuse; les point& des 
2 autres groupes sont assez concordants. La correction de 
refraction a ete appliquCe. - AoGt 1% Conditions atmo- 

spheriques excellentes. La comhte, se degageant de l'horizon. 
est visible avant une etoile de 9' grandeur. Sans doute, si 
e l k  etait observee en pleine nuit, serait-elle estimee de 7e 
A 8" grandeur. On n'a PU faire qu'une cornparaison incertaine 
avec * AGCbr  E. 4105:  

I 5h 56" T. M. Alger ,da = + os Ad = - 7' .o 

a = 7h35m53S d = +26"26.'4. 




