
ASTRON OM IS CHE NACH RICHTEN. 

Unter P sind die visuellen Helligkeiten der Sterne 
nach der Potsdamer Durchmusterung, unter G die Groflen 
nach der Gottinger Aktinometrie, unter 2 die fur das ZeiD- 
triplet giltigen GroDen angegeben. Letztere wurden von 
Prof. Nertzsprzmg nach seiner Gittermethode ') bestimrnt. 

Bei den Helligkeitsbestimmungen niit dem ZeiDtriplet 
sind nun zwei Umstande besonders zu beachten. E r s t e n s  
besteht cine rnerkliche Farbengleichung zwischen Triplet und 
Gottinger Aufnahmen, insofern die mittlere effektive Wellen- 
lange fur das Triplet noch weiter nach dern Ultraviolett zu 
liegt als bei den Schraffieraufnahmen. Die Differenz G-2 

Denn Stern 2 [nit dem Farbenindex G-P= -om12 ist 
ein weifler Stern, wahrend die Sterne I und 3 mit den 

- - om1 2 bei Stern 2 entspringt dieser Farbengleichung. 

____- 

Band 189. 

Farbenindices G - P =  +om48 resp. +om4.0 gelbliche Sterne 
sind. Letztere beiden Sterne haben fibrigens nahe dieselbe 
Farbe wie der Variable, und es wurde deshalb der Nullpunkt 
der 2-GroDen so gelegt, daD die 2-Groflen im Mittel fur 
diese beiden Sterne mit den Gottinger GroDen ubereinstimmen. 

Z w e i t e n s besteht bei dem Zeifltriplet infolge einer Nei- 
gung der Plattenanschlage gegen die optische Achse und eines 
kleinen Astigmatismus eine rnerkliche unsynimetrische Abhan- 
gigkeit der Helligkeiten von der Stelle im Bildfeld, die sich be- 
sonders in einem systernatischen Unterschied von Aufnahmen 
bei Achse folgt und Achse voran ausspricht. Die GroDen 21 

Aufnahmen bei -4chse folgt, die Grofien 2 2  aus ebenso vielen 
bei Achse voran5) gewonnen. Die relativen Helligkeiten sind 

der Vergleichsterne wurden von Prof. Hertzsprung aus vier 

Nr. 4532. 20. 

Uber den Lichtwechsel des Veranderlichen 4 1.19 10 Tauri. Von K. SchwamschiZd. 
Iler Stern B l I + 1 8 ~ 6 6 1  (1900.0  4h31m26s +18'2o.'I), 

dessen Veranderlichkeit in A. N. 4425 angezeigt wurde, ist 
ini Winter 19 1 0 - 1  I von Prof. Hertzsprung photographisch 
weiter verfolgt worden. Es war bei der ersten Mitteilung 
noch unsicher geblieben, oh die Periode etwas uber 3 Tage 
oder 3/4 Tage betrage. Die neuen Beobachtungen, die bei 
sehr verschiedenen Stundenwinkeln erfolgten, entscheiden zu- 
gunsten der langeren Periode. Es sol1 hier nun uber die 
in Gottingen und Potsdani erhaltenen Beobachtungen und 
iiber die Ergebnisse ihrer Bearbeitung des naheren berichtet 
werden. 

Unter den Aufnahmen mit der Schraffierkassette in 
Gottingen fanden sich auDer den 4 programmafiigen Zonen- 
aufnahmen noch I 6 weitere, welche den Veranderlichen ent- 
hielten. Diese verhaltnismainig groDe Zahl ruhrt daher, dat3 
die Rektaszensionsgegend urn 4h haufig mit dem Pol und 
benachbarten Gegenden zur Untersuchung der systematischen 
Fehler der Aktinometrie verbunden wurde. Auch konnten 
Aufnahmen, die fur diese Zwecke als mialungen galten, sehr 
wohl zur Vergleichung unrnittelbar benachbarter Sterne be- 
nutzt werden. Tabelle I1 enthalt die Angaben uber das so 
zusammengekommene Material. Es wurden auf jeder Platte 
mittels des Mikrophotometers die Schwarzungen des Ver- 
anderlichen, sowie der beiden Sterne BD + I 5'656 und 
BD +19'744 gemessen. Ersterer Stern hat nach der Akti- 
nometrie die photographische Sterngroine 7 m  I 0, fur letzteren 
wurde die GroDe durch AnschluD an benachbarte Aktino- 

BD a 1 9 1 0  d r91o  

rnetriesterne zu 7m67 bestimmt '). Zwischen diese Sterne 
wurde der Variable interpoliert, indem h e a r e r  Zusammenhang 
zwischen Schwarzung und GroDenklasse angenommen wurde. 
Die so erhaltenen GroDen fur den Variablen gibt Tabelle I1 
unter V. 

Der Veranderliche befindet sich bei den meisten dieser 
Aufnahmen dicht am Plattenrande. AuDerdem sind die Auf- 
nahmen groDtenteils solche mit nur 3-facher Uberdeckung, 
bei denen der Veranderliche nur sehr schwach erscheint. 
Wenn die Schwarzungsdifferenz zwischen den beiden Ver- 
gieichsternen weniger als 4.5 partes am Mikrophotometerkeil 
betrug, wenn inan also schon in dem untersten sehr flach 
verlaufenden Teil der Schwarzungskurve zu messen hatte, so 
ist das durch Einklammerung der resultierenden Grofle Y 
bezeichnet. Diese Werte haben spater das Gewicht er- 
halten. Trotz der ungunstigen Bedingungen haben sich die 
Aufnahmen als recht brauchbar erwiesen. Es liegt dies ge- 
wiD z. T. daran, dain Variabler und Vergleichsterne bei der 
kleinen Brennweite des verwendeten Objektivs (45 cm) auf 
der Platte so dicht beieinander liegen. 

Die Aufnahmen rnit dem Zeifltriplet (15  cm Offnung, 
I 5 0  cni Brennweite) zu Potsdarn erfolgten 3 mm innerhalb des 
Fokus. Auf derselben Platte erfolgten meist tnehrere Expo- 
sitionen, deren Dauern im Verhaltnis I :  3 standen. Die Ex- 
positionszeiten selbst lagen je nach der Luftdurchsichtigkeit 
und Zenitdistanz zwischen und 2om. Als Vergleichsterne 
wurden die drei folgenden Sterne benutzt : 

P G z 2, z9 
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hier zufallig so wenig rerschieden, daD einfach von den 
Mittelwerten 2 Gebrauch gemacht werden durfte. Indessen 
ergab sich dann bei der Bearbeitung der Beobachtungen des 
Veranderlichen, der bei den Aufnahmen stets im Platten- 
zentrum lag, daD in dessen Helligkeiten zwischen Achse folgt 
und Achse voran ein systematischer Unterschied von 0 ~ 1 4  
bestand. Derselbe wurde berucksichtigt, indem zu den er- 
haltenen GroDen bei Achse voran omo7 addiert, bei Achse 
folgt ebensoviel subtrahiert wurde.') 

Auf jeder Platte wurden die Schwarzungen des Vari- 
ablen, der 3 Vergleichsterne und des Plattengrundes (Schleiers) 
unter dem Mikrophotometer von Frl. H. MatfenkZoaY doppelt 
vermessen und gemittelt. Auch wurden die Messungen gleich 
langer Expositionen auf einer Platte gleich zusammen ge- 
nommen und gemittelt. Die betreffenden Mittelwerte der 
Keilablesungen mogen mit S, Sl , S,, S 3 ,  So bezeichnet werden. 
Es gait die GroDe des Variablen durch AnschluD an die 
3 Vergleichsterne unter Benutzung der Messung des Platten- 
schleiers interpolatorisch abzuleiten. Es wurde eine Beziehung 
zwischen Schwarzung S und SterngroDe m von folgender 
Form angesetzt : 

nz = a + 6 log (S-So) + c (S--So) (a, 6, c Konstanten). ( I )  

Das logarithmische Glied gibt die asymptotische Annaherung 
der Schwarzung an die Schleierschwarzung bei abnehmender 
Sternhelligkeit. Das lineare Glied reguliert die Steilheit des 
Anstiegs der Schwarzungskurve bei starkeren Schwarzungen. 
Die Schwarzungen unserer Sterne wurden nicht so stark, dai3 
auch noch das Flacherwerden der Schwarzungskurve bei ganz 
starken Schwarzungen hatte zur Darstellung gebracht werden 
mussen. 

Aus den bekannten GroDen mt , m p ,  m3 und den ge- 
messenen Schwarzungen Sl , S2 , S3 der Vergleichsterne hat 
man die Konstanten a, 6, c zu bestimmen und dann nach 
der Formel durch Einsetzen der Schwarzung S des Variablen 
dessen GroDe m auszurechnen. Es ist naturlich einfacher, 
diese Operation ein fur allemal algebraisch auszufiihren. Das 
fuhrt zu folgendem Formelsystem : 

Sei: c = S -So,  z = log (S -So) ,  
( 2 )  

ci = St-So , zi = log (Ss-So), 
i = I ,  2 ,  3 fur die 3 Vergleichsterne. 

Man rechne: s = (u-cl)/(cZ-rjl) 

(3) 
t = (z-q) / ( z l - z l )  

g = ( z 3 - d /  (z2-z1) 

f = (c3--61) / (62-61) 

Die GroDen s und t haben eine einfache Bedeutung. Wenn 
man die Beziehung zwischen m und S linear voraussetzt und 
den Variabeln dementsprechend an die Sterne I und 2 an- 

schlieDt, so gibt s die GroDe des Variablen von Stern I aus 
gerechnet in Einheiten des Intervalls m2 - -n i l .  Die Grone t 
ist das Resultat derselben Rechnung, falls man eine lineare 
Beziehung zwischen m und log (S-So) voraussetzt. Die aus 
der vollstandigen Formel ( I )  folgende SterngroDe des Vari- 
ablen wird nun: 

Hierbei hat die GroDe p ,  von welcher gewissermaDen das Ge- 
wicht abhangt, mit dem die Werte s und t in die Bestimmung 
von m eingehen, den Wert: 

m = m1+ (mz- m1) [ S l z  ( 1  -P) + t / Z  ( I + P ) l .  (4) 

P = (P-f-g) / ( R - f )  J (5 )  
wobei P = d m 3 - m l ) / ( m z - m l )  
ist. Nach den Formeln ( 2 )  bis ( 5 )  wurden die Beobach- 
tungen ausgewertet. Die Rechnung ist bequemer, als es zu- 
nachst aussieht, da die Werte s und t so parallel laufen, 
daD man eine Kontrollrechnung sparen kann. 

Die Messungen fur jede Expositionszeit wurden getrennt 
reduziert. Doch wurden dann die verschiedenen Resultate 
von einer Platte zu einem Mittel vereinigt, wobei die Werte 
von der kiirzeren Expositionszeit meist halbes Gewicht be- 
kamen. 

Die Extinktionsdifferenzen zwischen dem Variablen und 
den Vergleichsternen machen zwar nur einige Hundertstel 
GroDenklassen aus, wurden aber berucksichtigt, indem die 
fur Extinktion korrigierten GroDen m l ,  m2 - ml und p als 
Funktionen des Stundenwinkels graphisch dargestellt und den 
Kurven entnoninien wurden. Bei dem Ansatz der Extinktion 
wurde auch auf die weiflere Farbe des Vergleichsterns 2 

Riicksicht genommen. 
Das Endresultat fur jede Platte gibt die Spalte V der 

Tabelle 111. 
Die Bestimmung der Periode erfolgte in der Weise, 

daD immer die Beobachtungen uber eine kurzere Zeit mit 
Hilfe des vorlaufigen Periodenwertes 3d154 zu einer Licht- 
kurve zusammengefaDt und dann diese Lichtkurven durch 
Abanderung der Periode moglichst zur Deckung gebracht 
wurden. Es ergab sich: 

P = 3d1484 
mit einer Unsicherheit von wenigen Einheiten der letzten 
Stelle. Mit Hilfe dieser Periode wurden die in den Tabellen 
I1 und 111 angegebenen Phasen berechnet, ausgehend von 
dem willkurlichen Nullpunkt 1910 Febr. 19.0 (2418722do) 
M. E. Z. Nuximehr wurde die Lichtkurve konstruiert und zwar 
getrennt fur die Gottinger Aufnahmen, fur die erste Periode 
der Potsdamer Aufnahmen ( I  9 I o Febr. 9 bis April I 6) und fiir 
die zweite Potsdamer Periode (1910 Sept. 2 bis 19 I I Febr. s ) . ~ )  
Die GroDen V des Veranderlichen wurden -- bei den Pots- 
darner Beobachtungen genau innerhalb jedes Zwolftels der 
Periode - zu folgenden Normalwerten zusammengefaDt : 

I )  Gottinger -4ufnahmen. 
Phase odo9 od51 0d94 1d48 zd18 2d47 3do5 
GroDe 7m35 7m24 7m37 7?52 7m66 7m68 7m36 
Gewicht 3.5 1.5 3 1.5 3.5 I 1 . 5  

') Die Teilung der Verschiebung om14 in zwei gleiche Halften ist willkurlich. Die absolute Helligkeit des Variabeln bleibt dem- 
Darauf kann auch die Verschiedenheit der inittleren Helligkeit des Variablen in den 3 Serien 

Nach Abschlu5 der gegenwartigen Beobachtungsreihen 

') Die Aufnahmen mit Objektivgitter Nr. 686, 700, 701, 787 wurden versehentlich fur die Konstruktion der Lichtkurve nicht mit verwertet. 

entsprechend um einen kleinen Betrag unbestimmt. 
[s. unten Formeln (6)] beruhen. Diese Gesichtsfeldkorrektur wird zur Zeit untersucht. 
sol1 das Objektiv neu justiert werden. 
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2 )  Potsdam. I .  Periode. 
Phase odo98 od346 od657 0d937 i d 2 7 5  id444 id714 id942 2 d 2 0 5  2d543 2d744 3d058 
Grofle 7m305 7m183 7 m 2 2 8  711256 7m370 7m437 7m668 7m682 711743 711622 711540 7m330 

3) Potsdam. 2. Periode. 

GroOe 7m237 7m106 7mi8o 7 m 1 7 5  7?337 - - 7?680 7Y740 771670 7m495 7m390 

Gewicht 2 3 5 8 I 3 6 6 3 4 2 2 

Phase O ? I Z I  od502 od768 od877 r d z o z  - - Id950 ZdI4O 2d468 2d800 2d93I 

2 4 I I I 4 - - Gewicht 8 5 I 3 
Diese Normalwerte wurden aufgetragen und durch eine Kurve, die  genau durch sie hindurchging, verbunden. 

Die Ordinaten der Kurve wurden fur I 2 aquidistante Punkte entnommen und nach der Rechenvorschrift von C. Runge') 
in Eburierreihen entwickelt. 

Gottingen 
Potsdam I (6) 
Potsdam I1 
Die Koeffizienten der hoheren Glieder bleiben alle unter omor 5 .  Den vom zweifachen Phasenwinkel abhangigen 

Sie bedeuten im wesentlichen eine kleine Unsynimetrie der Lichtkurve 

Fur die charakteristischen Daten der Lichtkurven ergaben sich die  in den  ersten 3 Spalten folgender 'Tabelle 

Das Resultat war folgendes : 

V = 7 "469 - om1 7 7 sin y - om097 cos y - om028 sin 2 y - om026 cos 2 y  
V = 7.444 - 0.242 s i n y  - 0.115 c o s y  + 0.016 s i n 2 y  - 0.024 c o s 2 y  
V =  7.417 - 0.272 s h y  - 0.123 cosy  +0.003 s i n z y  - 0 . 0 2 0  c o s z y  

( y  Phasenwinkel) 

Gliedern scheint aber noch Realitat zuzukommen. 
im Sinne langsameren Abfalls, rascheren Xnstiegs der  Helligkeit. 

enthaltenen Groflen. 
Tabelle I. 

I .  Durchgang durch mittlere Helligkeit id29 id41 I d40 rd38 
2 n )> )> 2.87 2.92 2.90 2. 2.93 

Mittel aus beiden Zeiten 2.1 I 2.14 2.16 2.14 
Minimum 2.27 2.19 2.19 2.16 

Gottingen Potsdam I Potsdam I1 Formel (7) 

Maximum 
Minimalhelligkeit 
Maximalhelligkeit 

Die Ubereinstimmung besonders der  Mittelzeiten aus 
den Durchgangen durch rnittlere Helligkeit lehrt, dafl die 
Periode keiner weiteren Korrektion bedarf. Die Amplitude 
ist nach den Gottinger Beobachtungen merklich kleiner als 
nach den Potsdamer.') Es besteht die Moglichkeit, dafl dies 
an der  geringeren Ultraviolett-Empfindlichkeit der Schraffier- 
aufnahmen liegt, falls der Variable nach Art der Verander- 
lichen vom d - Cephei -Typus zunehmende Amplitude fur ab- 
nehmende Wellenlange zeigt. Dariiber miissen zukiinftige 
visuelle Beobachtungen entscheiden. 

Zwischen den Lichtkurven der  beiden Potsdamer Serien 
besteht nach (6) gleichfalls ein kleiner systematischer Unter- 
schied. Derselbe beruht vielleicht auf einer Anderung des 
Aufnahmeverfahrens zwischen beiden Serien. In der ersten 

0.44 0.42 0.5 3 0.5 I 

7m68 7m74 7m73 I'n13 
7 . 2 5  7.20 7.13 7 .17  

Periode wurde namlich unveranderlich dieselbe Fokalein- 
stellung verwandt. Prof. Hertzsprzlng fand aber spater, daO 
die Fokuseinstellung einen Temperaturkoeffizienten von 0.06 mm 
pro Grad hatte, und i n  der zweiten Periode hat er dann immer 
genau 3 Millimeter innerhalb des  jeder 'l'emperatur entsprechen- 
den Fokus aufgenommen. 

D a  die  Unterschiede der  Lichtkurven aber nicht sicher 
verbiirgt sind, wurden alle 3 Serien noch mit einer gemein- 
samen Lichtkurve verglichen. Es wurden nur zunachst die 
Groflen in den 3 Serien um resp. -0mo35, - O ~ O I O ,  +om017 
korrigiert, um gleiche mittlere Helligkeit des Variablen in 
allen 3 Serien zu haben. Dann wurden die samtlichen Pots- 
damer Beobachtungen nach Zwolfteln der Periode zu folgen- 
den  Normalwerten zusammengefaflt : 

Phase od116 Od443 od676 Od925 I d 2 2 0  Id444 Id714 Id945 2dI89 2 d 5 2 8  2d763 2d973 
GroOe 7m262 771142 7mz14 7 ? 2 3 5  7?356 711427 7m656 7?682 73739 71'629 771524 7m378 
Gewicht I 0  8 6 I 0  4 3 6 I 0  4 6 4 6 

Aus denselben ergab sich die a l s  d a s  R e s u l t a t  d e r  U n t e r s u c h u n g  a n z u s e h e n d e  F o u r i e r e n t w i c k l u n g :  

oder : 
V =  771434 - 0 m 2 ~ ~ s i n ~ - 0 m 1 2 3 c o s ~ + o m o o ~ s i n 2 C j -  o m o z ~ c o s z y  
V = 771434 - om261 sin(y+1703) - om022 s i n ( 2 y + + o P )  

t o m 0 0 6  & om009 & 200 -C om009 t 24O 

Von den hoheren Gliedern hat das  grol3te den Koeffizienten om006, und ist darnit kleiner als sein ni. F. on'oog. 
Die aus der Formel t'olgende Lichtkurve und die obigen Normalwerte sind in der  umstehenden Figur wieder- 

Die -4bweichungen der einzelnen Beobachtungen - auch der  Gottinger - von d i e s e r  Lichtkurve gibt Spalte gegeben. 
P- C der 'I'abellen I1 und I11 in hundertstel Groflenklassen. 

'1 C. Ruizge. Theorie und Praxis der Keihen. Leipzig 1904. S. '53.  Nachr. der Kgl. Ges. der Wiss. zu Gottingen. Math.-phys. K1. 1908. 
') Die in A. N. 4425 angegebenen Vergleichsternhelligkeiten und die daraus abgeleitete Amplitude sind durch ein Versehen entstellt. S. 275. 

25* 
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190 
I97 
36 2 

363 
381 
5 8 2  
589 
595 
599 
603 
605 
606 
616 
617 
6 18 
629 
7 0 7  
726 
7 5 0  
761 

4 5 3 2  

1906 Jan. 2 2  

Febr. 15 
Nov. I o 

1907 Febr. I I  

Nov. 3 
)) 4 
)) 5 
)) 6 
)) 7 
)) 8 
) ) 8  

1908 Jan. 2 

)) 3 
Febr. 24 
Nov. I 

)) I 6 
1909 Jan. 18 

)) 2 0  

)) 2 

)) 2 2 

T a b e l l e  11. A u f n a h m e n  m i t  d e r  S c h r a f f i e r k a s s e t t e  zu  G o t t i n g e n .  

352  

'latte 1 1  Datum Nr. 
jternzeit 
iottinger 

5h  6" 
4 53 
4 5  
4 4  
4 5 5  
4 6  
3 44 
3 28 
3 2  

2 59 
2 59 
5 0  
2 59 
5 1  
3 32 

I 41 
3 1  

5 2 8  

4 46 
5 38 

- 
Bb. 
__ 
~ 

Me 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
Dz 
DZ 
DZ 
Dz 

M. E. Z. 
'ulian.Tagc 

233.39 
257.32 
525.55 
535.53 
618.33 
883.57 
884.56 
885.54 
886.53 
887.5 I 
888.5 I 
888.60 
943.36 
943.45 
944.39 
996.33 

1241.48 
1262.50 
132 5.39 
1329.4 I 

241jrOOO+ 

- 
Phase 

od58 
2.47 
3.09 
0.48 
1.42 
2.19 
0.0; 

1.01 

2 . 0 0  

2.98 
0.84 
0.93 
2.16 
2.24 
0.03 
1.61 
0.89 
0.17 

0.09, 
0.96 

Me = Meyermann, K = A.  Kohlschiilter, Dz = Bziewulski. 

T a b e l l e  111. A u f n a h m e n  m i t  d e m  Z e i n t r i p l e t  z u  P o t s d a m .  

58 
67 
68 
7 2  

75 
7 7  
78 
79 
80 
86 
88 

90 
92 
94 
95 

89 

jternzeit 
Potsdam 

8h 1 2 m  

5 38 
4 35 
7 45 
5 41 
4 47 

7 1 7  

9 2 7  

5 2 7  
8 I 1  

9 26 
5 41 
7 9  
8 41 
5 5 5  

5 16 

Zahl d. 
Bb* IBilder Phase 

3do54 
1.635 
2.592 
0.510 
0.329 
2.131 
2.152 
3.062 
0.0 17 

0.960 
0.849 

1.854 
1.010 

1.916 
1.982 
0.709 

- 
Y -  C 

-7  
+ I  
-3 
+6 
+4  

+ 5  
+ 3  

+6  
+ 5  
-6 
+8 
-- 3 
+ 3  
-- 4 

- 2  

0 
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- 
Platte 

Nr. __ __ 

97 

104 
109 

113 
" 5  
I 18 

I34 
140 
'45 
753 
'54 
162 
163 
I 66 
I 68 
169 
1 7 0  

1 7 '  
1 7 2  

176 
180 
186 
190 
'95 

1 0 2  

111 

I 2 0  

202 

2 2 1  

334 
341 
343 
349 
35' 
367 
373 
374 
381 
384 
385 
386 
391 
4'5 
416 
426 
454 
469 
50' 
5 5 0  
5 56 
561 
562 
565 
566 
583 

- 
ternzeil 
'otsdam 

8h 20" 

5 54 
8 24 
8 40 
5 5 '  
5 55 
8 5 0  
6 23 
8 5 2  

8 49 
8 2 0  

8 1 2  

7 2 5  

8 5  
7 29 
9 41 
8 47 
7 5 5  
9 29 
8 2 2 
9 2 7  

8 5 2  

9 16 
9 4  
9 32 
9 6  
9 ' 5  
9 43 
0 9  
O 5' 
0 46 
2 29 
0 36 
2 26 
3 I9 
0 I 2  

0 46 
0 57 
3 46 
I 46 
I 58 
o 16 
3 2 1  

3 32 
1 3  
I 32 
5 49 
3 47 
5 5  
8 24 
I 29 
2 44 
6 I4  
6 42 
2 31 

- 
Bb. 
__ 
~ 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
H 
M 
M 
M 
H 
M 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

__ 

- 
ah1 d 
Mder 
~ ~ 

3 
3 
7 
8 
3 

7 

3 
4 
4 

3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 

4 
4 
5 

4 
3 
3 

2 

2 

2 

I 

2 

I 

3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
I 

I 

I 

3 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 

M. E. Z. 
Julian.Tage 
____ 
2417000+ 

I 7 3 5.402 
1736.300 

.403 
1737.412 
1738.295 
1739,292 

.4'3 
I740.3'0 

.4I I 
I 7  45.39 5 
1746.3 7 2 
1 7  41.366 

.349 
I 7 52.32 2 

.413 
I 7 5 4.3 7 0 
' 7 57.321 

.39I 
1 7  58.341 

-387 
I 762.352 

I 7  5 1 . 3 2 2  

'763.365 
I 7  64.3 5 5 
'165.37 I 

1767.353 
I 7  13.351 

1166.349 

1778.360 

1911.593 
1919.585 

.656 

.650 
1926.67 I 
192 9.5 33 

. 5 5 7  
1930.562 

.679 
'932.591 

4 9 9  
1933.5 2 5 
1943.6 2 7 

.634 
1944.5 2 8 
I 9 50.5 3 2 
'952,703 
1960.598 
1983.590 

.I 2 8  

1984.437 
1986.485 

.630 

1988.469 

1920.575 

.649 

Y 
~ 

~ 

rm15 
7.60 
7.74 
7.45 

7.38 

7 .71  
7.63 
7.45 
7 .72  

7.33 

7.16 

7.65 

7.26 
7.23 

7 . 7 2  
7 . 2 8  
7.32 
7.26 
7.68 

7.65 

7.69 

7 . 2 0  

7.48 
7.60 
7.12 

7.37 
7.30 

7.06 
7.7 I 

7.20 

7.16 
7.27 
7.42 
7.39 
7.18 
7.19 
7.5 I 

7.48 
7.1 I 
7.37 
7.37 
7.74 

7.16 

7.16 
7.08 
7.27 
7.22 

7.26 
7.28 

7.59 

7.55 

7.69 

7.64 

7.67 

7.7 3 

Phase 

3?808 

1.706 
1.809 
2.8 18 
0.553 
1 . 5  5 0  
1.67 I 
2.568 
2.669 

2.333 
0.179 
0.986 
1.013 
1.986 
2 . 0 7 7  
0.886 
0.695 
0.7 59 
1.709 
1.755 
2.57 I 
0.436 
1.426 
2.442 
0 . 2 7 2  

1.27 5 
0.982 
1,837 
0.392 
2.384 
2.455 
0.226 
0.301 
0 . 0 2 5  

2.887 
2.91 I 
0.768 
0.885 

2.804 
0.582 
1.239 
1.246 
2.140 
1.847 
0.8 7 0 

2.468 
0.273 
0.41 I 

0.019 
0.164 
0.183 
2.003 

1.356 

2.796 

1 . 1 2 0  

- 
v- c 
__ - 

- ' 7  

+ 8  
- 5  

- 1 5  
+ 6  
+ 8  
+ 5  
+ 2  

+ I 0  

- 5  
-- 7 

+ 3  

+ 5  
+ I  
+ 5  

- 

2 - 

0 

2 - 

- 

+ I 2  

- 4  
+ 2  

+ I  

- 9  
- 8  

2 

+ 2  

- 

- 1 2  

- I 0  

' 3  
+ 4  
+ I  

+ I  

- 

0 

2 

0 

.- 

- 3  
+ 3  

- 5  
+ 3  

+ 3  

- 6  
+ 2  

- 8  

-- 4 
+ 5  
+ 8  
+ 3  

I - 

+ 2  

I - 

- 

- 



3 5 5  

2d952 
2.973 
0.031 
0.050 

0.605 
0.613 
1.208 

1.105 
1 . 1 2 5  

1.975 
1.980 
0.735 

4 5 3 2  

+ 3 
- 4 
+ 2 

- 1 2  

- 2 

- 1 2  

+ 4 
' - I 

- 4 
+ I 

- 2 

0 

356 

$1003 I i r l41  

0.034 10.61 I 0  

0 . 0 1 2  12.87 
0.024 11.99 1 0  

'Iatte /I Datum Nr. 

7 0.202 1 3.31 I 0  

0.133 5.97 
0.163 4.77 1 0  

600 
60 I 
613 
63 5 
653 
654 
686 
7 0 0  
7 0 1  
7 2 2  

723 
787 

b 

d 
c 

1910 Dez. 5 
)) 5 
)) 5 

I Q I I  Jan. 2 2  

)) 29 
Febr. I 

)) 5 
)) 5 

Marz I 

)) 2 I 

)) 2 2 

8 1  

BD+24  2181 9.5 9.5 

)) 0.0 1 0 . 2  

Anonyme 3.8 9.9 

- 
Sternzeit 
Potsdam 

3h 4sr  
4 ' 5  
9 '3 
4 29 
7 32 
7 44 
5 44 
7 0  
7 29 
7 35 
7 44 
8 2  

9.88 
8.45 
7.87 
7 . 1 0  

Zahl d. 
Bb' 1 Bilder 

1 0  0 . 2 2 5  2.38 10 

1 0  0.248 3.05 1 0  

1 0  0.283 2.68 10 

10 , 0.306 2.42 10 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
2 

M = Munch, H = Hertzsprung. v = Achse voran, f = Achse folgt. 
Der mittlere Fehler des Plattenresultates ergibt sich fur die drei Serien resp. zu -Comog, &om060 und fomo43. 

Die scharfe Einhaltung des Fokus bei der letzten Serie scheint also die Genauigkeit merklich gesteigert zu haben. 
Die charakteristischen Daten der Lichtkurve nach Formel ( 7 )  sind in Tabelle I mit angegeben. D i e  F o r m e l  

f u r  d i e  Ze i t en  d e s  M i n i m u m s  wi rd :  1910 Febr. 21.16 (2418724?16) M. E. 2. + 3d1484B. (8 )  

_ _  Potsdam, 3. August 1911. K. Sch warzschiZd. 

Nouveaux elements et courbe de lumiere de l'etoile variable RR Leonis. Par M Luizet. 
Entre le 17 Janvier 1908 et le 8 Juillet 1911 j'ai fait 

B I'equatorial coude (0.32 m) 2 1 1  comparaisons de l'eclat de 
cette etoile B ceux des suivantes: 

E 

0 

1406 
I459 
I 4 7 0  
1479 
I594 
2129 
2 142 
2 2 5 7  

2299 
2319 
2341 
2392 
2434 

dax. t. m. Paris helioc 

1908 Juin 27.376 
1910 Mars 25.380 

Avril 18.343 
)) 23.320 
)) 27.400 

Juin 18.427 
1911  Fevr. 15.454 

)) 21.336 
Avril 14.365 
Mai 3.358 

)) 12.400 
)) 22.348 

Juin 14.429 
Juill. 3.420 

~ 

0-c 
+0!019 
- 0.006 
- 0.0 I9 
-0.018 
- 0.009 
- 0.005 

+0.006 

+0.007 

+o.o13 
+0.007 

+ 0 . 0 0 2  

+0.008 
-0.002 

- 0.00 I 

Les elements fournis par la discussion de ces maxima sont: 
2418120.357 f 0.006~(T.M.P.)+d452368 f 0 . 0 0 0 0 0 3 2 ~ E  
ou 1908 Juin 2 7  8h34mT.M.P. + d 1oh51"24SG~E. 

Les differences 0 - C  du tableau precedent ont ete 
obtenues avec eux. 

C o u r b e  d e  lumihre .  Les observations, prealablement 
ordonnees suivant les valeurs croissantes de I'intervalle de 
temps At separant chacune d'elles du maximum qui la pre- 
chde immediatement, ont ete divisees en 24 groupes dont 

0.044 
0.05 5 
0.070 

0.089 

- 
71 
- - 

10 

10 

10 

5 
5 
5 
5 
6 

L 

d0 0.l 03 0,3 0.4 

La courbe de lumikre ci-jointe a ete obtenue avec ces 
moyennes. Cette courbe montre que : 




