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UNTERSUCHUNGEN 

OBEF DIE 

GROSSE UND HELLIGKEIT DER KOMETEN UND IHRER SCHWEIFE 
i. 

DIE KOMETEN BIS ZUM JAHRE 1760 

VON 

DR. J OH ANN HOLETSCHEK, 
ADJUNCT   DER   K. K. UNIVERSITATS-STERNWARTE IN WIEN, 

(VORGELEGT IN DER SITZUNG AM 24. OCTOBER  1895.) 

§. 1. In dieser Abhandlung ist der Versuch gemacht, die Komctcn, deren Bahnen berechnet sind 

hinsichtlich ihrcs Helligkeitseindruckes ahnlich wie die Fixsterne in Grossen- oder Hclligkeitsclassen 
einzureihen, sovveit es die durch das eigcnthiimliche Aussehen dcr Kometen verursaehtc Unsicherheit der 

ilclligkeitsbcstimmungen und die beschrankte Anwendbarkeit dcr iiblichen Helligkeitsformcl l:r2A* 

gestattct. Ausserdem ist aus den Angabcn iiber die scheinbare Schweiflange die wahre Schweiflange 

berechnet, und durch dicse Gcgeniibcrstcllung Gelegenhcit gebotcn, nachzusehen, ob und wie weit von 

dcr fur cinen Komctcn gefundenen Grosscnclassc in Verbindung mit seiner Perihcldistanz auf die 

Machtigkeit der Schweifbildung und insbesondcre auf die Langc des Schvveifcs geschlossen vverden kann. 
Die mcisten Kometenberichte cnthalten nebst den Ortsangaben auch mehr oder minder bestimmt 

ausgedriicktc Helligkeitsangaben, wclche zwar mit mancherlei Unsichcrheitcn bcliaftet sein konnen, aber 

trotzdem einer wisscnscliaftlichcn Verwerthung odcr iibcrhaupt eincr cinheitlichcn Behandlung wiirdig 
erschcinen, weil sie nebst den Schweifbeobachtungen fast das Einzige sind, was uns iibcr die vcrschicdcne 

Machtigkeit dcr einzelnen Komctcn Aufklarungen odcr wenigstens Andeutungen gibt. Uiesc in Grossen- 
classen ausgedriickten Helligkeitsangaben (beobachtetc Grossen- odcr 1 lelligkeitsclasse M) habe ich unter 

Annahme des bei den Planeten zutreffenden Helligkeitsverhaltnisses 1 : r2A2 auf dieselbe Distanz von der 

Sonne r und von der Erde A, und zwar durch Subtraction von 5 log rA auf> = 1, A= 1 reducirt (reducirte 

Grossen- oder 1 lelligkeitsclasse Mt), wobci sich zunachst Gelegenhcit bictet, die verschiedenen Hellig- 
keitsangaben, welchc SOWohl durch die Auffassungsweise der Bcobachter, als auch insbesondcre durch 

das Aussehen der Komctcn selbst beeinflusst sein konncn, unter einander zu vergleichen, dann aber auch 
sich von selbst die Nolhvvendigkeit aufdrangt, zu untersuchen, wie wcit sich die genanntc Helligkeits- 

forme] bei den Komctcn zulassig zeigt. Diese Priifung besteht darin, dass nachgesehen wird, ob und wie 

weit die fiir cinen Kometen direct oder indirect angegebenen Helligkeiten durch die Reduction auf r=l, 

^ = 1   unter einander in Ubereinstimmung gebracht werden konnen. 
Bei viclcn dcr zur Untersuchimg herangezogenen Kometen sind die Helligkeitsangaben so sparlich 

"tier so unsicher, dass sie zu einer Priifung der Helligkeitsformcl nur wenig odcr gar nichts beitragen 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



318 Joha u u Holetschek, 

konnen; Lrolzdem bleibt aber die Reduction der Helligkeitsangaben auf r = I, A = 1 von Wichtigkeit, 
denn gerade die Werthe von Mi sind diejenigen Zahlen, welche eine vvenn auch nur genaherte Vorstellung 

von der relativen Machtigkeit der verschiedenen Kometen geben und somit zur Einreihung der Kometen 

in Grossen- oder Helligkeitsclassen beniitzt werden konnen. Ich habe daher die Ermittlung der reducirten 

Grosse Mt fiir alle Kometen angestrebt, deren Bahnen vvenn auch nur einigermassen sicker berechnel 

sind, und zu diesem Zweck fiir solche Kometen, von dencn nur unbestimmtc Oder gar keine Helligkeits 

angaben vorliegen, aus anderen durch Zahlen ausdriickbaren Sichtbarkeitsumstanden, so aus dem 

Verschwinden eines Kometen fur das blosse Auge odcr aus dem (lead seiner Sichtbarkeit in cinem Fern- 

rohr von einigermassen bekannter Starke, wenigstens Nahrungswerthe von M{ zu ermitteln gesucht. 

Wie die I Iclligkeiten, so hake ich auch die Dimensionen der Kometen unter eiriander vergleichbar zu 

machen gesucht und zu diesem Zweck die meist in Bogenminuten ausgedriickten, Qbrigens nur selten 

angegebenen, scheinbaren Durchmesser der Kometen D auf dieselbe Distanz von der Erde, und zwar aul 

A = I reducirt (reducirter scheinbarer Durchmesser Dt), und anderseits, wie schon erwahnt, die 

scheinbaren Schweiflangen C in wahre Langen umgereebnet, und zwar unter der im Allgemeinen allerdings 

nicht vollig zutreffenden, aber die Rechnung wesentlich vereinfachenden Annahme, dass der Schweii in 

der geradlinigen Verlangerung des Radiusvectors liegt. 

Die Resultate dieser Reductionen lassen nun auf empirischem Wege erkennen, in welchem Grade die 

Schweifbildung eines Kometen von seiner Annaherung an die Sonne und von seiner eigenen Machtigkeit 

abhangt. 

Dass die Schweifentwicklung desto reichlicker ist, jc mehr sicli ein Komci der Sonne nahert, ist 

schon lange bekannt; dagegen ist der andere Theil dieser Beziehung, namlich die Frage, in welchem 

Grade die Schweifentwicklung auch vom Kometenkorper selbst abhangt, bis jetzt noch nicht untersucht 

worden, weil das hiezu erforderliche Material gefehlt hat. Man braucht zu diesem Zweckc fiir jeden 

Kometen eine Zahl, welche seine Fahigkeit zur Schweifbildung, vvenn auch nur unter gewissen Voraus- 

setzungen, entweder direct ausdriickt, oder ihr wenigstens proportional angenommen werden kann, und 

dazu scheint mir die auf r— 1, A = 1 reducirte Gesammthelligkeit oder Helligkeit des Kernes geeignet 

zu sein. Diese Proportionality ist allerdings nur eine Annahme, aber die nahclicgendsle, und kann, 

wenigstens kei <\cn Kometen der vergangenen Zeiten, nicht leicht zuriickgewiesen werden, weil wir 

genothigt sind, aus den diesbeziiglichen Nachrichten nur das zu benutzen, was in denselben entweder 

direct gegeben ist odcr aus denselben unter einfachen, naturgemassen Voraussetzungen abgeleitet werden 

kann, und das ist eben der I lelligkeitseindruck. 

Was den Schweif an sich betrifft, so ist in den Kometcnberichtcn meistens nur die sich zunachst 

darbietende Lange angegeben; zur Beurtheilung der Lebhaftigkeit der Schweifentwicklung ware aber auch 

die Breite und ganz besonders die Helligkeit, namentlich in verschiedenen Abstanden vom Kopf, sehr 

vvichtig, doch fehlen solche Angaben in den meisten Berichten. In manchen Fallen lasst sich zwar aus der 

,\rt der Beschreibung, ebenso aus Nebenumstanden, welche die Sichtbarkeit des Schweifes beeintrachtigen 

(Zwielicht, Mondschcin) oder begiinstigen (bedeutende Erdnahe, sehr klare Luft), mit einiger Sicherheit 

erkennen, <>b der Schweif bis zu der angegebenen Lange hell oder lichtschwach gewesen ist, doch deuten 

solche Umstande gewohnlich nuv die relative, nicht die absolute, durch eine Zahl ausdrilckbare, Helligkeil 
an, und im Allgemeinen muss sick daher die Untersuchung doch auf dasjenige hesehriinken, was in den 

Berichten unmittelbar gegeben ist, also auf die Lange des Schweifes. Da nun, wie schon kemerkt, die 

Schweiflange allein fiir die Machtigkeit der Schweifbildung nicht massgebend ist, so kann sich der hier 

gesuchte Zusammenhang nicht auf die Machtigkeit der Schweifbildung iikerhaupt, sondern nur auf die 

Lange des Schweifes bcziehen, unci somit kann auch keine genaue, sondern nur eine angenaherte 

Beziehung zwischen der reducirten Grosse Mt (in Verbindung mit der Periheldistanz </) Lind der 

Machtigkeit der Schweifbildung erwartet werden. 
Der specielle Theil der voi'licgenden Abhandlung erstreckt sich auf die bis zum Jahre I7(i() 

beobachteten   Kometen.   Ich   habe  dicsen  Zcitpunkt als  Abschnitt gcwiihlt,   weil  die   Krscheinung des 
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Grosse und Helligkeit dcr Kometen und direr Schweife. 319 

Hallcy'schen Kometen vom Jahre 1759 fur das Material dicser Untcrsuchungen insofern als Wendepunkt 

bezeichnet vverden kann, als mit dcr tclcskopischcn Aufsuchung dieses Kometen auch das teleskopische 

Suchen nach Kometen iiberhaupt begann und zwar zunachst durch Messier, und damit das Zeitalter 

eingeleitet wurde, in welchem die tclcskopischcn Kometen immer mehr die Oberzahl bilden, Die 

vorliegende Abhandlung umfasst daher durchgehends Kometen, die alle, wenn auch einige wic dcr von 

172!) und dcr von 1747 nur schwer, mit blossen Augen zu schen vvaren. 

Nach dicsem kurzen Uberblicke iibcr die hauptsachlichsten Zielc dcr vorliegenden Untersuchungen 

(Priifung dcr Helligkeitsformel, Bestimmung dcr rcducirtcn Grossc fur die cinzclncn Kometen, empirischer 

Nachwcis einer Beziehung zwischen der rcducirtcn Grosse unci der Schwciflange) soil auf diesclbcn, ebcnso 

auch auf die Grundlagcn, etvvas naher eingegangen vvcrden, und zwar zunachst auf die Gesichtspunkle, 

von wclchen die Helligkeit cincs Kometen bcurtheilt und bestimmt vvcrden kann. 

§. 2. Die Helligkeit dcr Kometen kann nicht so Icicht beobachlct unci nicht so cinfach durch Zablen 
ausgedr(ickt werden, wic die dcr Fixsterne, unci auch nicht so sicher der Rechnung unterzogen vverden, 

wic die dcr Planeten. Einer cxacten Helligkeitsbcstimmung stcllt sich die eigenthiimliche, im Allgemeinen 

nebelfleckartige, Dorm dcr Kometen, einer genauen Berechnung, d.i. der Reduction einer gegebenen Ilellig 

l<cil auf cine vorgeschriebene Distanz, der Umstand hinderlich cntgegen, dass das bci den Planetcn zutref- 

lende Helligkeitsyerhaltniss 1:*-2A* bci den Kometen nur innerhalb relativ enger Grenzen Giltigkeit hat, 

und zwar, wic im §. 6 gczcigt wird, hauptsaehlich darum, weil die zvveite Potenz des Radiusvectors r die 

in den Kometen bci ihi'er Annaherung an die Sonne stattflndenden Verandcrungcn nicht darzustellen 
vermag. 

Trotz der Schwierigkeit der Helligkeitsbeobachtungen ist doch das Bedtirfniss nach solchen Bestim- 

mungen vorhanden, und es is! daher von aufmerksameren Beobachtern immer wieder versucht worden, 

den Helligkeitseindruck eines Kometen an die Grossenreihe dcr Fixsterne zu binden und auf diese Wcisc 

durch cine Zahl auszudri'icken, namentlich dann, wenn cin Komet durch einen mehr oder minder Rxstern- 

artigen Kern ausgezeichnet ist. In dicsem Dalle liegt es nahe, den Kern des Kometen in jene Grossenclasse 

einzureihen, zu welcher ein Fixstern von demselben I Iclligkeitseindrucke gehort. Diese Art der Verglei- 
chung hat allerdings den grossen Mangel an sich, dass sic keinc vollstandige Helligkeitsbestimmung ist, 

indem sic die Nebclhiillc ausscracht lasst, obwohl dieselbe zur Sichtbarkeit eines Kometen wcsentlich 

beitragt, indem z. D. ein Komet, dessen Kern in einem gevvissen Dernrohre nur von tier 8, Grosse isl, 

dennoch fur das blosse Auge sichtbar sein kann; da sic abcr bci den meisten Kometen, welchc hier unter- 

sucht vverden, und insbesondere bci den grossen Schweifkometen fast ausschliesslicb zur Anwendung 

gekommen ist, so sind wir bci diesen Kometen darauf angewiesen, hauptsaehlich die uns ilberlieferten 

Helligkeitsschatzungen des Kernes, also im Allgemeinen ohne Rucksicht auf die Nebclhulle, in Rechnung 
ZU Ziehen. 

Abcr auch der Kern allein kann beziiglich seines Helligkeitseindruckes verschieden bcurtheilt werden 

Die meisten Grosserischatzungen aus der vorteleskopischen Zeit beziehen sich nicht auf die Helligkeit, 
sondern auf den scheinbaren Durchmesscr des Kernes, verglichen mit dem scheinbaren Durchmesscr cine:, 

Fixsternes von anscheinend gleicher Grosse. Wenn also z. B. Tycho Brahe sagt, der Kopf cincs Kometen 
sei so gross gewesen wic ein Stern der 2. Grosse, so folgt daraus nicht, dass dcr Kopf, d, h. die kernartige 

verdichtung, die Helligkeit eines Sternes 2, Grosse gehabt hat, sondern nur, dass dcr scheinbarc Durch- 
messcr des Kernes fiir das blosse Auge so gross crschicncn ist, wic der Durchmesscr cincs Dixsterncs 

-• Grossc, somit nach dcr von Tycho fiir seine Augen angegebenen Scala (Progymnasmata I., S. 482) 

ungefahr li/t Bogenminuten gewesen ist. Nur ausnahmsweise spricht Tycho von dcr Helligkeit; ein 
Beispie] in dicsem Sinne ist die Berrierkung, er habe den Kometen von 1580 am 25. November leuchtend 

(lucentem) gesehen wic die Sterne 2. Grosse. 

Da tlas Dicht cincs Kometen in der Regel nicht so glanzend ist wic das eines Dixsterncs, so wird 

durch cine solehe GrSssenangabe die Helligkeit cincs Kometen meistens Qberschatzt, und diese Unzu- 

langlichkcit blosscr Grossenangaben scheinen alle aufmerksameren Beobachter gefiihlt zu haben, da sic 
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320 J oh ami Holetschek, 

die Grossenangabe gewohnlicb mit einem einscbriinkenden Beisatze versehen, z. B. der Kotnet sei zwar so 

gross, aber nicht so glanzend gewesen wie ein gewisser Fixstern Oder einer der grosser) Planeten, sondem 

matt und triibe. Trotz solcher einschrankender Zusatze sind aber derlei Grossenangaben stets unsicher, 

und zwar desto mehr, je beller die Gestime sind, und insbesondere sind es Vergleichungen mit den ersten 

Grossenclassen, welche mit Vorsicht aufgefasst werdcn mtissen, wcil bier die Zahlenangaben sehr 

vcrschieden ausfallen konnen, jc nachdem sic sich auf die Grosse Oder auf die Helligkeit des Kernes 

beziehen. Erst von der 3. odcr 4. Grosse an riickcn (irosse und Helligkeit naher zusammen und vereinigen 

sich, so lange nur Beobachtungen mit blossen Augen in Betracht kommen, bei der 5. odcr fi. Grosse zu 

einem einzigen Begriffe, den man als Augenfalligkeit, Auffalligkeit odcr Wahrnehmbarkeit bezeichnen 
kann. 

In dicsem Umstande, dass hcllcrc Kometen beztiglich ihrcs Hclligkcitscindruckcs schwercr mit 

Fixsternen vergleichbar sind als schwachere, liegt offenbar der Grund davon, dass Hevel, der doch bei 

Kometenbeschreibungen immer sehr ausfiihrlich verfahren ist, Helligkeitsschatzungen von Kometen, so 

binge die Helligkeit cine bedeutendc war, nur scltcn und meistens erst dann gemacbt hat, wenn ein Komet 

einige Zeit vor seinem Versehwinden fur das blosse Auge nur noeh einem der schwacheren Sterne, z. B 

einem Sterne der 5. GrSsse, gleichgesetzt werden konnte. 

Der Begriff der Wahrnehmbarkeit vermittelt schon den Obcrgang zu jenen Kometen, welche keinen 
Kern, sondcrn nur cine mehr odcr minder auffallige Lichtvcrdicblung zcigen. Cbrigens kann die (irenze 

zwischen Kometen mit und ohne Kern ohnehin nicht scharf gezogen werden. Bei viclen Kometen ist es 

zweifelhaft, wie weit die gegen die Mitte allmalig odcr rasch zunehmende Lichtverdichtung als Kern ange- 

sehen werden soil, und aus dicsem Grande fallen audi die Angaben iiber die GrSsse tics Kernes sehr 

verschiedcn aus, je nachdem ein grosserer odcr kleinerer Theil der Lichtverdichtung zum Kerne gerechnel 

wird. Dass dabei auch die Starke des benutzten Fernrohres und insbesondere die Vergrosserung cine 

bedeutende Rolle spielt, hat Bond (Account of the great comet of 1858) in folgender Weise ausgedruckt 
Je grSsser the optische Kraft ist, desto naher wird sic zum wahren Kerne eindringen, desto scharfer wird 

sie von ibm die umhiillende Nebulositat trennen; die Helligkeit des centralen Punktes wird in dem Masse 

vermindert, in welchem seine Grenzen enger gezogen werden. 

Bei manchem Kometen muss cs uberhaupt dahin gestellt bleiben, ob derselbe cincn Kern gehabt hat 

oder nicht, da mancher Beobachter an einem schwachen K'omctcn cincn kleinen, lixstcrnartigcn Kern zu 

bemerken glaubt, den ein anderer nicht sieht; auch kann ein Komet in verschiedenen Stadien seiner 

Erscheinung beide Zustande zcigen. 

Wenn man sicb also auf den Kern allcin beschrankt, so konnen zwischen jenen Zahlen, welche die 

Helligkeit eines Kometen ausdriicken sollen, ganz unzulassige Discontinuitaten entstehen, indem sowohl 
die Form des Kometen, als auch die Schiirfe der Augen und ebenso die Auffassungsweise des Beobachters 

wescntliche Differenzen verursacben kann; Qberdies erscheint cine auf den Kern gegriindete Helligkeits- 

schatzung, welche bei den clurch cincn Kern ausgezciebneten Kometen wenn auch unsicher, so doch 

wenigstens moglich ist, bei Kometen, die gar keinen Kern zcigen, ganz ausgescblossen. Urn dieser 

Unbestimmtheit auszuweichen, erscheint es gerathen, statt des Kernes oder uberhaupt statt einer starker 

hervortrctenden Partie licbcr gleicb den ganzen Kometen, somit den Kern sammt der Nebelhiille in Betracht 

zu Ziehen, also bei I lelligkeitshestimmungen zwischen K'omctcn mit und ohne Kern keinen principiellen 

Unterschied zu machen, und dazu eignet sich wicder der schon angedeutete Begriff der Wahrnehmbarkeit. 

In dicsem Sinne sind mehrcre Schatzungen von Christfried Kirch angestellt, tier z. 15. beim Kometen 

von 1718 sehr bczcichncnd sagt, dass derselbe am 21. Janner ungefahr so in die Augen fiel wie ein Stern 

der 4. Grosse. 

In ahnlicher Weise hat Houzcau in seiner Uranomctric generate die Helligkeit tier einzelnen Tbcilc 

der Milchstrasse durch Fixstern-Grossenclassen auszudriicken versucht, und dabei unter Anderem die 
1 lelligkeit des Stcrnhaufens im Perseus mit der Crosse 5m bis (>'", und die bcllste Partie der Milchstrasse, den 

Sternhaufen Messier Nr. 7, mit der GrSsse 4"' zusammengestellt; sicbe auch die Anzeige dieses Wcrkes 
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Grdsse und Helligkeit der Kometen  und Hirer Schweife. 321 

im 16. Jahrgange dor Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft, S. 95, und die Anzeige der 

Arbeiten von Searle iiber das Zodiakallicht im 21. Jahrgange, S. 105. 
Die Helligkeit oder Wahrnehmbarkeit eines Kometen kann ubrigens ebenso wie eine Position in zwei- 

facher Weise angegeben sein; entweder beziehungslos, durch eine Zahl, oder differentiell, durch Verglei- 

chung mit einem bestimmten Sterne. Im ersten Falle muss die gegebene Zahl meistens so, wie sie iiber- 

liefert ist, in Rechnung gezogen werden, und kann nur dann, wenn noch anderes Beobachtungsmaterial zur 

Verfiigung steht, gepruft werden; ist aber die Helligkeit durch Vergleichung mil einem bestimmten Fixsterne 

oder mit einem der grosser) Planeten gegeben, so kann sie gewissermassen neu rcducirt werden, da man 

gcwohnlich in der Lage ist, die Helligkeit des Vergleichsternes nach genaueren Bestimmungen anzu- 

nehmen. 

§. 3. Extinctionen fur das blosse Auge. Da der Helligkeitseindruck eines dcm blosscn Auge 

sichtbaren Kometen desto bestimmter angegeben werden kann, je mehr der Komct fUr das blosse Auge an 

der Grenze der Sichtbarkeit steht, so lege ich bei dieser Untcrsuchung ein besonderes Gewicht auf das 
Unsichtbarwerden eines Kometen fur das blosse Auge, d. h. auf die Ermittlung und Verwerthung 

jenes Zeitpunktes, in welchem ein Komet in Folge zu grosser Entfcrnung fur das blosse Auge nur noch an 

der Grenze der Sichtbarkeit gestanden oder ganz verschwunden ist, und zwar in sternenhcller Nacht, wobei 

somit all'e durch die Erhellung oder TrUbung unserer Atmosphare bewirktcn Schwachungen des Kometen- 

lichtes ausgeschieden werden mussen. 
Einige dieser storenden Umstande, namlich Mondschcin, Dammerung, liefer Stand am Honzonte, 

konnen fiir jeden Kometen ermittclt und daher vom Kesultatc wcm'gstcns cinigermasscn in Abzug gebracht 

werden. Urn iiber eventuelle StSrungen durch das Mondlieht jedesmal im Klarcn zu sein, habe ich fur jedc 

Kometenerscheinung nach Oppolzcr's Canon der Finstcrnissc die zugehorigen Mondphasen gesucht, und 

der Ubersicht iiber die Sichtbarkeitsverhaltnissc meistens die Vollmondtage bcigesetzt. Urn erkennen zu 

lassen, ob ein Komet wegen zu geringer Elongation von der Sonne unsichtbar geworden sein kann, habe 

ich auch die geocentrische Langendifferenz zvvischen Komct und Sonne (X-L) angesetzt, so class aus 

cosJS = cos (X-L) cos P fiir jeden in Rechnung gezogencn Beobachtungstag die Elongation des Kometen 

von der Sonne K gefunden werden kann. Urn erkennen zu lassen, ob ein Komet fiir eine bestimmte geogra- 

phische Breite hoch oder tief oder vielleicht gar untcr dem Horizonte gestanden ist, habe ich auch die aus 

X und p abgcleitete Rcctascension und Declination a und o angesetzt, und zwar auf ganze Grade abgerundet, 

ein Genauigkcitsgrad, wclchcr fiir die Zwcckc diescr Untcrsuchung ganz ausreichcnd crscheint. 1st keiner 

dieser drci storenden Umstande zu bemcrken, so lasst sich, den Fall triiben Welters ausgenommen, in der 

Regel bchaupten, dass clas Verschwinden eines Kometen wirklich nur die Folge seiner Lichtschwachc 

gewesen ist. 
Solllc ein Komet nur wegen king andauernder Bewolkung, also vorzeitig unsichtbar geworden sein, so 

lasst sich, mag nun diescr Umstand in dem betreffenden Berichte hervorgchoben sein oder nicht, fiir die 

Helligkeit des Kometen kcin Naherungs-, sondern nur ein Grenzwcrth linden; man erhalt niimlich, wenn 

man in einem solchen Falle bewusst oder unbewusst das durch die Bewolkung verursachte Verschwinden 

als wirklichcs Unsichtbarwerden fiir das blosse Auge in Rechnung zicht, die Helligkeit des Kometen zu 

gering, und zwar urn ebensoviel, als der Komct am letzten Tage, an dem er noch gesehen wurde, heller 

war, als ein fiir das blosse Auge an der Grenze der Sichtbarkeit slehcnder Stern. Es ist daher gerathen, 

das Resultat nicht ausschliesslich auf eine vereinzelte Angabc iiber das Verschwinden ZU griinden, sondern 

nachzusehen, ob die aus einer solchen Angabc abgcleitete reducirte Helligkeit auch die andcren Sichtbar- 

keitsumstandc, wclchc aus dem betreffenden Komctenberichtc entnommen werden konnen, bcfnedigend 

darzustellen vcrmag, und insbesonderc, ob sie zu einer den anderweitigen Erfahrungen nicht widerspre- 

chenden Entdeckungshelligkeit ftlhrt. Wenn aber aus einem Berichte entnommen werden kann, dass ein 
Komet an einem gewissen Tage noch gesehen, an einem spateren aber mit Bestimmthcit nicht mehr gesehen 
worden ist, so kann der Tag des Verschwindens wenigstens in zwei verhiiltnissmassig enge Grenzen 

eingeschlosscn werden. 

Uenkschriften ilcr inalliem.-iwiUirw. CI.  LXIU.Bd. 
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325 J oh ami Holetschek, 

iJiese besonders in den chinesischen Kometennotizen hauflg wiederkehrenden Angaben iiber das 

Verschwinden oder die Extinction eines Kometen habe ich meistens in der Weise in Rechnung gezogen, 
dass ich fur den Tag des Verschvvindens als Helligkeit des Kometen die (jrossenelasse der fiir das normale 

Auge an der Grenze der Sichtbarkcit stehenden Fixsterne, namlieh (>"'() angenommen habe. Bei einigen 

Kometen, die von mehreren, anscheinend reeht scharfsichtigen Beobachtern mit blosscn Augen bis zum 

Unsichtbarvverden verfolgt worden sind, vvie Z. B. die von 1664 und 1680, zcigt sich, dass man mit den 

verlasslichen Helligkeitsschatzungen noch etwas besser in Obereinstimmung kommt, wenn man als 

ausserste Grenze der Sichtbarkeit einen noch etwas gcringeren Werth, etvva 6'p3 odert>"'5 annimmt. 

Diese Extinctionsangaben scheincn mir, wenigstens bei den Kometen der friiheren Jahrhunderte, die 

directcn Grossenangaben an Sicherheit so bedcutend zu ubertreffen, dass ich es fiir eine wesentlichc 

Vervollstandigung meiner Untersuchungen gehalten habe, solche Angaben nicht nur bei jenen Kometen zu 
verwerthen, bei denen man wegen Mangels an Grossenangaben ausschliesslich auf dieselben angewiescn 

ist, sondern tiberhaupt bei alien Kometen, deren Extinctionszeit aus den Berichten zu erkennen ist, vvobci 

sich hauflg Gelcgenheit bietet, die directcn Grossenclassen mit den aus der Extinctionszeit gefundenen zu 

vergleichen, und die einen durch die andercn zu controliren. Man gewinnt dadurch ein Mittel, zu unter- 

suchen, ob z. B. cine von Tycho Brahe angegebene Grosse auch als Helligkeitsschatzung gelten darf, 

oder wclche Correction an dicselbe angebracht werden muss, damit sic als I Iclligkcitsangabe oder wenig- 

stens als Grad der Wahrnchmharkeit beniitzt werden kann. 

Man findet bei diesen Vergleichungen sehr bald, dass die minclcren Helligkeitsgrade, namlieh die 3., 

4. und 5. Grosse, mit der Extinctionsbeobachtung dcsselben Kometen fast immer ohne Zvvang in iJberein- 

stimmung gebracht werden konnen. Vcrgleicht man dagegen bedeutendere I [elligkeitsgrade mit den Extinc- 

tionsbcobachtungen, so zeigen sich hauflg zwischen den beobachteten und den berechneten Helligkeiten 

ganz unzulassige DilTcrenzen, bei denen man leider nicht immer angeben kann, oh sic auf die Unsichcrheit 

der Schatzungen, d. h. auf Beobachtungsfehler oder auf reelle Anderungen der Helligkeit zuriickgefuhrt 

werden sollen. Man betindet sich hier in einer minder giinstigen Lage als bei der Bahnbestimmung. Treten 

bei der Bahnbestimmung eines Kometen Differenzen zwischen den beobachteten und den berechneten Posi- 

tionen auf, so kann sehr bald entschieden werden, ob die Differenzen von Beobachtungsfehlern oder von 
der unrichtigen Wahl des zu Grunde gelegten Kegelschnittes hcrriihren; hier aher konnen sich die Beob- 

achtungsfehler und die rcellen Helligkeitsanderungen so vermengen, dass sic von einander gar nicht 

geschieden werden konnen, und zwar meistens schon darum nicht, weil die Anzahl solcher Beobachtungen 

gewohnlich sehr klein ist. 

Nach diesen Erfahrungen betrachte ich ganz allgemein gehaltene Vergleichungen mit Venus und 

Jupiter, ebenso die Angabe, der Kern eines Kometen sei von der I. Grosse gewesen, stets als unsicher, und 

zwar die letztere insbesondere auch schon darum, weil sich unter den Fixsternen, welche von Alters her 
in die erste Grossenclasse eingerciht sind, relativ viele belinden, deren llelligkeil.cn wesentlich verschieden 

sind; nur dann soil auf dieselben einiges Gewicht gelegt werden, wenn aus Ncbcnumstanden, z. B. aus der 

Sichtbarkeit eines Kometen in der hcllen Dammcrung erkannt werden kann, dass der Komet wirklich eine 

bedeutende Helligkeit gehabt hat. Auch Vergleichungen mit Sterncn 2. Grosse sollen zur endgiltigen 

Bestimmung der reducirten Grosse nur dann verwendct werden, wenn sie von einem anscheinend verlass- 

lichen Beobachter herstammen, oder wenn keine Schatzungen aus den schwaeheren Helligkeitsgraden 

vorliegen. Erst von der 3. oder 4. Grosse an konnen die Grossenschatzungen nahezu mit demselben 

Gewichte wie die Extinctionsangaben in Rechnung gezogen werden. Steht fiir einen Kometen eine langere 

Reihe von Helligkeitsangaben aus sehr vcrschiedenen Graden der I lelligkeitsscala zur Vcrfiigung, vvie z. B. 

fiir den Kometen von 1680, so theile ich sie gewohnlich in zwei Gruppen, welche durch die 3. Grosse von 

einander getrennt sind, bestimmc die reducirtc Grosse nur aus clen gcringeren Helligkeitsgraden und 

vergleiche damit nachtraglich die hoheren. 

§.4. D ie Schwachung des Li elites in unserer Atmosphare, die allgemein unter der Bezeich- 

nung Extinction verstanden wird, wahrend ich hier unter der Extinction eines Kometen das volligc Ver- 
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Grosse und Helligkeit der Komeien mid Hirer Schweife. 323 

schwinden oder Unsichtbarvverden eines Kometen verstehe, habe ich nur bei klcinen Hohen und selbst da 

meistens nur angenahert beriicksichtigt, bei grdsseren Hohen aber ganz ausser Acht gelassen, vveil sie hier 

wesentlich klciner ist als die Unsicherhcit der Grossenschatzungen. 

1st cin Komet beziiglich seiner Helligkeit mit einem nahestehenden oder iiberhaupt in ungefahr 

derselben H5he stehenden Fixsterne verglichen, so kann man den grossten Theil der Extinction als elimi- 

nirt ansehen, obwohl diese Voraussetzung nicht allgemein zutreffend ist, da durch Schwachung des Lichtes 

cin Komet in der Regel mehr von seiner Auffalligkeit verliert, als cin Fixstern von anscheinend gleichcr 

Helligkeit. 

1st aber ein Komet mit einem wesentlich hoher stehenden Sterne verglichen, so muss an die beob- 

achtete Helligkeit des Kometen die Differenz zwischen den beiden Extinctionsvverthen oder, da die Extinc- 

tion fur grosserc Hdhen in crster Annaherung vernachlassigt werden kann, indem sic bei ciner Hohe von 

10° allerdings cine ganze GrSssenclasse, dagegen bei einer Hohe von 32° nur noch 0-2 einer Grossenclasse 

betragt, fast der voile Betrag der zu der Hohe des Kometen gehSrenden Extinction angebracht werden. 

Ist kein Vergleichstern genannt, sondern der tief stehende Komet ohne nahere Angabe in irgend eine 

Grossenclasse eingereiht, so bleibt es eigentlich unentschieden, ob und in welchem Betragc cine Correction 
vvcgen der Extinction angebracht werden soil, doch vvird man in den mcistcn Fallen das Richtige trcffen, 

vvenn man annimmt, dass sich die Vcrgleichung auf eincn wesentlich hoher stehenden Stern bczieht, und 

dass somit fast der ganze Betrag der Extinction anzubringen ist. 

Bei kleinen Hohen ware, da die Extinction hier nicht nur bedeutend, sondern auch schon in relativ 

wenig verschiedenen Hohen wesentlich verschieden ist, fiir jede einzelne I lelligkeitsangabe immer auch 

die Kenntniss der Hohe des Kometen oder, was auf dasselbe hinauskommt, der Beobachtungszeit erforder- 

lich. Da aber diese Momente aus den Beobachtungen nur selten mit der zu einer strengen Berucksichtigung 

der Extinction nothwendigen Genauigkeit ermittelt werden k<">nnen, so ist man genotbigt, die Extinction 

nur angenahert in Rechnung zu Ziehen, und durfte es in vielcn Fallen genugen, wenn man die durch die 

Extinction geanderte Grossenclasse auf die nachstliegende halbc oder ganze Grossenclasse abrundet. Dem 

entsprechend babe ich auch in dem Falle, dass ein Komet in geringen I lohen fiir das blossc Auge unsichtbar 

geworden ist, und these Phase der Erscheinung zu einer Helligkeitsbestimmung bentitzt werden soil, als 

Helligkeit beim Unsichfbarwerden stall der 0. Grosse eine cfwas grosserc Helligkeit, und zwar je nach der 

muthmasslichen HShe des Kometen 5%m oder 5• angenommen. 

Ganz besonders zeigt sich die Unsicherhcit in der Wabl eines Extinclionswerthes in dem sehr haufigen 
Falle, dass cin Komet nicht nur tief am Horizonte, sondern zugleich auch in der Dammerung gestanden 

ist, deren storender Einfluss auf die Helligkeit sich nur dann einigermassen berticksichtigen lasst, wenn 
der Komet mit einem in der Nabe stehenden Sterne von nahe gleichcr Helligkeit verglichen werden konnte, 

was sich aber nur selten trifft. Da also hier noch ein andcrer Umstand liinzutritt, der das Licht eines 

Kometen wesentlich schwacht, und noch dazu nicht sfrenge beriicksichtigt werden kann, so muss man sich 

in solchen Fallen gcwohnlich mit dem Schlusse begniigen, dass die Helligkeit und somit auch die daraus 

abgeleitete reducirte Grosse jedenfalls bedeutender ist, als sic aus der ungeanderten Beobachtung folgt, 

ohne dass man aber angeben konnte, urn wie viel. Beim Ilalley'schen Kometen, der vvicderholt in ziemlich 

geringen I lohen und in massiger Dammerungshelle entdeckt vvorden ist, schcint es zwar geniigend zu scin, 

wenn fiir diesen Zeitpunkt als Helligkeit des Kopfes oder Kernes im Durchschnittc die 3. Grosse ange- 

nommen wird, doch ist der Komet unter diesen Umstandcn offenbar darum leicht gefunden vvorden, weil 

seine Auffalligkeit in der Wirklichkcit vermuthlich etwas grosser, namlich fast immer durch den Schwcif 

verstarkt war. Im Allgemcincn liisst sich aber aus dem Sichtbar- oder Unsichfbarwerden eines Kometen in 

der Dammerung fiir seine Helligkeit kein Naherungs-, sondern hochstens nur ein Grenzwerth ablciten. 

§. 5. Was friiher ilber I lelligkeitssehalzungen von Komeien, die fiir das freic Auge sichtbar sind, 
gesagt vvorden ist, gilt natiirlieb im VVescntlicben auch fiir t el eskop i sch e Kometen, da ja zwischen 

beiden Gattungen eigentlich kein qualitative!', sondern nur ein quantitative!'Unterscbied bestebt, und sogar 
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324 Johann Holetschek 

ein und derselbe Komet aus dem einen dieser Sichtbarkeitsstaclien in das andere iibertreten kann. Auch 

hier ist eine Angabe iiber die Helligkeit desto sichcrer, jc mchr ein Komet in dem beniitzten Fernrohr an 

derGrenze derSichtbarkeit steht, doch ist man andererseits in der giinstigen Lage, fur jeden teleskopischen 

Kometen die Extinctionsgrosse ermitteln zu konnen, weil sich immer ein Fernrohr angeben lasst, in wel- 

chem der Komet, und zwar Kern sammt Nebelhtille, zu den schwiicheren Gestirnen gehort Oder ganz an 

der Grenze der Sichtbarkeit steht. Man kann daher die Art der Helligkeitsbcstimmungen von telesko- 

pischen und hellen Kometen in folgender Weise zusammenfassen. 

Ist ein Komet oder iiberhaupt ein nebelfleckahnliches Gestirn in cinem gewissen Fernrohre Oder auch 

mit blossen Augen so leicht oder so schwer wahrzunehmen, wie ein Fixstern von einer bestimmten Grossen- 

classe, so kann diese Grosse als Wahrnehmbarkeit des Kometen oder Nebelfleckes bezeichnet werden. 

Durch eine solche Vergleichung wird der Gesammtlichteindruck eines Kometen gefunden, u. zw. desto 

bestimmter, je mehr Komet und Stern in dem beniitzten Fernrohre oder auch fur das blosse Auge an der 

Grenze der Sichtbarkeit stehen. Man kann also die Wahrnehmbarkeit, d. h. den Grad der Sichtbarkeit eines 

Kometen am einfachsten dadurch bestimmcn, dass man den Kometen durch das schwachste Fernrohr 

betrachtet, in welchcm er noch sichtbar ist, u. zw. bei geringer Vergrosscrung, wenn moglich auch mit 

blossen Augen, und dann die Grossenclasse jener Fixstcrne angibt, welche zugleich mit dem Kometen an 

der Grenze der Sichtbarkeit stehen. Da man aber eine solche hier angedeutete Reihe von Teleskopcn nicht 

leicht zur Verfiigung hat, so muss man sich meistens damit begniigen, die Wahrnehmbarkeit mit nur 

wenigen, aber sehr verschieden starken Fernrohren zu bestimmcn, z. B. mit cinem Refractor und dem daran 

angebrachten Sucher; das Verfahren kann aber auch in diesem Falle zu verwendbaren Resultaten filhren, 

nur muss man dafiir Sorge tragen, dass die Vergleichung mit wenigstens zwei Sternen gemacht wird, von 

denen der eine besser, der andere minder wahrzunehmen ist als der Komet, indem einseitige Vergleichungen 

zu grossen Unsicherheiten fuhren konnen, insbesondere wenn die beiden Gestirne beziiglich ihres Hellig- 

keitseindruckes bedeutend verschieden sind. 

Nach diesem Verfahren habe ich in den letzten Jahren auf der Wiener Sternwarte mit dem Fraun- 

hofer'schen Refractor von 0 Zoll und dem daran angebrachten Sucher von 1'/2 Zoll Offnung nebst den 

jeweilig sicht'oaren Kometen auch viele Nebelflecke, besonders jene, welche Hersch el in die 1. und 2. Classe 

einreiht, ebenso auch Sternhaufen, beziiglich ihrer Wahrnehmbarkeit untersucht. In ahnlicher Weise hat 

Bigourdan die Grosse von schwachen Nebelflecken, und ebenso auch den Helligkeitseindruck von 

Kometen bezeichnet; er sagt z. B. (Comptes rendus Paris, Bd. 104, S. 277), dass tier Komet 1887 II am 

27. Janner ungefahr mit derselben Leichtigkeit wahrzunehmen war, wie ein Stern der 12. Grosse. 

Wenn es also nicht gelingt, die Kometen so wie die Fixsterne in Helligkeitsclassen einzureihen, so 

verlassen wir den Begriff der Fixsterngrossenclassen, lira einen andcren aufzusuchen, und einen solchen 

liefert die Wahrnehmbarkeit, welche zwar von der Grossenclasse verschieden, aber doch an sie gebunden 

ist, indem die Minimalgrdssen der Fixsterne, welche bei geringer Vergrosserung in Fernrohren von verschie- 

dener optischer Kraft bis herunter zum blossen Auge sichtbar sind, die Scala bilclen, an welchcr die Wahr- 

nehmbarkeit der Kometen oder Nebel abgelesen werden kann. Wahrend man also beim Detailstudium eines 

Kometen mit grosseren Instrumenten immer mehr Licht sammelt und mit starkeren Vergrosserungen immer 

naher zum Kerne vordringt (siehe den oben citirten Satz von Bond), also den Kern immer mehr in 

Nebel auflost, wird bei der Bestimmung des Gesammtlichteindruckes der entgegengesetzte Weg einge- 

schlagen, indem man namlich durch schwache Vergrosserungen immer mehr von der Nebulosit'at zu einem 

Kerne zu concentriren und denselben iiberhaupt mit moglichst geringen optischen Mitteln zu betrachten 

sucht. 

Auch in der Sichtbarkeit fiir das blosse Auge konnen noch mehrcrc Abstufungen untcrschieden werden, 

indem ein scharfes Auge unter giinstigen atmospharischen Vcrhaltnisscn noch etwas weiter als bis zur 

6. Grosse, ein kurzsichtiges aber kaum bis zur 5. Grosse reicht. Dass sogar Kurzsichtigkeit, also ein Fehler 

menschlicher Augen, zu Helligkeitsvergleichungen beniitzt werden kann, ist von Airy (Monthly Notices 

Bd. 24, S. 67) und Safarik (Aslr. Nachr. Bd. 129, S. 898) gezeigt worden, die beide mit Hilfe ihrer kurz- 
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Grdsse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schweifc. 325 

sichtigen Augen die Helligkeit des verflnsterten Mondes mit der Helligkeit von Fixsterneri oder grosser! 
Planeten verglichen haben. 

Gehort ein Komct auch schon unter den filr das Creic Auge sichtbaren Gcstirncn zu den helleren, so ist 

cine Schiitzung seines Hclligkeitseindruckes immer schwierig und unsicher, kann aber doch wenigslens 

versucht vverden, und dabei konncn ncbst Kurzsichtigkcit auch andcre Umstande, vvclchc die Sichtbarkcit 

beeintrachtigen, so Mondschein und Zwielicht, beniitzt wcrden; cs ist aber zu beachten, dass Beobachtungen 

in der Dammerung mit Beobachtungen in der dunklen Nacht in der Kegel nicht direct vergleichbar sind, 

vveil, wie in dem speciellcn Thcil der vorliegenden Abhandlung offers hervorgehoben werden wird, bei 

Erhellung oder Triibung unserer Atmosphiire ein Komet weit mehr an seiner Auffalligkeit einbusst, als ein 

Fixstern von anscheinend gleicher Helligkeit. 

Die Vergleichung eines Kometen oder Nebelfleckes mit einem Fixsterne ist zvvar wegen des unglcichen 

Aussehens dieser bciden Gattungcn von Gcstirncn immer schwierig, ob nun ein helles Gestirn mit blossen 

Augen oder ein teleskopisches im Fernrohre geschiitzt wcrden soil, aber das hier angegebene Verfahren 

bietet nach tneincr Ansicht am einfachsten die Moglichkeit einer durcli Zahlen ausdriickbaren Vergleichung, 

obvvohl zugestanden vverden muss, dass auch dieses Verfahren nur ein Nothbehelf ist und in manchen 

1'alien im Stiche lasst, so namentlich bei ausgebreiteten lichtschwachcn Nebcin nach dem Typus des 

Merope-Nebcls, bei dencn der Auffassungsweise des Beobachters ein so weitcs Feld eingeraumt ist, dass es 

fast unmoglich crscheint, den Grad der Sichtbarkeit cines solchen Nebels durch cine bestimmtc Zahl auszu- 

dilicken; gliicklichcrwcise sind solchc Objecte unter den Kometen ausserst selten. 

Das Wesen dieser Verglcichungen hat auch zur Folge, class oft ganz verschieden aussehende Objecte 

dieselbe Zahl, z. B. 8'!'0 erhalten, welchc gar nicht erkennen lasst, ob das geschiitztc Object ein kleiner 

Nebcl mit einem hellcn Kerne oder vielleicht ein weit ausgebreiteter, aber lichtschwacher Nebel ist; cine 

solche Zahl soil aber eben wedcr die Grossc, noch die Klachenhelligkeit fiir sich allcin, sondcrn die Verbin- 

dung dieser bciden Begriffc ausdri'icken, und das Resultat dieser Verbindung an die Grossenclassen der 
Fixsterne kntipfen, 

Verglcichungen eines Kometen mit einem anderen Kometen oder mit einem Nebelflccke ki'tnnen zvvar 

ein anschauliches Bild liefern, besonders wenn sic sich nicht allcin auf die Grossc, sondcrn auch auf die 

c igkeit bezichen, sind aber fur die Rcchnung nicht immer vcrvvendbar. Sic geben niimlich, wenn sic nur 

einseitige Verglcichungen sind und die Grossc der Differenz gegen das Vergleichsobject aus der Beschrei- 

)ung nicht erkannt werden kann, keinen N&herungs-, sondern nur einen Grenzwerth, und setzen Qberdies 

voraus, dass die Wahrnehmbarkeit des Vergleichsobjcctes schon bekannt ist ocler doch wenigstens nach- 
traglich ermittelt wcrden kann. Bei den iibrigens sehr seltenen Verglcichungen mit Kometen ist dies 

gewohnlich nicht der Fall (man sche z. II die einseitige Vergleichung des Kometen 1748 II mit clem beziig- 

lich seiner Helligkeit auch nur vvenig bestimmten Kometen 1748 1), vvohl aber bei Nebelflecken. So war 

z. B. der Komet 1892 III (Holmes) am 13. November 1892 nach Bigourdan fiir das blossc Auge so hell, 

aber kleiner als der in seiner Nahe stehende Andromeda-Nebel, unci daher minder gut wahrzunehmen. Da 

nun der Andromeda-Nebel so gut wie ein Stern 5. GrOsse wahrzunehmen ist, niimlich etwas leichtcr als der 
• tern 5 3 32 Andromedae, aber viel schwercr als der Stern 4'T> v Andromedae, womit auch das Resultat 

der Schiitzungen zu Cambridge U. S. (Harvard Photometry), niimlich 5*3 mit einem wahrscheinlichen 

rehler von ±()"".'> angenahert stimmt, so folgt, dass die Wahrnehmbarkeit des genannten Kometen kaum 
bedeutendcr, wohl aber geringer gewescn sein diirl'tc als 5*3. 

Die exacten Helligkeitsbestimmungen der Gegen wart, die photometrischen Beobachtungen, habe ich 
Iner absichtlich ausser Achl gelassen, weil es mir bei meiner Untcrsuchung hauptsiichlich urn ein Verfahren 
zu thun war, welches ohne photomctrische Apparalc auf alle Kometen angevvendet vverden kann, und die 

Kigcnschalt hat, class man durch dasselbe nachtraglich auch noch die Kometen der Vergangcnheit, wenn 
auch nur thcilweisc,  ebenso betrachtcn kann  wie die der Gegenwart. 

§. 6. Nachdem nun gezeigt ist, in welchcr Weise die Helligkeit der K'ometen beobachtet und 

'lurch Zahlen ausgedrilckt wcrden kann, gehen wir zur Vergleichung der bei verschiedenen Distanzen r 
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326 Johann Holetschek, 

und A   beobachteten Helligkeiten,  also zur Reduction   der beobachteten Helligkeiten   auf r = 1, 

A = 1. 

Werden mehrere bei verschiedenen Distanzen eines Kometen beobachtete Grossen- Oder Helligkeits- 

classen auf diesclbe Distanz, u. zw. wie hier durch Subtraction von ologrA auf r == 1, A — 1 reducirt, so 

tritt einer der I'olgcnden zwei Falle ein: Entweder stimmcn die Wcrthe dcv reducirten GrSsse Mt unterein- 

andcr so nahc ilbcrein, dass sie zu einem Mittel vereinigt werden diirfen, oder sie zeigen einen Gang, u. zw, 

immer in der Weisc, dass die reducirte GrSsse bci kleincrcn Radicnvectoren, also gcgen das Perihel hin, 

bedeutender ist, als bei grosseren. Im ersten Falle konnen also die bei verschiedenen Distanzen beobach- 

teten Helligkeiten eines Kometen durch das Verhiiltniss l:r2A2 unter einandcr in Ubereinstimmung 

gebracht werden, im zweiten aber nicht, u. ZW. deutet der in diesem Falle auftretende Gang an, dass von 

den Voraussetzungcn, welche in dcm aus 1 : r2 A2 und 2"512M zusammengcsetzten Ausdrucke 5 log r A 

enthalten sind, nicht allc zutreffen; dieselben milssen dahcr etwas niiher untcrsucht werden. 

Was zunachst das den Fixsterngrossen entnommene Verhiiltniss zwischen je zwei benachbarten 

< irosscnclassen, niimlich die dem Logarithmus 0*40 zugehSrige Zahl 2• 5!2 anbelangt, so ist dasselbe fur 

die Korhetenhelligkeiten allerdings nur angenommen, doch soil davon nicht abgegangen werden, so lange 

der in den reducirten Grossen auftretende Clang anderen LTrsachen zugeschrieben werden kann. 

Was die Distanz von der Erde, also den Factor 1 : A2 betrifft, so erscheint derselbe bei alien hierunter- 

suchten Kometen zulassig, weil sich die GrOssen- oder Helligkeitsangaben auf den an Helligkeit weit tlber- 

wiegenden Kern und bei anscheinend kernlosen Kometen auf den Gesammtlichteindruck beziehen, Diesen 

Factor wegzulassen, wie es von Prof. Deichmuller (Astr. Nachr. Bd. 131, Nr. .'5123) vorgeschlagen worden 

ist, ware nur dann berechtigt, wenn sich die Helligkeitsangaben auf die von A unabhiingige Flachenhellig- 

keit beziehen wiirden; da aber das bei <\cn hier untersuchten Kometen nicht der Pall ist, so muss der 

factor 1 : A2 beibehaltcn werden. 

Dieser Aufsatz von Prof. Deichmuller hat mir iibrigens Veranlassung gegeben, einige der hier 

dargelegten Gesichtspunkte meiner Untersuchung schon friiher (Astr. Nachr. Bd. 131, Nr. 3135) zu 

veroffentlichen; ebenso ist durch cine Bemerkung von Prof. Lamp eine zweite Mittheilung (Astr. Nachr. 

Bd. 135, Nr. 3237) veranlasst worden. 

Wiihrend sonach die zweite Potenz von A immer berechtigt erscheint, ist dagegen die zweite Potenz 

des Radiusvcctors r viel weniger gerechtfertigt. Uberall wo sich ein Gang in den Zahlen Mt zeigt, erscheint 

derselbe an 1 : r! gebunden, deutet also an, dass die Helligkeit in dem betreffenden Falle durch die zweite 

Potenz von r nicht dargestellt werden kann. Die reducirte Grosse cincs Kometen wird geringer gefunden, 

wenn sie aus Beobachtungen bei grossen, und bedeutender, wenn sie aus Beobachtungen bei klcinen 

Radienvectoren abgeleitet wird; sie nimmt gegen das Perihel zu, ist in derNahe des Perihels und meistens 
audi etwas nach dem Perihel durch einige Zeit nahezu constant, und nimmt sodann wieder ab, u. zw. so, 

dass sie sich bei irgend einem Radiusvector nach dem Perihel gew5hnlich etwas grosser ergibt, als bei 

demselben Radiusvector vor dem Perihel. 

Rechnet man aus einer weit vor dem Perihel angcstellten Helligkcitsbeobachtung nach der Formel 

1 :r2A2 die Helligkeit fi'ir einen Zeitpunkt, der dem Perihel wesentlich niiher liegt, so ist die hier beobachtete 

Helligkeit in der K'egel grosser, als sie nach der Redlining zu ervvarten ist; rechnet man aus einer in der 

Niihe des Perihels angcstellten Helligkcitsbeobachtung die Helligkeit fur einen vom Perihel weitab liegenden 

Zeitpunkt, so ist der Komet hier in der Regel schwiichcr als die Rechnung angibt. 

Da wir nun wisscn, dass die Kometen bei ihrer Anniiherung an die Sonne eine Auflockerung ihrer 

Materie oder iiberhaupt Veriinderungen erleiden, durch welche ihre I lelligkeit mehr gesteigcrt wird, als 

nach dem durch die zweite Potenz des Radiusvcctors r bestimmtcn Vcrhiiltnisse zu ervvarten ist, so liegt es 

nahe, den Gang in den Werthcn der reducirten Grosse diesen durch die Sonne bewirkten reellen Veriinde- 

rungen zuzuschreiben, selbst auf die Gefahr hin, dass vielleicht nocli andcre Vorgiinge, welche nicht so 

leicht nachgewiesen werden kSnnen, sich mit ihnen vernicngen. 
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Grosse und Helligkeit der Kometen mid Hirer Schweife, 327 

Nach diesen Darlegungen ist es selbstverstandlich, dass die Abweiehungen der beoba'chteten I lellig- 
kciten von dem Verhaltnisse 1:r2Az am auffallendsten dann hervortreten, wenn ein Komet bei Radien- 

vectoren von sehr verschiedener Crosse beobachtct worden ist, also vor Allem in der Gegenwart, weil hier 

Gelegenheit geboten ist, einen Kometen nicht nur bei kleinen, sondern mil Hilfe machtiger Teleskope auch 

bei sehr grosser) Radienvectoren zu beobachten; in einem gcringercn Grade zeigen sich aber solche Abwei- 

ehungen auch schon an einigen Kometen der fruheren Jahrhunderte, so namentlich an den durch eine kleinc 

Periheldistanz ausgezeichneten Kometen von 1577, 1744 und 1757. 

Um zu zeigen, dass in dem ersten hier bezeichneten Falle die beobachteten und die durch die Form el 

I :rzAii berechneten Helligkeitsverhaltnis.se sehr bedetitend von cinander abweichen konnen, I'iihre ich hier 

zwei besonders auffallende Beispiele aus den letzten Jahren vor, u. zw. zunachst zwei Beobachtungen des 

Encke'schen Kometen aus seiner Erseheinung im Jahre 1891 (T= October 18). Am 2. August, am Tage 

seiner Aui'lindung mit dem 36zolligen Refractor des Lick-Observatoriums, war er von der Grosse 163/4
m 

(Astronomical Journal Nr. 245), und Anfangs October schon von der ti. Grosse. Werden diese beiden Hellig- 

keitsangaben unter Annahme des Verhaltnisses 1 :r2A% auf r— 1, A= 1 reducirt, so ergibt sich: 

1891 log r 5 log r\ M 

August 2 o-iS CV20 •II-9 16-75 14-85 

October 2 9- 7i O 'OO '•5 6 7-5 

Nach der Rechnung hatte also die Helligkeit des Kometen in diesem Zeitraume nur um .'i'!'4 (Differenz 
der beiden Werthe von 5 log r A) zugenommen; da sie aber den Beobachtungen zufolge um 10%m zuge- 

nommen hat, so ist die thatsiichlichc Helligkeitszunahme um mehr als 7 Grossenclassen bedeutender 

gewesen, als nach dem Verhaltnisse I :r*A8 zu erwarten war. 

Der Helligkeitseindruck des Winnecke'schen Kometen war im Jahre 1892 (T = Juli 1) nach den 

Beobachtungen zu Wien am 18. Miirz ungefahr der eines Sternes 15. Grosse, und am 21. Juni der eines 
Sternes (>"'7. Die Reduction nach der iiblichen Helligkeitsformel gibt: 

1892 log*- lug'A       elogrA M M, 

Marz 
Juni 

18 0-23 

9'95 

9-89 

9" 31 

I o-O 150 

6-7 
14 "4 
10 '4 

n diesem Falle war also die Helligkeitszunahme nach der Rechnung nur 4ip3, in der Wirklichkeit 
aber 8'!,;s, S(imit um ., Grossenclassen bcdcutcndcr. 

Wollte man hier, wie es z. B. T. VV. Backhouse (The Observatory, Bd. 10, S. 71) fur einige Kometen 

g     an hat, die Werthe der reducirten Grosse durch Einfiihrung eines anderen Exponenten von r einander 
CIC1 zu wachen suchen, so ist dieses Zicl natiirlich ohne Weiteres zu erreichen, und man wird in dem 
r legenden Falle fur den Encke'schen Kometen auf rs'a, fur den Winnecke'schen auf r7 ? gefiihrt. Ein 

s   cner empirisch gefundener Exponent hat aber, obwohl er die numerischen Werthe der reducirten Grosse 

lander nalier oder wie hier bei  nur zwei Angaben vollstandig in Qbereinstimmung zu bringen vermag, 

ne physikalische Bedeutung; denn abgesehen davon, dass er viel zu gross ist, um die in einem Kometen 
stattrindenden Helligkeitsanderungen verstandlich zu machen, ist er selbst fur einen und denselben Kometen 
\cineswcgs constant, sondern selbst wicder eine Function von r, indem sich je nach der Wahl von mehr 

Oder weniger auseinander liegenden Radienvectoren grosscre oder kleinere Exponenten crgeben. 

Uberhaupt hat es keine physikalische Berechtigung, die Helligkeit eines Kometen einfach durch eine 
otenz von r, und speciell die Zunahme gegen das Perihel oder die Abnahme nach dem Perihel ausschliess- 

bch durch eine Anderung der Potenz von r darstellen zu wollen, u. zw. schon darum nicht, weil die Hellig- 

Keit in der Niihe der .Sonne auch noch durch solche Partien des Kometen gestcigcrt wird, welche in grossen 

Distanzen von der Sonne gar nicht vorhanden oder wenigstens nicht wahrzunehmen sind, namlich die 
Ausstromungen aus dem Kerne. 

Dass diese Bemerkung  zutreffend   ist,  zeigt  die  hiiulig  beobachtcte Erseheinung,   dass  durch  das 

Verhaltniss 1 :r8As solche Grossen- oder Helligkeitsschatzungen, welche sich nur auf den Kern beziehen, 
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328 Jolianu Holetschek, 

wesentlich besser dargestellt vverden als solche, welchc den ganzen Kopf, d. h. den Kern sammt derNebel- 

hulle in Betraeht Ziehen, also insbesondere Schatzungen mit blossen Augen, u. zw. darum, weil bei diesen 

letzteren die in der Nahe der Sonne starker werdenden Ausstromungcn von dem Kerne desto wenigcr 

unterschieden vverden konnen, je schwacher das Fernrohr oder das Auge ist. Ein Beispiel daftir bieten die 

von Schmidt in Athen einerseits mit unbevvaffnetem Auge, andererseits am Refractor sowohl mit cinem 

schwachen, als auch mit einem starkcn Ocular gemachten 1 lelligkeitsschatzungen des Kometcn 1874 III 

(Astr. Nachr. Bd. 87, Nr. 2067), vvelche ich (Astr. Nachr. Bd. 131, Nr. 3135) unter Voraussetzung des 
Verhaltnisses 1 :r2A2 auf r= t, A= 1 rcducirt ha.be. 

Nach dem Perihel zcigen sich im Allgcmeinen dieselben Helligkeitsanderungen, aber in der entgegen- 

gesetzten Reihenfolge; es scheint daher, dass die Kometen dasjcnigc, urn was sic auf ihrem Wege zur 

Sonne an Helligkeit mchr gevvinnen, als nach dem Verhaltnisse I :r*A* zu erwarten ist, nach dem Perihel 

auch nahezu in demselben Masse vvieder verlicrcn. Durch diese Erwagung habe ich in Astr. Nachr. Bd. 135, 

Nr. 3237, die von dem Verhaltnisse 1 : vl A2 merklich abweichcndcn 1 [elligkeitsumstan.de des Kometen 1891 1 
erklarlich zu machen gesucht. 

§. 7. Obvvohl nun die Function von r, durch wclche die Helligkeit eines Kometen mit demRadiusvector 

zusammenhangt. unbekannt ist, so gibt es doch Falle, in denen man die Helligkeit eines Kometen auch 

fur weit entfernte Zcitpunktc berechncn, und somit auch Hclligkeiten, die in weit von einander abstehenden 

Zeitpunkten beobachtet worden sind, ziemlich sicher mit einander vergleichen kann, ohnc dass man die 

Helligkeitsfunction zu kcnnen braucht, und dazu bieten sich die versch i edencn Erschei nungen eines 

periodischen Kometen dar, wenigstens so lange man voraussetzen darf, dass ein periodischer Komet 

in verschiedenen Erscheinungen bci demselben Radiusvector vor, beziehungsweise nach dem Perihel diesclbe 
Helligkeit hat. 

Das Verfahrcn ist einfach das folgende. Hat man eine bezi'iglich der 1 lelligkeit hinreichend beobachtete 

Erscheinung eines periodischen Kometen zur Verfugung, und will die muthmassliche Helligkeit des Kometen 

in einer anderen Erscheinung fur einen bestimmten Tag, somit fiir einen bestimmten Radiusvector kennen, 

so nimmt man aus der beobachteten Erscheinung die zu demselben Radiusvector vor, beziehungsweise 

nach dem Perihel gehorende I lelligkeit, filgt die 5 fache Diffcrcnz zwischen den beiden logA mit dem 

entsprechenden Vorzeichen hinzu und erhalt dadurch die zu erwartende Grossenclasse. Durch eine solche 

Elimination der Helligkeitsfunction habe ich in der vorliegendcn Abhandlung die moisten Erscheinungen 

des Halley'schen Kometen mit einer der neueren, u. zw. moistens mit der von 1835 verglichen; man sche 

auch meine schon ervvahnte Mitthoilung in Astr. Nachr. lid. 135, Nr. 3237. 

Bei diesen Vergleichungen ist, wie schon hervorgehoben wurde, vorausgesetzt, dass an dcnselbcn 

Radiusvector vor, beziehungsweise nach dem Perihel in verschiedenen Erscheinungen wirklich diesclbe 

I lelligkeit gebunden ist, und dass somit keine aussergewohntichen I lelligkeitsanderungen stattfinden, wie 

sie namentlich in den letztcn Jahren an einigen periodischen Kometcn beobachtet worden sind; man 

muss daher, wenn sich irgendwo wescntliche Differenzcn zoigen, die durch Beriicksicbtigung der Beob- 

achtungsumstande in keiner Wciso erklart vverden konnen, dieselben als reello I Iclligkeitsdifforenzon 

ansehen. 

§. 8. Ober die Greazwerthe der reducirten Grosse. Dazu einer allgcmeinen Darstellung der 

Helligkeit eines Kometen die zwcite Potenz des Radiusvectors r unzurcichend ist, indem dazu, wenn man 

schon bei einer Potenz von r bleibcn wollto, cine hdhere Potenz erforderlich ware, so sind, wie gezeigt 

worden ist, die unter Voraussetzung des Verhaltnisses 1:r2Az auf r == 1,A = 1 reducirten I lelligkeiten 

eines Kometen nicht constant, sondern haben cin Maximum, und, wie man wenigstens bei Kometen mit 

elliptischen Bahncn voraussetzen darf, auch ein Minimum. Das Maximum wird in der Nahe des Porihels 

beobachtet; das Minimum licgt vermuthlich im Aphel, konnte aber bisher noch an keinem Kometen beob- 

achtet werden, doch nahcrn wir uns demselben desto mehr, bei je grosseren Radienvectorcn vvir einen 

Kometen beobachten konnen. 
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Grosse und Helligkeit der Kometen unci Hirer Schweife. 329 

Sowohl das Maximum als auch das Minimum der rcducirten Grosse hat eine besondere Bedeutung. 

Das Maximum isl jener Grenzwerth, der die hochste fiir eincn Kometen erreichbare .Helligkeit erkennen 

lasst unci in Verbindung mit der Periheldistanz cine, wenn auch nur genaherte Vorstellung von der 

Machtigkeit der fiir cincn Kometen zu ervvartenden Schweifbildung geben kann. Das Minimum zeigt den 

Kometen m5glichst wenig von der Sonne beeinflusst; da wir uns aber eincn Kometen auch in sehr 

grossen Distanzen, in wclchen wir ihn gar nicht mehr beobachten konnen, noch immer von der Sonne 

beeinflusst denken miisscn, so ist dieser wirkliche Minimalwerth nur cine ideale Grosse, wahrend das aus 

den thatsachlichen Beobachtungen gefundene Minimum cine obere Grenzc dieses idcalen Minimalwerthes 

bildet. 

§. 9. Der hier etwas ausftihrlichcr dargelegte Fall, dass die Werthe der rcducirten Grosse gegen das 

Perihel zunehmen, also eincn Gang zeigen, ist derjenige, der eigentlich immer eintritt, wenn das Beobach- 

tungsmaterial hinlanglich reichhaltig und genau ist, urn die Abweichungen der Helligkeitcn von dem 
Verhaltnisse 1 :r2A! mit Sicherheit erkennen zu lassen, und damit ist schon gesagt, dass der Fall, in welchem 

die Werthe der reducirlcn Grosse unter einander so nahe iibereinstimm en, dass sie zu einem Mittcl 

vcrcinigt wci'den di'irfen, und daher andererscits gcradc wegen dieser Ubereinstimmung zu cincr 

Prufung der Helligkeitsformel nichts beitragen konnen, eigentlich nur ein durch Unzulanglichkeit des Beob- 

achtungsmateriales entstandener Specialfall des allgemeinen Falles ist; er bedarf daher keiner besonderen 

Untersuchung. Obrigens lasst sich von vorneherein nicht angeben, bei welchen Differenzen man zwei mehr 
oiler minder von einander abweichcnde Werthe von Mt noch als hinreichend ubereinstimmend ansehen 

darf; dies muss bei jedem Kometen unter Riicksichtnahme auf den Genauigkeitsgrad der zur Verfugung 

stehenden Helligkeitsangaben entschieden wcrden. Bei einigen der hier untersuchten Kometen habe ich 
auch noch solche Werthe der rcducirten Grosse, die um mehr als eine Grossenclasse von einander 

abweichen, zur Bildung des Mittels verwendet; andererseits lasst sich aber durch Vergleichung eines 

Kometen mit gecigneten Fixsternen leicht cine solche Genauigkeit erreichen, dass der zufallige Fehler cincr 

Grossenangabe weniger als cine halbe Grosse betragt. 
ban solchcs aus mehr oder minder iibereinstimmenden Werthen von Mi abgeleitetes Mittel darf jedoch 

nur innerhalb der durch den Beobachtungszeitraum und durch die Unsicherheit der Helligkeitsangaben 

gesteckten Grenzen  als constant angesehen, und zu Folgerungen, deren Ziel ausserhalb dieser Grenzen 

icgt, nur bedingungsweise verwendet wcrden. Diese Einschrankung gilt noch mehr bei Einzelwerthen und 

Desondere bei jenen Werthen der rcducirten Grosse, die nicht aus wirklichen Helligkeitsangaben abge- 

, sondern nur durch mehr oder minder willkiirliche, wenn auch nicht unwahrscheinliche Annahmen 

s anden sind, und hieher gehoren die von mir Sfters gemachten Annahmen liber die muthmassliche 
lgKeit ernes Kometen bei seiner Entdeckung, welchc ein Analogon zu den Annahmen iiber die Hellig- 

keit ernes Kometen bei seinem Verschwinden bilden, aber weit weniger sicher sind. 

§• 10. c-ntdeckungshelligkeit. Erlaubt man sich die Annahme, dass die Helligkeitsanderungcn eines 
ometen wahrend eines grosseren oder kleincren Thciles des Bcobachtungszcitraumes ziemlich genau nach 

ci haltnisse 1 : -HA2 vor sich gegangen sind, so kann man, wenn man eine bestimmte Helligkcitsangabe 
zur Verfugung hat, unter Anderem eine Antwort auf die Frage geben, welche Helligkeit der Komet am 

Anfange oder am Fncle des Bcobachtungszcitraumes gehabt hat, und man (indet auf diese Weise, dass z. B. 

der Komet von 1664 mit dem Fernrohre bis zur 7. Grosse, der von 1680 bis zur 8. Grosse oder vielleicht 
noch etwas weiter beobachtet worden ist. 

Von allgemeinerem Interessc ist die Frage, wie hell ein Komet in der Regcl sein muss, wenn er dem 

losscn Auge unangemeldet auffallen soil. Es zeigt sich nun bet nahezu sammtlichen hier untersuchten 

Kometen, sowohl dort, wo die Entdeckungshelligkeit direct angegeben ist, als auch dort, wo sie aus anderen 

Helligkeitsangaben, z. B. aus der Extinction M = 6"'0 zuriickberechnct wcrden muss, dass ein Komet bei 
seiner Auflindung mit blosscn Augen mindestens von der 4., meistens aber schon von der 3. Grosse gewesen 

'st, manchmal sogar noch etwas heller, das letztcrc aber gewohnlich nur dann, wenn er vor seiner Auffin- 
iJenkgehriften der mathem.-naturw. CI. I.XIII Bd 
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330 Jo h a n n Ho I els click 

dung wegen seiner Stellung iiberhaupt nicht gesehen werden konnte, wenn er also z. B. noch zu tief in den 

Sonnenstrahlen oder ganz unter dem — meist siidlichen — Horizonte gestanden ist, 

Ein Komet muss also, um dem Auge leicht auffallen zu konnen, schon eine Helligkeit besitzen, die 

wesentlich grosser ist als die Helligkeit jener Gestirne, welche fur das betreffende Auge an der Grenze der 

Sichtbarkcit stehen, u. zvv. um etvva zwei Grossenclasscn. Damit ist aber nicht gesagt, dass ein Komet, der 

schwacher als von der 3. Grosse ist, nicht cntdeckt werden konnte; von einem kundigen, aufmerksamen 

Beobachter kann er allerdings auch schon bci ciner geringeren Helligkeit, z. II bei der ,r>. GrSsse bemerkt 

werden, wird aber, da er sich in diesem Stadium von cincm Fixsterne desto weniger unterscheidet, je kleiner 

und schwiicher er ist, von einem Himmelsbeschaucr, der die Gegend nicht schon aus eincr Karte odcr iiber- 

haupt von friiher her kennt, bci nur fltichtigem Hinsehen ftir cinen matt aussehenden Stem gehaltcn und 

daher in der Kegel nicht beachtct. Diese Erscheinung zeigt sich nicht nur in friihercn Zcitcn, sondern auch 

in der Gcgenwart; so sind z. B. die Kometen 1892 1 und 1892 111 mit dem Fernrohre entdeckt worden, 

obwohl sic zur Zeit der Entdcckung auch ftir das blosse Auge sichtbar warcn, inclem der crstc — allerdings 
nur auf der siidlichen Hemisphare gut zu sehen — von der 4. Grosse, der zweite zwischen der 5. und 

('). Grosse war. 

Dass ein Komet, wenn er einmal eine grosscrc Helligkeit, z. B, die 3. Grosscnclasse crreicht hat, fast 

von Jedermann bemerkt wird, hat aber seinen Grund nicht ausschliesslich in seiner grosseren Helligkeit, 

sondern auch in seinem ungewohnlichen, von clem der Fixsterne ganzlich verschiedenen Aussehcn, welches 

sich erst dann allgemcin bemerkbar macht, wenn die Auffalligkeit des Gestirnes bis zu cincm gewissen 

(rrade gestiegen ist. 

Diesen Umstand, dass die Fntdcckungshelligkcit cines Kometen so hauflg nahe an der 3. Grosscnclasse 

licgt, habe ich bei mehreren Kometen zur Ermittlung eincs hypothetischen Werthes der Helligkeit benutzt. 

Ich habe niimlich, um auch fur jene Kometen, iiber deren Helligkeit so gut wie gar nichts zu linden ist, 

wenigstens cinen schwachen Anhaltspunkt zur Beurtheilung der Helligkeit zu gewinnen, die Annahme 

gemacht, dass ein solcher Komet bei seiner Auffindung mit blossen Augen von der 3. oder iiberhaupt 

zwischen der 2. und 4. Grosse gewesen ist. Dabci muss aber selbstverstandlich nachgesehen werden, ob 

diese Annahme mit den iibrigen Sichtbarkeitsumstanden des Kometen nicht im Widcrspruche steht. Der 

Vollstandigkeit halber habe ich auch fur viele jener Kometen, deren rcducirte Grosse direct aus Grossen- 

oder Extinctionsangaben bestimmt werden kann, die muthmasslichc Entdeckungshelligkeit berechnet, um 

zu sehen, ob dieselbe mit den hier dargelegtcn Erfahrungen in Obereinstimmung steht. 

Qbcrhaupt habe ich immcr darauf gcachtet, fur die rcducirtcGros.se eincn Wcrth zu linden, welchcr 

nicht nur die directen Helligkeits-, sondern auch alle Sichtbarkeitsangaben, welche aus den diesbeziiglichen 

Kometenberichten entnommen werden konnen, darzustellen vermag. Ein solcher Wcrth hat als der wahr- 

scheinlichste zu gelten, braucht aber nicht der wahre selbst zu scin, indem er besondcrs dort, wo die 

Angaben sehr sparlich oder mehrdeutig sind, mit bedeutenden Unsicherheiten bchaftet scin kann. Es zeigen 

sich hier ahnlichc Verhaltnisse wie bei der Bahnbestimmung. Gleichwie von ciner ersten Bahnbestimmung 

nicht verlangt werden kann und auch nicht verlangt wird, dass sie schon die wahre Bahn des betreffenden 

Himmelskorpers um die Sonne ist, sondern nur, dass sie die beobachteten geocentrischen Positionen unter 

einancler in Obereinstimmung bringt oder, wie wir sagen, darstellt, so kann man auch die aus sehr 

unsicheren oder mangelhaften Helligkeitsangabcn abgeleiteten Werthe der reducirten GrSsse nicht die wah- 

ren, sondern nur so weit richtig nenncn, dass sie die Sichtbarkeitsumstande eines Kometen sowohl unter 

einander, als auch mit unseren allgemeinenErfahrungen in eine naturgemasseObereinstimmung zu bringen 

vermdgen. Wie weit das gefundeneResultat zutreffcnd ist, kann hier wie dort erst durch cine langcreRcihe 

von Beobachtungen oder durch Vergleichung mit ciner anderen Erscheinung dessclben I limmelskorpcrs 

entschieden werden. 

§.11.  Um bei jedem Kometen den durch die Untersuchung gefundenen wahrscheinlichsten Werth 

von A/,  deutlich hervortreten-zu lassen, habe ich diesen Werth unmittclbar unter der durch die Jahreszahl 
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Grosse und Helligkeit der Kometen and Hirer Schweifc. 331 

ausgedriickten Bezeichnung eines Komctcn, also gleich im Titel angesctzt, und dabei auch die grossere 

oder geringere Sicherheit dieser Zahl anzudeuten gesucht. 

I. In jenen Wcrthcn der reducirtcn Grosse, die aus mindestens zwei anscheinend verlasslichen 

Helligkeitsangaben abgeleitet sind, die somit ungefahr jenen Grad von Sicherheit zu haben scheinen, der 

bei diesen Grossen zu erreichen ist, habe ich auch die aus der Rechnung gefundene erste Decimalstelle 

angesctzt, z. B.:   Mx = 8"'0,    4'!'1,    4'-8,    (V"5. 

II. In solchcn Wcrthcn der reducirtcn Grosse, die nur aus vercinzeltcn oder aus anscheinend unsichcrcn 

Helligkeitsschatzungen, z. B. 1. Grosse, oder ausschliesslich aus Annahmen fiber das Unsichtbarvverdcn 

eines Komctcn abgeleitet sind, die somit unsichcr, aber doch cinigermasscn wahrscheinlich sind, habe ich 

die Decimale weggelassen und das Resultat auf die zunachst Iiegende halbe oder ganzc Grosscnclassc 

abgerundet, z. B.: Mx — 3V2
m,    4'",    5m,    (>'//'. 

III. Beruht die reducirte Grosse nur auf einer willkurlichen Deutung einer in einem Kometenberichte 

indirect cnthaltenen 1 lelligkcitsanga.be, die durch mehrerc wcsentlich von einander verschicdene Werthe 

von M\ dargestcllt werden kann, also hauptsachlich nur auf einer Vermuthung, z. B. auf einer Annahme 

uber die Entdeckungshelligkeit, so habe ich dem auf cine halbe oder ganze Grossenclasse abgerundeten 

Werthe von Ml cin Fragezeichen (?) beigesetzt. Es mag sich bei manchem dieser Kometen anders verhalten 

haben, als ich hicr angenommen oder gefunden habe, aber trotzdem sind die kesultatc, vvenn auch nur 

hypothctisch, so doch vvcnigstcns nicht unwahrscheinlich, weil sic auf Voraussetzungen beruhen, welchc 

mit unseren allgemeinen Erfahrungen liber Kometen in Ubereinstimrnung sind. 

IV. Zeigt sich der Vcrsuch, fur die Helligkeit einen muthmasslichen Werth annchmen oder ablcitcn zu 

wollen, schon darum als schr gcwagt, wcil auch schon die Bahnelemente wegen Unzulanglichkcit des 

Beobachtungsmateriales so unsichcr sind, dass dadurch sogar die Richtigkeit der ersten Stellen von r und A 
111 I'rage gcstcllt erscheint, was also namcntlich bei viclen der von den Chinesen registrirten Kometen dcr 

Fall ist, so habe ich das I lervorhcben des hie und da dennoch abgcleitctcn Werthes von Ml ganz unterlassen. 

In manchen Fallen habe ich bei der Classiflcirung zvvar auch noch auf andere Ncbenumstandc Ruck- 

sicht genommen, doch durfte die von mir getroffene Wahl iiberall so weit berechtigt sein, dass M1 bei einer 

andcren Beurtheilung des Sichcrhcitsgradcs nirgends weiter als in cine unmittclbar benachbarte Classc 
versetzt zu werden braucht. 

Durch diese Unterscheidung von mehreren Classen der Sicherheit oder Unsicherheit soil aber natiirlich 

nicht gesagt sein, dass die als cinigermasscn sicher bezeichnetcn Werthe von Mt thatsachlich iiberall der 

Wirkhchkeit entsprechen, sondern nur, dass sich in den bctrel'fendcn Kometenberichten kein Grund vor- 

'n-det, die abgcleitctcn Zahlen wcsentlich zu andern. lis kommt iibrigens sogar vor, dass mehrere Grossen- 

angaben mit einander recht gut stimmen, wahrend es doch schr frag!ich ist, ob sic auch den I lelligkeits- 

eindruck des betreffenden Komctcn richtig geben, so z. B. die Gr5ssenschatzungen der Kometen von 1580 
und 1590. 

Die Werthe der reducirtcn Grosse /!/, sind nun diejenigen Zahlen, welche — aber hauptsachlich erst 
111 Vcl'hindung mit der Periheldistanz — als Anhaltspunkte zur Einreihung der vcrschiedenen Kometen in 

11 ossen- oder Helligkcitsclasscn beniitzt werden konncn, u. zw. empfiehlt sich dort, wo die Werthe von 

i   gegen   das Perihel   zunchmen,  also   einen Gang  zeigen,  der  aus  der Nahc  des Perihels  abgcleitctc 

Vlaximalwcrth, wahrend  in dem Falle, dass die Werthe von M,  unter einander nahczu ubcreinstimmen, 
natiirlich der jeweilige Mittelwerth, und dort, wo nur cin cinziger Werth, sei es aus einer dirccten oder einer 

indirecten Angabe, abgeleitet werden konntc, dieser Einzelwerth beniitzt werden muss. Ubrigens liegt, da 

ast allc lner untersuchtcn Kometen in der Nahc des Perihels oder doch nicht schr weit vom Perihel beob- 

achtet worden sind, fast jeder der besonders hervorgehobenen Werthe jenem Werthe der reducirtcn GrSsse, 

welcher sich aus Beobachtungen im Perihel selbst ergeben wiirdc, also dem Maximum, so nahc, dass cr in 

Anbetracht der diesen Zahlen anhaftenden Unsicherheitcn bei viclen Komctcn geradezu als der Maximal- 
werth selbst angesehen werden kann. 

42 « 
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332 Johann Holetschek, 

§. 12. An die Bestimmung der Helligkeit soil auch gleich die des scheinbaren Durchmessers 

angeschlossen werden, da diese beiden Bcgriffe in manchemKometenbcrichte obnchin so innig in einander 

verfliessen, dass sie nicht leicht getrennt werden k&nnen. Vorerst aber scheint hier ein historischer Riick- 
blick am Platze zu sein. 

Was man gegenwartig als Kern, Nebelhiille (Coma) und Schvveif zu bezeichnen pflegt, hat nicht immer 

so geheissen. In den crstenZeiten der Kometenbeschreibungen vvnrdcn an den Kometen mcistens nur zvvei 

I'artien unterschieden, namlich der Kopf und das Haar; der Kern Oder iiberhaupt die lcuchtendste Stclle 

wurde als Kopf bezeichnet, alles tibrige zusammen gait als Haar (xc^v?, coma, crines), wurde aber bcziigiich 

seiner Gestalt mit verschiedenartigen Gegcnstanden verglichen, unci so hie und da auch als Cauda 

bezeichnet, welches Wort wahrend des Mittelalters immer mehr in Gebrauch kam, und sodann auch von 

hcrvorragenden Kometenbeobachtcrn, wie Peter Apianus und Tycho Brahe, gebraucht und auf diesem 

Wege in die Wissenschaft eingefiihrt wurde. Als esjedoch mit der wachsenden Zahl der bekannten Kometen 

immer deutlicher wurde, dass der schwciflose oder iiberhaupt von der Sonne nicht merklicb beeinflusste 

Zustand eines Kometcn die Regel, der Schvveif aber eine Ausnahmserscheinung ist, wurde die Bezeich- 

nung Coma, wclche z. B. noch von Cysat 1618 gclegentlich fur den Schweif gebraucht wordcn war, auf 

die auch bcim Fehlen des Schweifcs stcts vorhandenc nebelige Partie beschrankt, aber in diesem Sinnc 

doch nur selten angewendet, z. B. von Bianchini bcim Kometen von 1723 am 8. November, von Olbers 

bcim Kometen von 1807 (Berliner Jahrbuch 1811, S. 121), weil scit Newton der Ausdruck Atmo- 

sphere in Gebrauch gekommen war, welcher mehrcre, der Erdatmosphare entlehnte Bezeichnungcn, 

namentlich Dunstmasse, Dunst- oder Nebelhulle, Nebulositat, Nebcl, Kometenncbel, Lichtnebel im 

Gefolge hatte. 

Erst in den vierzigcr Jahren unsercs Jahrhunderts kam die Bezcichnung Coma in ihrer jetzigen Bcdcu- 

tung fast allgemein in Gebrauch, u. zw. hauptsachlich durch J. F. Julius Schmidt (siehc Astr. Naehr. Bd. 24, 

S. 260; Bd. 25, S. 814; Bd. 26, S. 110 unci 312 u. s. w.). Eigentlich sollte man Coma mit demselben Anfangs- 

buchstaben schreiben wie Komct, also entwcdcr Coma cines Cometcn (coma, comctcs, comcta) Oder Koma 

eines Kometen (nopx,, xofx^rvjf), und somit in der vorlicgenden Abhandlung Koma, cine Schreibweise, die z. I!. 

auch von 01 hers an der oben citirten Stellc gebraucht worden ist. Da jedoch Koma (xc«|jt,a) ein auch in der 

Meclicin gebrauchtes Wort und die griechische Schreibweise Komc, die Qbrigens auch von «o[r/) (Dorf) 

herstammen konnte, nicht ilblich ist, so habe ich dieses Wort zu vermeiden gesucht und meistens den 

Ausdruck Nebelhulle gebraucht. Ubrigens kann cine solche eigene Bezeichnung, wenn es sich nur um die 

Dimcnsioncn eines Kometen handelt, auch ganz entbehrt werden, sogar bci schweiflosen Kometen, indem 

man statt Durchmcsser der Nebelhiille nur zu sagen braucht: Durchmcsser ties ganzen Kometcn oder der 

ganzen Komctenmaterie, wie denn z. B. auch I level bcim Kometen von 1665 geschrieben hat: Der Kern 

mit: der ganzen iibrigen Matcrie. Andererseits wird der Ausdruck Kopf auch jetzt noch vielfach gebraucht., 

selbst in detaillirten Beschreibungen grosser Kometen, so von Bond bcim Kometen 1858 VI, von II. C. 

Vogel bcim Kometen 1881 III. 
Da es bci grossen Schweifkometen hauptsachlich der Schweif ist, welcher the allgemeine Aufmerksam- 

keit fesselt, so ist es leicht bcgreiflich, dass sich Durchmesserbestimmungen des Kopfes aus frtiheren Jahr- 

hunderten nur selten vorfinden und sich auch da meistens nur auf den sternartigen Kern und bios ausnahms- 

weise, wie z. B. bcim Kometen von 1472, der durch seine besondcre Erdnahe dazu Gelegenheit bot, auch 

auf die den Kern umgebende Nebelhiille bezichen, weil these letztere bei einem ansehnlichcn Schweif- 

kometen nur der Anfang des Schweifcs, und daher im Vcrgleichc zu dem langen Schweife und dem hellen 

Kerne nur einc Nebensachc zu sein scheint. Die verlasslichen Durchmesserbestimmungen an Kometen 

beginnen erst mit der Anwendung des Fernrohres, sind aber auch hier an Kometen mit machtiger Schweif- 

bildung nur selten, namlich nur von aufmerksamcren Beobachtern gemacht worden, so von I level an dem 

Kometen von 1664, von Flamsteed an dem I lalley'schen Kometen im Jahre 1682, hauligcr dagegen an 

solchen Kometen, bei denen die Nebelhulle als solche leicht in die Augen fallt, also hauptsachlich an 

nahezu schweiflosen Kometen. 
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Gr&sse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schweife. 333 

Die Nebelhiille eines Kometen ist an der Peripherie meistens sehr lichtschwach und schlecht begrenzt 

und aus diesem Grunde schwanken die Angaben fiber den Durchmesser eines Kometen mit dem Luftzu- 

stande und der Scharfe der optischen Instrumente ungefahr in demselben Verhaltnisse, wenn auch nicht so 

auffallend, wie die Angaben fiber die Schweiflange. Trotzdem ist ein gewisser Mittelwerth nicht zu 

verkennen, indem der auf A = 1 reducirte Durchmesser Dt meistens in der Nahe von 3' oder 4' liegt, 

vvahrend wesentlich kleinerc Durchmesser, z. B. Z), = 1' oder 2', ebenso wesentlich grossere, z. 13. Z>, = 5' 

oder (>', verhaltnissmassig selten sind. Zeigt sich ein auffallend kleiner Durchmesser, z. B. Z>, = 1', so ist 

vom Beobachter nicht selten bemerkt, dass der Komct gegen die Rander lichtschwach und schlecht begrenzt, 

demnach in der Wirklichkeit vcrmuthlich grosser gewesen ist, als man ihn gesehen hat. 

Ich habe fast durchgehends nur solche Durchmcsserangaben auf A = 1 reducirt, welchc sich auf den 

ganzen Kometen beziehen; Angaben fiber die Grosse des Kernes oder der centralen Verdichtung habe ich, 

da dieselben wesentlich von der Starke des beniitzten Fernrohres und besonders auch von der Vergrosse- 

rung abhangen, meistens unreducirt mitgetheilt, und nur dann zur Vergleichung mit anderen Angaben 
beniitzt, wenn die Beobachtungen mit blossen Augen oder mit einem schwachen Fcrnrohre gemacht sind. 

Durch die Reduction auf A — 1 kann in jenen Fallen, in denen es zweifelhaft erscheint, ob sich eine Angabe 

fiber die Grosse des Kopfes auf den ganzen Kometen oder nur auf die stcrnartige Lichtverdichtung bezieht, 

z. B. beim Kometen von 1585, auch entschieden wcrden, welche dieser beiden Moglichkeiten die wahrschein- 
licherc ist. 

Will man den Durchmesser eines Kometen in Erddurehmcssern ausdrueken, so hat man, wenn der 

auf A i= 1   reducirte scheinbare Durchmesser Dl  in Bogenminuten gegeben ist, 

60 I), 

oder, da rc, die Sonnenparallaxe, nahe 8"8 ist, 

2it 

60 D, 
17T6 ' 

Fur I)t = 3' bis 4' erhalt man daraus als wahren Durchmesser des Kometen 10 bis 14 Erddurchmesser 

Die Durchmesser der Kometen sind also im Durchschnitt nahe so gross wie der des Jupiter; man hat 

zwar auch Kometen beobachtet, die noch grosser waren als unser grosster Planet, aber Koineten, die 

wesentlich kleiner, z. B. SO klein wie unsere Erdc waren, kommen unter den bcobachtctcn nicht vor. 

Da Kometen mit auffallend kleinen Durchmessern an den Randern meist so lichtschwach sind, dass 

die Annahme, ein solcher Komet sei eigentlich vie! grosser gewesen, berechtigt ist, so hat es fast den 

Anschein, als ob der wesentliche Unterschied zwischen »grossen« und »kleinen« Kometen nicht so sehr 
in den I)imensioncn, als vielmehr darin liegen wiirdc, dass die anscheinend grossen und hellen Kometen 

reichlicher mit lichtreflectirender, eventuell selbstleuchtender Kometenmaterie erfilllt sind als die kleinen 

und lichtschwachen Kometen. Sollte diese Vermuthung richtig sein, so wurde der Unterschied zwischen 

den anscheinend wesentlich verschiedenen Kometen weniger in der Grosse als vielmehr in der Dichte des 

Kometenkorpers liegen; ^cr grosste Unterschied existirt aber jedenfalls in der Mitte, in der centralen 
Verdi eh lung. 

§• 13. In iilteren Kometenherichten linden sich bekannllich hinsichtlich der Grosse und der Helligkeit 

eines Kometen viele Obertreibungen und naive Vergleichungen, die zwar im Allgemeinen nicht 

zu brauchen sind, in manchen Fallen aber doch cine Vorstellung von dem wirklichen Aussehen eines 
Kometen geben konnen, wenn es gelingt, sic auf das rechte Mass zuriickzufiihren, und aus der Beschrci- 

bung herauszubringen, was der Berichterstatter wirklicb gesehen haben mag. 
So soil z. B. von den beiden Bezeichnungen cometa barbatus und c. crinitus die erste dann gebraucht 

vverden, wenn der Sebweif dem K'opf vorangeht, die zweite, wenn der Schweif nachfolgt. Naeh Hovel's 

Cometographia S. 443 bezeichnet aber cometa barbatus hauptsachlich einen Kometen, der nur einen ganz 

kurzen Schweif hat. 
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33 I J oh a n u Ho Ids ch ek, 

Dass dor Komet von 568 an Grosse mit einem Scheffel und an Gestalt mit einer Melone verglichen 

worden ist, lasst auf einer) sehr grossen scheinbaren Durchmesser, somit auf cine sehr bedeutende Erd- 
nahe schliessen, die auch thatsachlich aus der Bahnbestimmung hervorgeht. Dass dieser Komet vveiss wie 

Mehl oder wie Seidenaussehuss (refuse of silk nach der Ubersetzung von J. VVi 11 i am s) erschicnen ist, lasst 

vermuthen, dass er im Vergleich mit dem Licht der Fixsterne sehr blass gewescn ist. Dass der Komet von 

574 anfangs wie cin Pfirsich gewescn sein soil, deutet wohl auf einen hcllcn Kern, oder, falls der Komet 

anfangs noch ohne Schvvcif gewescn scin sollte, auf die scheinbarc Grosse, die bci cliescm Komcten 

vermuthlich geringer gewescn ist, als beim Komcten von 568. Obrigens scheincn die zwei hier genanntcn 

Kometcn von demsclben Beobachter oder wenigstens von Beobachtern aus dcrselben Schule beschricben 

worden ZU sein, wcil der cine wie der andere hauptsachlich mit Friichtcn verglichen worden ist. Dass man 

den Kern dcs Hallcy'schen Komcten im Jahrc 1456 mit einem Ochscnauge verglichen hat, soil offenbar 

andeuten,  dass der Kern recht auffallcnd  und hell gewescn ist. 

Zu den naiven Vcrgleiehungen miissen auch die Versuche wenig erfahrener Lcutc gezahlt wcrden, 

die Schwciflangc eincs Komcten durch cin lineares Mass, wie Fuss, Ellen oderKlaftcr vorstellbar zu machen, 

cine in minderwerthigen Kometenberichtcn sehr haufigc, abcr nur rclativ brauchbai'c Zugabe, die bczi'ig- 

lich der chinesischen Kometennotizen auf den letztcn Seitcn von §, 17 zur Sprache kommen wird. 

Es werden rothe und blaue Kometcn erwahnt. Was zunachst die rothlichc oder rothgelbc Farbe betrifft, 

so ist dieselbe nichts Ungewohnliches, da sic auch in neucrer Zeit beobachtet worden ist, u. zw. besonders 

an solchen Komcten, die einen deutlichen Kern besitzen; da aber in friiheren Jahrhunclertcn die rothe Farbe 

besonders dann hervorgchoben wird, wenn ein Komet tief am Horizonte gestanden ist, so kann sic in sol- 

chen Fallen auch den Diinsten am Horizonte zugeschrieben wcrden. 

Auch die blaue (blauliche, blassblaue, blaulich-weisse) Farbe findet man nicht nur in vcrgangencn 

Zeiten, sondern auch in clcr Gcgenwart ofters erwahnt, u. zw. meistens bci hcllcn Komcten, die in der 

Dammerung zu schen waren, so class man sich also das blauliche Aussehcn entwedcr durch die Farbe dcs 

1 limmclsgrundes oder durch den Contrast gcgen die Morgcn- oder Abendrothc vcrursacht denken kann. 

Es sollen hier einige Beispiele angefuhrt wcrden. 

Winnecke hat den Komcten 1862 111 am 6. August in der Dammerung blaulich geschen (Pulkowaer 

Beobachtungen dcs hcllcn Komcten von 1862, S. 2). Dass er den »Nebel« dcssclbcn Kometcn am 12. August 

(a. a. O. S. 7), unci cbenso die »Umhullung« cles Komcten 1858 VI am 30. September im Verglcichc zu dem 

gelblichen Lichte dcs Schweifes und Kopfes blaulich geschen hat (Pulkowaer Beobachtungen dcs grossen 

Komcten von 1858, S. 24), konntc seinen eigenen Bemerkungen zul'olge moglicher Weise durch den Contrast 

gcgen die Nachbarpartien dcs Komcten sclbst entstanden scin. 

Von dem grossen September-Komcten 1882 11 ist gesagt worden, dersclbe sei in der Morgendammerung 

blaulich erschicnen, u. zw. desto mehr, je intensivcr die Morgenrothe war. Auch der im Juli 1893 in der 

Abcnddammerung fur das blossc Auge sichtbar gewescne Komet 1893 II wurdc blau geschen, u. zw. unter 

Andcrcn von Arch en ho Id in Grunewald bci Berlin (Astr. Nachr. Bd. 133, S. 101 und 117). Auf meine 

Anfrage, ob die blaue Farbe viellcieht durch den Stand dcs Komcten in der Dammerung verursacht worden 

sein konne, wurdc mir vom Beobachter crklilrt, dass dies nicht der Fall sein konne, wcil der ebenfalls 

ziemlich tief, wenn auch schon ausscrhalb dcs Dammerungssegmentes stchende Andromeda-Nebcl nichts 

von einer blauen Farbung zcigte, und wcil die blaue Farbe auch noch bci vorgeschrittcner Nacht zu 

crkennen war, als der Komet schon ganz tief am Horizonte stand. Trotzdem muss abcr zugegeben wcrden, 

dass auch dieser Komet, was auch die LJrsache der blauen Farbung sein mag, in jedem Falle die Zahl 

jener Kometen vergrossert, die blau erschicnen sind, wahrend sic ganz oder zumTheile in der Dammerung 

waren. 

Nach einer von Brecli ch i n (Annales clc 1'observatoirc de Moscou, VII., 1, S. 62) ausgesprochenen 

Ansicht ware es moglich, dass die Farben, wclchc vcrschiedene Komcten gczeigt haben, in einem Zusammen- 

hange mit den verschicdenen Schweiftypen stehen. 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und ihrer Schweife. 335 

VVclchc der bier vorgefiihrten Erklarungen auch zutreffen mag, in jedem Falle ist bei den Kometen die 

blaue Farbe schon so haufig beobachtet worden, dass man sich unter den als blau bezeichneten Kometen 

ebensowenig ungew5hnliche Gestirne zu denken braucht, wic unter den als roth bezeichneten Kometen. 

Cbrigens kann jede dieser Farben bei den Kometen selbstverstandlich in verschiedenen Abstufungen 

auftreten, und die so haufig wiederkehrende Bcmerkung, ein Komet sei blass gewesen, kann als der niederstc 

Grad von blaulich angesehen vverden. Naturlieh kann sogar ein und dcrselbc Komet in verschiedenen Zeit- 

punkten seiner Erscheinung beide Farben zeigen. Ein auffallendes Beispiel bietet der Komet von 1664, 

welcher am Anfange seiner Erscheinung, als er im Raben bei 5 = —20° bis —25° stand, rothlich, spater 

aber, als er am Abendhimmel im Eridanus und Walfisch bei 5~ + 5° bis +10° stand, blass erschienen 

ist, so zwar, dass dieser Unterschied sogar als Einwand gegen die Identitat vorgebracht wurde; siehe 

Lubienietzki Theatrum cometicum I., S. 55(5. 
Es vvird sogar von schvvarzen Kometen gesprochen, z. B. bei cinem im Jahrc 1457 erschicnenen 

Kometen: »Cometcs quern nigrum appellants Diese sonderbare Bezeichnung scheint in der folgendcn Stellc 

des Geschichtschreibers Gregor von Tours eine Erklarung zu linden: Stella quam cometem nominavi 

(namlich der Komet von 582) adparuit, ita ut in circuitu ejus magna nigredo esset; siehe auch Pingre 

Cometographie L, S. 324. Nach dieser Stellc ware also die Schwarze nur cine durch die grosse Helligkeit 

des Kometen hervorgerufene Contrastwirkung gewesen, Es mag sein, dass diese Erklarung bei irgend cinem 

Kometen zutrifft, im Allgemeinen aber halte ich sic fur gezwungen, und meine, class der Ausdruck »nigcr« 
nur durch ungenaue Ubersetzung des Begriffes »dunkel« cntstanden ist, Ein dunkler, d. i. ein triibcr, dtistcrer 

Komet, wic z. B. der von 1052, ist ein lichtschwacher, weder durch eincn auffallenden Kern, noch durch 

einen hellen Schweif ausgezeichneter Komet, unci sollte im Lateinischen etwa als obscurus, aber nicht als 

»nigcr« bezeichnet werden, denn dieses letztcre Wort fiihrt zu ciner ganz irrigen Auffassung. 

Wabrend hier relative Dunkelhcit, also ein geringer Grad von Helligkeit, in ubertricbener Wcise als 

Schwarze bezeichnet vvird, scheint andererscits auch cine sehr grosse Helligkeit manchmal allzu grell 

dargestellt zu sein, namentlich durch die nicht besonders seltene Angabe, ein Komet sci sogar am hellen 

J age gesehen worden. Einc solche Erscheinung ist allerdings schon mchrmals mit Bestimmtheit beobachtet 

worden, aber doch nur bei Kometen mit kleincr Pcrihcldistanz, und auch bei diesen nur zur Zeit der Sonnen- 

nahe, also bei kleinen Radienvectoren; so in der Gegenwart an dem Kometen 1882 II und im vorigen Jahr- 
hunderte an clem Kometen von 1744. 

In anderen Fallen ist eine so ausserordentliche Helligkeit noch nicht beobachtet worden. Es ist dahcr 

mit unscren Erfahrungcn ganz unvercinbar, dass der Komet von 1472 wahrend seiner allerdings sehr 

ledcutentlcn Erdnahe nach der Angabe der Chinesen am hellen Tag'0 sichtbar gewesen sein soil; fur einc 

so aussergewohnliche Sichtbarkeit ist namlich sein kleinster Abstand von der Sonne (q = 0-48) noch 
immcr viel zu gross gewesen, und iiberdies hat die Erdnahe weit vor dem Perihel, namlich 40 Tage friiher, 

stattgeiunden. Die Annaherung an die Erde allein kann eincn solchen Glanz nicht erzeugen. Ubrigens 

wird diese angebliche Sichtbarkeit bei Tage in der Ubersetzung von J. Williams (Observations of Comets, 

extracted from the Chinese Annals, Nr. 318) nur geruchtweise hervorgchoben: »Er soil in vollem Tages- 
Hchte gesehen worden sein.« 

R. Wolf theilt in der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Ziirich, 33. Jahrgang. 
• <'78, tlber den Kometen von   1066 die Notiz mit: Cometa per totum orbem diu apparuit, und folgert 

U1S, dass  der Komet am Tage gesehen worden  sei. Ich kann  dieser  Ubersetzung nicht beistimmen; 

kann nebst >4ange Zeit« allerdings auch »bei Tage« heissen, doch ist die letztere Ubersetzung in 

vorliegenden Falle  keinc zwingende, und viel naturgemasscr crschcint  die Ubersetzung,  dass der 
Komet langc Zeit sichtbar gewesen ist. Ubrigens sagt R. Wolf selbst im 38. Jahrgange der genanntcn 

eitschrift, S. 116,  er sei zu weit gegangen,  aus den obigen Worten schliessen zu wollcn,  es sei jener 

omet am Tage gesehen worden. Durch diese letzte Bemerkung ware das Beispiel eigentlich gcgenstandslos 

geworden; ich habe es aber trotzdem bcibehalten, wcil der Widerruf wahrscheinlich  nicht von Jedem, der 
< ic erste Notiz gelesen hat, bemerkt werden wird, und wcil das Beispiel insoferne lehrreich ist, als 
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336 J oh ann Holetschek, 

der Vermuthung berechtigt, dass vielleicht auch irgend cine andere solche Obertreibung auf die Zweideutig- 

keic des Wortes diu zuruckzufuhren ist. 

Ubrigens braucht cine Sichtbarkeit am Tage noch immer nicht eine Sichtbarkeit am vollen Tage zu 
sein, sondern kann sieh ja auch auf den Abend oder auf den Morgen beziehen. Der Komet von 1577 ist 

von Tycho einige Zeit vor Sonnenuntergang gesehen worden, also noch bci Tage, ohne dass aber daraus 

folgen wiirdc, dass er auch um Mittag zu sehen war. Wenn also an der Sichtbarkeit bci Tage in manchen 

zweifelhaften Fallen schon etvvas Wahrcs ist, so bcschriinkt sieh dasselbe mogiicher Wcisc darauf, class 

der Komet bci ticfeni Stande der Sonne gesehen, aber von ubertreibungssiichtigen Schriftstellcrn in den 

vollen Tag hinein verlegt worden ist. 

§. 14. Ich glaube nun Alles mitgetheilt zu haben, was zur Darlegung mciner Auffassung und Behand- 

ung der Grossen- und Helligkeitsangaben nothig crscheint, und wende mich nunmehr zur Schweiflange, 

mochte aber vorher noch einige Bemerkungen Liber die Beobachtungen des Schweifes voraus- 
schicken. 

Die meisten Schweifbeobachtungen sind bekanntlich Angaben fiber die Lange, zum Theile auch iiber 

die Richtung und Breite des Schweifes. Die Machtigkeit der Schweifbildung, d. h. die Mengc dcr aus dem 

Kopfe in den Schweif abstromenden Kometenmaterie kann aber aus dcr Lange allein und iiberhaupt aus 

den Dimensionen des Schweifes nicht vollstandig erkannt werclen; dazu ware ganz besonders auch die 

Helligkeit des Schweifes nothwendig, die aber in der Kegel nicht angegeben ist, wenigstens nicht in der 

Wcise, dass die verschiedenen Helligkeitsgradc durch Zahlen ausgedriickt werden konnten. 

Die Lange des Schweifes kann ubrigens auch darum keinen sichercn Anhaltspunkt zur Beurtheilung 

der Machtigkeit des Schweifes liefern, weil man sie sehr verschicden angegeben (indet, indem sic nicht nur 

von verschiedenen Beobachtcrn je nach der Schiirfe der Augen, sondern auch von demselben Beobachler 

je nach dem Luftzustande verschicden gesehen wird. Diese Verschiedenheiten sind besonders scit der 

zweiten Hiilfte des 16. Jahrhunderts zu bemerken, in welchcr Zeit nicht nur die Zahl dcr aufmerksamcrcn 

P>eobachter, sondern auch die Zahl der Kometenschriftcn gross zu werden anting, und sind so zahlrcich, 

dass man fiber die schcinbare Schweiflange eines Kometen aus derselbcn Nacht kaum zwei Angaben fmdet, 

die einander mit Bestimmtheit gleich wiiren. Tycho Brahe hat fur die schcinbare Schweiflange des 

Kometen von 1590 am 23. Februar/5. Marz vier verschicdene Wcrthc angegeben. Der Schweif des Kometen 

1618 H zeigte nach Cysat besonders am 24. December bedeutende Fluctuationen (cum fluctuarc ct vibrari 

coepit, radii ejiciebantur ultra statum tcrminum...) Dass solche »Strahlenschussc« nicht rcell zu sein 

brauchen, sondern durch den wechselnden Luftzustand vollstandig erkliirt werden konnen, hat der aufmerk- 

same und erfahrene Kometenbeobachter Winnccke (St. Petersbourg, Bulletin de I'Academie des sciences, 

Bd. 7, S. 87) in folgender Weise ausgesprochen: Ich muss dabei (Beobachtungen des Kometen von 1744) 

noch erinnem, dass voriiberziehendc Diinste der Luft, welche dem Auge giinzlich cntgehen, nicht selten 

bci Kometenschweifen ein nordlichtartiges Verlangern und Verkiirzen hervorbringen, woriiber z. B, die 

Wahrnehmungen von Schrotcr verglichen werden konnen. 

Von manchem Beobachter, z. B. beim Kometen von 1664, wird direct hervorgehoben, dass die grossere 

der angegebenen Schweiflangen die in Momenten besonderer K'einheit der Luft gesehene, die kleinere aber 

die auch unter minder giinstigen Umstiinden sichtbare Lange, also den helleren Theil des Schweifes 

bezeichnet. Solche wesentliche, aber wohl begriindete Verschiedenheiten in den Angaben fiber die schcin- 

bare Schweiflange halte ich aber fur keinen Nachtheil, sondern sogar fur einen Vortheil, weil sic wenigstens 

eine Vorstcllung von der relativen Helligkeit des Schweifes, namcntlich in verschiedenen Abstanden vom 

Kopfe des Kometen geben. Ja, es ware sogar zu wiinschen, fur einen Kometen recht vielc unter wesentlich 

verschiedenen Umstanden erhaltene Angaben fiber die Schweiflange zu haben; nicht nur: Jc mehr, desto 

besser, sondern sogar: Je vcrschiedener, desto besser! Andererseits ist man dort, wo man die Schweiflange 

eines Kometen von verschiedenen Beobachtcrn nahezu gleich gross angegeben fmdet, wie z. B. bci den 

Kometen von 1577 und 1744,,zu dcr Folgcrung berechtigt, dass der Schweif bis zu der angegebenen Liinge 

Icicht sichtbar, also verhaltnissmassig hell gewesen ist. iiberhaupt hat jede Angabc iiber die schcinbare 

•i^^^^HHH^^^H 
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Grdsse und Helligkeit der Kometcn mid ihrcr Schweife. 337 

Schweiflange ihre Berechtigung, und jcdc kann auch mit den anderen vergleichbar gemacht vverden, wenn 

hinzugefugt wird, unter welchen Umstanden die Beobachtung gemacht worden ist, ob die angegebcne 

Schweiflange in sterncnheller Nacht oder bei Mondschein, oder vielleicht in der Dammerung, obmitblossen 

Augen oder mit einem Fernrohre gesehen worden ist, namentlich aber, welcher Grossenclasse die Sterne 

angehoren, welche zugleich mit gewissen Partien des Scbweifes an der Grenze der Sichtbarkeit gestanden 

oder z. B. in der Dammerung zugleich mit den helleren Partien sichtbar geworden oder verschwunden sind. 

Liegt fur eincn Kometen nur eine vereinzelte Angabc iiber die scheinbare Schweiflange vor, so kann 

man zvvar annehmen, dass sich dicsclbe auf die ausscrstc Liinge bezieht, bis zu vvelcher dcr Schweif 

verfolgt werden konntc, doch brauclit diese Liinge noch immcr nicht das wirkliche Maximum gewcscn zu 

sein, da die Sichtbarkeit des Sehvveifes durch storendc Umstiindc, wie Mondschein, Dammerung, unreinc 

Pull, beeintrachtigt gewcscn sein kann. In solchcn ziemlich haufigen Fallen bleibt nichts iibrig, als die 

Schweiflange so, wie sic gegeben ist, in Rechnung zu Ziehen, und das Vorhandenscin oder Nichtvorhanden- 

sein von leichl erkennbaren storenden Umstanden, namentlich Mondschein und Dammerung, zu einem 

Schlusse auf die mehr oder minder bedeutende Helligkeit des Schweifes zu benutzen. 

§. 15. Nach diesen Bemerkungen fiber die scheinbare Schweiflange gehen wir nun zur Hcrcchnung 

der wahren Schweiflange. Da mit dicser Berechnung die wenigen Rechnungen, welche fur die vorliegende 

Untersuchung gemacht vverden miissen, zu Ende sind, so seheint hier der geeignetste Platz zu sein, eine 

Ubersicht iiber den Gang der Rechnung und cine Zusammenstellung der dabei beniitzten Pormcln 
ZU geben. 

Aus den Bahnelementen ist zunachst die wahre Anomalies und log r gerechnet," m\i (y-\-n—ft) —n 

erhalt man durch die Relationen 

cos b cos (/—ft) = cos 11 

cos b sin (I—ft) = sin u cos i 

sin b = sin u sin * 

die heliocentrischen GrSssen /, cos/;, sinb, und durch die Formeln 

• 7? A cos [3 cos (X—L) = r cos b cos (/—L) - 

A cos [3 sin (X—L) = r cos /; sin (/—L) 

A sin p = r sin /' 

die geocentrischen Grossen (X—L), X, [5 und log A. 

Die aus X und [i abgcleitetcn, auf ganze Grade abgekiirzten Rectasccnsionen und Declinationen a und 8 
abe ich in tlcr K'cgel nicht direct berechnet, sondern mittelst eines Himmelsglobus von 64cm Durchmesser 

estimmt; nur zweifelhaft erscheinende Zahlen, namentlich in der Niihc der Pole, sind zur grosseren Sicher- 
ieit aus X und [5 durch die Rechnung bestimmt worden. 

Aus (X—L) und (3 liisst sich durch cos (X— L) cos [3 = cos E die Elongation des Kometen von dcr 
Sonne E berechncn. 

Die Differenz (X— L) liisst in Verbindung mit X jedesmal erkennen, mit welchen Zahlenwerthen ich die 

ange der Sonne L in  Rechnung gebracht habe. Die Sonnen-Coordinaten L und R sind den Tafeln von 

ansen entnommen, u. zw, was ftlr die Zweckc der vorliegcnden Untersuchung ausreichend erschien, 
meistens  mit Ausserachtlassung  dcr von  dcr Wirkung  der Planetcn  abhangenden Glieder; nur das mit 

-18C)0) multiplicirte Glied aus Tafel IX ist immcr berucksichtigt. In jenen wenigen Fallen, in welchen 

ei  der Publication  der Bahnbestimmung eines Kometen auch die Sonnen-Coordinaten mitgetheilt sind, 
habe ich dicsclben natiirlich auch bei meiner Rechnung beniitzt. 

In Ubereinstimmung mit den Hansen'schen Sonnentafeln und mit dem Galle'schen Kometenbahn- 

veizeichnisse, welches ich sowohl bczuglich der Bahnclementc, als audi beziigiich der Literatur-Nachweise 
bei jedem Kometen zu Rathe gczogen habe, sind alle Zeitmomente, also na 
"i mittlerer Pariser Zeit ausgedriickt. 

•Jenksohrlften der mathem.-naturw. CI. LXIII. Bd. 

lamentlich auch die Perihelzeiten, 
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338 Johann Holetschek. 

Was die Auswahl def Tage betrifft, so sind meistens nur wirkliche Beobachtungstage in Rechnung 

gezogen, u. zw. hauptsachlich solche, an denen liber die GrSsse oder Helligkeit eines Kometen irgend eine, 

sei es dii'ecte oder indirecte Angabe gemacht ist; hieher gehdrt naturlich im Allgemeinen aucli der erste 

und der letzte Beobachtungstag. Nur versuehsvveise habc ich die Rechnung hie und da auch noch fiir 

andere 'Page gemacht, u. zw. meistens dann, wcnn ich Liber den Lauf eines Kometen zu jcner Zeit, aus 

welchcr nur zwcifelhafte oder gar keine Beobachtungen vorliegen, oder iiber the Zcit der Erdnahe, das 

Maximum tier geocentrischen Geschwindigkeit u. dgl. ins Klare kommen wollte. Die Zwischenzeiten 

zwischen den in das Tableau der Sichtbarkeitsverhaltnis.se aufgenommencn Tagen sind in Folge dessen 

meistens sehr ungleichmassig; nur dort, wo nur schr wenige Beobachtungstage genannt sind, oder bei 

zweifelhaften Bahncn, z. 11 bei den Kometen von 1204 und 1695 habe ich ephemeridenartig fiir gleiche 
Zeitintervalle gerechnct. 

Was die Tageszeit, namlich den in Rechnung gezogenen Decimaltheil des Tages betrifft, so habe ich 

mich nur bei den zuerst untersuchten Kometen, zu denen namentlich cinige der von Tycho Brahe und 

1 level beobachteten Kometen gehoren, nahe an die Beobachtungsstunde gehalten, sonst aber meistens die 

der Beobachtungszeit zunachst liegende Pariser Mitternacht gewahlt. Bei den von den Chincscn registrirten 

Kometen habe ich auf die Meridiandifferenz meistens in der folgenden Weise angenahert Riicksicht 
genommen: Ist ein Komet in China am Abcnde beobachtct worden, so ist der Pariser Mittag desselhen 

Tages gewahlt; ist ein Komet in China am Morgen beobachtct worden, so ist die nachst vorhergehende 

Pariser Mitternacht gewahlt. 

Aus der scheinbaren Schweiflange C habe ich, wie schon eingangs erwahnt ist, die wahre Schweif- 

lange c unter der in der Regel zvvar nicht vollig zutreffenden, aber die Rechnung wcsentlich vcrein- 

fachenden Voraussetzung berechnet, class der Schweif in der geradlinigen Verlangerung des Radiusvectors 

liegt, also nach der Forme] 
_   AsinC 

C ~ sirTCr—C)' 

worin 7 in dem durch die Erde, die Sonne und den Kometen gebildeten ebenen Dreieck dcr Winkel am 
Kometen ist und aus 

tang i = 

berechnet werden kann, oder auch aus 

und 

(s-r) (s-A) 
s(s—R) 

s._ I (r + A + h>) 

cos 7 

sin 7 = 

2rA 

7? sin E 

worin E, wie schon friiher angegeben, die Elongation des Kometen von dcr Sonne ist und aus 

cos E = cos (X—L) cos (3 

gefunden wird; ist die Bestimmung von sin E aus cos E unsicher, so bestimmt man sin E aus den Kormeln 

sin .E cos P =: sin(X—L) cos p 

sin E sin P = sin p , 

worin P dcr hicr nicht weiter in Verwendung kommende Winkcl ist, untcr wclchcm der den Kometen mit 

der Sonne verbindendc Bogen gegen die Ekliptik geneigt ist. 
Der hier zur Berechnung der wahren Schweiflange dienende, von den Distanzen r und A eingeschlosscnc 

Winkel 7 ist derselbe, welchcr bei den Planetcn als Phasenvvinkcl bckannt, und in den photomctrischen 

Untersuchungen von II. Seeliger und G. Miiller mit a bczeichnct ist; ich habe jedoch den Buchstaben a 

hicr nicht gchraucht, urn ihn zur Bezeichnung der Rectascension vcrwenden zu konnen. In meiner Abhand- 

lung iiber den Kometen von 1689 habe ich diesen Winkcl mit K bezeichnet. 
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Grosse und Helligkeit dcr Kometen und Hirer Schwcife. 339 

Da man taci dor Bestimmung von 7 aus sin 7 iiber den Quadranten, in welchem 7 zu nehmen ist von 

vorneherein nieht entscheiden kann, so muss behufs unzweideutiger Bestimmung von 7 auch noch die 

Formel fur eos 7 herangezogen werden, aus weleher zunachst hervorgeht, dass der Winkel 7 kleiner oder 

grosser als 00° ist, je nachdem die Summe r2 -+- Aa grosser oder kleiner als R2 ist, und ferner auch, dass 7 

immer kleiner als 90° ist, wenn auch nur cine der beiden Distanzen r und A grosser als 7? ist, und, da der 

Wcrth von A' stets in der Niihe von 1  liegt, meistens auch sehon dann, wenn r > 1 oder A > 1 ist. 

Da. die Schweiflange c naturgemass einc positive Grosse ist, so muss, da der Zahler A sin C vvegen 

C< 180° stets positiv ist, auch der Nenner sin (7—C) positiv, und somit 7> C sein. Zeigt sich bei irgend 

einem Kometen, dass dieser Forderung nieht entsprochen wird, dass also C nieht kleiner als 7, sondern 

ebenso gross oder vielleicht noch grosser ist als 7, so ist diese Unmoglichkeit c zu berechnen, abgesehen 

davon, dass vielleicht irgend ein Irrthum vorgcfallcn sein konnte, ein zwingender Grund, die Annahme, der 

Schweif liege in der geradlinigen Verlangerung des Radiusvectors, in dem betreffenden Falle aufzugeben. 
Obrigens liefcrt die obige Naherungsformel fiir c auch schon dann wesentlich ungenaue, u. zw. in der kegcl 

zu grosse Zahlenvverthe, wenn die Diffcrenz (7 — C) klein, also C fast so gross vvie 7 ist. Im Allgemeinen 

hat dicse Knsichcrheit hicr wenig zu bedeuten, vveil ja auch schon die Angaben ilber die scheinbare 

Schweiflange, welche dcr Rechnung zu Grunde gelegt werden miissen, fast immer mit grossen Unsicher- 

heiten behaftet sind, und iiberdies ist man bei solchen Kometen, bei denen die Richtung des Schweilcs 

entweder gar nieht oder doch nieht so genau angegeben ist, dass die Abwcichung von der Verlangerung 

des Radiusvectors ermittelt werden konnte, schon von vorneherein genothigt, sich mit dem Resultate zu 

begniigen, welches man dureh die Naherungsformel (indet; trotzdem miissen aber in solchen Fallen, in 

denen C nur wenig kleiner als 7 ist, die fur c bercchnetcn Zahlenvverthe als besondcrs unsichcr angcsehen 
werden. 

Es sind mir iibrigens untcr den bis jetzt untersuchtcn Kometen, speciell untcr denjenigen, bei denen 

kein Grund zu bemerken ist, an der Verlassliehkeit der Bahnelemente und dcr Angaben iiber die 

scheinbare Schweiflange zu zweifeln, nur drei untergekommen, bei denen der angegebenen Forderung 

ungentigend oder gar nieht entsprochen wird, namlich mit Ausserachtlassung des Kometen von 837, bei 

welchem die angegebenen Schweillangen zwar anscheinend sehr gross, aber unbestimmt sind, die 

Kometen 1618 II, 1759 1 (der Ifallcy'sche Komet) und 1759 11; und auch bei dieser) zeigt sich die 

erwahnte ttbermassige Lange ties Schweifes nur in einem gewissen Zeitpunkt, namlich in jenem, in 

welchem die Erde nahezu in dcr Ebene der Konietenbahn gewesen ist (L — ft oder ?T). Bei dieser Stellung 

kann eine Abwcichung des Schweifes vom Radiusvector, solange die Abwcichung in dcr Bahnebene bleibt, 

aus den Beobachtungen nieht erkannt werden, darf aber anderseits gerade wegen dieser Stellung in der 

durch die Erde, die Sonne und den Kometen bestimmten Ebene licgend angenommen werden, und diese 

Specialisirung gibt ein Mittel, die wahre Schweiflange in einem solchem Falle in sehr einfacher Wcise zu 

berechnen, namlich nach der Formel 

A sin C 
sin(7 + cp— C): 

worm ^ (.ijc willkiirlich angenommene Zuriickbeugung ist. 
Dass sich die scheinbare Schweiflange gerade dann so ubermassig gross zeigen kann, wenn die Erde 

in der Ebene der Kometenbahn steht, lasst sich iibrigens leicht begrUnden. Da namlich aus einer grossen 

Zahl von Schweifbeobachtungen hervorgeht, dass sich die vom Kopf entfemteren Schweiftheilchen weit 
mehr in der Bahnebene ausbreiten, als in irgend einer anderen, gegen die Bahnebene geneigten Richtung, 

so sind, wenn die Erde ausserhalb der Bahnebene z. B. gerade iiber der Schweifebene steht, die 

entfemteren, lichtschwacheren Partien des Schweifes fur den Beobachter auf eine grosse Flache verstreut, 
dagegen, wenn die Erde in der Bahn- oder Schweifebene steht, auf eincn vcrhaltnismassig schmalen 

Raum zusammengedrangt, indem die sonst seitwarts stehenden Theilchen jetzt hintereinander stehen; da 
111111  durch die vorderen Theilchen  offenbar auch  die  meisten  der hintcren geschen werden konnen,  so 

43* 
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310 Johann Holetschek, 

wird die Flachenhelligkeit bedcutend vergrossert, und wir konnen demzufolge bei dieser Stellung auch 

jene cntfernteren, lichtschwachen Particn des Schweifes sehen, welche uns bei irgend eincr anderen 

Stellung wegen zu geringer Flachenhelligkeit unsichtbar bleiben, wir sehen somit den Schwcif langer. 

Eine solche scheinbar iibermassige Schweifliingc kann besonders dann leicht entstchen, wenn der 

.Schwcif nicht nur zuriickgebeugt, sondern auch noch so gekrlimmt ist, dass die concave Seite gcgen die 

Erde gewendet ist. 
In der obigen Fortnel ist auf die Kriimmung des Schweifes nicht Riicksicht genommen, sondern die 

ganze Abweichung von der Verlangerung des Radiusvectors als Zuriickbeugung des geradlinig gedachten 

Schweifes in Rechnung gczogen. In der Wirklichkeit ist der Schwcif nicht als Ganzes zuriickgebeugt, 

sondern meistens auch gckriimmt, d. h. die Zuriickbeugung tp ist in grosseren Abstanden vom Kopf 

gcwohnlich grosser als in kleineren. Da aber wahrend des Standes der Erde in der Balm- odcr Schweif- 

ebenc diese beiden Abweichungen nicht getrennt werden konnen, indem aus den Beobachtungen nicht zu 

erkennen ist, wie viel von der Abweichung auf die Zuriickbeugung und wic viel auf die Kriimmung 

entfallt, indem ja hier der Schwcif immcr geradlinig erscheint, ob cr nun cinfach zuriickgebeugt odcr auch 

noch gekriimmt ist, so ist man beinahe genothigt, bcide Abweichungen als zusammenfallend anzunehmen. 

Da fcrncr bei der Bestimmung der Schweiflange olmchin koine grosse Genauigkeit erreicht werden kann, 

so ist im Allgemeinen auch kein wesentlicher Fehler zu befiirchten, wenn man sich die Kriimmung mit der 

Zuriickbeugung vereinigt denkt und die gesammte Abweichung von der Verlangerung des Radiusvectors 

als einfache Zuriickbeugung des geradlinig angenommenen Schweifes in Rechnung zicht; und das ist eben 

in der obigen Formel durch die Einschiebung des Winkels cp geschehen. 

Einen werthvollen Beitrag zur Klarung der Frage fiber die Zuriickbeugung und Kriimmung der 

Kometcnschwcifc liefern die auf die meisten Komcten des Zeitraumes von 1456 bis 1665 sich beziehenden 

Untersuchungen von H. W. Brandes: Uber die (iesta.lt der Kometenschweife (enthalten im 2. Heft der 

»Untcrhaltungen fiir Freunde der Physik und Astronomie«, Leipzig 1826). Da die bei dieser) Unter- 

suchungen nebenbei gefundenen wahren Schweiflangen mit Riicksicht auf die Zuriickbeugung, beziehungs- 

weise Kriimmung, und daher so genau bercchnct sind, als es bei solchcn Langen moglich erscheint, so 

habe ich bei meiner Untcrsuchung der Schweiflangen fiir mehrere dieser Komcten cinfach die von Brandes 

gefundenen Langen beniitzt, nur mussten dieselben, da sic in Millionen Meilen ausgedriickt sind, vorerst 

noch, um mit meinen eigenen Rechnungen in Dbereinstimmung zu kommen, in Theilen der grossen Erd- 

bahnhalbaxe ausgedriickt werden, zu welchem Zwccke ich sic durch 20'6 dividirt habe, eine Zahl, welche 

der von Brandes beniitzten, aber nicht angegebenen, recht nahe kommen diirfte. 

MitHilfe der Grossen 7 und C kann auch erkannt werden, ob in einem gegebenen Falle das Ende des 

Schweifes mehr Oder weniger von uns entfernt ist, als der Anfang, d. h. der Kopf des Komcten.  Aus dem 

ebenen Dreieck zwischen Erde, Kometenkopf und Schweifende folgt zunachst als Absta,nd des Schweif- 

endes von der Erde 
A/_csinj 

sin C 
uinl nach Substitution des Werthes von c 

A_      sniv 
'sin (7— C1)' • 

Soil   nun A>A,  d. h. das Schweifende weiter  von uns entfernt sein  als der Kopf des Kometen,  so 

muss sin7>sin(y—C) sein; ist sin?<sin(•/—C), so ist A'<A, d. h. das Ende naher als der Kopf. 

Fiir den Specialfall sin 7 = sin (7—C) ist, abgesehen von der nicht brauchbaren Losung C = 0 

180°—Y = Y— C 

odcr C= 27—180°. 

In diesem Falle sind also Anfangs- und Endpunkt gleich weit  von  der Erde entfernt, der Schwcif 

steht senkrecht auf der Gesichtslinie und  ist perspectivisch gar nicht verkiirzt.   1st z. B. 7= 100°  odcr 
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GrSsse unci Helligkeit der Kometen und ihrer Schweife. 341 

120°,  so  ist ein Schweif von dcr scheinbaren Lange 20° oder G0°  am wenigsten perspectiviscb ver- 
kiirzt. 

1st dcr Schweif so kurz, class die Differenz (y—C) in dcmsclben Quadranten bleibt, in welchem 7 

licgt, so lassen sich die obigen zvvei Falle nocb einfacher in folgender Weise aussprechen: Fiir y>90° 

ist das Schweifende naher, fiir y<90° aber entfernter als der Kopf. Da die zweite Bedingung, namlich 

Y<90°, fmr>R oder A>A', und in erster Annaherung auch fiir r>\ oder A>1 immcr erfiillt ist, so 

ist jcdesmal, sobald auch nur r oder A grosser als 1 ist, das Ende des Schweifes weiter cntfernt, als dcr 
An fang, d. h. der Kopf des Kometen. 

Nur wenn der Schweif so lang ist, dass, wahrend 7 im zvveiten Quadranten ist, die Differenz (7—C) 

in den crstcn riickt, muss zur Entscheidung der Frage tiber den Abstand des Schweifendes nachgesehen 

wcrden, ob sin7 grosser oder kleiner ist als sin (7—C). 

Bei diesen Schliissen ist, urn cs nochmals hervorzuheben, immcr vorausgesctzt, dass der Schweif in 

der geradlinigen Verlangerung des Radiusvectors liegt. 

Da zu alien hier angedeuteten Untersiichungen die Kenntniss der Distanzen erforderlich ist, so ware 

es von Vortheil, wenn die Berechner von Kometenbahnen besonders bei definitiven Bahnbestimmungen 
immcr auch log r und log A angeben, und sich nicht, wie cs so haulig geschieht, auf die Mittheilung 

jener Rechnungsgrossen beschranken wiirden, welche zur Vergleichung von Positionsbestimmungen mit 

cmer Ephemeride diencn. Auch Olbers hat diesen Wunsch ausgesprochen (Berliner Astronomisches 

Jahrbuch fiir 1819, S. 195 und 196), und cbenso hates Pogson bedauert (Astr. Nachr. Bd. 47, S. 291), 

dass in Planetcn- und Kometen- Fphemcridcn die fiir pliotometrischc Untersiichungen sehr wichtige Columnc 

log r haulig weggelassen wird. Wohl auf das Ausscrste ist die Vernachlassigung alles dessen, was sich 

mcht auf die Bahnberechnung bezieht, von Peters und Sawitsch getrieben worden, die in der 

Publication ihrer Bahnbestimmung des Kometen von 1585 in der Ephemeride (Astr. Nachr. Bd. 29, 

S. 218) weder log r, noeh log A, sondern staff des letztercn nur die Parallaxe und die Abcrrationszeit 

angegeben haben, Eine moglichst genauc Bahnbestimmung soil bei der wissenschaftlichen Untersuchung 

eines Kometen allerdings das erstc, aber nicht das einzige Ziel sein ! 

§• 16. Bei vielen Kometen der friiheren Jahrhunderte ist das Resultat dcr Untersuchung tiber die redu- 

cirte Helligkeit und die Schweiflange wegen einer bedeutenden Unsicherheit der Bahnelemente in 

rrage gestellt, u. zw. bei einigen Kometen in eincm solchcn Grade, dass die abgclcitctcn Zahlen nur als sehr 

tragliche Rechnungsresultate angesehen wcrden konnen. Fur die Zwccke meiner Untersuchung ware es 

wohl am besten gewesen, solche Kometen ganz auszuschliessen, weil sic weder eine Bestatigung, nocb 

cine Widerlegung jener Resultate liefern konnen, welche sich aus gut beobachteten Kometen ergeben. Ich 

labe sic aber dennoch aufgenommen, u. zw. hauptsachlich darum, weil die vorliegende Untersuchung 
C|ne giinstige Gelegenheit bietet, die Bahnbestimmungen aller alteren Kometen durch die Darstellung der 

angegebenen oder von den Rechnern angenommenen Positioncn zu priifen. Aus diescm Grunde habc ich 
auch jene Kometen, welche fiir Erscheinungen des I-Jallcy'schcn Kometen gehalten werden, in Rechnung 
gczogen, selbst dann, wenn die Untersuchung zur Klarung dcr Frage der Kometenhelligkeiten nichls 

beitragt. Bei einigen jener Kometen, fiir welche mchrerc wescntlich von einander abweichende Elementen- 

systeme gerechnet sind, hat diese Untersuchung zu einer Entscheidung tiber die grdssere oder kleinere 

Wahrscheinlichkcit derselben gefiihrt, so bei den Kometen von 1490 und 1558. Ich hatte cinige Zeit lang 
die noch weiter gehende Absicht, die besonders untcrsuchungsbediirltigen Bahncn alterer Kometen, z. B 

^cr Kometen von 1299 und 1468, ncu zu rcchnen und clabei namentlicii die (irenzen dcr Unsicherheit der 

Bahnelemente zu ermitteln, und habc mich zu diescm Zwcekc zunachst besonders eingehend mit derBahn 

des Kometen von 1689 beschaftigt, aber die unbefriedigenden Erfahrungen, die ich hier gemacht habc 
Hessen es mir nicht rathlich crscheinen, auch noch a.ndere Kometen in den Krcis der Untersuchung zu 

Ziehen, denn es zeigt sich, dass solche Rechnungen moistens ganz aussichtslos sind, indem sich aus 
mangelhaften wm\ minderwerthigen Beobachtungen allerdings vielerlei, aber leider nichts Verbiirgtes 
ableiten lasst. 
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342 Johaun Holetschek, 

Ubrigens hat es knmerhin einiges [nteresse, zu vvissen, wie weit die Sichtbarkeitsverhaltnisse eines 

Kometen, dessen Bahn aus sehr unsicheren Positionen berechnet ist, unter den bei der Mehrzahl der 

Kometen zutreffenden Voraussetzungen unter einander in Qbereinstimmting gebracht werden konnen. 
Fiihrt die Rechnung auf naturwidrige Verhaltnisse, die sicb von keinem Standpunkte aus erklarlich machen 

lassen, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bahnelemente wesentlich unrichtig sind, sehr gross, und 

somit kann die Untersuchung der 1 lelligkeit sogar ein Mittel liefern, die Bahnelemente alterer Kometen in 

ihren Hauptziigen zu priifen. Freilich ist eine solche Priifung der Bahnelemente eine sehr einscitige, aber 

trotzdem sind mir einige Kometen untergekommen, deren Bahnbestimmungen schon darum als verfehlt 

bezeichnet werden miissen, weil sic zu Widerspruchcn zwischen den Sichtbarkeitsverhaltnissen fiihrcn; 

solche Kometen sind die von 14(38 und 1500. 

Es ist ubrigens sehr auffallend, dass sich unerklarbare Sichtbarkeitsverhaltnisse meistens nur bei der 

Untersuchung soldier Kometen ergeben, deren Bahnen schon von vorneherein darum als unsicher bezeichnet 

werden miissen, weil sie auf sehr mangelhaften oder einander sogar widersprechenden Positionsangaben 

beruhen. Zu diesen gehoren relativ viele der von den Chinesen registrirtcn Kometen, welche cincn wesent- 

lichcn Bestandtheil der vorlicgcnden Untersuchung bilden. Ich vvciss den beinahe allzu eifrigen Komcten- 

bahnbercchnern Burckhardt und Hind wenig Dank dafur, dass sie sich bemtiht haben, aus chinesischen 

und andcrcn mangelhaften Ortsangaben Bahnen abzuleiten, unter denen mehrere nicht einmal cine entfernte 

Vorstellung von der wirklichen Bahn des betreffenden Kometen geben; man betrachte z. B. die Darstellung 

der Beobachtungen des Kometen von 1362, und wird zugeben miissen, dass cine solche Bahn gewiss kein 

Gewinn fur die Kometenkunde ist. 

§. 17. Die astronomischen Aufzeichnungen und insbesondere die Kometenberichte derChinesen 

erfreuen sich insoferne eines gewissen Ansehens, als sie unter den aus dem Alterthum und dem Mittelalter 

uberlieferten Beobachtungen nicht nur die zahlreichsten sind, sondern auch nach einem bestimmten, leicht 

verstandlichen Systeme angelegt sind. Sie bellnden sich aber andererseits insoferne in einer etwas ungiin- 

stigen I.age, als an sie, vvenn sic speciell zu Bahnbestimmungen beniitzt werden sollcn, Anforderungen 

gestellt werden miissen, denen sie nicht zu entsprechen vermogen. In dicscm Falle endct, da man von ihnen 

mehr verlangt oder auch in ihncn mchr ZU linden hofft, als sie wirklieh cnthalten, die zu lioch gespannte 

Erwartung gewohnlicb mit Enttauschung. Was wir unter Kometenbeobachtungen vcrstehen, namlich in 

erster Linie zu Bahnbestimmungen verwendbare Ortsangaben, das sind sic nicht, und wollen cs offenbar 

auch gar nicht sein. Auf mich machen sie, wenigstens nach den Obcrsetzungcn, durch die sie allgemein 

bekannt gevvorden sind, den Eindruck, als ob sie dem Bestreben entsprungen waren, auf jedes Phanomen, 

auf jedes neue Gestirn zu achten, dasselbe zu registriren und bis zum Unsichtbarwerden zu verfolgen, 

ahnlich wie man in europaischen Chroniken ausscrgcwohnlichc Erscheinungen, z. B. besonders harte 

Winter aufgezeichnct hat, u. zw. nicht etwa zu wisscnsehaftlichen Zwecken, sondern hauptsachlich, urn in 

der Chronik alios Aussergcwohnlicbc bcisammen zu haben. Darin schcint auch der Grund davon zu liegen, 

dass sich in den chinesischen Kometenbcrichtcn nicht der geringste Fortschritt zeigt, dass z. B. die Kometen- 

beobachtungen im 16. und 17. Jahrhundcrte ebenso unvollkommen und die moisten Berichte ebenso unvoll- 

standig sind wie vor tausend und noch mehr .lahren. Wcnn cs namlich den Chinesen hauptsachlich urn 

das Registriren der Phanomene, dagegen um die Ortsbestimmungen nur insoweit zu thun war, als solche 

zum Registriren noting schienen, so konntc ihnen die in den Chroniken nach und nach iiblich gewordcne 

Art dor Berichterstattung ganz gut ausreichend erscheinen; man gab an, in welcher von den 28 Sterndivi- 

sionen, gewissermassen in welchem Kasten der Komct an den einzelnen Beobachtungstagen gesehen 

worden ist, und hielt cs fur iiberflussig, auch noch anzugeben, ob der Komct in dicscm Kastcn in cinem 

obci'en, untercn oder mittlercn Fache gewescn ist. 

Nach einer Mittheilung unseres Wiener Sinologen, des Herrn Universitatsdocenten Dr. Franz Kilhnert, 

der mir bei dieser Partie mcinor Untersuchung manchen niitzlichcn Wink gegeben hat, ist jedoch der eigent- 

liche Zweck der chinesischen Kometcnnotizen nur ein geomantischer; cs wircl mchr Gewicht darauf gelegt, 

in welcher Station ein Komct war, als auf inn selbst; etwa so:  Die Kaiserin-Mutter bemachtigle sich der 
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Grdsse und Helligkeit dcr Kometen und ihrcr Schweife. 343 

Herrschaft ((584) und darum ist cin Komct in dcr angegebenen Station erschienen. Dem sci nun wie immer, 

in jcdcni Falle kann aus den Sterndivisioncn allein nicht herausgebracht vvcrdcn, in wclcher Hohe (Decli- 

nation oder Breite) dcr Komct gestanden ist; und da audi die ofter wiederkehrende Angabe, dass dcr 

»Besenstern« einen gewissen Fixstern »fegte«, fur den Ort des Kometenkopfes noch immer einen grossen 
Spielraum zulasst, so ist es nicht zu verwundern, dass rclativ viclc aus solchcn Angaben berechnete 

Bahnen das Geprage dcr Unwahrscheinlichkeit an sich tragen; ja ich mochte sogar behaupten, dass cine 

ausschliesslich auf Sterndivisionsangaben gegriindete Bahn nur ausnabmsweise cine Vorstellung von der 

wirklichen Bahn eines Kometen gibt. Einigermassen bestimmt sind nur die Positionen soldier Kometen, 
bei denen statt der Sterndivisioncn oder nebst den Sterndivisioncn gewisse, leicht identilicirbare Stern- 

gruppen gegeben sind. 

Will man den chincsischen Komctcnberichten moglichst genau die verdiente Wurdigung zu Theil 

vvcrdcn lassen, so darf man von ihncn nicht zu vicl, sondcrn nur das vei'langcn, was sic nach ihrer Anlage 

am besten bieten konnen, und das sind in erster Linie die gerade fur die vorliegende (Jntersuchung recht 

brauchbaren und fast direct verwendbaren Zeitangaben ilber die erste und lelzte Sichtbark'eit, also iiber das 

Auftauchen und das Verschwinden eines Kometen. Insbesondere ist dcr 'Fag dcr ersten Sichtbarkeit meistens 

sehr verlasslich. 1st cin von den Chinesen registrirter Komct audi von den Europiicrn bcobachtct vvorden, 

so zeigt die Vergleichung in den meisten Fallen, dass dcr von den Chinesen angegebene Entdeckungstag 

wirklicb einer dcr ersten Tage der Sichtbarkeit gewesen ist; licgt er spater, so betragt die Diffcrcnz meistens 

doch nur cine so kleine Zahl von Tagen, dass sic leicht durch ungiinstigc Witterung erklart vvcrdcn kann. 
m viclcn Fallen zeigt auch die Redlining, dass der Komet nicht langc vor jenem Tage auffallen konntc, 

den die Chinesen als Entdeckungstag angeben. Diese Verlasslichkeit dcr chincsischen Angaben iiber die 

erste Sichtbarkeit eines Kometen ist es hauptsachlich, was mich veranlasst hat, bei manchen Kometen den 

ag der Entdeckung (mit blossen Augen) zu einer Annahme iiber die muthmassliche Helligkeit des Kometen 

("• Crosse) zu beniitzen, naturlich untcr dcr Voraussetzung, dass der Komct vordem hauptsachlich wegen 
zu geringer Helligkeit nicht leicht bemerkt werden konnte, und nicht etwa bios verdeckt (durch den 

Erdkorper) oder uberstrahlt war (durch Zwielicht oder Mondschein). 

Minder sorgfaltig als das Sicbtbarwcrden ist das Unsichtbarvverdcn eines Kometen rcgistrirt, indem 

these Angabe bei viclcn Kometen entweder ganzlich fehlt oder nicht hinreichend deutlich ist. Der Grund 

dieses Missverhaltnisses liegt offenbar darin, dass die Entdeckung eines neuen und noch dazu hellen 

kometen viel wichtiger erscheint und auch ist, als das allmalige Verschwinden eines schon lichtschwach 

gevvordenen Kometen. Dementsprechend sind auch die Angaben iiber das Unsichtbarvverdcn nicht liberal! 
H cich. |)i0 bestimmte Angabe, dass cin Komct an cinem gewissen Tage verschwunden ist, fasse ich so auf, 

cass der Komct an diesem Tage zum ersten Male mit Bestimmtheit nicht mehr geschen vvorden ist. Die in 

<• ei Ubersctzung von Biot mehrmals vorkommende Angabe, dass cin Komet »anflng zu verschwinden«, 

^aftn bei einigen Kometen, z. B. dem von 1468 und dem von 1472 so gedeutet werden, dass sich der Tag 

ccs Verschwindens nicht mit Bestimmtheit angeben liess, weil der Komet in die Dammerung riickte; sie 
<ann also hier auch nicht zur Bestimmung dcr Helligkeit bentitzt vvcrdcn, weil man nicht weiss, bei welchem 

Tade des Zwielichtes der Komet unsichtbar geworden ist. Beim Kometen von 1 14,r), dcr nach cinem Berichte 
ai"n 9. Juni anfing zu verloschcn, with rend er nach cinem andercn noch cinige Wochen spater gesehen 

wurde (Biot in dcr Connaissance des Temps 1846, Additions S. 74 und 75), kann dicse Bemerkung so 
gedeutet werden, dass dcr Komct an dem genanntcn Tage an Helligkeit schon so abgenommen hatie, dass 
e' untcr den fur das freie Augc sichtbaren Gestirnen schon zu den senvvacheren gehortc. Ubrigens braucht 
man nach einer Mitlhcilung von Dr. Kiihnert einen solchcn Ausdruck in der Ubersctzung nicht immer 

worthch zu nehmen, da er audi auf cinem iibel vcrstandenen Rigorismus beruhen kann. Es finden sich 

aucn cinige Kometen vor, die von den Chinesen beiweitem nicht so lange verfolgt vvorden sind, wic von 
1 U|i Europaern, z. II dcr von 1577, wclcher nach der chincsischen Angabe nur einen Mo mit sichthar 

gewesen ist, wahrend er von den Europaern, namcntlich von Tycho Brahe, viel k'ingcr beobachtet vvorden 
ls • Diese geringere Aufmerksamkeit hat ihren Grund offenbar auch wieder darin, dass cin schon licht- 
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34 I Johann Holetschek. 

schwach gewordener Komet nicht von jedcm Beobachter beachtet wird; es sieht so aus, als ob der cine 

Beobachter Oder Berichterstatter mehr, der anclere aber weniger auf das Vcrschwinden eines Kometen 

geachtet hatte. Insbesondere scheinen solche Angaben, welche als Dauer der Sichtbarkeit ganze Monate 

oder erne runde Zahl von Tagen, z. 11 100 ansetzcn, nur nachtriiglichc oberflachliche Schiitzungen zu sein. 

1111 Allgemeinen wird man aber, besonders vvenn die Bahn eines Kometen aus curopaischen Beobach- 

tungen einigermassen sicher bestimmt werden kann oder wenn es sich um cine muthmassliche Erscheinung 

des Halley'schen K'ometen handelt, die ehinesischcn Angaben iibcr die erste und letzte Sichtbarkeit zur 

Beurtheilung der Helligkeit des Kometen beniitzen kdnnen, u. zw. die Angabe iiber die erste Sichtbarkeit 

fast immer, wahrend dagegen bei der Beniitzung der Angaben iiber das Vcrschwinden oder iiber die Dauer 
der Sichtbarkeit einige Vorsicht nothig ist. 

Was die Ouellcn anbelangt, so habe ich bei der Untersuchung der von den Chinescn registrirten 

Kometen, abgesehen von den in Pingre's Cometographie mitgetheilten Ausziigen aus den Obersetzungen 

von Gaubil und tie Guignes, sowohl die Ubersetzung von Ed. Biot, als auch die von John Williams 

bentitzt. Die Ubersetzung von Biot habe ich nach den Additions a la Connaissancc des Temps 1840 citirt, 

was zur Folgc hat, class die von mir gegebenen Seitenzahlen in der Kegel um 43 grosser sind als in Carl's 

Repertorium der Cometen-Astronomie, wo ein mir nicht bekannter Separatabdruck beniitzt ist. Die von 

J. Williams ubersetzten 372, richtiger 373 Kometenberichte (Observations of Comets, from B. C. (ill to 

A. D. 1040; extracted from the Chinese Annals, London 1871) habe ich einfach nach der Nummer citirt. 

Wenn die Frage aufgeworfen werden solltc, ob cine cliescr beiden Obersetzungen vielleicht die anclere 
uberlliissig macht, so mochte ich darauf mit ncin antworten; es muss sogar als ein reellcr Gewinn 

bezeichnet werden, dass wir zwei Wcrke besitzen, welche sich an manchen Stellen ergiinzen und durch hie 

und da auftretende Unterschiede wenigstens zu einer genaueren Untersuchung anregen. Die meisten diescr 

Discrepanzen lassen sich iibrigens lcicht aufkliiren, und dabei zcigt sich, dass die Ubersetzung von Wil- 

liams, wenn auch vollstandiger, so doch nicht durchgehends in demselben Masse correct ist, wie die von 

Biot. Insbesondere habe ich bei J. Williams manche Fliichtigkeit bei derUmsetzung desDatums bemerkt. 

Beim Kometen Nr. 60 (A. D. 65) ist als Tag der E)rscheinung Jen-u angegeben, was mit der Angabe von 

Gaubil (Pingre I, S. 287) Gin-ou tibcreinstimmt und mit Juli 29 identisch ist; in der Erklarung wird aber 

nicht der im Texte stehende Tag, sondern Sin-u genannt und mit Juni 4 identiiicirt. Beim Kometen Nr. 195 

(A. D. 760) ist der auf den 1. Tag des Schaltmonates fallende cyclischc Tag Sin-yeu mit clem 15. Mai iden- 

tiiicirt, was aber nicht richtig sein kann, weil am 19. Mai Neumond war, und in der That hat de Guignes 

(Pingre I, S. 611, und Biot in Comptes rendus Paris, Bd. 15, S. 952) den genanntcn Tag mit dem 20. Mai 

identiiicirt. Beim Kometen Nr. 312 (A. D. 1457, Janner 14) ist als letzter Beobachtungstag Kuei-wei ange- 

geben, wahrend in der Erklarung ganz unvcrmittelt gesagt wird, dass Kuei-hai der 23. Janner ist; durch 

Vergleichung mit der Ubersetzung von Biot erweist sich nicht der im Texte, sondern der in der Erklarung 

genannte Tag als richtig. Eine langere Reihe von Unrichtigkeiten findet man beim Kometen Nr. 252 

(A. D. 1097). Wenn Williams schon gesehen hat, dass seine Umsetzung eines Datums mit der von Gaubil 

oder Biot, die er ja vor sich gchabt haben muss, nicht stimmt, so hatte er doch wenigstens, wie er es z. B. 

beim Kometen Nr. 1£0 (A. D. 684 Juli 8) wirklich gethan hat, auf die Discrepanz aufmerksam machen und 

angeben sollen, aus welchem Grunde er seine Umsetzung fur richtiger halt. 

Solche Differenzen konnen zwar durch einen Einblick in das Original aufgeklart werden, und ebenso 

wiirden sich vielleicht auch einige Zweifel an der Richtigkeit der Uberlieferung selbst beseitigen lassen, 

wenn man auf die Originalien zuriickgeht; im Allgemeinen aber, meine ich, diirftc aus denselben doch 

nicht wesentlich mehr oder Besseres herauszubringen sein, als die bisherigen Ubersetzer geliefert haben, 

denn es ist anzunehmen, dass offenkundige Unrichtigkeiten, die sich hie und da zcigen, weniger in der 

Ubersetzung, als in den Aufschreibungen selbst liegen. Die Ubersetzung kann controlirt werden, und sic 

ist es auch, indem diese Berichte schon ofters i'tbersetzt worden sind; was aber die Berichte selbst betrifft, 

so wissen wir nicht, ob dieselben liberal! den beobachteten Thatsachen entsprechen; wir konnen also wohl 

von der Ubersetzung auf das Original, aber nicht vom Original auf die Beobachtungen selbst zuri'ickgehen, 
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Grdsse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schrueife. 345 

und diesc sind cs, was wir eigentlich braiichen. In vielen Fallen ware durch eine Revision des Textes 

auch schon darum nicht viel gewonnen, weil die Aufschreibungen so sparlich sind, dass sie sich gegen- 

seitig nur wenig Oder gar nicht controliren, und auch durch andere, namlich europaische, Beobachtungen 

nicht hinreichend controlirt werden konnen. Ich habe deshalb auch von dem freundlichen Anerbieten des 

Herrn Dr. Kilhnert, mir bei der Untersuchung chinesischer Texte behilflich zu sein, nur in wenigen Fallen 

Gebrauch gemacht, weil cbcn nach meiner Ansicht der zu erwartende Gewinn zu dem Aufwande an Zeit 

und Miihc, den die Aufsuchung und Priifung soldier Stellen erfordert, in keinem befriedigenden Verhalt- 
nisse steht. 

In einem Punkte hat die Obersetzung von J. Williams ganz entschieden einen wesentlichen Vorzug 

vor den anderen, namlich darin, dass das Wort Tschi r^_ (Kile, Fuss), welches in den chinesischen Kometen- 

bcrichten bei der Angabe der scheinbarcn Schweiflange gebraucht wird, in dem urspriinglichen unbestimmten 

Sinne (cubit) beibehalten, und nicht, wie in den anderen Obersetzungen, namentlich bei Biot, durch »Grad« 

iibersetzt ist, cine Identificirung, die durch nichts gerechtfertigt ist und schon zu vielen Irrthiimern Veran- 

lassung gegeben hat. Halt man sich vor Augen, dass die Chinescn die scheinbare Lange von Kometen- 

schweifen nicht in Winkelgraden, sondern in Fuss oder Ellen, also in einem unbestimmten Sinne ausgedriickt 

haben, so wird man cs nicht befremdend linden, dass z. B. beim Kometen von 893 (bei Pingre nach 

Gaubil 81)5) als Schweiflange 200 Tschi (nicht Grade!) angegeben ist; die sichtbare scheinbare Schweif- 

lange kann allerdings 180° nicht iibersteigen, da aber Tschi und Grad nicht gleichbedeutend, sondern von 

einandcr wesentlich vcrschicdcn und iiberhaupt miteinander gar nicht vcrglcichbar sind, so enthalt die 

erwahnte Angabe, wenn sic auch unbestimmt ist, so doch wenigstens nichts Naturwidriges. 

Da durch cine unbestimmte Angabe weder die scheinbare, noch die wahre Schweiflange gegeben wird, 

so ist es ebenso unberechtigt, zu ubcrsetzen, die scheinbare Lange sei in einem gevvissen Falle 10° gewesen, 

als es unberechtigt ist, zu mcincn, der Schweif sei in diesem Falle 10 Fuss oder 10 Ellen lang gewesen. 

Gin jeder dieser Meinungen schon in der Obersetzung entgegenzutreten und doch den Sinn des Originales 

ungeandert zu lassen, habe ich die wortliche Obersetzung, die ja eine offenkundige Unrichtigkeit enthalten 

wurde, vermieden und gleich so geschrieben, wie das Original zu verstehen ist; ich sage also nicht, dass 

irgend ein Komet 10 Fuss oder 10 Ellen lang war, sondern: >• Der Schweif schien den Ghinesen 10 Fuss 
anK zu sein«, oder auch, dass als scheinbare Schweiflange 10 Fuss angegeben ist, worin die Ungereimtheit 

einer solchen Angabe schon daraus zu crkennen ist, dass verschiedenartige Dinge, namlich Winkelgrossen 
Und lineare Dimensioncn einandcr gleichgesetzt sind. 

Ich habe das Wort Tschi stcts mit Fuss und nicht wie Williams mit File (cubit) iibersctzt, weil die 

Lange des chinesischen Fusses nahe 13 englische Zoll ist, welchc Lange durch den Ausdruck Fuss offenbar 

Jesser wiedergegeben ist als durch Elle; fiir die Lange eines Kometenschweifes ist es allerdings ganz 

gleichgiltig, ob derselbc 10 Ellen oder 10 Fuss lang erschienen ist, aber wenn man schon die Wahl zwischen 

zwei nicht sachgemassen Ausdriicken hat, so ist es das Naturlichste, sich fiir den zu cntscheiden, der dem 

•S|nnc des Originales wenigstens ausscrlich naher kommt. Die hie und da gebrauchte Lange Tschang ~yr 

~ 10 Tschi ubersetze ich mit Kl after. 

Pingre" schrcibt fiir diese beiden Worte che und tchang, Williams Chih und Chang. 

Obwohl nun die chinesischen Angaben fiber die Schweiflange zu einer Berechnung der wahren 

' chweiflange nicht verwendet werdcn diirfen, so konnen sie doch, wie auch schon Pingre (I., S. 572) 

lervorgehoben hat, wenigstens zu Folgcrungen fiber die relative Lange der Schweife beniitzt werden, indem 

ein Schweif, fur dessen Lange z. B. mehrere Tschang (1 Tschang = 10 Fuss) angegeben sind, offenbar 

anger war als ein Schweif, fiir dessen Lange nur einige Tschi angegeben sind. 

Ganz  berechtigt  ist  diesc  Folgerung  aber nicht.   Vergleicht man  namlich   die   von  den  Chinesen 

geschatzten Schweiflangcn tiberall, wo es moglich ist, mit den von Europaern angegebenen scheinbaren 
a'lgen, so lindet man, dass das Verhaltniss zwischen Tschi und Grad durchaus nicht constant, sondern im 

gentneile verschieden und besonders in verschicdcncn Zeitaltern, in denea also die Schweiflangen ganz 

.^c   iss von verschicdcncn Beobachtern geschatzt worden sind, sehr verschieden ist. Man lindet Kometen, 

Denksohrlften der mathem.-naturw. CI. LXIII. lid. 44 
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346 Johanii Holetschek, 

bei denen ein Tschi vicl grosser als ein Grad angenommen werden muss (z. B. 1618 II), wenn cine uberein- 

stimmung mit den einigermassen verlasslichen europaischen Angaben hergestellt werden soil, und ebenso 

Kometen, bei denen die Schweiflange offenbar (iberschatzt ware, wenn 1 Tschi als ein Grad angenommen 

werden wiirde (z. B. 837, 893), dazwischen aber auch mehrere Kometen, bei denen I Tschi in erstcr 

Anniiherung wirklich als ein Grad angenommen werden dart (z. B. 1556). Kecht willkiirlich schcint die 

schr haufige Angabe 10 Tschi zu sein. 

Einigermassen brauchbar sind die chinesischen Angaben dann, wenn fiir cinen und denselben Kometen 

mehrere, zu verschiedenen Beobachtungstagen gehorende Schweiflangen gcgeben sind, so dass man 

annehmen kann, dass diese Langen von demselbcn Beobachter oder doch nach demselben Augcnmassc 

gemacht sind, und somit den wirklichen scheinbarenLiingen wenigstens proportional sein diirften. Rechnet 

man in einem solchen Falle unter irgend einer Annahmc fiir Tschi die wahrcn Schweiflangen, so ist zu 

erwarten, dass die gefundenen Zahlen wenigstens die relativen Langen des Schweifes und somit auch 

etwaige Veranderungen erkenncn lassen, welche die wahre Schweifliingc warend des Bcobachtungszeit- 

raumes erfahren hat. Ich habe zu dicsem Zwecke in der Kegel 1 Tschi als 1 Grad angenommen, oder 

wenn diese Annahme zu unwahrscheinlichen Resultaten filhrt, einen aliquotenTheil davon. Da aber die auf 

solchc Weise berechneten wahren Schweiflangen ebenso hypothetisch sind wie die zu Grunde gelegten 

scheinbaren Langen, so habe ich die Zahlenwerthe in Klammern () gesetzt, welche andeutcn sollen, dass 

diese Zahlen aus einer willkiirlichen Annahme iiber die schcinbare Schweifliingc abgeleitet sind. 

§. 18. Die chinesischen Kometenbeobachtungcn sind die einzigen, bei denen ich cine allgemcinc Betrach- 

tung fiir nothig gehalten habe. Uber die anderen Sammelwerke und Beob achtungsr ei h en ist nicht 

vicl zu bemerken. Die auf cine ausserordentlich umfangreiche Literatur gegriindete Cometographie von 

Pingre beschaftigt sich in erster Linic nur mit dem zur Bahnberechnung dienenden Beobachtungsmaterialc 

und lasst die Grossen- und Helligkeitsangaben meistens ausser Acht; sic ist daher fiir die vorliegcndc 
Untersuchung hauptsachlich nur als Hinweis auf die Quellen zu brauchen und nothigt in den meisten 

Fallen, auf die Quellenwerke selbst zuriickzugchen. Sic stiitzt sich iibrigens viclfach auf die bciden Werke 

von Struyck: Inleiding tot de algemeene Geographic (Amsterdam 1740), zweite Abtheilung, und: Vcrvolg 

van de Beschryving der Staartsterren (Amsterdam 1753), ist aber weit vollstandiger und fast durchgehends 

recht verlasslich; sie bildet fiir die bis 1784 crschienenen Kometen die Hauptgrundlage allcr neueren 

kometographischen Werke, was man unter Anderem daraus ersehen kann, dass auch die wenigen Unrichtig- 

kciten, welche sich z. B. bei den Kometen von 1580, 1698, 1723 vorflnden, in anderc Biicher, z. 15. in die 

von Miidlcr und Carl hiniibergewandert sind. 
Was ich iiber die Beobachtungsreihcn von Tycho Brahc und Ilevel noch zu bemerken habe, ist b^i 

dem Kometen von 1577, beziehungsweise 1652 mitgetheilt. 

Die meisten Kometenberichte, welche ich beniitzt habe, sind in der Bibliothek dcr k. 1<. Universitiits- 

Sternwarte in Wien vorhanden. Die in alteren Akademie-Schriften enthaltenen Kometenberichte, namcntlich 

in den Memoires de 1'Academie des sciences Paris (meist als Memoires Paris bezeichnet), Philosophical 

Transactions (Phil. Trans.), Acta Eruditorum, Miscellanea Berolinensia, De Bononiensi scientiarum et artium 

Instituto atque Academia Commentarii habe ich in der k. k. Universitats-Bibliothek in Wien hauptsachlich 

wahrend der Jahre 1890 und 1891 durchgesehcn; da die crsten 10 Bande der Pariscr Memoires, welche 

Pingre als Anciens Memoires citirt, in der Universitats-Bibliothek in einer anderen Ausgabe vorhanden 

sind, so stimmen die von mir citirten Seiten mit den Angaben von Pingre in der Kegel nicht iiberein. In 

den Raumen der Wiener Universitats-Bibliothek konnte ich auch die mir von der Prager Universitats-Biblio- 

thek fiir meine Untersuchungen zur Vcrfugung gestellten Kometenberichte von Maestlin, Hagecius, 

Rothmann, Cysat, Sncllius beniitzen. Einigc, aber schr wenige, von den europaischen Kometennotizen 

habe ich nur aus der zweiten Hand, so namcntlich die Helligkeitsschatzungcn von G. S. Dorffel aus der 

Sehrift von Curt Reinhardt »Magister Georg Samuel Ddrffel; ein Beitrag zur Geschichte dcr Astronomie 

im 17. Jahrhundert« in den JVIittheilungen des Alterthumsvereincs zu Plauen i. V.; zweite Jahresschrifi; 

Plauen 1882. 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und ihrer Schweife. 347 

Was in grossercn Biichem, ebenso in Sammelwerken oder in Schriften von gelehrten Gesellschaften 

enthalten ist, glaube ich alles bentitzt zu haben. Dagegen habe ich von den zahlreichen Flugschriften iiber 

Kometen, welche in Carl's Repertorium namentlich fiir die Kometen von 1577 bis 1080 genannt sind, viele 

nicht gesehen; da ich aber fiir diese Kometen ohnehin alles das beniitzt habe, was die hervorragendsten 

Astronomer) jencr Zeiten beobachtet haben, so dtirften die von mir abgeleiteten Resultate durch den Inhalt 
jener Flugschriften nicht mehr vvesentlich geandert werden. 

§. 19. Ich habe mit der vorlicgenden Kometenuntcrsuchung im Jahre 1885 begonnen. Dass sie erst 

jetzt zur Veroffentlichung gelangt, hat seinen Grund, abgesehen von liingeren Unterbrechungen durch das 

Zusammensuchcn des Beobachtungsmateriales und durch andcre Arbeiten, hauptsachlich darin, dass die 

Abhandlung ihre jetzige Gestalt erst nach und nach bekommen hat. Insbesondere sind es meine Studien 

Qber den Grad der Wahrnehmbarkeit von Kometen und Nebelflecken, und fiber die Verwerthung des 

Knsichtbarwerdens eines Kometen fiir das blosse Auge oder fiir ein Fernrohr von bekannter optischer Kraft, 

ebenso die erst allmalig, aber immer bestimmter hervortretende Thatsache, dass die zweite Potenz des 
kadiusvectors zur Darstellung der Kometenhelligkeiten unzureichcnd ist, durch welche die Untersuchung 

einerseits vielfach aufgehalten, andererseits aber in ihre jetzige und, wie ich glaube, einwurfsfreicre Form 

gebracht worden ist. 

Wahrend cliescr Jahre bin ich immer mehr in der Ansicht bestarkt worden, dass cs bei dem gegen- 

wartigen Stande unserer Kenntniss der Kometenhelligkeiten, wenn man Aufschliisse iiber dieses leider 

wenig beachtete und hauflg nur als ganz untergeordnete Nebensache angesehenc Gebiet erhalten will, 

nothwcndig ist, moglichst viele Kometen, und bei dcmsclben Kometen die ganze Daucr seiner Sichtbarkeit 

in Betracht zu Ziehen. Auch sind mir einige Ausserungen bckannt geworden, aus denen zu ersehen ist, 

dass der Wunsch nach eincr mehr oder minder durchgreifenden Untersuchung der Kometenhelligkeiten 

auch schon von anderer Seite, wenn auch nicht iiberall in derselben Absicht, ausgesprochen worden ist. 

Gauss hat in eincm vom ',',. Jiinncr 18 14 datirien Briefe an Schumacher bcziiglich der Sichtbarkeit 

von Kometen in grossen Entfernungen die Bemerkung gemacht, dass cs intercssant ware, wenn ein Astronom 
U|ne Zusammenstellung des Distanzenspielraumes fiir die einzelnen beobachteten Kometen geben wollte; 

diesem Wunsche kommt die vorliegende Untersuchung wenigstens fiir die Kometen bis 1700 entgegen. 

Auch auf die Bemerkungen von Olbers iiber das Licht der Kometen (Berliner Jahrbuch fiir 1819, S. 190), 

worm dei' schon friiher (§. 15) angedeutete Wunsch ausgesprochen ist, muss hier nochmals hingewiesen 

werden. In einem gleichfalls schon friiher citirtcn Artikel (The Observatory, Bd. 16, S.71) hat T. W. Back- 

house geradezu auf cincn Katalog der relativen, d. i. der auf f=. \, A=l reducirten Grossen angespielt. 

bn Jahre 1888 bin ich durch die Untersuchung von Herrn A. Berberich in Berlin: Uber die Hellig- 
l<e|t des En cke'schen Kometen (Astr. Nachr. lid. 1 19) und in derselben ganz besonders durch die Mitthei- 
lung (S. 60) iiberrascht worden, dass auch Prof. Winncckc in Strassburg fiir gewisse Momente in den 

Erscheinungen der einzelnen Kometen (z. B. Entdeckung, Verschwinden) die Intensitat 1 :r-A2 berechnet 
hat, Als ich mich behufs naherer Auskunft an Herrn Berberich und hierauf an Prof. E. Becker in Strass- 

burg gewendet hatte, erfuhr ich einerseits, dass diese Arbeit von Winnecke zwar begonnen, aber durch 

seine Erkrankung unterbrochen worden sei, und andererseits, dass nach den auf der Sternwarte in Strass- 

burg vorhandenen wenigen Blattern mit Bercchnungen von r*A2 und fragmentarischen Notizen, welche 
s'ch iibcrdics nur auf die Kometen des 19. Jahrhundcrts erstrecken, die Arbeit kaum iiber den Anfang hin- 

ausgekommen, und dass cine Fortsetzung oder Vollcndung derselben von der Sternwarte in Strassburg 

wenigstens fiir die nachsten Jahre nicht beabsichtigt sei. Auf diese Ictzte Nachricht (Juni 1889) nahm ich 

meine Qntersuchungen, welche in Folge dieses Zwischenfalles einige Zeit geruht batten, neuerdings in 
Angriff. 

Ubrigens ware cine zweite, unabhangige Arbeit gewiss keine verlorene Miihe, sondern sogar zu 

wunschen, da die Untersuchung der Kometenhelligkeiten auch von anderen Gesichtspunkten aufgefasst 
und ebenso auch zu anderen Zwecken beniitzt werden kann, als es hier durch mich geschehen ist. Ein 

S osser Erfolg ist zu erwarten, wenn es einmal gelingt, die Vertheilung der Helligkeit auf Kometenflachen 
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348 Johann Holetschek 

zu studircn und durch Zahlen auszudriicken. Was mich bei der vorliegenden Untersuchung hauptsachlich 

geleitet hat, war einerseits das Bestreben, aus den Kometenbeschreibungen vergangcner Zciten so viel 

abzuleiten, als unter stetigem Hinblicke auf die Kometen der Gegenwart gesichert erscheint, und anderer- 

seits die Uberzeugung, dass unscheinbare Kometen zum Verstandnisse der Gesammtheit ebenso wichtig 

sind wie gUinzende Schweifkometen. 

§. 20. Nach dieser allgemeinen Darlegung des Zieles und der Grundlagen meiner Arbeit komme ich 

nun zu der Untersuchung der einzelnen Kometen selbst. 

Bei jenen Kometen, deren Bahnen gesichert sind, gebc ich zunachst das zur Berechnung der Sichtbar- 

keitsverhaltnisse beniitzte Elementensystem nebst einer kurzen Bemerkung ilber die Stellung, welche der 

Komet wahrend seiner Sichtbarkeit gegen die Sonne und gegen die Erde eingenommen hat, aus welcher 

in Verbindung mit der Zahl Mi meistens erkannt werden kann, ob die Ansehnlichkeit des Kometen vorzugs- 

weise durch seine eigene Machtigkeit, oder durch seine Annaherung an die Sonne, Oder viclleicht nur durch 

eine bedeutende Erdnahe bewirkt worden ist. Wenn aber die Bahn eines Kometen wegcn offenkundiger 

Ungenauigkeit der Ortsangaben so unsicher ist, dass bei einer etwaigen Neuberechnung wesentliche Ande- 

rungen der Elemente zu beftirchten sind, wie namentlich bei vielen der von den Chinesen registrirten 

Kometen, so ist zuerst eine kurze Ubersicht iiber die beobachtcten Positioner) und erst dann das von mir 

beniitzte Elementensystem gegeben. 

An die Bahnelemente schliesst sich das Tableau der berechneten Sichtbarkeitsverhaltnisse, enthaltend 

die Positioner) an der Sphare a und S, X und [3, (k-L), die Logarithmen der Distanzen des Kometen von der 

Sonne und von der Erde, die Reductionsgrosse 5 logr A und den Phasenwinkel y, worauf eine Aufzahlung 

der in den Beobachtungszeitraum fallenden Vollmondtage folgt. 

Die eigentliche Untersuchung eines Kometen wird gebildet durch die Zusammenstcllung und die 

Reduction der Beobachtungen, also durch die Ableitung der Grossen AT, aus M, Dt   aus I), und c aus C. 

Was die Anordnung der aus verschiedenen Quellen zusammengetragenen Beobachtungen, niimlich der 

Angaben iiber die Helligkeit und Grosse eines Kometen betrifl't, so habe ich dort, wo die Beobachtungen 

nach demselben Principe gemacht zu sein scheinen und so weit ubereinstimmen, dass die gemeinschaft- 

liche Mittheilung derselben den Uberblick iiber den Verlauf der Helligkeit oder der Erscheinung des 

Schweifes erleichtert, so beim Kometen von 1744, die Angaben synchronistisch vcreinigt, dort aber, wo die 

Beschreibungen so verschiedenartig oder so ungleichwerthig sind, dass durch die Vereinigung derselben 

eine storende Ungleichmassigkeit entstehen wiirde, so bei den Kometen von 1080 und 1723, die einzelnen 

Berichte beisammen gelassen und jeden fur sich mitgetheilt. 

Bei der Wiedergabe der Beobachtungen habe ich meistens die Stylisirung des Originales beibehalten, 

doch schien es hie und da auch nothig, der Deutlichkeit halber die Sprache des Originales durch die wissen- 

schaftliche Ausdrucksweise zu ersetzen. 
Was schliesslich die Auswahl betrifft, so habe ich zwar in der Kegel nur das mitgetheilt, was sich auf 

den Kometenkorper selbst, und zwar insbesondere auf Helligkeit und Grosse bezieht, bei manchen Kometen 

aber doch auch andere, besonders wichtig erscheincnde Bemerkungen mit aufgenommen, und ebenso habe 

ich auch iiber den Inhalt solcher Quellen, die fur meine Zwecke nichts enthalten, Andeutungen gemacht, 

und zwar darum, damit auch der nach einer anderen Richtung forschende Leser weiss, was er in irgend 

einer Quelle zu ervvarten hat. 
Es ist auf diese Weise manche Ungleichmassigkeit entstanden, die wohl nur dadurch vcrmieden 

werden konnte, dass man jeden Bericht vollstandig nach dem Originale mittheilt, und dann die etwa noting 
scheinendeKritik desTextes sammt der fiir die Untersuchung selbst ausgewahltenPartie abgesondert folgen 

lasst. Da aber bei einem solchen Vorgange viel Raum in Anspruch gcnommcn, und Manches mitgetheilt 

werden miisste, was fiir die Untersuchung selbst vollig belanglos ist, so habe ich eine mehr oder minder 

vollstandige Mittheilung des Originales auf jene Kometen beschrankt, bei denen auch nebensachliche Bemer- 

kungen fur das Verstandniss des Kometenberichtes von Wichtigkeit sind, und so namentlich gleich bei dem 

ersten Kometen, bei dem Kometen des Aristoteles. 
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Grosse und Helligkeit dcr Kometen und Hirer Schweife. 349 

372 vor Chr. (   -371). 

Dieser Komet bildet unter den altesten Kometenerscheinungen, welche man der Rechnung unterwerfen 

zu konncn glaubt, in ahnliche'r Weise einen Markstcin, wie die Schu-king-Finsterniss unter den Finster- 

nissen, aber erst, seitdem es Pingre versucht hat, die wenigen und unsicheren Angaben von Aristoteles zu 

Andeutungen uber die Bahnelemente zu beniitzen. Da von diesem Kometen fiir die vorliegende Untersuchung 

nichts Wesentliches abgeleitet werden kann, so soil die Gelegenheit, die sich hier darbietet, wenigstens 

dazu benutzt werden, die Beschreibung des Kometen im Zusammenhange mit dem iibrigen Texte mitzu- 

theilen, was um so wiinschenswerther erscheint, als iiber diesen Kometen zwar schon viel geschrieben 

aber gewohnlich nicht gesagt worden ist, bei welcher Gelegenheit und in welcher Absicht Aristoteles von 
ihm spricht. 

Aristoteles erwahnt den Kometen im 6. Capitel des ersten Buchcs seiner Meteorologie, in welchem 

Lapitel er die Ansichten verschiedener Philosophen uber die Kometen zu widerlegen sucht, und zwar als 

Beispiel, welches gegen einige dieser Ansichten und fur seine eigene Kometenlehre sprechen soil. Der 

Komet ist ihm also nicht Zweck, sondern nur Mittel. Aus diesem Grunde darf man annehmen, dass Aristo- 

teles nicht allcs, was er von dem Kometen wusste, sondern hauptsachlich nur das mitgetheilt hat, was fur 

seine Ansicht zu sprechen schien. Damit nun deutlich erkannt werden kann, weshalb Aristoteles gewisse 

Umstande der Kometencrscheinung besonders hervorgehoben hat, so theile ich fiir jene Leser, welche 

die Meteorologie von Aristoteles nicht zur Hand haben, einc Ubersetzung der Absiitze 8 bis 10 des 

genannten Capitels mit, unci halte mich dabei hauptsachlich an die Ausgabe von J. L. Ideler (Aristotelis 

Meteorologicorum libri IV, Lipsiae 1834). Zum besseren Vorstandnisse sei noch Folgendes voraus- 
geschickt. 

Aristoteles hat die Kometen, ebenso auch die Milchstrasse, in die Meteorologie verwiesen, und zwar 

die ersteren darum, weil er sie fiir zufallige Lufterscheinungen hielt, entstanden durch irdische Ausdiin- 

-stungen, welche in die hoheren Regionen steigen, sich dort verdichten und entziinden und hierauf so 

lange brennen und leuchten, bis" sie ausgebrannt sind; siehe auch Pingre Cometographie V, S. 47. Zur 

•Stiitze dieser Behauptung musste ihm nun der Komet von — 371 ganz besonders willkommen sein, weil 

derselbe am Horizonte erschienen, hierauf holier gestiegen und schliesslich in ziemlich bedeutender Hohe 

uber dem Horizonte unsichtbar geworden, somit nach der Lehrc von Aristoteles erioschen ist. Diesc Lehre 

war bekanntlich durch zwei Jahrtausende die vorherrschende. Selbst als Tycho Brahc und mehrere seiner 

^eitgenossen, so namentlich Mastlin und Wilhclm IV. von Hessen, durch Beobachtungen festgestellt 

natten, dass der Komet von 1577 nicht in der »elementaren Welt«, sondern weit jenseits der Mondbahn 

gewesen sei, konnte man sich von dcr Aristotelischen Irrlehre noch immer nicht vollig losreissen; dies 

geschah erst, nachdem Newton an dem Kometen von 1080 gezeigt hatte, dass und wie sich die Kometen 

um die Sonne bewegen, und nachdem Halley auf Grund dieser neuen Lehre fur die moisten damals 

bekannten, einigermassen sicher beobachteten Kometen Bahnen bercchnct hatte, welche alle geocentrischen 

^ositionen befriedigend darstellen. Von jetzt an sind Anhanger der Aristotelischen Ansicht nur noch 

ausnahmsweise zu linden; eine der letzten dieser Ausnahmen, u. zw. noch im Jahre 1702, war de la Hire. 

Diesen Umstand habe ich iibrigens, wie man beim Kometen von 1(578 sehen wird, zu einer Folgerung iiber 

die muthmassliche Fntdeckungsbelligkeit dieses Kometen beniitzt. 
Wenn nun schon das, was Aristoteles fiber die Kometen gclehrt hat, als irrig bezeichnet werden muss, 

so 1st man berechtigt, zu erwarten, dass die Ansichten der Philosophen, gegen welche in dem genannten 
()- Capitel gekampft wird, noch viel mehr verfehlt sind. Dem ist aber nicht so. Im Gegentheile haben diese 

Philosophen, so namentlich die Pythagoraer, Hippokrates von Chios und Aeschylus, in einigen Punkten in 

nberraschendcr Weise, wenn auch halb unbewusst, das Richtige getroffen, jedenfalls weit besser als Aristo- 
telcs. Es finden sich namlich bei diesen Philosophen, wenn auch vermengt mit abenteuerlichen Behaup- 

tungen iiber die Lntstehung der Kometen und ihrer Schweife, einige Ansichten, welche das Resultat von 

vieljahrigen aufmerksamen Beobachtungen zu sein scheinen,  so insbesondere die, dass die Kometen in 
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350 Johann Holelschek, 

ahnlicherWeise Himmelskorper sind wie die Planeten, dass ein Komet seinen Schweii' nicht immer, sondern 

nur zeitweilig hat, und dass die Schweifbildung in einer Beziehung zur Sonne steht. 

Gegen diese und andere Ansichten, welche in den crsten fiinf Absatzen des genannten 6, Capitels dar- 

gelegt sind, wendet sich nun Aristoteles in den folgenden Absatzen, und ftihrt dabei im 8. und 10. Absatze 

den Kometen von — 371 als Beispiel vor; im 8, Absatze auch noch einen anderen Kometen, dessen Erschei- 
nung nach Ping re in das Jahr — 426 Oder — 402 zu verlegen ist. 

Im 8. Absatze heisst es: »Auch das ist nicht richtig, dass ein Komet nur im Norden erscheint, wenn 

zugleich die Sonne in der Nahe des Sommer-Solstitiums ist; denn der grosse Komet, welcher um die Zeit 

des Erdbebens und der Uberschwemmung in Achaia erschienen ist (eben der von —371), kam aus Westen 

(wortlich: vom Untergange der Tag- und Nachtgleichen), und auch im Siiden sind schon viele erschienen. 

Als Eucleus, der Sohn des Molon, Archont zu Athen war, crschien ein Komet gegen Norden im Monate 

Gamelion, als die Sonne in der Nahe desWinter-Solstitiums (somit weit im Siiden) war.« Aus dieser Komcten- 

erschcinung wird nun die Folgerung gezogen, dass bei so grosser Distanz eine Wirkung der Sonne auf den 

Kometen nicht zugegeben werden kann. 

Im 9. Absatze wird darauf hingewiesen, dass auch Fixsterne, ohne in cine nahere Beziehung zu den 

Planeten Oder zur Sonne zu treten, eine Coma (hicr gleichbedeutend mitSchein oder Hof) bekommen konnen. 

»Das miissen wir aber nicht nur den Egyptern glauben, denn auch jene sagen es, sondern wir haben es 

auch selbst gesehen: Ein Stern in der Hiifte des Hundes hatte namlich eine allerdings nur schwache Coma; 

blickte man scharf auf inn, so zeigtc sich der Lichtschimmer (ro fi^oc) schwach, sah man aber nur wenig 

hin, stark.« Mit diesem Cestirne ist offenbar der Sternhaufen im grossen Hund, Messier Nr. 41, gemeint. 

Tycho Brahe (Epist. astron. S. 143 und 144) und Newton haben diese Erscheinung, da sie offenbar an 

einen Fixstern dachten, auch clem entsprechend zu erklaren gesucht, und zwar jener clurch den Luftzustand 

in Egypten, dieser durch eine zufiillige Brechung durch Wolken. Thatsiichlich ist aber durch diese Bemer- 

kung von Aristoteles recht gut das Aussehen eines relativ engen Sternhaufens fur Augcn verschiedenei' 

Scharfe ausgedriickt: Ein gutes Auge kann die Sterne leichter trcnncn und sieht dahcr wcniger Nebel- 

schimmer (fiyyog), wiihrend fur ein kurzsichtiges Auge die Sterne zu eincm Nebelschimmcr vcrschwimmen; 

so erscheinen z. B. die helleren Plejaden-Sterne eincm normalcn Auge getrennt, eincm kurzsichtigen aber 

als Nebelmasse. 

Im 10. Absatze sagt Aristoteles, dass alio Kometen, so auch der von — 371, ohne unterzugehen, d. h. 

ohne wie die Planeten in die Sonnenstrahlcn zu tauchcn, oder iiberhaupt ohne unter den I lorizont zu 

sinken, iiber dem Horizonte schwacher und schliesslich ganz unsichtbar gewordcn sind. Diese irrige 

Behauptung ist der wichtigste Punkt seiner Lehre; sie wird zwar unter anderen durch den Kometen von 

— 371 gestiitzt, dagegen durch viele andere, von denen aber moglicher Weise zur Zeit des Aristoteles 

keiner erschienen ist, widerlegt, 
»Ausserdem sind alle, welche bei uns gesehen worden sind, ohne unterzugehen, in der (legend iiber 

dem Horizonte unsichtbar geworden, indem sie allmalig hinschwanden, so dass weder von eincm, noch von 

mehreren dieser Cestirne etvvas Librig blieb; so auch jener grosse Stern, an den wir friihcr erinnert haben. 

Er erschien unter dem Archonten Asteus (Aristaus) im Winter bei kaltem und heiterem Himmel am Abende; 

am ersten Tagc wui'de er nicht gesehen, da er vor der Sonne unterging, am folgenden aber wurde er 

gesehen, indem er gegen die Sonne um sehr wenig zurilckblieb und sogleich (nach der Sonne) unter- 

ging.* 
In der Obersetzung von Newton (Principia und Opusculum de mundi systemate) steht hier noch der 

folgende, in der Ausgabe von Ideler fehlende Satz: Ob nimium ardorem nondum apparebat capitis sparsus 

ignis, sed procedente tempore cum jam minus flagraret, reddita est cometac sua facies. Unter ardor ist hier 

wohl nicht die llelligkeit des Schweifes gemeint, sondern die durch die untergehende Sonne bewirkte blen- 

dende llelligkeit des Himmelsgrundes; der Satz ist dahcr in folgendcr Weise zu iibersetzen: Wegen der 

allzu grossen Tageshelle zeigte sich noch nicht das Feuer des Kopfes, d. i. tier leuchlende Kern; als aber 

mit fortschreitender Zeit die Tageshelle abnahm, wurde auch der Kopf des Kometen sichtbar. 
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Grdsse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schweife. 351 

»Sein Schweif (rd fiyyos, Lichtschimmer) erstreckte sich bis zum dritten Theile des Himmels ofov aAjxa 

(nach der Ubersetzung von Pingre: wie eine Art Baumallee), und wurde deshalb auch Strasse genannt 

(ooog). Er stieg bis zum Gurtel des Orion hinauf und verschwand daselbst (oisX06>j).« 

Aus dicscr Beschreibung konnen nur zwei, ausserst rohc Positioncn, von denen die zweite iiberdies 

gar keinc Andeutung iibcr die Zeit cnthalt, gewonncn werdcn, namlich die, dass der Komet einerseits zur 

Winterszeit im Wcstcn nicht weit von der Sonne (nach der Ansicht von Pingre bei ungefahr A = 270°, 

[3= +20°) erschicnen und anderseits im Orion verschwunden ist. Uber den Lauf des Kometen auf dieser 

langen Strecke ist nichts gesagt, und ebenso auch nichts iiber die Daucr der Erscheinung; die Beschrei- 

bung ist also noch mangelhafter als die Kometennotizcn der Chincscn. 

Nichtsdestoweniger hat Pingre cine Schatzung der Bahnelemente vcrsucht und ist zu folgenden 

Zahlen gelangt: Periheldurchgang bei oder kurz vor der crstcn Sichtbarkeit des Kometen, TC—ft = 120°, 

ft = 270° bis 330°, i< 150°, Periheldistanz viel klcincr als 1. 

Eine kleinc Periheldistanz ist zwar wcgen der bedeutenden Schweifentwicklung sehr wahrscheinlich, 
doch besteht keinc Nothigung, sie so minimal anzunchmen, wie bei einem der zur Gruppc 1843 1, 18801, 

1882 II gehorenden Kometen; es ist daher eine durch nichts gcrcchtfertigte Willkiir, den Kometen von 

—371  in cine Beziehung zu diesem Kometensystem zu bringen. 

Der Komet soil sich nach Ephorus gegen das Ende seiner Erscheinung in zwei Sterne getheilt 

habcn, ein Phanomen, welches zwar in unserem Jahrhundert schon an mehrcren Kometen beobachtet 

worden, und daher nicht allzu sclten ist, aber doch nicht besonders ernst zu nehmen ist, wcil Seneca, 

der uns dicsc Nachricht uberliefert hat, den Ephorus mehrerer Irrthumer besehuldigt (siehe Pingre I, 

S. 262). Ubrigens kann dicsc Angabc, wenn schon etwas Wahres an ihr scin sollte, auch so gedeutct 

werdcn, dass der Schweif gegen das Ende zu in zwei Anne gcspalten war, und in diesem Fallc ware die 

Theilung nichts Aussergewohnlichcs gewesen. 

Das Jahr der Erscheinung des Kometen ist ubrigens nicht sicher; die Annahme —371 beruht auf der 

Angabc von Diodor Siculus, dass der Komet im crstcn Jahrc der 102. Olympiadc erschicnen ist. 

Filr die Jahre 137 und 69 vor Chr. hat Pcirce jc eine K'ometenbahn veroffentlicht, die mir aber beide 

bedenklich vorkommen, und zwar darum, wcil die Perihelzeit in der ersten Bahn bis auf den Tag, in der 

zweiten aber nur bis auf cincn Monat angesetzt ist, wahrend doch in den chinesischen Angaben, aus wel- 

chen dieseBahnen abgeleitet zu scin seheinen, gcradc bcim zweiten Kometen bestimmte Tage, beim crstcn 
aber nur Monate genannt sind. 

Filr das Jahr 137 vor Chr. (—136) linden sich bei Pingre (I, S.269) mchrere Kometennotizcn aus romi- 

schen Schriftstellern, die vicllcicht zusammengehorcn, aber kcin einziges Datum, ja nicht cinmal cine 

Monatsangabe enthalten. In den chinesischen Kometennotizcn dieses Jahres (Pingre I, S.577; Williams 
Nr. 25, 26, 27, 28) ist zwar auch kcin BeobachtungsLag, aber doch liberal! ein Monat, und zwar in den zwei 

ersten, die etwas ausfiihrlicher sind, der 2., beziehungsweise 4. genannt. 

Im Jahrc 69 vor Chr. (—68) ist nach den chinesischen Annalen (Pingre I, S. 276; Biot S. 6.1 und 84) 
am 23). Jnli ein Komel gesehen worden, der am 20. August nordostlich von der nordlichen Krone stand, 

hierauf von Nord nach Siid ging unci bis zum 27. August gesehen wurde, vvobei er in der Nahc von a ller- 

culis und aOphiuchi war; scin heller Schweif war gegen Siidost gerichtet, seine Farbe wciss. 

Die von Pcirce angegebenen Bahncn sind die folgenden (Aq. 1850'0): 

T 

137 vor Chr.     April  20 

69   »     »       Juli 

Da somit fur den ersten dieser beiden Kometen in den Komelenberichten, filr den zweiten in der 

berechneten Balm kcin bestimmter Tag genannt ist, so lasst sich cine bestimmte Rechnung nicht vor- 
nehmen. 

71—ft ft i Iog</ 

350° 220° 160° 0•0043 

150 165 70 9 • 90. 
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352 Johann Holetschek, 

Der erste Komet, dessen Helligkeitsermittlung mit einiger Aussicht auf Krfolg versucht werden kann, 

ist der vom Jahre 12 vor Chr., aber auch nur unter der Voraussetzung, dass die von Hind fur wahrs'chein- 

lich gehaltene Identitat dieses Kometen mit dem Halley'schen richtig ist. 

12 vor Chr. (—n). 

Dieser Komet ist in China zuerst am 26. August gesehen worden (Pingre I, S. 280 u. 580; Riot 
S. 83; Williams Nr. 51). Sein Lauf durch die Sterndivisionen und insbesondere auch durch bestimmte 

Sterngruppen ist sehr ausfuhrlich beschrieben, leider ist aber kcin weiterer Beobachtungstag genannt, 

ausser dass der Komet am 13. Tage, somit am 7. September, an den Abendhimmel geriickt ist, und dass 

er am 56. Tage, somit am 20. October, zugleich mit dem blauen Drachen untergegangen ist, welcher Name 

nach Biot die Vereinigung der zwei durch it Scorpii und a Scorpii bestimmten Sterndivisionen bezeichnet. 

Hind hat die folgende Bahn angcgeben, welche der des Halley'schen Kometen sehr nahe kommt. 

J=Oct. 8-80,  IT—a =108*,  & = 28°,  *'=170°,  # = 0-58,  log# = 9-766. 

Da der Komet nach der von Pingre' mitgetheilten Ubcrsctzung von Gaubil 63 Tage sichtbar gewe- 

sen ist, so habc ich vom Entdeckungstag ausgehend in 16tagigen Intervallen bis zum 64. Tage gerechnet. 

a 

August 25-5 
September 10 • 5 

26 5 
October     12-5 

28-5 

68° 
l65 
220 
221 
217 

+ 280 

+38 
-  6 

r 1 

-13 

7I"22 
150 2 1 
220 14 
222 2 
219  4 

0 \-L 

-+•  6°  o' 
28 54 

8 31 
3 54 

•+•  1  23 

-78° 5' 
14 50 

+ 39    8 
24 54 

•+- 5 44 

log r 

0-039 
9 928 
9-809 
9-770 
9-862 

log A      5 log r\ 

9-830 
9-293 

9'857 
o-n8 
O- 252 

-0-7 

3'9 
-1 -7 
- o • 6 
H-o-5 

r 
64<?6 

140 8 

94 4 
46 o 

8-1 

Vollmond: September 4, October 3, November 2. 

Wenn der Komet wirklich der Halley'sche gewesen ist, so hat diese Erscheinung einige Ahnlichkeit 

mit der von 1835, kann also sowohl bezugiich des geocentrischen Laufes, als auch bezugiich der muth- 

masslichen Helligkeit in einfacher Weise mit derselben verglichcn werden. Dem 26. August, 44 Tagc vor 

dem Perihel, entspricht im Jahre 1835 der 2. October mit log r •=. 0-04, an welchcm Tage der Komet, 

oder eigentlich nur sein Kern, dem blosscn Augc wic cin Stern 3. Grosse erschienen ist. Da nun der 

Logarithmus der zugehorigen Distanz von der Erdc 9-65, im Jahre —11 dagegen 0-83, also um 0*18 

grosser gewesen ist, so folgt, dass unter sonst gleichenUmstanden der Komct am 26. August — 1 1 um 0'!'9 

heller gewesen, also bei der Helligkeit 3'"9 cntdeckt worden ist. Diese Helligkeit ist zwar ctwas geringer 

als diejenige, bei welcher die Kometen mit blossen Augen entdeckt zu werden pflegen, hat aber nichts 

Ungewohnliches an sich, wenn man beachtct, dass sie sich nur auf den Kern bezieht, und dass somit der 

Komet als Ganzes offenbar einen grosseren Helligkeitseindruck gemacht hat. fm October ist der Komet 

nach der Rechnung nur zum Theil in Folge geringerer Helligkeit, hauptsachlich aber, ahnlich wie im 

Jahre 1835, in Folge seiner ungiinstigen Stellung am Abendhimmel unsichtbar geworden, und hierin mag 

der Grand davon licgen, dass der chinesische Bericht den Tag des Vcrschwindens nicht angibt. 

Die muthmassliche Helligkeit stimmt also mit der des Halley'schen Kometen wenigstens so weit 

uberein, dass sie der [dentificirung des Kometen mit dem Halley'schen Kometen kcin wesentliches Hindcr- 

niss cntgegensetzt. 

Ober den Schweif ist nichts angegeben. Da der Halley'sche Komet im Jahre 1835 erst 37 Tage vor 

dem Perihel einen fur das freie Auge sichtbaren Schweif gezeigt hat, so miisste cr im Jahre —11, wenn 

man hier dieselbenVerhaltnis.se voraussetzen darf, am Entdeckungstag noch ohne Schweif erschienen sein. 

66. 

Der chinesische Bericht iibcr diesen Kometen (Pingre 1, S. 288; Biot S. 62; Williams Nr. 61) 

ist im Vergleich mit dem vorigen ziemlich mangelhaft, ungefiihr von dem Umfang, den die mcisten chinc- 

sischen Kometenberichte haben; er sagt kaum mehr, als dass am 20. Februar cin aussergewohnlicher Stern 
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Grosse und Helligkeit der Komeien und ihrer Schweife. 353 

in der durch (3 Capricomi bestimmten Sterndivision erschienen ist, 8 Fuss lang zu sein schien, durch den 

Schiitzen bis siidlich vom Scorpion gegangen und daselbst verschwunden ist, und dass seine Erscheinung 

50 Tage, somit bis zum 11. April gedauert hat. Es linden sich also nur zwei Zcitangabcn vor; eine drittc 

scheint sich dadurch gewinnen zu lassen, dass in der Ubersetzung von Biot unmittelbar vor dem 

genannten noch ein andercr ausscrgcwohnlicher Stern angefuhrt ist, der am 31. Janner im Osten 

erschienen ist, und dieser Angabe zufolge mit dem genannten Kometen identisch sein konnte. Hind hat 

jedoch eine Bahn abgcleitct unter der Annahmc, dass die 50tagige Sichtbarkcit des Kometen nicht am 

31. Jilnner, sondern am 20. Februar beginnt. (Astr. Naehr. Bd. 27, S. 157.) 

7"= 66 Janner 14-2,  JC—ft = 67°40',  ft = 32°40',  /= 139°40',  log? = 9-6480. 

Da der Komet nach dicscr Bahn, wic Hind bemerkt, durch den Schiitzen urn den 17. Marz gegangen 

ist, so habe ich auch diesen Tag in Rechnung gezogen. 

66 

Janner 30'5 
Februar 19'5 
M&rz i<> -5 
April 10 '5 

291" 
281 

257 
209 

- 9 

22 
-24 

29i°3S' 
281 2 
258 20 

215 59 

-I2°35' 
9 28 

•  o 58 

•11 35 

X L lop 

•    l8°I2' 
48 42 
96    2 

162 36 

9-781 

9'975 
o-146 
0-257 

log A 5 log rA 

0-143 
0-085 

9'947 
9-922 

-0-4 
+0-3 
+0-5 
+0-9 

T 

37v7 
52-7 
45'° 
11 '4 

Die obigen Bahnelemente erwecken wenig Vertrauen, und zwar vor Allem darum, weil sic zum Theil 

auf willkurliche Annahmen Liber die Breiten des Kometen gegriindct sind; ferner ist es befremdend, dass 

sich die theorctische Helligkeit am Elide der Erscheinung nur unwesentlich geringer als am Anfang, niim- 

lich am 20. Februar, ergibt, unci dass der Komet wahrend seiner langen Sichtbarkeit in so bedeutenden 

Distanzen von der Sonne und von der Erde gcblieben sein soil, welche bei ansehnlichen Schweifkometen 

nur ausnahmsweise, z. B. bei dem grossen Kometen von 181 1 vorkommen. Wenn nun auch die Moglich- 

keit solcher Umstande nicht bestrittcn werden kann, so ist es doch schr bcdcnklich, dass sie sich gerade 

bei einem schr mangelhaft beobachteten und daher zum Theil unter willkiirlichcn Annahmen bcrechnetcn 

Kometen zeigen. 

Zum Cluck ist man nicht aussehlicsslich auf die obige Bahn angewiesen. Hind hat namlich gefun- 

den, dass die chinesischen Angaben auch durch die Bahn des Halley'schen Kometen, dessen Wiederkehr 

nach Hind in diese Zcit fallen musste, dargestellt werden, wenn die Perihclzeit auf den 26. Janner gesetzt 

wird. Um diese Supposition in Rechnung zu Ziehen, babe ich die von Laugier aus der Erscheinung von 

1378 abgeleitcte Bahn auf das Jahr 00 iibertragen. 

7=66 Janner 26-0,  rc—ft=108°,  ft = 29°,  *=162°,  logq = 9-76604. 

Mit diesen Elemcnten findet man: 

66 

Jftnner 
Februar 
Marz 

April 

jO-5 
<9-5 
16-5 
21-5 
10-5 

295° 
285 

239 
203 
142 

X 

-15° ! 293°54' 
20   2S3 27 

38 
38 

- 6 

244 11 
217 31 
146 52 

-I- 6° 6' 
4- 2 27 

-17 34 
25 44 

-20 18 

\-L log 

- i5°53' 
46 17 
110 11 

-141 43 
-t-128 17 

9-772 
9-899 
0-071 
0-099 
o-196 

log A 

o-164 
o-oio 

9-S83 
9-527 
9-880 

5 log rA 

-0-3 

-o-5 
-1 • 7 
-1-9 

+o-4 

29?I 
64-6 
53'o 
34-i 
3^3 

Vollmond: Jiinncr 29, Februar 28, Marz 29. 
Vcrgleicht man diese Positionen mit den fruberen, so zeigt sich, wenn von den Breiten abgesehen 

wird, beim 31. Jiinncr und 20. Februar keine wescntliche Differcnz, wohl abcr beim 17. Marz und noch 

mehr beim 11. April. Verfolgt man den ganzen Paul' des Kometen, wic er sich durch die Supposition der 

Bahn des Halley'schen Kometen ergibt, etwas genauer, so zeigt sich der chincsische Bcricht in iiber- 

rasehender Weise in einem ncuen Licht. 
Man bemerkt sogleich, dass die Lange, welche der Komet nach der crsten Bahn von Hind am 

11. April gehabt hat,   namlich X = 216°,  mit derjenigen, welche er nach der Supposition der Bahn des 

Denkschriftcn der mathom.-nalurw. CI, LXIII. Bd. 45 
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35 I Johan n Holetschek, 

Halley'schen Komctcn am 22. Marz, d.h. 50Tage nach dem letzten Janner gehabt hat, namlich X: =217'/B°, 

so nabc ubereinstimmt, als es bei solchen, einigermassen willkiirlich in Zahlen umgesetzten Angaben 

erwartet werden kann; damit erscheint zunachst die Identitiit des am 31. Janner 66 im Osten geschenen 

(lestirncs mit dem Kometen von 66 erwiesen. 

Femer ist jetzt erklart, warum der Koinet schon 50 Tage nach dem 31. Janner, also gegen den 

22. Miirz verschvvunden ist, obwohl er nicht in die Sonnenstrahlen gcriickt und seine theoi'etischc 

llclligkeit noch nicht gering gewesen ist. Der Komet hatte namlich, als er sucllich vom Scorpion war, cine 

so siidliche Declination erreicht (am 17. und 22. Marz 3 = —38°), dass er filr mittlere nordlichc Breiten 

kaum Oder gar nicht zu sehen war. 

im April hatte der Komet, wie die letzte Position zeigt, allerdings wieder gesehen werden konnen. 

Dass er aber trotzdem als verschwunden betrachtet wurde, liisst sich ohne Zwang durch das Zusammen- 

treffen von zwei Umstanden erklaren: er stand im April an einer von der friiheren so weit entfernten 

SLelle, class er dort nicht vermuthet werden konnte, und hatte zu diescr Zcit schon cine so geringe 

llclligkeit, dass er dem blossen Auge kaum auffallen konnte. Nimmt man die aus der Erscheinung von 
1759 (nach dem Perihel) abgeleitete rcducirte Grosse Af,—4"' auch fur das Jahr 66 an, so ergibt sich, dass 
der Komet im April 66 schon schwiicher als 4. Grosse gewesen ist; er hatte also zu dieser Zeit das 

Schicksal eines neuen Kometen, wclchcr, vveil er schwiicher als 4. Grosse ist, von einem Bcobachter, der 

den Sternenhimmel ohne ein bestimmtes Zicl betrachtet, leicht iibcrsehen wird. 

Nimmt man als rcducirte Grosse des Halley'schen Kometen zur Zeit des Perihels M, = 3" o  an, so 

ergibt sich, dass der Komet am 31. Janner (56 als Stern 3. Grosse erschicnen ist; bei dieser bedeutenden 

I lelligkcit kann die Sichtbarkeit auch durch den Mond, obwohl derselbc an diescm Tage nahezu voll war, 

nicht wesentlich gestort vvorden sein. 

Da sich nun der Kometcnbericht fur 6(5 durch die Balm des Halley'schen Kometen unter der 

Annahme T= Jiinncr 2(5 nach jeder Richtung befriedigend darstellen liisst, so habe ich es gar nicht filr 

nothig gehalten, auch die Angaben iibcr den Kometen von 60 naher zu untersuchen, welche nach Hind 

unter der Annahme T= August 5 cbcnfalls durch die Bahn dcs Halley'schen Kometen dargestellt 

werden. 

Aus der zu 8 Fuss angegebenen scheinbaren Schwciflange liisst sich zwar keine bestimmte Folgerung 

Ziehen, doch soli hier wenigstens das bemerkt werden, class diese Angabe ziemlich nahc mit denen 

iibei'einstimmt, welche unter anderen bei der Komctenerscheinung von 141 und spater bei denen von 

1145, 1301  und 1378 gemacht worden sind. 

141. 

Nach Hind lassen sich die Beobachlungen dieses und des Kometen von 1066 durch cine und 

dieselbe Bahn darstellen, welche der des Halley'schen Kometen sehr nahc kommt. 

Der Komet ist in China (Pingre f, S. 292; Williams Nr. 70) am Morgen des 27. Miirz im Osten 

cntdcckt vvorden. Er schien 6 bis 7 Euss lang zu sein und war von blaulich-weisser Farbe; die leizie 

Bemerkung deutet wohl an, dass der Komet in der Dammerung bei reiner Luft gesehen worden ist. Am 

16. April schien der Komet 6 Euss lang zu sein. Er ging vom Pegasus rasch nach dem Abendhimmel, und 

zwar durch die Sterndivisionen Andromeda—Pisces (16. April), Plejaden und Zvvillinge (22. und 23. April) 

und wird in dieser Zeit als sehr hell bezcichnet; im Lowen verschwand er. 

Die von Hind angegebene Bahn ist zum Thcil aus dieser Beschreibung dcs Kometen von Ml, zum 

Theil aus den Beobachtungcn des Kometen von 10(56 abgeleitet, welche beide mit der supponirten 

Umlaufszcit des Halley'schen Kometen stimmen (Monthly Notices,  Bd. 10, S. 54). 

T— 141 Miirz 29-1, 7t-.fi, = 120°55', fi, = 12°5(V, / = 163°(V, q — 0-72, log q = 9-857. 

Daraus ergibt sich : 
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Grosse und Helliglicit der Kometen und Hirer Schweife. 355 

141 

M;ir/, 
April 

Mai 

26-5 

I5-5 
225 

5*5 

324° 
346 

68 
117 

3 
-M5 

36 
4.18 

324 42' 
352 53 

7i  43 
116    5 

-io°34 
18  50 

-   3   17 

1    1. 

 40°13 
-31   26 

4-4° 44 
+ 72  39 

lei!'; r 

9 858 
9' 903 
9'939 
O'OI 1 

log A 

o'OiS 
9-436 
9-301 
9-816 

5 log r± 

-o-6 
3' 3 
3'8 

-0-9 

66 ?o 
132-2 

128-7 
69-8 

Vollmond: April 9, Mai 8. 

Vergleicht man unter der Voraussetzung, dass dieser Komet der Halley'sche gewesen ist, diese 

Erscheinung mit den spatercn, so zcigt sic mit dcr von 1759 insofern einigc Ahnlichkeit, als der Komct 

nach deni Perihel, welches hier vvie dort in den Marz lid, in die Erdnahe gekommen und im Mai am 

Abendhimmel verschwunden ist; cin wesentlicher Unterschicd liegt aber darin, dass der Komct wahrend 

der Erdnahe im Jahrc Ml auf der nordlichcn, im Jahrc 1759 dagegen auf dcr siidlichen Hemisphere des 

I timmels war. 
Die Helligkeit kann wedcr aus dem Auftauchen, noch aus dem Verschwinden des Kometen mit 

Sicherheit bestimmt werden, weil er am Morgenhimmel erschienen und am Abendhimmel verschwunden 

ist, also jeder dieser Momcntc ganz Oder theilweise in die Dammerung fallt; dieses unzureichende 

Ergebniss wird auch durch die Rechnung angedeutet, namlich dadurch, dass 5 log rA am Ende der 

Erscheinung nahe so gross ist wie am Anfang. 
VVenn sich nun auch iiber die Helligkeit des Kometen nichts Bestimmtes ableiten lasst, so kann man 

doch wem'gstens versuehen, durch Supposition der Helligkeit des Halley'schen Kometen aus einer 

andercn Erscheinung nachzusehen, welche Helligkeit der Komct von 141, wenn er wirklich der Halley'sche 

gewesen ist, gehaht hahen mag. Dazu soil die schon erwahnte Erscheinung von 1759 mit M, = 4'"0 

bentitzt werden. Auf Grund dieser Zahl ist dcr Komet am 27. Marz 141 als Stern von der Crosse .H'/a'"' 
oder wegen dcr Nahe des Perihels vermuthlich noch etwas heller erschienen, und am 22. oder 23. April, 

fur welche Zeit in dem Bericht eigens hervorgehoben ist, dass er sehr hell war, auf Grund des Resultates 

4-0—3-8 = 0-2 urn nahe eine GrSssenclasse heller gewesen als Sterne 1. Grosse. Die muthmassliche 

Helligkeit des Kometen wird also durch die im Jahrc 1759 beobachtete Helligkeit des Halley'schen 

Kometen ganz befriedigend dargestellt. 

Die Zeit des Verschwindens ist zwar nur dadurch angedeutet, dass dcr Komct zu dieser Zeit im Lowen 

war, durfte aber von dem willkiirlich angenommenen 5. oder 6. Mai nicht wcit entfernt sein. Da am 8. Mai 

Vollmond war, so ist dcr Komet vvahrscheinlich schon vor dieser Zeit wegen des Mondlichtes, nach dem 

Vollmond aber zum Theil wegen seiner geringeren Helligkeit, zum Theil aber auch wegen dcr Damme- 

rung nicht mehr gesehen worden. 

Wird als scheinbare Schweiflange fur den 27. Marz C=7° und fur den 10. April C=6° angenom- 
men, so ergibt sich fur den ersten dieser 'Page c— (0-137) und fiir den letztcn c= (0-035), also eine sehr 

bedeutende Abnahme, die von vorne herein ganz naturgemass erscheint, weil sich der Komet von der Sonne 

entfernt hat; da jedoch die beiden Angaben iiber die scheinbare Schweiflange von cinandcr nicht wesent- 

lich verschieden sind, so ist es auch moglich, dass die eine nur eine Wiederholung der anderen ist, wie 
ja bei der IJntersuchung der chincsischcn Kometenberichtc einigc Male zu bemerken ist, dass die grosste 

wahrend derganzen Sichtbarkeit eines Kometen beobachtete Schweiflange gleich zum ersten Beobachtungs- 

tag gesetzt ist. 

218. 

Die chincsischcn Angaben iiber den Lauf dieses Kometen konnen nach Hind durch die Bahn des 

Halley'schen Kometen dargestellt werden, wenn die Perihelzeit auf den 6. April gesetzt wird. 

Der Komet ist in China (Pingre I, S. 297; Williams Nr. 86) im 3. Monat (dcr mit dem 12. oder 

13. April begann) am Morgen im Osten durch 20 Tage gesehen worden. Spater zeigte er sich am Abend 

45* 
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356 Johann Holctschek, 

im Westen.  Er ging durch die Constellationen Auriga, Gemini, Leo, ein Weg, den er nach der folgenden 

Rechnung im Mai gemacht hat. Er war »zugespitzt« und hell. 

Der Komct wird auch von Dio Cassius erwahnt (Pingre I, S. 290). 

Ich habe die folgenden Bahnelemente angenommen: 

r=218 April 6-0,  u—& — 110°40',  & = 32°25',  ?'=163°0',  log q = 9- 7008, 

und damit von 16 zu 16 Tagen gerechnet: 

218 

April 6'o 
22   O 

Mai 8o 
24-o 

343° 
351 
108 
136 

+  2" 
7 

20 

+ 9 

X 

345° 5' 
354 3i 
107    9 

135  21 

P 

-8"I2' 

"9   42 
"3    1 
-7 21 

X    A log /• log A      5 log /-A        Y 

—30°22 
-36   22 

+ 60   57 
+73 54 

9'767 
9-835 
9'9SS 
O'0()2 

0-049 
9'693 
9-483 
9-953 

•0-9 
•2-4 
-2-8 

63^0 
116-5 
1 o t • 9 
57-6 

Vollmond:-April 27, Mai 26. 

Fiir die Helligkeit des Kometen liisst sich, da kein Beobachtungstag gcnannt ist, nichts Bestimmtcs 

ableiten. 

240. 

Dieser Komet ist in China (Pingre I, S. 298 und 590; Williams Nr. 94) am 10. November (cyclischer 

Tag Yi-yeu) im Westen in der durch e, ;x...Scorpii bestimmten Sterndivision gesehen worden.   Er kam dcr 

Venus  nahe (vvann,  ist nicht angcgcben)  und war am  19. December  (cyclischer Tag K'ia-tsy)   bei / und 

'{J Aquarii. Bei Williams ist jcder der bciden Beobachtungstage um 5 Tage fruher angesetzt; untersucht 

man die Zeitangabcn nach R. Sch ram's I lilfstafeln fiir Chronologie, so fllldet man,  class die  von Pingre 

mitgetheilten Tage die richtigen sind.   Burckhardt hat aus diesen Angaben die folgendc Bahn abgcleitct 

(Monatl. Corr. Bd. 10, S. 107), zu welcher er aber selbst bemerkt, dass sic einer vveitcren IFntcrsuchung 

bedarf. 
J= 240 Nov. 10,  ir—ft = 82°,   ft=1899,   t = 44s,  log^ = 9-570. 

Nach dieser Rechnung hat der Komet cine ziemlich kicinc Periheldistanz (q — 0'371) und ist nach 

dem Perihel sichtbar geworden, ohne aber dcr Erde naher zu kommen als bis A = 1. Ich habe nebst den 
bciden Grenztagen auch noch drei mittlere, willktirlich angenommene Tage in Rechnung gezogen. 

240 

November io-o 
20*0 

29-5 
December   g'o 

19 'O 

237° 
260 
286 
308 
328 

- r 
10 

•5 
18 

-18 

X 

236°38' 
261 28 
285 6 
3°5 42 
322 44 

P \-L log r 

12 25 
7 40 

-h I 12 
:"  4 37 

+ 8° 9' 
22 48 

36 45 
47 39 

-1-54 29 

9-570 
9" 66 6 
9-804 
9-917 
0-009 

log A 

0-092 
0-026 

0-023 
0-080 

5 log M 

-1 • 7 

-1 • 5 
— 1 • 0 

-1-0-4 

4i-5 
68-i 
70-0 
6r -7 
5i-7 

Vollmond: November 17, December 16. 

Da nicht angegeben ist, ob und wic langc dcr Komet nach dem 19. December noch gesehen worden 

ist, so kann dieser letzte Beobachtungstag fiir die Helligkeit keinen Naherungs-, sondern nur einen Grenz- 

vvcrth liefern. Die Helligkeit des Kometen war am 19. December gewiss minclestcns von der 6. Grosse und 

somit ist die reducirte Helligkeit mindestens 5'/2
m, vermuthlich aber viel bedeutender, u. zvv. untcr anderm 

darum, weil der Komet am 19. December schon ziemlich tief im Siiden stand. Die erste Sichtbarkeit kann 

gar keinen Anhaltspunkt liefern, weil der Komet offenbar nahezu in seiner grossten, aber ganz unbestimm- 

barcn Helligkeit aus den Sonnenstrahlen herausgetreten ist. 
Der Schweif schien den Chinesen, wenigstens im Anfang, 20 Fuss Oder 2 Klaftcr, nach der Obcr- 

setzung von Gaubil aber 30 Fuss king zu scin; die Differenz ist hier natiirlich vollig belanglos, da sich ja 

aus der eincn dieser Angaben ebensowenig etwas Bestimmtcs ableiten lasst, wic aus der anderen. Nimnit 

man als scheinbare Schwciflange C= 20° an und verlegt diese Lilnge auf jeden der vier ersten in Rechnung 

gezogenen Tage, so erhalt man als wahre Schweiflange dcr Rcihe nach die Werthe: (1 • 15), (0-49), (0-45), 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schweifc. 357 

(0'54), also durchgehends bedeutende Langen, welche in der Regel nur an Kometen mit kleiner Perihel- 
distanz bald nach dem Perihel beobachtet worden sind. Ob cine von dicsen Zahlen der wirklichen 

Schweiflange nahe kommt, muss dahingestellt bleiben, u. zw. nicht nur wegen der LJnbestimmtheit der 

Angaben uber die beobachtete Schweiflange, sondern auch darum, weil die Kometenpositionen und somit 

auch die berechneten Bahnelemente sehr unsicher sind. 

Die Angaben uber einen im Jahre 295 von den Chinesen gesehenen Kometen (Pingre I, S. 595) 

konnen nach Hind durch die Bahn des Halley'schen Kometen dargestellt werden, wenn der Periheldurch- 

gang in clen Anfang des April gesetzt wird. Der Komet wurde im 4. Monat (der in diesem Jahre mit dem 

1. Mai begann) in der durch (3, 8 Andromedae und die Fische bestimmten Sterndivision gesehen und 

gelangte bis zum Lowen, nachdem er durch den Perseus und den grossen Baren gegangen war. Dicser 

Kometenbericht ist identisch mit dem von Williams untcr Nr. 1 Hi mitgetheiltcn Bericht, wo er aber in 

das Jahr 296 verlegt ist. 
Ebenso kann nach Hind die iibrigens iiusserst mangelhafte Notiz, dass am 24. October 373 von den 

Chinesen ein Komet im himmlischen Markt (einer Partie des Ophiuehus) gesehen worden ist (Pingre I, 
S. 598), durch die Bahn des Halley'schen Kometen dargestellt werden, wenn das Perihel aut den Anfang 

des November gesetzt wird. 
Fi'ir cine nahere Untersuchung dicser beiden Kometen sind aber die uberlicferten Notizen ganz 

unzureichend. 

45i- 

Der Komet dieses Jahres ist nach Baugier (Comptes rendus Paris, Bd. 23, S. 187) cine Erschcinung 

des Halley'schen Kometen, wobei der Periheldurchgang auf Juli 3-5 zu setzen ist. 

Der Komet ist in China (Pingre 1, S. 601 ; Biot S. 81; Williams Nr. 149) am 17. Mai in der durch 

die Plejaden bestimmten Sterndivision gesehen worden und war am 13. Juli in der Nahe von [5 Leonis. 

Williams macht aber die Bemerkung, dass im Shi—ki als erster Beobachtungstag nicht der 17. Mai 

(Yi—mao), sondern der 10. Juni (Ki—mao) steht. Auch in Europa ist der Komet erst vom 10. Juni an 

gesehen worden (Pingre I, S. 312). Am 29. Juni konnte man inn, nachdem er bisher am Morgenhimmel 
im Ostcn gesehen worden war, am Abendhimmel nach Untergang der Sonne beobachten. Am I.August 

(nach der Correctur von   Paugier am 1. Juli) zeigte er sich im Westcn. 

Uber den Schweif ist nichts bemerkt. 

Ich habe die folgenden Bahnelemente angenommen: 

T= 451 Juli 3-5, jr-& = 110°40', ft = 35°40', / = 163°0', log? = 9'7668. 

Daraus crgibt sich: 

45i 

Mai 
Juni 

Juli 

17-0 
10  o , 
29-0 
13-0 

3i° 
36 
70 

151 

X P \-L 

•!  16° 

23 
41 

34°i6' 
41 25 

74 3° 
145    2 

,, 0., V 
3 3J 
8    8 

18 2 

10 44 

 22°   8' 
37 5i 

—•22   52 

+34 17 

log r 

0-059 
9-891 
9-773 
9 "794 

log A 

0-304 
0096 

9 • 745 
9 -Sod 

5 log r\ 

+ i-8 
— o-1 

— 2' 4 
— 2 -O 

I9V7 

54-4 
124-3 
107-4 

Vollmond:  Mai 31, Juni 29, Juli 29. 

Da der Komet, um dem freien Auge am 17. Mai aulTallen zu konnen, wenigstens von der 4. Grosse 

oder mit k'iicksicht auf seine geringe Elongation von der Sonne sogar schon von der 3. Grosse gewesen 
Rein muss, so crgibt sich als rcducirte Grosse 1 -2 bis 2-2, somit cine Helligkeit, welche die aus andcren 

Erscheinungen des Halley'schen Kometen abgeleiteten Werthe von M\ um 2 Grossenclassen iibertrifft; 
wird dagegen der 10. Juni als der erste Tag der Sichtbarkeit angenommen, so ergibt sich untcr derselben 

Voraussetzung als reducirte Gn")sse 3'" bis 4"'. 
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358 Johann Holetschek 

Es soil jetzt auch nocli auf Grund der Erscheinung von 1835 untersucht werden, welche Helligkeit 
der Komet am 17. Mai 451 gehabt habcn mag. Der zu diesem Tag gehdrende, 47*5 Tage vor dem Perihel 

tiegende Radiusvector, dessen Logarithmus 0-039 ist, gchort im Jahre 1835 zum 28. September, an 

welchem Tage die Helligkeit dcs Kometen zwischen 3'/2'" und 4• gewesen zu sein scheint. Da log A an 

diesem Tage 9-70, am 17. Mai 451 dagegen 0*30, somit um 0'54 grosser war, so war die Helligkeit an 

dem zulctzt genannten Tage um 2"'7 geringer, somit zwischen G"'2 und (i'!'7. Bei dieser Helligkeit konnte 
der Komet wohl noch nicht gesehen, viel weniger entdeckt werden. 

Es scheint also thatsiichlich nicht der 1.7. Mai, sondern der im Shi—ki angegebene Tag, namlich 

der 10. Juni, das richtige Datum der ersten Sichtbarkeit dcs Kometen zu sein; nimmt man als reducirte 

Gr5sse dcs Halley'schen Kometen in der Nahe dcs Perihels Mt = 3'"5 an, so ergibt sich filr den 10. Juni 

die mit anderen Erfahrungen ubereinstimmende Fntdeckungshelligkcit 3'/»m- Auch die Position dcs 
Kometen widerstreitet dieser Annahme filr das Entdeckungsdatum nicht, denn nach der Rechnung stand 

dcr Komet in der durch die Plejaden bestimmten Sterndivision nicht nur am 17. Mai, sondern auch noch 

am 10. Juni. 

Fur das Jahr 530 oder 531 erwahnen abendlandischc Schriftsteller (siehe Pingre- 1, S. 315) einen 

grossen Kometen, dcr am Abendhimmel durch 20 Tage gesehen worden ist. Auch in China ist im October 

530 ein Komet gesehen worden, der vielleicht mit dem von den Europaern geschencn identisch ist 

(siehe Pingre 1, S. 316 und Monthly Notices, Bd. 12, S. 14(5). Ein Beobachtungstag ist nirgends genannt, 

Nach Hind kann dieser Komet der I fallcy'sche gewesen sein, in welchem Falle der Periheldurchgang 

auf den Anfang dcs November zu setzen ware, 

539- 

Dieser Komet stand nach den chinesischen Angaben (Pingre 1, S. 319 und 602; Biot S. 80; 

Williams Nr. 153) am 17. November in der durch <p Sagittarii und am 1. December in der durch [5 Arietis 

bestimmten Sterndivision, worauf er verschwand. In den von Pingre mitgetheilten Ubersetzungen ist 

ausserdem bemcrkt, dass der Komet am 22. November in dcr Nahe der Venus stand, deren Position nach 

Pingre am Abend dieses Tagcs X = 284c26', [5 = —2°23' bei cincr ostlichen Elongation von 42°22' war. 

Was den Schweif betrifft, so schien dcrselbe anfangs 1 Puss lang zu sein und war nach Sud-Ost gerichtet; 

er vergrosscrte sich allmalig, so dass er schliesslich 10 Fuss lang zu sein schien. 

Auch nach dem von Pingre citirten Bcricht des europaischen Schriftstellers Procopius hat die 

Schweiflange wahrcnci dcs Beobachtungszeitraumes zugenommen; cs heisst namlich, dass der Komet 
anfangs cine betrachtlichc Mannslange hatte unci in dcr Folge noch grosser vvurde. Nach diesem Pericht 

sah man den Kometen mehr als 40 Tage. 

Burckhardt hat es versucht, die chinesischen Angaben durch cine Bahn darzustellcn, die aber 

unvollstandig ist, indem einerseits nicht entschieden werden kann, ob sich der K'omct am 22. November 

im auf- oder niedersteigenden Knoten befunden hat, und andererscits auch die Neigung unbestimmt ist, da 

der zu 10° angegebene Betrag nur auf ciner Annahme bcruht (Monatl. Corr., Bd. 2, S. 415 und audi 

Bd. 16, S. 498). 

r= Oct. 20-62, %— ft —2551/./ oder 75'//, ft = 58° oder 238°, i = 10°, log q = 9-53307. 

Wegcn der Unvollstandigkeit und Unsicherheit dieser Bahn soil hier nur das vorgefiihrt werden, was 

Burckhardt sclbst aus seiner Rechnung abgeleitet hat. 

Am 17. November war die Distanz des Kometen von der Erdc A =0-2, am 1. December A = ()• 1, 

wodurch dcr Umstand dargestellt erscheint, dass die schcinbarc Schweiflange grosser geworden ist. 

Der Komet musste noch lange nach clem I.December sichtbar sein. Da er vor dem 17. November 

wahrscheinlich wegen seiner Conjunction mit der Sonne unci wcgen seines sikllichen Standcs nicht gesehen 

werden konnte, so fiihrt die yon Procopius zu 40 Tagen angegebene Dauer der Sichtbarkeit auf den 

27. December; fur cliescn Tag gibt die Rechnung: X = 48°, (3 = +7°; r = 1 "5, A = 0'7. 
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GrSsse und Helligkeit dcr Kometen und Hirer Schweife. 359 

Wenn man nun annchmen dilrfte, dass dcr Komet von jetzt an in Folge seiner Lichtschwache 

unkenntlich geworden, somit seine Helligkeit am 27. December schon von dcr (5. GrSsse gewesen ist, so 

ware, da 5 logrA = +0- 1 ist, auch die reducirte GrSsse nahe 6m; dieses Resultat ist aber naliiiiieh noch 

unsichcrcr, als die Bahn, nach wclcher es berechnet ist. Dcr Mond kann in dicscr Zcit nicht gcstort 
haben, da am 20. December Ncumond war. 

565- 

Als erster Beobachtungstag fur diesen Kometen wird in den chinesischen Berichten (Pingre 1, S. 322 

und 004; Williams Nr. 155, 161, 165) dcr 22., 23. und 24. Juli genannt. Dcr Komet stand zu dicscr Zcit 

bei 1, x und 0, cp im grossen Baren, wurde circumpolar, ging hierauf durch die durch a Pegasi bestimmte 

Sterndivision und verschwand im Aquarius, nachdem er ungefahr 100 Tage sichtbar gewesen war. Was 

seine Lange bctrifTt, so war er anfangs nur klein, indem er nach einem Berichte wic die Hand, nach cincm 

anderen '/10 Fuss lang zu sein schien; zurZeit seiner gr&ssten Lange schien er 10 Fuss, nach eineranderen 

Angabe mehrere Klafter und gegen das Ende seiner Sichtbarkeit noch immer 21/., Fuss lang zu sein. 

Burckhardt hat (Monatl. Corr., Bd. 10, S. 1(52) die folgenden zwei Positionen angenommen: 

5<>5 X P 
Juli 22 
November     4 

104" -29" 

o 

und aus denselben unter der Voraussetzung, dass die curtirte Distanz des Kometen p in dcr crsten 

Beobachtung entweder 1-2 oder 1 •'.'> gewesen ist, die nachstehenden zwei Bahnen abgeleitet; er hat, wic 
er bemerkt, vergebens kleinere Werthe von p versucht. 

T it—ii il i 

565 Juli    9 700 15s0 1180 

Juli   14-5 79'/2 lS9il» >2] 

Ich   habe  nach jeder dicscr Bahnen 5 Ortc  gerechnet U. ZW. nebsl dem crsten und Iclztcn Tag auch 

noch jeden zvvischenliegenden Neumondtag in Rcchnung gezogen. 

Nach dcr Bahn mit T = Juli 9'0: 

P 

I '2 

t'3 

log q 

9-.S56.S6 
9-92000 

565 

Jllli 22'0 
August      11  o 
September io-o 
October       9-0 
November   4-0 

109" 
98 

320 

3" 
312 

+52° 
67 

4-45 
- 6 
-17 

i°3 39 
94 33 

347 9 
3io 55 
510 26 

P 
+29" 15 

41  24 

57   18 
11   36 

+ o 34 

\-L 

17" <s 
' 45 32 

+ 177   44 
112   39 

-+• «S  55 

log r 

9-884 
9-986 
0-141 
0-254 

o'333 

log A 

(>- 1 36 
9-989 
9-741 
o-o66 
0-298 

5 lo8" ^A 

4-0-1 
- o • 1 
-o-6 
+ i-6 
+ 3-2 

47-1 
62 -7 
37'7 
30-9 

27"3 

Nach der Bahn mit 7 = Juli 14-5: 

56s a 0 X P 1.    1. log r log A 5 log ''A T 

Juli                     22    O   .     .     . no° 1-52° I04°24' -I 28°59' i6°23' 9-926 0-173 + 0-5 40?9 
August      11 -o . 102 63 07  3° 39    0 42 35 9-990 0-038 -t-o-1 58-3 
September io-o .   .   .   . 325 I 58 9  21 <'3 5> 1 (10    4 o-122 9'733 0-7 43 '7 
< >ctdber       9 -o .   , 310 •  5 511   21 + 12 31 +1 r 3    5 0-232 C024 •1-1-3 32'6 
November  4-0 313 -   18 310  30 —  0 24 H- 85  59 0-312 0271 + 2-9 28-8 

Ende der Erscheinung um Nach dieser Rechnung ist die theoretische Helligkeit vom Anfang bis zum 
kleiner geworden. Nimmt man unter dcr Voraussetzung, dass der : <S72 tjrosscnciassen Kleiner geworaen. winmu mttn UIILCI uci vuiauoaciz,ung, LUISS LIUI 

smber (wclcher Tag iibrigens nicht direct genannt, sondern nur aus der zu 100 Tagen 

larkeitsdaucr abgeleitet ist) in Folge seiner Lichtschwache unsichtbar geworden ist, mit 

•>, beziehungsweise 2'/2 Grttssenclassen 
Komct   am 4. Novem 

angegebenen Sichtbarkeitsdauer abg 
Riicksicht auf seinen ziemlich tiefen Stand als Helligkeit an diesem Tage 5'!T) an, so ergibt sich als rcdu 

cirte GrSsse ungefahr 2'!'5. 

Dass die Angaben Qber tlie scheinbare Schweiflange in den verschiedenen Berichten  recht auffallend 
von einander abweichen, hat natiirlich bci einem so willkiirlichen Maass nichts zu bedcutcn; ja ich mochtc 
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360 Johanti Holetschek, 

sogar auf die in den drei von Williams ilbersetzten Berichten ubereinstimmend zu 10 Fuss angegebene 

Maximallange kein besonderes Gewicht legen, vveil 10 eine runde Zahl ist und iiberhaupt in den Angaben 

der Chinesen iibcr die scheinbare Schweiflange sehr hanlig wiederkehrt. Ich habe die Angaben in der fol- 

genden Wcise, welchc der Gesammtheit der Berichte Geniige leisten dtirfte, der Rechnung unterzogen, 

5&5 c nach der 1. Bahn naeh der 2 

.luli 22   . •   (I) (0-03) (0-04) 

August I I   . •   (io) (0-21) (0'2.S) 

September 10   . •    (io) (0'20) (o-i7) 
November 4 • •   (2 Va) (0-2I) (o-i8) 

Dass der Schweif im Juli so kurz gesehen vvurde, obwohl der Komet dem I'erihcl vie! nithcr war als 
spider, kann auf die sommerliche Dammerung zurtickgefuhrt werden; dass er abcr im November, 4 Monale 

nach dem Pcrihel, noch so gross gewesen sein soil wie im August Oder September, ist ausserst unvvahr- 

scheinlich. Qbrigens findet sieh die Angabe, dass sich die Schweiflange gegen das Ende der Erscheinung 

nur bis auf 21/2 Fuss verkleinert hat, bios in einem einzigenBerichte (Pingre I, S.604; Williams Nr. 165). 

Da die obigen zvvci Elementensysteme cine entfernte Ahnlichkeit mit dem des grosser! Komcten vom 

Jahre 1.811 zeigen, und beide Komcten sehr lange sichtbar gewesen sind, so babe ich die von Burck- 
hardt fur den Komcten von 565 angenommenen Positioner! mit den Bahnelementen des Komcten 1811 1 

darzustellcn vcrsucht. Verlegt man, was das Naturgemasseste ist, die Perihelzeit in den Juli, u. z. der 

Einfachheit halber auf dieselben zvvci Tage, welchc Burckhardt durch seine Bahnbestimmungen gefun- 

den hat, so wird zvvar der erste Ort bis auf wenige Grade dargestellt, beim letzten abcr bleibt eine Diffe- 

renz von 27° in Lange und 20° bis 21° in Breitc. Es konnen also die chinesischen Angaben iibcr den 

Komcten von 565 durch die Bahn des Komcten 1811 1   nicht geniigend dargestellt wcrden. 

568. 

My    =6m(?). 

Die Bahnbestimmung dieses Komcten schcint sicherer zu sein, als cs bei der Mehrzahl der nach chi- 

nesischen Beobachtungen berechneten Kometenbahnen der Fall ist, u. z. darum, weil fur die Positionen 
des Komcten nicht ausschlicsslich Sterndivisionen, sondern auch noch bcstimnilc Sterngruppen angegeben 

sind. Von den Obersetzungen ist die von Biot (S. 65), auf welchc die unten citirten Bahnberechnungen 

gegriindet sind, etwas ausfiihrlicher und enthalt insbesonderc beslimmterc Zcitangaben als die Ober- 

setzungen von Gaubil (Pingre I, S. 323) und Williams (Nr. 163), 

Der Komet ist zuerst am 3. September in den durch jc und a Scorpii bestimmten Sterndivisionen 

gesehen worden; er war weiss wie Mchl und gross wie ein Scheffel. Er wurde allmalig grosser und ver- 

langerte sich (nach der Ubersetzung von Biot wie ein Stuck Stoff, nach den zwei anderen Obersetzungen, 

bis er 40 Fuss lang zu sein schicn) ; in der Ubersctzung von Williams ist noch beigefiigt, dass er an 

Gestalt einer Melone gleichkam. Am 27. September ging der Komet iibcr den Delphin, am 16. October kam 

er in die durch 'Q Andromedae und am 5. November in die durch [5 Arietis bestimmte Sterndivision; cr vcr- 

schwand, nachdem er 69 Tage, folglich bis zum 11. November, sichtbar gewesen war. 

Aus den filer enthaltcncn Ortsangaben hat Laugier (Comptcs rendus Paris, Bd. 22, S. 155) die nach- 

stchenden Positionen abgcleitet: 
568 x p 

September 27 .   . 2980 8' +32°42' 
October       16 .   .      2 36 + 19    o 
November    5 .   .    15  54 4-11   10 

und aus diescn  die folgendc Bahn berechnet, welchc mit der von Hind aus den chinesischen Angaben 

get'undenen Bahn (Astr. Nadir. Bd. 21, S. 279 und Bd. 23, S. 377) im Wesentlichen iihereinstimmt. 

T= 568 Aug. 29-33,  it—ft = 24°20;,   ft = 294° 15',   r::4°8',   log q = 9'95779. 
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Grosse mid Helligkeit der Kometen und Hirer Schweifc. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse : 

301 

568 X p X-Z 

September  3-o 
27 'O 

October     i6'o 
November   5'o 

II '0 

225" 
292 
352 

9 
12 

10" 

+ 15 
17 
16 

-I-16 

225 '33' 
296 42 
359 59 
14 55 
17 22 

+- 6°4i' 

35 35 
19 11 

11 10 

1- 9 5° 

+ 62°45' 
in    9 
154 26 
149 8 
145 29 

lo-T logA      5 log rA I      Y 

9-9bo 
0-018 
o-ogi 
0-168 
o-190 

9474 
9-°73 
9' 43« 
9'731 
9-8oi 

-2-8 
-4'5 
-2-4 
-0-5 

O'O 

IOO'-'I 
66-7 
25 -o 
21 "2 
21 -9 

Vollmond: September 22, October 21, November 20. 

Naeh dieser Rechnung ist der Komet der Erde sehr nahe gekommen, und aueh naeh derBahn von Hind 

(Astr. Nachr, Bd. 21, S. 280) Endc September bis auf A = 0-13. In Folge dieser Erdnahe konnte er sich, 

oline gerade ein machtiger HimmelskSrper sein zu miissen, unter einem sehr grossen Gesichtswinkel zei- 

gen, und in der That lasst die Beschreibung der Chinesen, wenn sic auch, wie in Cooper's Comctic orbits, 

S. 65, halbspottisch bemerkt wird, lauter StolT ist, mit Bestimmtheit erkennen, dass der Komet sehr gross, 

aber nicht gerade glanzend gewesen ist. Unter der Voraussetzung, dass der auf A = l reducirte Durch- 

messer des Kometen 3 Minuten war, was wohl kaum zu gross ist, muss das Gestirn wahrend seiner Erd- 

nahe so gross wie die Mondscheibe erschienen sein. 
Nimmt man unter der Voraussetzung, dass der Komet am 1 1. November in Folge seiner Liehtschwache 

verschwunden ist, fur diesen Tag die 0. Grosse an, so ergibt sich tils reducirte Grosse ebenfalls 0'!'0; aut" 

Grund dieser Zahl ware der Komet am 3. September mit der Auffalligkeit eines Sternes 3'"2 erschienen. 

Wahrend dieses Resultat gar nicht unwahrscheinlich ist, bleibt es dagegen sehr zweifelhaft, ob der 

Schweif des Kometen ansehnlich war oder nicht. Naeh der Quelle, auf vvelche sich die Ubersetzungen von 

Gaubil und Williams griinden, hat der Komet im September einen Schvveif gczeigt, der nicht klein 

gewesen sein kann, da er den Beobachtern 40 Fuss king zu sein schien; in der Obersctzung von Biot, in 

welcher sich der Komet, was nicht unerwahnt bleiben darf, unter den aussergcwohnlichen Sterner) ange- 

fuhrt [bidet, ist aber das Vorhandensein eines Schwcifcs nicht direct hcrvorgehoben, ansser etwa durch 

die Bemerkung, dass sich der Komet verlangert hat, wie ein Stuck Stoff. 
Naeh den Berichten bleibt es also unentschieden, ob der Komet einen langcn Schweif gehabt hat oder 

nicht; auf Grund der obigen Rechnung aber muss diese Frage verneint wcrden, u. z. darum, weil bei 

Af1 = 6ni und qz=0'Q eine bedeutende Schweifentwicklung nicht zu erwarten ist. Will man aber doch cine 

bedeutende Schweiflange wenigstens einigermassen wahrscheinlich machen, so kann dies durch die An- 
nahme geschehen, dass der Schvveif sehr lichtsclivvach war und nor in Folge seiner Erdnahe sehr weit 

verfolgt wei'den konnte. 

574- 

Aus diesem Jahre haben die chinesischen Annalen zwei Kometenberichte, vvelche sich anscheinend aui 

denselben Kometen beziehen und sich in der Weise erganzen, dass der zweite als die Fortsetzung des 

ersten angesehen wcrden kann. Der Anschluss ist zwar kein strenger, indem sich einige Differenzen zeigen, 

doch herrscht andererseits wieder eine so befriedigende Qbereinstimmung, dass es nicht noting erscheint, 

zwei verschiedene Kometen anzunehmen. 
Naeh dem ersten Berichte (Biot S. 05, Williams Nr. 107) ist der Komet zum ersten Male am 4. April 

•'Is ausserordentlicher Stern, somit vermuthlich ohne Schweif, »gross wie ein Pfirsich« und von blassblauer 

Farbe, 3° siidostlich von der Gmppc a, p, (),% Aurigae und P Tauri gesehen werden. Er wandte sich langsam 

"ach Ost und verlangerte sich allmalig, bis er 2 Fuss lang zu sein schien. Am 8. Mai trat er in die Gruppc 

°.'>,(p Ursae majoris, und am 23. Mai in das Viereck des grossen Baren. Als er aus dcmselbcn heraus- 

getreten war, wurde er allmalig kleiner (schwiicher). Er wurde im Ganzen durch 93 Tage gesehen, wofur 

jedoch naeh einer P>emerkung von Biot wahrscheinlich 03 Tage gelesen werden muss; darnach ware also 

der Komet bis zum 0. Juni gesehen worden. 

Denkschrlflen dor mathem.-naturw. CI, LXIILBd. 46 
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362 Johann Holetsckek, 

Es muss hier erwahnt werden, dass die Cbersetzungen von Biot und Williams an einer Stelle 

wesentlich von einander abweichcn. Wahrend namlich in tier Obersetzung von Williams zum 4, April 

bemerkt ist: . . . or war 3 Ellen lang, wandte sich langsam gegen Ost und wuchs mittlerweile bis zu 2 Ellen 

Lange..., was sich ofTenbar widerspricht, ist in der Obersetzung von Biot, an vvclehe ieh mich oben 

gehalten habe, anstatt: »Er war 3 Ellen odcr Fuss lang« zu lesen: »Er war davon (namlich von den 

genannten 5 Sternen in Auriga und Taurus) etwa 3 Grade.« Nach dieser offenbar sinngemasseren Ober- 

setzung von Biot bczieht sich also die citirte Stelle nicht auf die Schweiflange, sondern auf den Ort des 

Kometen. 

Nach clem zweiten Berichte (Pingre I, S. 605; Williams Nr. 168) sah man am 31. Mai (im 4. Monat) 

einen Kometen in derCircumpolargegend; cr war »so gross wie cine Faust«, von rothlicher Farbe, und schien 

15 Fuss lang zu scin (1 Tschang und 5 Tschi, da ein Tschang 10 Tschi enthalt). Am 9. Juni (im 5. Monat) 

war cr nordlich von t,x Ursae majoris, worauf cr vcrschwand. 

Diese letzte Position wcicht von derjenigen, welche nach dem crstcn Hcrichtc filr den 9. Juni zu 

erwarten ist (siehe unten das Resultat der Rechnung), so bedeutend ab, dass sic in dieser Form nicht mit 

dem ersten Berichte vereinigt werden kann. Norcllich von i,xUrsae majoris ist der Komet allerdings auch 

nach clem ersten Berichte gewesen, aber schon im Mai, u. zw. urn den 8. Mai herum, als er in die Gruppe 

0, o, 'f Ursae majoris trat; denn wenn der Komet auf der Norclseite von t, % Ursae majoris war, so war er 

damit auch in tier Nahc von 0, o, cp Ursae majoris. 

Der Hauptgrund der Differenz zwischen dem zweiten und dem ersten Berichte scheint also im Datum 

zu liegen. An dem Monate Juni darf jedoch nicht geriittelt werden, weil der Obergang vom 4. zum ,r>. Monate 

am 5, Juni (Neumond) war, wodurch bestatigt wird, dass das crstc Datum (der 31. Mai) in den 4., das 

zvveite (der 9. Juni) dagegen schon in den .r>. Monat gcfallen ist. 

Urn nun doch den zweiten Bericht mit dem ersten in IJbereinstimmung zu bringen, bleibt vvohl nichls 

Qbrig als anzunehmen, dass das zur Position i, % Ursae majoris gehorende Datum (ein Tag im Mai) weg- 

geblieben ist, und class man den Kometen am 9. Juni zum lelzten Male gesehen hat, ohnc dass aber an- 

gcgeben ist, an welcher Stelle. 

Da dieses letzte Datum, namlich der 9. Juni, von dem aus dem ersten Hcrichtc hervorgehenden Extinc- 

tions-Datum nur um drei 4'age verschieden ist, so scheint der Komet in dieser Zeit wirklich dem blossen 
Auge entschwunden zu sein. 

Die beiden Berichte weichen zwar auch hinsichtlich der Schweiflange (dort 2, hier 15 Fuss) bedeutend 

von einander ab, doch hat diese Differenz wenig zu bedeuten, insbesonderc wenn man annimmt, dass die 

beiden Berichte von zwei verschiedenen Beobachtern herriihren, welche bei dem Versuchc, die scheinbare 

Schweiflange durch ein Langenmass auszudri'ickcn, ganz vcrschieden geurthcilt haben. Diese Verschicdcn- 

heit zeigt eben nur vvieder, wic wenig solche vercinzeltc, in einem unbestimmten Sinne ausgedriickte 

Schweiflangen werth sind, und wie wenig es gerechtfertigt ist, die Ellen odcr Fuss als Winkelgrade anzu- 

sehen. 

Der zweitc Bcricht stcht somit trotz einiger Differenzen mit dem ersten nicht im Widerspruche; 

cr sagt aber eigcntlich nichts Neucs, ausser dass der Komet zum lelzten Male am 9. Juni gesehen wor- 

den ist. 

Dass dev Komet im ersten Berichte als bliiulich, im zweiten als rothlich bezcichnet ist, kann lcicht 

durch die Annahmc crkliirt werden, dass er das cine Mai in der Dammerung, das andere Mai durch dunstige 

Luft gesehen worden ist. 

Aus dei- Biofschen Obersetzung des ersten Berichtes hat Hind (Astr. Nachr. Bd. 21, S. 282, und lid.2?>, 

S. .'177) die folgendc Bahn abgeleitet, die er aber selbst als sehr unsicher bezcichnet. 

T— 574 April 7-29,  TT—ft = 15° 22',  &=128°17',   * = 46e31'j  log# = 9'9836. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und ihrer Schweife. 363 

574 

April 
Mai 

Juni 

4-0 
<S-o 

23-0 
31-0 
9-0 

7o" 
112 
144 
ifal 
176 

H-30 
60 

62 
I 60 

73"39 
103 5' 
120 49 
131    9 
143 29 

\-L 

H 7C 22' 

37 
46 

31 
6 

49 13 
1-51 28 

+ 57=24' 
54 5' 
57 29 
60  12 

H-63 5« 

logr log A 5 log rA T 

9' 984 
0-041 
C094 
0-133 
Q-I55 

9' 999 
0-040 
0-074 
0-095 
o-121 

— o-1 
+0-4 
H-o-8 
H-1 • I 
4-1 "4 

6i?3 
54-8 
49" 3 
46-3 
43 "i 

Vollmond: Marz 23, April 21, Mai 21, Juni 19. 

Die theoretische Helligkeit des Kometen hat nach dieser Rechnung vom Anfange bis zum Ende der 

Erscheinung nur sehr wenig, namiich nur um 1 ]/2'" abgenommen; es kann somit die Helligkeit am Anfange 
und am Ende des Beobachtungszeitraumes unter der so haufig zutreffenden Voraussetzung, dass der Komet 

bei der Helligkeit 3'n aufgefallen, und bei der Helligkeit (>'" unsichtbar geworden ist, nicht in Qbereinstim- 

mung gebracht werden, Nimmt man aber trotzdem die hier genannten Helligkeiten an, so ergibt sicb als 

reducirte Grosse aus dem Sichtbarwerden 3m, aus dem Qnsichtbarwerden na.be -I'/V"; tlcr richtige Wertb 

von Af, liegt vielleicht zwischen diesen beiden Zahlen. 
Fiir die Schweiflange lasst sich zwar kein bestimmter Wertb linden, doch ist man zu der Annahme 

berechtigt, dass sie nur eine massige gewesen ist, weil der Komet im ersten Berichte, welcher vor dem 

zweiten jedenfalls den Vorzug verdient, nur als aussergcwohnlicher Stern bezeichnet ist. Im Mai scheint 

die Schweiflange ihr Maximum gehabt zu haben, doch ware sie vermutblich zu gross geschatzt, wenn man 

aus dem zweiten Berichte die Folgerung Ziehen wollte, sie sei am 31. Mai 15° gewesen; man erbalt namlich 

in diesem Falle e = 0,62, eine Schweiflange, welche wegen ihrer bedeutenden GrSsse schon aus dem 

Grunde sehr unwahrscheinlich ist, weil sich der Komet nach der obigen Bahn der Sonne nur bis qz=0-QQ 

genahert hat, 
Da zu diesen Unbestimmtheiten auch nocb die I Insichcrheil del' Hahnelemenle hinzutritt, so isl bei 

diesem Kometen kein nennenswerthes Resultat zu gewinnen. 

Im Jahre 608 isl in China ein Komet gesehen worden (Pingre I, S. 607), der von der Sterngruppe a, 
P, 0, 1 Aurigae und [i Tauri durch den grossen Baren ging und bis zum Scorpion (bang) gelangte, wo er 

verschwand. Dieser Lauf wird nach Mind durch die Bahn des 1 lalley'sehen Kometen dargestellt, wenn 

der Periheldurchgang in die Nahe des 1. November gelegt wird. Leider ist aber nur der Lauf angegeben 

Und gar kein Bcobachtungslag, ja nicht einmal ein Monat gcnannl. 
Ebenso kann nach Hind ein Komet, der in China im Jahre 684 am 6. September im Westen gesehen 

wurde, 10 Fuss lang zu sein schien, und am 9. October verschwand, mil dem I lalley'sehen Kometen iden 

tiflcirt werden, wenn die Peribelzcit in den October gelegt wird. Leider sind fiber den Ort des Kometen 

keine anderen Umstande angegeben; auch zeigen sich in den Obcrsetzungen beziiglicb der Zeitangaben 

wesentliche Differenzen, und in der von Biol sogar zwei Widerspriiche, die nicht mil Stillschweigen iiber- 

gangen werden diirfen. 
Der Vorwurf der Abweichung zwischen den Qbersetzungen trifft eigentlich nur die Qbersetzung von 

Williams. Wahrend der Komet nach den in den Hauptpunkten ubereinstimmenden Qbersetzungen von 

Gaubil (Pingre I, S. 333) und Biot (S. 80) am 6. September gesehen wurde, 10 Fuss lang zu sein schien 

Und am 9. October verschwand, selzt Williams (Nr. 186) die beiden Zeitangaben um einen ganzen Scxa- 

gesimal-Cyclus, d. i. um 60 Tage fruher an; er macht zwar auf die Differenz zwischen seiner Qbersetzung 
und der von Biot aulmerksam, bemerkt aber, dass durch die Rechnung das herauskommt, was er ange- 

geben hat, namlich Juli <S und August 10. Bei genauerer Untersuchung zeigt sich jedoch, dass Williams 

offenbar den in das Jahr 684 fallenden Schaltmonat Qbersehen bat; es sind demnach die Umsetzungen von 

Gaubil und Biot die richtigen. 
Die Qbersetzung von Biot enthalt zwei Zusatze, welche mil dem Haupttheile der Qbersetzung in 

einem stbrenden Widerspruche stehen, aber — vielleicht gerade aus diesem Grunde ~ in der Qbersetzung 

vonGaubi] weggelassen sind. Der erste Zusatz Hndel sich in der Zeitangabe, aus welcher der 6. September 

46* 
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364 Johann Holdsckek, 

abgeleitet ist: Periode Wen—ming, 1. Jahr, 7. Monat, Tag Sin-wei; bei Biot ist aber zum 7. Monate noch 

beigefiigt: 12. Tag. Da nun der chinesische Monat mit dem Neumonde beginnt und im Jahre 684 unter 

anderem am 16. August Neumond war, so kann der 12. Tag des 7. Monates nicht der 6. September gewesen 

sein. Nach Dr. Kiihnert ist die Difl'erenz einfach auf einen Druckfehler bei Biot zuriickzuftihren, indem 

hier der 12. Tag dureh den 22. Tag ersetzt vvcrden soil. 

Der zweite Widerspruch in der Ubersetznng von Biot liegt darin, dass der vom 6. September bis zum 

9. October — somit 33 Tage — gesehene Komet durch 49 Tagc sichtbar gewesen sein soil. 

Naeh einer Mittheilung von Dr. Kiihnert findct sieb im Tang-shu keine Angabe, dass der Komet 

49 Tage siehtbar war, vvohl aber liisst die Stelle: "Zu Sin-wei gab es einen Kometen, er tauchte im Weslen 

auf« die Moglichkeit zu, dass der Komet vielleicht auch schon vor dem 6. September gesehen worden ist. 

Wenn das der Fall ist, so konnte die zu 49 Tagen angegebene Dauer der Sichtbarkeit immerhin reell sein, 

u. zw. in der Weise, dass der Komet zum erstcn Male allerdings schon am 49. Tage vor dem 9. Oetober, 

somit am 21. August, aber vielleicht im Ostcn, und erst vom 6. September an im Westen gcselicn worden 

ist. Leider liisst sich in diese Sache kcinc Gcwisshcit bringen, weil ilber den Lauf des Kometen gar nichls 

angegeben ist. 

760. 

Der Komet dieses Jahros kann nacb Laugier (Comptes rendus Paris, Bd. 23,, S. 136) als cine gesicherte 

Erschcinung des 1 falley'schen Kometen betrachtet werden, wobei der Periheldurchgang auf den I 1. Juni zu 

setzen ist. Der Komet ist in China (Pingre I, S. 336; Biot in Comptes rendus Bel. 15, S. 952; Williams 

Nr. 194) zuerst am 16. Mai im Ostcn gesehen worden; er war von weisser Farbe und schicn I Fuss lang 

zu sein. Er gtng rasch nach Ostcn; zur Bezeichnung seines Laufes sind nicht wenigcr als 9 Sterndivisionen 

genannt, aber leider ohnc Datum. Seine Erscheinung dauerte im Ganzen 50 Tage (somit bis zum 5. Juli). 

Als vorletzte Position ist die Gruppc a, y, C Leonis angegeben, in welcher sich der Komet nach der Kcch- 

nung von Laugier urn den 25. Juni befand. Als letzle Position ist ft Virginis angegeben. 

Nach cincm zweiten, aber sehr mangelhaften Berichtc (Pingre 1, S. 61 I ; Biot a. a. 0.; Williams 

Nr. 195) ist der Komet am 20. Mai (am 1. Tage des SchaHmonates) im Westen gesehen worden und nach 

Beginn des 5. Monates (somit bald nach dem 18. Juni) verschwundon. Nach diesem Berichte schicn er 

10 Fuss, nach der Ubersetznng von de Cuignes mehrcre Klal'ter (Tschang) lang zu sein. Aus den 3 Angaben 

iiber die Schweiflange liisst sich mit Sicherheit vvohl nur das cine folgern, dass der Schweif nicht kurz, aber 
auch nicht ungcwohnlich lang gewesen ist. 

Mit den Elemental 

T= 760 Juni 11 -0, TC—& = 110°40', ft = 40° (V,    i = 163°0' log q = 9-7668 

erhalt man : 

760 

M:ii i6'o 
Juni 25-0 
Juli 5-° 

27° 
138 
156 

+i8e 

27 
+ 12 

). \-L 

3o°56' j   +6°24' 
132    8  I      9 55 
154 10 I  +2  11 

-27 = 39' 
+ 35 25 
+47 54 

log ;• 

9-910 
9'<S2i 

9^95 

log A      5 log /-A 

0-190 
9-740 
9'953 

I 0-5 
2 • 2 

-08 

7 

36?2 
1.3-8 
74-0 

Vollmond: Juni 3, Juli 2. 

Nimmt man an, dass der Komet, als er am W). Mai dem freien Auge auizul'allen begann, von der .",., 

mindestens aber von der 4. Grosse war, so erhalt man als reducirte Grosse 2'!'5 bis 3"'5. Dieser Werth ist 

zwar bedeutender als diejenigen, wclche man aus den neuercn Frscheinungen des Halley'scben Kometcn 

findet, doch dilrfte zu der Auffiilligkeit des Kometen auch der am Entdeckungstage vermuthlicii schon 

vorhanden gewesene Schweif beigetragen haben. 

Zu derselben Folgerung gelangt man, wenn man die Untersuchung umkehrt, namlich nachsicht, welche 

Helligkeit der Komet auf Grund einer ncucren Erscheinung des llalley'sehen Kometen, u. zw. speciell der 

von 1835 gehabt haben mag.   Dem 16. Mai 760, 26 Tage vor dcm Perihel mit log r =9*91, cntspricht im 
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Grosse und Helligkeit dcr Kometen und Hirer Schweife. 365 

Jahrc 1835 der 21. October, in wclchcr Zeit dcr Komct von einigen Beobachtern in die 1., von andcrcn in 

die 2. Grossenclasse eingereiht wurde, das letztere abcr wahrscheinlich nur deshalb, weil cr schon ziemlich 

tief am Abendhimmel stand; es soli daher die 1. Grosse angenommen werden. Da nun log A am 21. October 

1835 9'59, am 10. Mai 760 dagegen 0-19, also urn 0-00 grosser, demnach 5 log rA um 3-0 grosser war, 
so folgt, dass der Komct an dicscm Tage von dcr 4. Grosse gevvesen ist. 

.Dicsc Helligkeit ist etvvas geringer als diejenigc,_bei wclchcr die meistcn Kometen mit blossen Augcn 

entdeckt worden sind. Bcachtet man abcr, dass sich die hierbenutztc Grosscnschatzung vom October 1835, 

also auch die daraus fur den 16. Mai 760 berechnctc Grosse nur auf den Kern, mit Ausserachtlassung von 

Ncbelhiillc und Schweif, bezicht, und dass die Wahrnehmbarkeit des Halley'schen Kometen 20 Tage vor 

dem Perihcl durch die Mitwirkung von Ncbelhiillc und Schweif offenbar schon bedeutend gesteigert wird, 

so erscheint es immerhin moglich, dass der Komct im Jahrc 760 dem blossen Augc schon damals auffallen 

konnte, als sein Kern nur von der 4. Grosse war. 

Die theoretische I [elligkeit des Kometen ist am 5. Juli um mehr als cine Grossenclasse bedeutender als 
am 16. Mai; dass abcr der Komct trotzdem nach dem 5. Juli nicht mehr gesehen worden ist, hat seincn 

Grund offenbar darin, dass er immer tiefer gegen den abcndlichen ] lorizont geruckt ist. 

770. 

Af1 = 3»(?). 

Der Bericht iiber diesen von den Chinesen beobachteten Kometen (Pingre 1, S. 611; Biot S. 79; 
Williams Nr. 107) ist in den Obersetzungcn von de Guignes und Biot in zvvci 4'heile getrennt, die 

offenbar zusammengehSren, obwohl Pingre von zwei Kometen spricht. Nach dem ersten Thcile des 

Berichtes ist dcr Komct am 26. Mai in dcr Sterngruppe v., p, 6, 1 Aurigae und p Tauri erschienen. Bei der 

Beschreibung des Kometen wcichen dieUberselzungcn von Biot und Williams insoferne von einander ab, 

•'lis der Begriff »nicht gewohnlich« oder »nicht in der Ordnung« in der ersten Qbersetzung auf das Gestirn 

selbst, in der zvveiten aber nur auf den Schweif bezogen ist; wahrend namlicb die Qbersetzung von Biot in 

Qbereinstimmung mit andcrcn chinesischen Kometenberichten sagt: »Es war ein aussergewShnlicher Stern 

mit einem Lichtschweife«, heisst es in der Qbersetzung von Williams: »Its luminous envelope appeared 
much disordered.* Nach dieser zvveiten Qbersetzung ware also der Kometenbericht won] so zu deuten, dass 

der Schweif nicht die gewohnliche, an anderen Kometen beobachtete Gestalt hatte, und in derThat kdnnten 

Unregelniiissigkcilen in der Sichtbarkcit des Schweifes leicht dadurch veranlasst worden sein, dass der 

Komct nahe am nordlichen Horizonte und vielleicht auch in derDammerung stand, aber trotzdem erscheint 

die erste Qbersetzung naturgemasser. Als schcinbarc Schwciflange ist in den Qbersetzungcn von Biot und 

Williams 30 Fuss, bei de Guignes 3 Klafter angegeben, was auf dasselbe hinauskommt. Es sei noch 

bemerkt, dass bei Williams die Qmsetzung des ersten Datums fehlt, und daher der Komet nicht vom 

26. Mai, sondcrn vom  15. .luni datirt ist. 
Nach dem zweiten Thcile des Berichtes ist am 15. Juni ein Komct von weisscr Farbe im Norden 

gesehen worden. Am ID. Juni ging derselbe gegen Osten, naherte sich hierauf der Gruppe 8, £ Aurigae etc. 

und war am 9. Juli beim Kopfe des nordlichen Jagdhundes (Asterion) unter 7] und C Ursae majoris. Am 

25, Juli sab man ihn nicht mehr. 
Aus diesen Angaben hat Laugier (Comptes rendus Paris, Bd. 22, S. 156) die folgenden Positionen 

abgdeitet: 
770 x P 

Mai       26 61 ?4 -+-2i?o 

Juni        19 66-o +3<^»"S 

Juli         9 155'4 +53"° 

und aus denselben die nachstehenden Bahnelemente berechnet, welche von denen, die Hind angegeben hat 

(Astr. Nadir. Bd. 23, S. 377), nicht wesentlicb verschieden sind: 

J=770 Juni 6-504, T.—ft = <Xl° 52', & = 90°59' i=U8°\l', log q = 9-807664. 
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^m Jo h a n n Ho lets c h c k 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

770 

Mai 
Juni 
Juli 

26'O . 

19-o . 
9-0 . 

25-0 . 

53° 
53 

188 

+410 

57 
-1-55 
-  9 

\~L 

6i°42' 
66 52 

156 39 
211  23 

H 
1 

-21°   3' 
36   36 
52   13 

-1 -  3  25 

-  6°   1' 

• 23 43 
+ 46 58 
+ 86 23 

log r log A      5 log rA 

9-838 
9-842 

9-967 
o'o66 

0-181 
9-921 
9-521 
9-803 

I <>- 1 
— I '2 
— 2'6 

-0-7 

33°3 
82-9 
95- 8 
60 6 

Vollmond: Juni 13, Juli 12. 

Die theoretische Helligkeit des Kometen war naeh dieser Rechnung im Juli grdsser als im Mai, und es 

ist daher im ersten Augenblicke befremdend, dass der Komet am 25. Juli nicht mehr gesehen worden ist. 

Das Mondlicht kann nicht gestSrt haben, da am 27. Juli Neumond war. Wenn man abcr annimmt, dass um 

die Mitte des Juli durch einige Zeit ungtinstiges Wetter war, und dabei beachtet, dass der Komet in Folge 

seiner ziemlieh bedeutenden Erdnahe inzwischen rasch naeh Siiden gegangen ist, so kann der Umstand, 

dass man ihn am 25. Juli trotz seiner ansehnliehen 1 [elligkeit nicht mehr gesehen hat, leicht durch die 

folgende Combination crklart werden: Man hat den Kometen am 25. Juli nicht gesehen, vveil man ihn noch 

in der Circumpolargegend vermuthete, wahrend er an seinem thatsachlichen Orte, wo man ihn nicht vermu- 
thete, leicht iibersehcn werden konnte, weil er bei Beginn der Nacht schon ziemlieh tief am siidwestlichen 

odor westsiidwestlichen llorizonte stand; auch ist es moglich, dass die Helligkeit an diesem Tage schon 

wesentlich geringer war, als das Verhaltniss l:r*A8 erwarten lasst, u. zw. darum, weil der Radiusvector 

schon bedeutend grosser war als zur Zeit des Perihels. 
Am 26. Mai dtirfte der Komet, da er bei nur 22° Elongation von der Sonne, also offenbar in der 

Dammerung ziemlieh tief am llorizonte aufgefunden worden ist, nicht schwacher als ein Stern 3. Grosse 

gewesen sein; die reducirte Grftsse ist unter dieser Annahme 3m. 

Kih- die Schweiflange lasst sich aus der einzigen Angabe vom 26. Mai nichts Bestimmtes ableiten. 

Naeh der obigen Rechnung konnte sich tier Schweif nicht im Mai, sondern erst im Juni und Juli in seiner 

grossten Lange zeigen, weil erst in dieser Zeit the Distanz von der Erde A klein und tier Winkel 7 gross 

war; es isl daher nicht vvalirseheinlieli, dass tier Komet schon am 26. Mai seine grSsste Schweiflange 

gezeigt hat, und noch weniger ware es hier gestattet, the Fuss als Grade in die Rechnung einzufilhren, weil 

unter dieser Annahme fur den 26. Mai die Bedingung 7 > C nicht hinreichend erfiillt ist. 

837- 

M, = 4'" (?). 

In dieses Jahr fallt naeh Hind (Monthly Notices, Bd. 10, S. 55) cine Erscheinung ties 1 lalley'sehen 

Kometen. Die chinesischen Annalen berichten nun allerdings sehr ausfuhrlich iiber einen vom 22. Marz bis 

zum 28. April gesehenen Kometen (Pingre I, S. 340 und 613; Biot S. 78; Wil liams Nr. 205), der jedoch 

naeh der von Pingre abgeleiteten Bahn nicht der Halley'sche gewesen sein kann, weil die Knotenlange 

von der des I lalley'sehen Kometen um nahe 180° verschieden ist. 

Ausserdem linden sich aber in den chinesischen Annalen noch vier, paarweise zusammengehSrende, 

Notizen (Biot S. 65; Williams Nr. 206—209), und these konnen naeh Hind auf den 1 lalley'sehen 

Kometen bezogen werden, wenn tier Periheldurchgang in den April gelegt wird; es siiul die folgenden: Am 

2'.). April sah man im unteren Theile der durch die Gruppc y, », X, (j, Geminorum bestimmten Sterndivision 

einen aussergewohnlichen Stern, welcher am 21. Mai verschwand (Williams Nr. 200 und 208); am 3. Mai 

sah man nahe bei v Virginis einen aussergew5hnlichen Stern, welcher am 17. Juni verschwand (Williams 

Nr. 207 und 201)). Durch die von Pingre angegebenc Bahn lasst sich von diescn Positionen nur die zweite, 

nicht aber die crste darstellen. ICbenso konnen die Aufzeichnungen der Europaer iiber einen vom I 1. April 

bis zum 7. Mai gesehenen Kometen mit denen tier Chinesen, wie Pingre zeigt, nicht vollstandig in I Jber- 

cmstimmung gebracht werden. 
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Grosse und HeUigkeit der Kometen und Hirer Schweife. 367 

Hind kommt bezuglich tier Identifloirung mit dem Hatley'schen Kometen zu foJgendem Schlusse- 

Sollte der am 29. April und am 3. Mai wahrgenommene aussergewohnliche Stern nicht der Halley'sche 

Komet gewesen sein, so ist derselbe bei dieser Erscheinung wahrscheinlich gar nicht registrirt worden. 
Was nun den Kometen von 8157 betrifft, der in unseren Komctenverzeichnissen durch die von Pingre 

angegebene Bahn reprasentirt ist, so ist derselbe in China vom 22. Marz bis zum 28. April sehr fleissig, vom 
6. bis zum 1 2. April sogar jeden Tag beobachtet worden, aber wic gewohnlich nur durch Angabe der Stern- 

divisionen; iiber die Declinationen odcr Breiten lindet sich keine bestimmte Andeutung, doch kann nach 

einerFolgerung von Pingre wenigstens die nordliche Declination keine bedeutende gewesen sein. Pingre 

hat zum Theile aus den Schweifrichtungen, zum Theile aus der Bemerkung, dass der Komet am 12. April 

gegen Nordwest gegangen ist, die Folgerung gezogen, dass der Komet am 10. April im aufsteigenden Knoten 
gewesen ist, und hat als wahrscheinlichste Neigung der Bahn 10° bis 12° (retrograd) gefunden, so dass 
also i— 169° angenommen werden kann. Das Elementensystem ist: 

7=837 Marz DO, %—ft = 277"30', ft = 206°33', * = 169°, logq = 9• 763428. 

In der folgenden Rechnung habe ich der Gleichmassigkeit wegen durchaus den Mittag gewahlt, obwohl 

die Beobachtungsstunden gegen Ende April jedenfalls andere gewesen sind, als am Anfange tier Erschei- 
nung. Zwischen April 1 1 und 14 liegt die Opposition mit der Sonne. 

837 

Marz 22 '0 
April 6 -o 

y.o 
10-o 

I I 'O 

14-0 

28 "0 
Mai 2 1 'O 
J u 11 i 17'0 

p 

32 

312 
309 
266 
211 

160 
148 

'49 
152 

? ° — 20 

22 

23 
23 

7 
+ 15 

iS 
18 

+ 17 

3i8« 14' 
308 15 
30.S 19 
265 18 
211 43 
156 3 
143 54 
144 43 
148 27 

-4=58' 
4 21 

-4    7 
o    o 

+ 5   I2 

6    2 
5 22 

5  i3 
-1-5 13 

\-L 

- 47°37 
72 13 
76    ,8 

119     4 
-173 37 

+ 127 49 
102  n 

So  58 

-I-   58  58 

log r log A 

9-871 
9-984 
9-991 
O'OI 1 

0-018 

0-037 

o • 118 

0-223 

o- TI6 

9 • 866 
9-258 

9'i59 
8 650 

8 584 
9 • f 1 7 
9 • 816 
0-175 
0-380 

5 log r\ 

-i'3 
-3-8 
- 4 • 2 
-6-7 
-7-0 
-4-2 

-0'3 
+ 2-0 
-1-3' 5 

T 

85 °o 
97 "4 
95'5 
58-8 
8-i 

46-9 

48 7 
36-8 
24-9 

Vollmond: Marz 2,r), April 23, Mai 23, Juni 21. 

Das Ende der Krscheinung kann zu einer I lclligkeitsbcstimmung nicht vcrvvendet werden, weil die 

Zeit des Verschwindens nicht bestimmt angegeben ist. Sollte der Komet, wic der chincsischc Hauptbericht 

Sagt, nach dem 28. April wirklich nicht mehr geschen worden sein, so kann er an diesem Tage doch noch 

nicht an der Grenzc der Sichtbarkcit gestanden sein, da sein Schweif noch immer cine anschnliche Lange 

gehabt zu haben scheint. Auch wenn sich, was ja immerhin mdglich ist, das am 21. Mai odcr das am 
17. Juni bcobachtetc Verschwindcn eincs aussergewohnlichen Stcrnes auf den Kometen bezichen sollte, so 

konnen diese Momente doch nicht beniitzt werden, weil man nicht weiss, ob man den ersten Oder den 

zweiten odcr vielleicht beide mit dem Kometen in Verbindung bringen soil. Cberdies ist es nicht unwahr- 
scheiniich, dass bei diescn Extinctionen auch das Mondlicht mitgewirkt hat, indem derMond an jedem der 

genannten Tage schon nahezu voll war. 
Es kann also nur die crste Aufialligkcit des Kometen als Anhaltspunkt zur Beurtheilung seines llellig- 

kcitseindruckes beniitzt werden. Da der Komet, als er am 22. Marz zum ersten Male gesehen wurdc, zicm- 

lich weit stldlich stand, so war er wohl nicht schwacher als von der 3. Grosse, und dernnach wtirde sich 

nach der Bahn von Pingre als reducirte Grosse 4'!'3 ergeben. 
Auf Grand dieses Resultates war der Komet am 28. April noch von der 4., am 21. Mai aber schon von 

der (1. Grosse, clurfte also bis gegen die Mitte des Mai sichtbar gewesen sein, dernnach ungefahr so lange, 

als die Europaer angeben (7. Mai); cine Bestaligung darf man aber hierin nicht crblicken, weil die Rech- 

nungsgrundlagen zu unsicher sind, und moglicher Wcisc nicht ei'nmal zusammengehoren. Im Juni clurfte 

der Komet wohl kaum mehr sichtbar gewesen sein, denn die cinzige Notiz, wclche auf den Juni vvcist 

(Williams Nr. 209), steht zu abgcrissen da, als dass man sic mit Sicberhcit auf den Kometen bezichen 
konnic. 
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368 Johann Hoietschek, 

Der Schweif des Kometen scheint besonders auffallend gewesen zu sein, da er in dem chinesischen 

Berichte fast jeden Tag erwahnt ist. Beachtenswerth sincl die Angaben iiber die Richtung des Schweifes- 

Anfangs war der Schweif gegen Westen gerichtet, am 1 l. April (zur Zeit tier Opposition mit der Sonne) 

gegen Norden, und vom 12. April an gegen Osten. Dazu ist am Schlusse der Beobachtungen bcmerkt: 

• Es ist eine constante Kegel, dass, wenn ein Komet am Morgenhimmel erscheint, derselbe (namlich sein 

Schweif) gegen West gerichtet ist, und wenn er am Abcndhimmel erscheint, gegen Ost.« In dieser Bemer- 

kung stcckt zwar die seit Apianus bekannte Regel, dass der Schweif eincs Kometen von tier Sonne 

abgewendet ist, abcr bcstimmt, d. h, in Bczug auf die Sonne ist sie tlarin nicht ausgcsprochen, ein Urtheil, 

welches auch schon Arago iiber diese Bemerkung der Chinesen gcfallt hat (Comptes rendus Paris, Bd. 10 

S. 751). 
Der Schweif schicn am 7. April 20 Fuss lang und .'i Fuss breit zu sein, und zeigte sich tiberhaupt von 

diesem 'Page an auffallend breit, vermuthlich darum, weil man wegen der bedeutcndcn Annaherung an tlie 

Erde jetzt auch die entferntercn Partien des Schweifes besser sehen konnte. Am 10. April zeigte sich das 

Ende des Schweifes sogar in zwei Anne gespalten, von denen der eine gegen die durch a Librae, der andere 

gegen tlie durch 7t Scorpii bestimmte Sterndivision gerichtet war; am 1 1. April, als der Schweif gegen Norden 

gerichtet war, zeigte sich aber diese Gabelung nicht mehr. 

Die Angaben iiber die scheinbare Schweiflange steigen, wie man aus der folgenden Zusammenstellung 

sieht, von 7 Fuss (am 22. Miirz) bis auf 80 Fuss (am 14. April), worauf ein jiiher Abfall folgt, indem fiir den 

letzten Beobachtungstag (28. April) nur noch eine Lange von 'A Fuss angegeben ist. Will man these Langen 

in wahre Langen umrechnen, so darf ein Fuss nicht als ein Grad genommen werden, weil unter dieser 

Annahme die Forderung, dass C<f sein muss, nicht durchgehends erfiillt werden kann. Nach der Bahn 

von Pingre musste tier Schweif am 11. April am meisten perspectivisch verkiirzt sein, und sonderbarer 

VVeise gibt gerade fiir diesen Tag die Ubersetzung von Williams einen wesentlich kleineren Werth als 

tlie Ubersetzungcn von Gaubil und Biot, namlich statt 60 nur 6 Fuss, also nur den zehnten Theil; ein 

besonderes Gewicht darf jedoch auf dieses immerhin beachtenswci'fhe Znsammentrcffen nicht gelegt werden, 

tla dasselbe auch durch einen Druck- odcr Schreibfehler entstanden sein kann. Ich babe mir aber diesen 

Urr.stand in der VVeise zunutze gemacht, dass ich bei dem Vcrsuehe, fiir die wahre Schweiflange wenigstens 

relative Wcrthe abzuleiten, auch von den anderen Langen den zehnten Theil ('/,„ Fuss) genommen und 

denselben als Winkelgrad in Reclinung gezogen habe. 

837 C V10C c 

Miirz         22 . •     (7) (0-7) (0-009) 

April           6 . •   (10) (0 (0 • 003) 

7 • •   (20) (2) (0-005) 

10 . •   (5o) (5) (0-005) 

11 . •   (60) (6) (0-108) 

14 . •   («o) (8) (0-029) 

28 . •      (3) (o-3) (0005) 

Ich habe diese Reduction der Schweiflangcn hauptsachlich darum gemacht, weil ich sehen wollte, ob 

tlie wesentlich verschiedenen Langen, welche fiir die einzelnen 'Page angegeben sind, durch tlie Bahn von 

Pingre erklart werclen konnen. Das ist nun, wie man aus den Zahlen c sieht, nicht tier Fall. Es stehen 

namlich einige dieser Zahlen, namentlich die fiir April 10 bis 28, in einem so grellen Missverhaltnisse zu 

einantler, dass sie wohl kaum cine Vorstellung von den wirklichen Andcrungcn der wahrcn Schweiflange 

geben, Ob dieses Missverhaltniss durch die Abweichung der Schweifrichtungen von der Verlangerung des 

Radiusvectors oder durch die Ungenauigkeit der Bahnelemente, Oder vielleicht dadurch verursacht vvorden 

ist, dass die Angaben iiber die Schweiflangen doch nicht alio, wie man bei einem und demselben Kometen 

gewohnlieh voraussetzen darf, den wirklich gesehenen Langen proportional sind, muss dahingestelH bleiben ; 

wahrscheinlich wirken abcr alle diese drei Ursachen zusammen. 

Auf den Umstand, dass die scheinbare Schweiflange gerade urn jene Zeit, in welchcr die Frdc in der 

Ebene der Kometenbahn gestanden ist (L = 11 am  12. April), am gnissten angegeben ist, darf hier kein 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schweife 369 

Gewicht gelegt werden, weil Pingre seine Annahme fur die Knotenlange gerade auf die Schweifbeobach- 
tungen, wenn aueh nicht auf die Lange, so doch auf die Richtung gestiitzt hat. 

Ich habe die Frage nach der Identitat mit dem Halley'schen Kometen noch etwas weiter verfolgt, und 
zwar darum, weil der geocentrische haul' ties Kometen, den die Chinesen vom 22. Marz bis zum 28. April 

(und viellcicht auch noch im Mai) beobachtet haben, cinigermassen an den Lauf dcs Halley'schen Kometen 
im Jahre 1759 erinnert 

Der volligen Identificirung steht zwar die von Pingre angegebene Bahn, und insbesondere die von ihm 

angenommene Knotenlange entgegen, doch scheinen mir seine Folgerungen nicht so zwingender Natur zu 
scin, dass sic nicht wescntlich abgeandert werden konnten. 

Was die Knotenlange betrifft, so hat Pingre aus der am 10. April beobachtctcn Zweitheilung des 

Schweifes und Qberhaupt aus den Schweifrichtungen die Folgerung gezogen, dass der Komet am 10. April 

in der Niihe der Ekiiptik, also in der Niihe eines Knotens gewesen ist, und hat ferner aus der Bemerkung, 

dass der Komet am 12. April nach Nordwest gegangen ist, geschlossen, dass dieser Knoten der aufsteigende 
gewesen ist. 

Nun ist es allerdings ganz naturgemass, dass die Schweifrichtung anfangs cine wcstliche, und vom 

12. April an, nachdem der Komet die Opposition mit der Sonne passirt hatte, eine ostliche war, doch folgt 

daraus noch nicht, dass die Richtung genau westlich und dann genau ostlich war, und somit braucht der 
Komet nicht immcr nahe an der Ekiiptik gewesen zu sein. Dass man den Schweif am 10. April gespalten 

gesehen hat, war wohl hauptsachlich durcb die bedeutende Erdnahe des Kometen ermoglicht; und wenn 

auch die Enden des Schweifes in der Niihe der Ekiiptik waren, so kann, weil der Schweif offenbar sehr lang 

war, der Kopf doch sehr weit von der Ekiiptik gestanden scin. 

Auch der Qmstand, dass man den Schweif am 11. April gegen Norden gerichtet sah, liisst einen 

bestimmten Schluss auf die geocentrische Breite des Kometen nicht zu, selbst dann nicht, wenn der Schweif, 

wie hier immcr vorausgesetzt wird, wirklich in der geradiinigen Verlangerung des Radiusvectors gewesen 

ist. Das Schweifcnde liegt allerdings, wenn der Komet eine nordliche Breite hat, nordlicher als der Kopf, 

und wenn der Komet cine sikiliche Breite hat, sildlicher als der Kopf, aber trotzdem konnen wir von der 

Erde aus, wenn der Komet im Siidcn steht, das Schweifcnde iiber den Kopf emporragen, also scheinbar 

gegen Norden gerichtet sehen. Ein instructives Beispiel fur diesen Fall bietet uns Hevel's Beobachtung 
des Kometen von 1664 am Morgen dcs 28. December; der Komet stand zu dieser Zeit nahe in Opposition 

mit der Sonne und sehr weit siidlich (|3 = -49%°), aber trotzdem war an diesem Tage der Schweif in die 

I lohe, also scheinbar gegen Norden gerichtet. Es kann also auch der Komet von 837 am 1 1. April, obwohl 

sein Schweif gegen Norden gerichtet war, doch cine siidliche Breite gehabt haben. 

Wenn nun nichts dagegen spricht, dass der Komet im April 837 eine siidliche Breite gehabt hat, so ist 

es auch moglich, dass er bis zum 11. April nach Siidcn gegangen und am 12. April wieder umgekehrt ist; 

in diesem Falle kann er am 12. April nach Nordwest gegangen sein, ohne deshalb im aufsteigenden Knoten 

<>dcr Qberhaupt in der Niihe der Ekiiptik gewesen zu sein. 
Sehr auffallend, ja geradezu befremdend ist es, dass aus der Zeit vom 14. bis zum 28. April keine 

einzige Beobachtung angegeben ist, wahrend doch der Komet bis zum 14. April fast ununterbrochen beob- 

aclitct vvorden ist. Wiire nicht gesagt, dass er am 14. April nach Nordwest gegangen, demnach in eine fur 

nordlich situirte Beobachter gUnstigere Stellung gekommen ist, so konnte man beinahe glaubcn, er sei vom 

14. bis zum 28. April so weit siidlich gestanden, dass er I'iir mittlere nordliche Breiten schwer oder gar nicht 

zu sehen war. Da aber gerade cine solche Stellung mit der des Halley'schen Kometen in der Erscheinung 

1759 Qbereinstimmen wiirde, in welcher der Komet nach seinem im Marz erfolgten Periheldurchgange im 
April in cine bedeutende Erdnahe und dabei so weit siidlich gekommen ist, dass er I'iir mittlere nordliche 

Breiten cinige Zeit unter dem Horizonte stand, und hier erst Ende April und im Mai wieder gesehen werden 

konnte, so habe ich versucht, die Ortsangaben der Chinesen durch die Bahnelementc des Halley'schen 

Kometen darzustellen. Die Langen oder Rectascensionen, in denen sich der Komet auf Grund der von den 
( hinesen angegebenen Sterndivisionen befunden hat, sind nach Pingre die folgenden; 

Oenkschriften der mathsm. naturw. 01.  I.X1II. lid. 47 
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370 Johann Holetschek, 

837 M&rz 22 . .   3i6Vi° his 333° 
29 . •   307 » 316 

April 7 • •   295 » 307 

9 • •   263 '/a » 2S9I/, 

11 . .   198 » 207 

14 . -   139 » 157 

Am 28. April war der Komet rechts, d. i. wohl westlich von der Gruppc a, 7], f etc. Leonis. 

Ich habe zunachst angenommen, dass der Komet am 10. April durch den absteigenden Knoten gegangen 

ist. Berechnet man unter dieser Annahme mit it—ft = 110° 40' und log q = 9-7608 die Zeit des Perihel- 

durchganges, so erhalt man T=MSrz 11-5. Mit dieser Perihelzeit kflnnen aber die obigen Langen nicht 

dargestellt werden. Ich habe daher eine andere Perihelzeit angenommen, u. zw. in (Jbereinstimmung mit 

Pingre den t. Marz. 

7=837 Marz 1-0, w—ft=110°40/, ft = 4100', «"=163°J log? = 9• 7668. 

Aus diesen Elementen ergeben sich fur den Lauf des Kometen die folgenden Zahlen: 

837 a a X P X-L log r log A 5 log M T 

29-0  

14-0  
28-0  

320° 

318 
3" 
303 
243 
•54 
143 
148 

• 5 
33 
49 

74 
35 

- 3 
•+• 1 

318° 8' 

3i5 23 
304 21 

293 5i 
258 22 
172 19 
146 32 

149 54 

-f-  4°   I' 
-1-   1     2 

-14 33 
27 48 

51 2 
42 33 
16    4 

—10 42 

- 47°43' 
57 19 
77 (> 
89 32 

-126 58 

+ 144    5 
104 49 

-+- 60 25 

9-872" 
9-926 
9-991 
0-005 
0-018 
0-037 
0-118 
0-316 

9-878 
9-704 
9-274 
9-108 
8-967 
9-126 

9 • 798 
o-373 

-1'3 
-1-9 

--3-7 
- -4-4 
-5-i 
 4'2 

•0-4 

1-3'4 

83?4 
92-3 

91-7 
83-1 
63 -i 

47'7 
48-2 

25-4 

Durch diese Rechnung wird, wie man sieht, thatsachlich ein sehr siidlicher Stand des Kometen erreicht, 

aber nicht gegen das Ende, sondern schon gegen die Mitte des April. Was die von den Chinesen angege- 

benen Sterndivisionen betrifft, so werden die meisten derselben dargestellt, und nur wahrend der Erdnilhe 

zeigen sich wesentliche Differenzen, die aber gerade wegen der Erdnilhe weniger ins Gewicht fallen. 

Wird eine andere Perihelzeit, z. B. T=Eebr. 27'Ogewahlt, so werden die Positioner) am Anfange und 

am Ende der Erscheinung, weil der Komet zu dieser Zeit nahezu stationar war, nicht wesentlich geandert, 

wohl aber die Positionen wahrend der Erdnilhe; es geniigt daher, hier nur diese letzteren anzusetzen, 

837 

April 7-0 . 
9-0 . 

11 -o . 
14-0 . 

300° 
272 
184 
154 

43° 
63 
60 
28 

293=15 
271 22 
216 40 
167 51 

P \-L 

22° 6' 

39 13 
5! 5 
•35 49 

- 88°i2' 
112  I 
-168 40 

-HI39 37 

log r log A 

0-005 
0-018 
0-031 
0-050 

9- 201 
9-057 
9-036 
9-244 

Wahlt man cine andere Neigung, z. B. *= 165°, und behalt sonst die obigen Elemente, also wieder 

7= Marz 1 -0 bei, so erhalt man : 

837 

April 7-0 
9-0 

11 -o 
14-0 

3i°° 
301 
242 

'55 

-32° 
46 
7' 

-31 

X 

304°20 
293 23 
256 32 
171   10 

P l-L 

-130 2 
25 25 
48 23 

-38 31 

-  77"  7 
90    o 

•128 48 

+142 56 

log r 

9991 
0-005 
o-oi8 
0-037 

log A 

9-268 
9-091 
8-931 
9-109 

Jede dieser Bahnen stellt also die Sterndivisionen, wenn man von einigen Positionen wahrend der 

Erdniihe absieht, im Allgemeinen so dar, wie die Bahn von Pingre, setzt aber den Kometen vial sudiichcr 

und insbesondere am 11. April so weit siidlich, dass er in dieser Stellung fUr mittlere nordliche geographi- 

sche Breiten unter dem stidlichen Horizonte geblieben ware. Es wird somit durch die Bahnelemente des 

Halley'schen Kometen, so wie sie hier angenommen sind, eine vollstandige Darstellung der chinesischen 
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Grdsse und Helligkeit der Kometen and Hirer Schweife. 371 

Angaben nicht erreicht, trotzdem ist aber cine bedeutende Ahnlichkeit dcs geocentrischen Laufes nicht zu 

verkennen, und so wird nebst den schon hervorgehobenen Angaben auch die dargestellt, dass der Komet 
am 12. oder iiberhaupt urn den 1 1. April gegen Nordwest gegangen ist. 

Da durch die hicr angenommenen zwei Anderungcn, namlich die von fund die von /', die Darstellung 

nicht wesentlich besser wird, als durch das Elementensystem mit 7"=Marz 1 -0 und i = 163°, so ist es 

wohl nothwendig, das ganze Elementensystem zu andern; dabei wtirde, weil der Komet im April jedenfalls 

in ciner bedeutenden Erdnahe gewesen ist, zu cincr ansehnlichen Verschiebung der geocentrischen Posi- 

tionen wohl schon cine relativ geringc Anderung der Elemente hinreichen. Leider kann die Zulassigkeit 

cines solchen willkurlichcn Versuches nicht gchorig gepriift werden, weil iibcr die Abweichung des Kometen 
vom Aquator oder von der Ekliptik gar nichts angegeben ist. 

Jedenfalls diirfte durch diesc Rechnungen dargethan sein, dass der Halley'sche Komet, wenn er iiber- 

haupt im Jahrc 837 durch das Perihcl gegangen und von den Chinesen registrirt worden ist, doch derjenige 

war, den die Chinesen vom 22. Marz bis zum 28. April beobachtet haben; es lasst sich ausser der Verschie- 

bung des sudlichcn Standcs aus der zweiten Halfte in die crstc Halfte des April kein Umstand anfiihren, 

der entschieden gegen die Identitat sprechen wiirde. Im Falle der Identitat kann auch die Notiz, dass man 

im Mai einen ausscrgewijhnlichcn Stern in der Jungfrau gesehcn hat, auf den Halley'schen Kometen 

bezogen werden. Dagegen ist die andere Notiz, namlich dass man am 29. April und wahrscheinlich auch 

noch im Mai ein Gcstirn bci den Zwillingen gesehcn- hat, mit dem Laufe dcs Kometen nicht vereinbar, 

ebenso auch nicht die Angabe eines Europaers (siche Pingre 1, S. 342), dass der zu Ostern 837 oder 838 

erschicncnc Komet in 25 Tagcn die Zeichen des Lowcn, dcs K'rcbscs und der Zwillinge durchlaufen 

haben soil. 
Die Helligkeitsverhaltnisse des Kometen sind nach der Bahn des Halley'schen Kometen am Anfange 

und am Endc der Erscheinung fast dieselben, wie nach der Bahn von Pingre; es ergibt sich daher fur die 

rcducirte Crosse und iiberhaupt f'iir die mulhmassliche Helligkeit dasselbe, was aus der Bahn von Pingre 

gcfolgcrt worden ist. 

912. 

Am 13. und 15. Mai dieses Jahres ist in China in der Niihe des Sternes y_ Leonis ein Komet gesehen 

worden (Pingre [, S. 618; BiotS.78; Williams Nr. 233), dessen Positionen nach Hind (Monthly Notices, 

fid. 10, S. 55) durch die Bahn tics Halley'schen Kometen dargestellt werden konnen, wenn das Perihel 

auf den Anfang des April gesetzt wird. Ich habe mit J— April 0-0 und April 4-0 gerechnet, und sonst 

angenommen: 

jr—& =110° 40',  ft = 42° 5',  i — 163°,  log q = 9 • 7668. 

Ii.ua.us ergibt sich nach der Bahn mit   Jr   April ()•(): 

912 a 8 X P /     / log/ log A 5 log M T 

Mai          1 j-o  
i5'o  

137° 
139 

-1-7° 
+ 6 

138%' 
140 6 

8°S5' 
-8 57 

4-8I°IO' 
+81   16 

0-031 
0-044 

9'737 
9 • 793 

— 1-2 
-o-8 

68?6 
64.9 

Nach der Bahn mit   T = : April 4-0: 

912 a S X P XL log r log A 5 log rA T 

Mai              [('o  
I5-O  

134° 
137 

+9° 
+ 8 

i33°33' 
136 48 

-7°29' 
7 45 

+ 76°37' 
+ 77 58 

0-005 
o-oi8 

9-662 
9-728 

-1-7 
— i '3 

77?o 
71-8 

Am 10. Mai war Neumond. Der Komet ist auch in Europa wahrgenommen worden (Pingre 1, S. 353). 

Wenn die Voraussetzung iibcr die Identitat mit dem Halley'schen Kometen richtig ist, so ist der Komet 

fur die nordliche Hemisphere unter ahnlichen Verhaltnissen erschienen, wie im Mai 1759. Uber die Hellig- 

keit dcs Kometen lasst sich aus den zwei obigen Angaben ein bestimmtes Rcsultat nicht ableiten. 

47 " 
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Jnhaun Holetscliek, 

961. 

Die Nachricht Liber diesen Kometen findet sicli unter den in China beobachteten aussergewohnlichen 

Sternen (Biot S. 66). Der Komet vvurde am 28. Janner 962 in der Nahe von 7 Ophiuchi gesehen \wA hatte 

keinen merkliehen Schweif. Am 19. Februar ging er in die durch a Librae, und am 2. April in die durch 

a Hydrae bestimmte Sterndivision, worauf er vcrsehwand. Hind hat die folgende Bahn angegeben (Astr. 

Nachr. Band 23, S. 377): 

7 = 061   Dee. 30-17, R—ft = 82° 32', ft = 350°35', j=100°27', log</ = 9-7418. 

Die einige Zeit lang vcrmuthetc Idcntitat mit den Kometen von 1558 und 1854 111 ist durch die Unter- 

suchung von Oudemans (Astr. Nachr. Bd. 38, S. 385) hinfallig geworden. 

962 

Janner 
Februar 
April 

28 -o 
19-0 

2640 

219 
132 

+   6° 
•   5 

10 

X 

263°i6' 
218 25 
138 46 

28°28' 

9  27 

/.     /. 

•   5o°39' 
1 '7  34 

log r 

9-926 
0-079 
o- 269 

log -\ 

9-873 
9-553 
0-066 

5 log M 

— 1 • o 
i-8 

I i-7 

76?6 
47-5 
28-6 — 26 32+121  25 

Vollmond : 962 Janner 23,  Februar 22, Marz 23, April 22. 

Wenn der Komet nach dcm 2. April nur in Folge seiner immer mehr zunehmenden Entfernung 

unsichtbar geworden ist, so ergibt sieh als redueirle Grosse Mx = 4^3, und der Komet ware demnach am 

28. Janner mit der Auffalligkcit cines Stcrnes von der llelligkeil 3'!'3 ersehicnen. Da aber zu scincm Unsicht- 

barwerden theilweise aueh sein si'idlicher Stand mitgewirkt haben kann, und demnach seine I felligkcit am 

2. April etwas bedeutender als 6'" gewesen sein di'irfte, so kann die redueirtc Grosse noeh etvvas bedcu- 

tender, aber gewiss nicht geringer als zu 4'"3 angenommen werden. 

Dass der Komet bci der immerhin bcdcutenden reducirten I lelligkeit A/, =- I"' und eincr Annaherung 

an die Sonne bis auf #=:0*55 sehon am 28. Janner, also nur vier Wochen nach dem Perihel, kcinen Schweif 

gezeigt haben soil, ist sehr befremdend und vcrstiirkt das Bedenken, welches Oudemans a. a. O. gegen 

Hind's Auffassung der chincsisehen Angaben, und damit auch gegen die daraus abgeleitetc Bahn ausge- 

sprochen hat. 

989. 

Nach Hind (Monthly Notices, Bd. 10, S. 55) fallt in das Jahr 989 eine Erscheinung des Ifallcy'schen 

Kometen, und in der That zeigt die Bahn, welche Burckhardt (Monatl. Corr., Bd. 10, S. 167) fur den 

Kometen dieses Jahres angegeben hat, einige Ahnlichkeit mit der Bahn des I falley'schcn Kometen; sic ist 

die folgende: 

T— 989 Sept. 12, ir—ft = 180°, ft = 84°, i= 103°, log q = 9'7546, 

Nach diesen Bahnelementen ergibt sich der naehstehende Lauf des Kometen. 

989 

August       13-0 . 
23-0 . 

September  2-0 . 
I2'0 . 

123° 
190 
203 
202 

I 66° 
+ 19 

3 
9 

io8°45' 
186 31 
201 42 
204    o 

P \-L 

+ 45°23' 
23  28 

-I    6 42 
o    o 

--.36°34' 
+ 31  28 

36 53 
+ 29 22 

log r 

9-938 
9-859 
9-787 
9-755 

log A       5 logrA T 

9-529 
9-638 
9-897 
o • 064 

2-7 I 105V5 

-2'5 I "9-5 
• I • 6 91 • 1 
o'9 , 60•o 

Am 19. August war Vollmond. 

Der Komet wurde in China (Pingre I, S. 620; Biot S. 77; Williams Nr. 241) am 13. August in 

der durch \i Geminorum bestimmtcn Sterndivision, vvestlich von der Gruppc X, (j, Persei, gesehen; zu 

dieser Angabe muss bemerkt werden, dass die genanntc Sterndivision eigentlich ostlich vom Perseus liegt, 

hier aber darum als vvestlich liegend angesehen werden kann, wcil die genannten Constellationen sammt 

dem Kometen zur Zeit der Beobachtung in der Circumpolargcgend des llimmcls, u. zvv. unter dcm Nordpol 

standen.   Die Farbe des Kometen war blassblau, sein Schweif von mtissiger Lange, nahm aber allmalig ZU. 
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Grosse mid Helligkeit der Kometen und Hirer Schweife. 

Man sah den Kometen am Morgen in Nordost und lOTage spater am Abend in Nordwest. Er ging uber 

die Gruppe YJ, t, o Bootis und verschwand nach 30 Tagen (folglich am 12. September), naehdem er die 
Gruppe %, i Virginis erreicht hatte. 

In Europa ist der Komet, falls die Ersetzung des Jahres 995 durch 989 gerechtfertigt ist (siehe 
Pingre I, S. 359), schon am 'Page des heil. Laurcntius, also am 10. August, gesehen worden. 

Da zum Verschwinden des Kometen nebst der zunehmenden Entfernung von der Erde offenbar aucb 
seine immer mehr ungiinstige Stellung am Abendhimmel beigetragen hat, so kann diese Phase einen 

Anhaltspunkt /Air Beurtheilung der Helligkeit nicht liefern. Benutzt man zu diesem Zweck die erstc 

Auffalligkeit des Kometen, so ware, da die Helligkeit am 13. August gewiss schon von der Grosse 4'"0 

Oder 3*5, wahrscheinlich aber noch bedeutender gewesen ist, die rcducirte Grosse mindestens 1.'!'0, ein 

Resultat, das wegen seiner ungcwohnlichen Grosse sehr I'raglich erscheint, selbst dann, wenn man davon 

absicht, dass der Komet der Halley'schc gewescn sein soil. Kbcnso gelangt man zu einem ganz unwahr- 

scheinlichen Resultat, wenn man untcr der Voraussetzung, dass der Komet der Halley'sche gewesen ist, 

die Helligkeit fiir den 13. August, also die muthmassliche Entdeckungshelligkeit bcrechnet. Wahlt man als 

rcducirte Grosse Mt = 4"'0, so erhalt man fiir den 13. August die sehr bedeulende Helligkeit P'3, die hicr 
besonders vvegen der giinstigen Stellung des Kometen wenig glaubvviirdig isl, denn cs ist ganz unwahr- 

scheinlich, dass ein nur 24° vom Nordpol cntferntcr, also ziemlich hoch iiber dem Horizont stehender 

Komet erst dann aufgefallen sein soil, als er schon nahezu die Helligkeit eines Sternes der I. (Irossenclasse 

erreicht hatte. 

Wesentlich anders u. zw. viel naturgemasser gestaltcn sich die Verhaltnisse, wenn man stall der 

obigen Bahnelemente, die ja mit denen des Halley'schen Kometen ohnehin nur theilweise iibereinstimmen, 
direct die Bahn des Halley'schen Kometen annimmt. Das Pcrihcl diirfte hoi diescr Supposition auf den 

2. .September zu setzen sein. 

T= 989 Sept. 2-0, it—& = I 10°40', ft = 43°9', i = 163°0', log,/ —9'7668. 

Mit diesen Klcmcntcn lindct man fiir die oben gewahlten 'Page: 

989 

August  13'O 
23'° 

September 2-o 
12 'O 

i'5c 

182 
201 
205 

+ 43° 

4- 3 
4 

io8°4i' 

171 53 
198 42 
205 14 

+ 22" 19' 
22 11 
11   12 

+   5 3i 

\-L 

.36°38' 
1 16 50 

33 53 
+ 30 36 

log r 

9 • 864 
9-796 
9' 7<'»7 
9-796 

log A 

9-676 
9-680 

9- 9' 5 
0-083 

5 log M 

-2-3 
-2-6 
i-6 

-o-6 

•3i -7 
89-7 
55-8 

Nach dieser Rechnung werden die Langen X ungefahr so dargestellt, wie nach der Bahn von 

Burckhardt, nur beim 23. August zeigt sich cine grosse Differenz. Diese wird zwar kleiner, wenn man 

die Perihelzeit friiher (z. B. auf den I. September) setzt (in diesem Falle urn 2°41/), doch wird dafiir die 

Lange vom 13. August minder gut dargestellt (in dem genannten Falle um 3°21'). Man wird daher bci 

r= September 2'0 stehen bleibcn konnen. 
Was die Helligkeit des Kometen am 13. August bclrilTt, so ist dicsclbc zwar auch nach der jetzigen 

Kcchnung nicht wesentlich geringer als nach der friiheren, namlich nur um 0*4, so dass sich also untcr 
der Annahmc A/, = 4'"0 als Helligkeit am 13.. August I "7 ergibt, doch isl dafur die Position des Kometen 

um 20° sudlichcr, und geradc diese Stellung macht cs erklarlich, dass der Komet ersl dann aufgefallen ist, 

als er schon cine wesentlich bedeutendere Helligkeit als die der 3. Grosse erreicht hatte, namlich darum, 

weil er in diescr Stellung nur tief am Horizont gesehen werden konnte. Es bestcht auch in der That kein 

zwingender Grund, den Kometen fiir den 13. August so wcit nordlich an/.unehmen, wic cs aus der Bahn 
v«n Burckhardt hcrvorgeht, denn der Beisatz in dem chinesischen Bericht, dass der Komet westlich von 

der Gruppe X, \i, Persei war, ist auch noch mit wesentlich nicdrigercn Bicitcn vercinbar. 

Es hat also in der That die Supposition der Bahn des Halley'schen Kometen mehr Berechtigung als 

die von  Burckhardt angegebene Bahn.   In der Nahe der Gruppe T), V, U Bootis, u. zw. siidlich von der- 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



37 4 ,1 ah it ii u Holetschek, 

sclbcn war der Komet nach der Bahn von Burckhardt am 23, August, nach der mil T — September 2-0 
supponirten Bahn des Hailey'schen Komctcn am 30. August. 

Durch die Supposition der Bahn des Hailey'schen Komctcn erhalt diese Kometenerscheinung einige 

Ahnlichkeit mit den Erscheinungen des Hailey'schen Komctcn in den Jahren 1531  und 1682. 

1006. 

Die Bahn, welehe Pingre fur dicsen in der Jugendzeit von Haly-ben-Rodoan crschienencn Kometen 
supponirt hat,  nam I ich 

T— 1006 Marz 22, it—ft = 93° bis <M°, ft =38°, i— 162'/./, log q = 9'76604 

ist die dcs Hailey'schen Komctcn; dass aber in dieses Jahr wirklich cine Erschcinung des Hailey'schen 

Kometen fallt, ist nach denUnlcrsuchungen von Biot und Hind sehr unwahrscheinlich. Obrigens haben die 

KometOgraphen vor Pingre die Erscheinung dieses Kometen in das Jahr 1200 verlegt; auf das Jahr 1006 

ist Pingre nur dadurch gckommen, dass der iibrigens sehr mangelhafte Kometenbericht von llaly-ben- 

Rodoan auch die Positionen enthalt, welchc die Planeten gleich nach dem crslen Erscheinen dcs Komctcn 
innegehabt haben, und dass diese Positionen nach der Rechnung von Pingre zum 30, April 1006 gehoren. 

Die Bahn bcruht also auf recht zweifelhaften Voraussetzungen. 

IJber den Kometen selbst wird berichtet (siche Pingre I, S. 363), dass dersclbe zuerst bei X — 22!)° 

geschen wurde und sehr raseh gegen die Ordnung der Zcichcn bis X = 165° gelaufcn ist. Anderc Orts- 

angaben sind nicht iiberliefert, cben so vvenig cine verlassliche Zcitangabc. Der Kopf soil dreimal grosser 

als die Venus gewesen sein und so viel Licht ausgesandt haben, vvic cin Viertcl dcs Mondes. Nach einigen 
Historikern soil man den Komctcn drci Monatc geschen haben. 

Pingre wollte mit dem obigen Elementensystem und insbesondere durch die Wahl der Perihelzeit 

nebst einer angenaherten Darstellung des Kometenlaufes audi noch fur einen nur wenig vor dem 30. April 

liegenden Tag, speciell fur den 2'.). April, einc bctrachtlichc Krdnahc erzielen, um die bedeutende Grossc 

und Helligkcit des Komctcn erklarlich zu machen. Da somit das von mir gesuchtc Resultat zum Theil 

schon als Grundlage der Bahnbcrcchnung gebraueht ist, so darf man die Bahnelemente zu einer P'olgcrung 

iiber die wahre Grossc dcs Komctcn nicht beniitzen, vvcil man damit nicht mehr als die der Rechnung zu 

Grande gelcgte Annahme lindct. Ich habe daher die Sichtbarkeitsverhaltnisse fi'ir den 29. April nur 

gercchnet, um zu erfahren, wie weit die Annahcrung an die Erde crreichl worden ist. Den 3. April habe 

ich gcwahlt, um zu sehen, oh cin an diesem Tage von den Chincsen im Siidostcn gesehener ausscr- 

gcwohnlicher Stern (Biot S. 67) mit dem Kometen identiiicirt werden kann; wie die Rechnung zeigt, ist 

cine solehe Idcntilicirung moglich untcr tier Voraussctzung. dass der Stern 1 bis 2 Stundcn vor Sonnen- 

aul'gang wahrgenommen wurde und dabei nicht im Sildosten, sondcrn im Osten stand. Ausserdcm habe 

ich in die Rechnung den Tag des Pcrihels, den 22. Marz, und als letzten Tag willkurlieh den I 1. Mai auf- 

genommen. Als Argument des Perihcls it—ft ist der Wcrth 93° 30' gcwahlt. 

1006 

Miir/, 
April 

Mai 

22-0  . 

3'°  • 
29-0 . 

29'5 • 
I I "O  . 

344" 
340 
33i 
215 
'57 

+   i° 
1 

61 

87 
+   6 

I 

345' 25' 
341 52 

18 0 

99 12 

'57 9 

I     7°24' 
8  47 

63  42 
-I 68 46 
-  3 3i 

\-L 

—    2I°29 

3<i 45 
•   25  45 

I    54  58 
+ 101  53 

log?" 

9 • 766 
9-808 
9-998 
o-ooi 
0-074 

IORA S log rA T 

0-134 

9'995 
8-575 
8-524 

9 • 647 

-0-5 
— 1 • o 

-I'l 
-7"4 
- 1-4 

41-3 
72-4 

111 • 5 
ioo- I 
56-6 

Vollmond: April 10, Mai 15. 

Pingre hat, wie man sieht, durch seine Wahl fur den 29. April wirklich eine beieutende Krdnahe 

und damit eine ansehnliehe theoretische Grosse und Helligkcit dcs Kometen erreicht. Dass die von mir 

fi'ir dicsen Tag berechnete geoccntrischc Liingc dcs Komctcn ganz verschicden ist von der, wie sic bcob- 

achtet wurde, und nach der Vcrsichcrung von Pingre aus den obigen Elementen fur den Abend dcs 

29. April wirklich folgt (X = 225°), hat seincn Grand vermuthlich in cincr Vcrschicdenheit der Annahmcn 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Gr'dsse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schweifc. 375 

iiber die Coordinaten  der Sonne, welche Verschiedenheit bci einer so betriichtlichcn Erdnahe  leicht auf 
wesentlich verschiedene geocentrische Positioner) des Kometen fiihren kann. 

1066. 

Wic schon beim Kometen von 141 gesagt ist, lassen sieh nach Hind die Angaben iiber die Kometen 

von 141 und 10G6 durch cine und dieselbc Balm darstellen, welche der des Halley'schen Kometen sehr 
nahe kommt (Monthly Notices, Bd. 10, S. 54). 

Der Komet des Jahres 1066 ist in China (Pingre 1, S.375 und 623; Biot S.76; Williams Nr. 249 und 

272) am 2. April am Morgenhimmel in der durch a. Pegasi bestimmten Sterndivision entdeckt worden, und 

schien 7 Fuss lang zu sein. Er ging mehr und mehr gegen Osten, nahcrte sich der Sonne und verschvvand 

in inren Strahlen, bis cr am 24. April am Abendhimmel erschien, u. zw. zunachst als Stern ohne Nebelhiillc 

(offenbar in Folge der hellen Dammerung). Am 25. April zeigte er wieder einen Schvveif, der 10 Fuss lang 

und 3 Fuss breit zu sein schien und am Ende in zwci Armc getheilt war (also ahnlich vvie im Jahre 837). 

Am 20. April schicn der SchweiC 15 Fuss lang zu sein. In dicsen Tagen muss sich der Komet, wic die 

ausfdhrliche Beschreibung der Chinesen vermuthen lasst, in seiner grdssten Pracht gezeigt haben; vvie bei 

Williams noch beigefiigt ist, vergleicht ihn der »Commentar« mit der Venus, und der griechische 

(jeschichtschreibcr Zonaras sogar mit dem Vollmond. Auch nach der Rechnung, und insbesondere nach 

der zweiten Balm (7=Marz 18) muss der Komet in dicsen Tagen wegen seiner bedeutenden Erdnahe einc 

ungewolmliche Erscheinung dargeboten haben. 
Die zahlreichcn Berichte der Europiier (Pingre" I, S. 373) setzen die crslc Erscheinung des Kometen 

in die Osterzeit (Ostersonntag am 16. April), u. zw. mit Ausnahme einer ('hronik, welche den 18. April 

angibt, alle auf die Tage vom 23>. bis 7,11m 26. April, also auf jene Zeit, in vvelchcr der Komet nach dem 

chinesischen Bericht am Abendhimmel aufgetauchl ist; die vorhergehende Erscheinung am Morgenhimmel 

vvird von den Europaern nicht erwahnt. 

Die von Hind aus den Erschcinungen 141 und 1066 abgelcitete Bahn ist die folgende: 

J =1066 April 1-0, 71—&= 120° 55',  ft = 25°50', *' = 163°0', q = 0-72, log? = 9-857. 

Da die Balmelemente dieselben sind, indem sic sieh nur urn den Betrag der Pracession unterscheiden, 

und da die Perihclzeit mit einem sehr geringen Unterschied auf dieselbe Jahreszeit fallt, indem fur den 

Moment des Perihels im Jahre 141 die Differenz /„-- L0±180° = 6393, im Jahre 1066 aber 66?6, also nur 
um 3°3 grSsser war, so ist auch der berechnetc geocentrische Lauf des Kometen in beiden Jahren nahezu 

derselbe; so sind z. B. die fur 141 April 22-5 und fur 1066 April 25-5 berechneten Positionen von einander 

nicht wesentlich verschieden. 

1066 '), 3 X P \-L log r lo-A 5 log M T 

April             t' 5 . 
9-5  

'5'5  
23-5  
24-5  
25'S  

Mai             6-5  
Juni             7  5   

334° 
337 
343 

32 
48 
66 

128 

139 

+   i° 
3 
8 

33 
36 
37 
21 

I    8 

335 °5°' 
339 14 
347  12 

41'23 
56  18 
70 42 

125  13 
139    6 

1  io°39' 
12  20 

14 43 
19  22 
17  42 

14 55 
-I-   2 46 

•  7 22 

4i°47' 
46  10 

- 44    1 
+   2 27 

16 24 

29 51 

73 47 
1 57    6 

9-857 
9-869 
9-890 
9-929 
9-934 
9'939 
o-ooi 
o-161 

9-984 
9-814 
9-617 
9-232 
9-220 

9-234 
9-722 
0-234 

o-8 
-1-6 
-2-5 
4-2 
4-2 
4-1 
'•4 

1- 2 • 0 

7i °3 
92-2 

111 -6 
156-8 

'5i-5 
140-8 
75-8 
36*2 

Vollmond: April 12, Mai 12, Juni 10. 

In der englisehen Wochenschrift Nature (Bd. 15, S. 120: »The Comet of the Bayeux Tapestry «) vvird 

die Identitat des Kometen von 1066 mit dem Halley'schen noch bestimmter ausgesprochen, u. zw. in der 

Wcise, dass sich, wenn die Perihelzeit auf den 18. Marz gesctzt vvird, die chinesischen Angaben gut dar- 

stellen lassen durch cine Balm, welche von der gegenvvartigen des Halley'schen Kometen nicht um mehr 

verschieden ist, als die Storungen in aeht Jahrhunderten ausmachen konnen; ich h'abe deshalb auch diese 

Supposition in Rechnung gezogen. 
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376 J oh ami Holetschek, 

Trz 1066 Marz 18-0, R—ft = 110*40', ft = 44° 10', * = 163*0', log q = 9-7668. 

Beide Bahnen   untcrscheidcn sich   bczijglich des geocentrischen Laufes  des Kometen hauptsachlich 

dadurch, dass der Weg des Kometen wahrend seiner Erdniihe nach der ersten Bahn  nordlich, nach der 

zweiten siidlich vom Aquator liegt. 

1066 

April 

Mai 

Juni 

"'5 • 
<T5 • 

•5'5 • 
2.V5 • 
24'5 - 
25'5 • 
28-5 . 

6-5. 
14-5 • 
22-5. 
jo-s . 

7"5 • 

336° 
337 
343 
94 
112 
121 

134 
[42 

145 
147 
'49 
150 

P \-L 

• 2" 

3 
6 
10 
6 

' 4 
o 
1 

336°29' 

337 27 
342 10 

94 49 
114 13 : 
124 11 , 
136 23 
144 24 ; 

'47 4 
148 51 ! 
150 23 
151 47 

- 6°29' 

4 55 
1 15 

32 57 
27 46 

23 42 
17 29 

12 53 
11 29 
10 48 
10 24 

•10 9 

-41° 8' 

47 57 
-49 3 

I 55 53 
74 19 
83 20 
92 38 
92 58 

87 59 
82 6 
76 1 

+ 69 47 

log r log A 

9-824 
9-884 

9-929 
9-988 

9-994 
o-ooi 
0-021 
0-071 
0-115 

0-155 
o-192 
o- 225 

9-910 
9-706 

9 "444 
8-910 

9'°35 
9-149 
9'398 
9-744 

9'933 
0-062 
0-159 
o- 236 

5 log »-A T 

-1" 3 
— 2'0 

-3'1 

-5 "5 
4-8 

-4  2 
— 2-9 
-0-9 
+ o • 2 
+ I • I 
-fi-8 

+ 2 • 3 

8495 
I02 '2 
116-7 
114-0 
97-8 
88-o 
73 '7 
59-0 
50-8 
44-6 
39'3 
34-7 

Die ausfuhrliche Beschreibung der Chinesen bricht mil dem 26. April ab; der Bericht sag! nur noch, 
dass der Komet durch 14 Sterndivisionen, namlich von der durch a. Pegasi bis zu der durch x, X, |j. Hydrae 

bestimmten Sterndivision gelauf'en  und 67 Tage, somit bis zum 7. Oder 8. Juni, sichtbar gewcsen ist. 

Hier wird es wohl kaum erlaubt sein, die 6. Grosse anzunehmen, da zum Verschwinden des Kometen 

jedenfalls auch sein Stand am Abendhimmcl und das zunehmende Moridlicht beigetragen hat. Wiihlt man 

fur den 7. Juni die 5. Grosse, so erhalt man als reducirte Grosse nach der ersten Bahn 3"'0, nach der 

zweiten 2"'7, somit eine etvvas grossereHelligkcit als diejenige, vvelche sich aus dem gegen EndeMarz 1836 

beobachteten Unsichtbarwerden des Halley'schen Kometen ergibt. Will man abcr dennoch fur den 7. Juni 

die 6. Grosse annehmen, also den Chinesen besonders scharfe Augen zuschreiben, so erhalt man nach der 

ersten Bahn M{ z_: 4'!'0, nach der zweiten Mt — ',V"7, also nahezu dieselbe reducirte Grosse, vvie aus der 

Erscheinung des Halley'schen Kometen im Jahre 1759. Fast dasselbe Resultat erhalt man auch, wenn man 

fiir den Tag der ersten Siehtbarkeit die 3. Grosse annimmt, namlich nach der ersten Bahn M,=3"-'8, nach 
der zweiten Mt = 4'!'3. 

Reducirt man die Angaben uber die scheinbare Schweiflange unter der Annahme, dass ein Fuss einen 

Grad vorstellen soil, so erhalt man 

1066 c nach d. I. £ 

April        2 . •    ( 7) (0  13) 
25 • .    (10) (0 • 04) 

26 . •   05) (0-05) 

(o- 10) 

(0-02) 

(o • 04) 

Die wahre Schweiflange ist nach jeder der beiden Bahnen am 25. und 26, April viel kleiner als am 

2. April; diese Abnahme erscheint naturgemass, weil der Komet nach dem Perihel beobachtet wurde. Dass 
aber die Schweiflange am 26. April wieder grQsser ist als am 25, April, kann darauf zurtiekgefuhrt werden, 

dass der Komet am 26. April schon mehr aus den Sonnenstrahlen heraus und in die Nacht geruckt war, 

und der Schweif somit weiter verfol'gt werden konnte. 

1092. 

M, 5• (?). 

Dieser Komet ist in der chinesischen Ghronik (Biot S. 67) als aussergewohnlieher Stern bezeichnet. 

Er stand am 8. Jiinner in der durch 8 Ononis bestimmten Sterndivision gegen die Sterne des Hasen, am 

9. (nach Hind's Correctur am 19.) Jiinner bei den Stcrnen t>., w etc. des Eridanus unter Aldebaran, und am 

36. Jiinner in der durch C Andromedae bestimmten Sterndivision; am 7. Mai verschwand er. Aus diesen 

Angaben hat Hind die folgende Bahn abgeleitet (Astr. Nachr. Bd. 27, S. 157, und Comptes rendus Paris, 

•Bd. 26, S. 341): 
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Grosse uiid Helligkeit der Kometen mid Hirer Scluveife. 377 

T— 1092 Febr. 15-0, rc—ft = 30°40', ft = 125° 40', *' = 28°55/, log $ = 9 • 9676. 

Nacli dieser Balm ist der Komet bei directer Bewegung und ziemlich kleiner Neigung langere Zeit 
ncben der Erde in ziemlich geringer Entfernung einhergelaufen. 

1092 a 0 X p X- X log r log A 5 log rii. T 

Janncr         8-o   
3°'°  

Mai              yo  

75° 
16 

265 

-22° 
f 42 

•|   52 

700 0' 
32 26 

261  30 

•46° 9' 
+ 31   16 
1-54 51 

+ iJ5°57' 
4-   76    6 
-151    5 

0-058 
9-987 
0-219 

9"43» 
9 • 008 
9-952 

-2-6 
-5-0 
+ 0 • 9 

4S?3 
96-0 
31-8 

Vollmond: Janner 26, Februar 25, Marz 26, April 24. 

Wird fur den 7. Mai die 6. Grosse angenommen, so ergibt sich als reducirte Grosse 5^1, und der Komet 

ware unter dieser Annahme am 8. Janner mil. der Helligkeit eines Sternes 2'".> von Siiden heraufgekommen, 

cin Resultat, das zwar nur hypothctiseb ist, aber wenigstens unseren allgemeinen Erfahrungen nicht wider- 

spricht. 

1097. 

Die Bahn, welche Burckhardt fiir diesen Kometen abgcleitct hat (Monatl. Corr., Band 2, S. 417, und 

Band 16, S. 501), beruht auf so mangelhaften Angaben und so unsichcren Annahmen, dass es gerathen 

erscheint, jede Folgerung fiber die Grosse und Helligkeit des Kometen zu unterlassen Oder wenigstens als 

nicht begriindet anzusehen. Es soil darum liier hauptsacblich nur das mitgetheilt werden, was bcobachtet 

worden ist Oder was zur Bahnbestimmung gebort. 
Nach den chinesischen Angaben (Pingre 1, u. zw. S. 381 nach Gaubil, S. 626 nach de Guignes; 

Williams Nr. 252) stand der Komet am 6. October in der Mitte der durch a, [3, y, 1 Librae bestimmtcn Stern- 

division, u. zw. nach der Annahme von Burckhardt bei X = 200°; da Pingre aus den europaischen 

Beriohten die Folgerung zieht, dass der Komet ziemlich wcit nordlich gestanden sein muss, so hat auch 

Burckhardt bei seiner Rechnung cine starke nSrdliche Breite, u. zw. p = +50° angenommen. Als Beob- 

achtungszeit ist die 9. Abendstunde gewahlt. Am 16. October sah man den Kometen (nach der Ubersetzung 

von Gaubil) bei einem kleinen Sterne am Kopfe des Hercules, welchcr nach der Rechnung von Burck- 

hardt anscheinend 54 Herculis ist; Williams hat jcdoch in seiner Ubersetzung die von den Chincsen fiir 

dicsen Tag angcgcbcnc Position als unbestimmt bezcichnet. Am 17. October war der Komet nahe bei a 

Herculis; am 25. October, also nach dem am 23. October cingctretenen Vollmondc, sah man ihn nicht mehr. 

Obwohl sich nun auf diese Wcise drci Kometenpositioncn zusammenbringen lassen, so ist das Resultat 

der Bahnbestimmung doch schr fraglich, u. zw. zunachst darum, weil sowohl die crste als die zweite Posi- 

tion auf einer nur wenig begriindetcn Annahme beruht, und dann, weil die zvvei letzten Beobachtungs- 

zeiten so nahe aneinander liegen, dass die zugehorigen zvvei letzten Positionen trotz der anscheinend 

raschen Bewegung des Kometen nur als cine einzige Beobachtung gelten konnen, Dazu kommt noch, dass 

l>u rckhardt auch den mchrdeutigen Umstand, dass der Komet am 25. October nicht mehr sichtbar gevvesen 

ist, bei der Bahnbestimmung beniitzt und zu diesem Zwecke so gedeutet hat, es sei der Komet wegen seines 

tiefen Standes am sudlichen Horizonte von Peking nicht mehr zu bemcrken gewesen. 

Die von Burckhardt gefundene Bahn ist die folgcnde: 

J=1097 Sept. 21-9, 7t-ft=1250, ft = 207'/,°, ' = 737,°, log? = 9-86832. 

Damit findet man: 

1097 a 8 X 'v \-L log r log A 5 log M T 

October 218° + 38° I98°i6' l-49°32' i°  7' 9-898 9-630 -2-4 106? 2 

9°  223 3^ 204 43 49   13 +   222 9-9:0 9-542 2-7 1 [ 1 • 8 

247 + 14 242  32 1 35  30 32  13 9-948 9-219 -4-2 125-7 

307 -45 29S  23 — 24 24 + 80    6 9-991 9-255 -3-8 88-3 

Am 23. October war Vollmond. 

Ucnkschrlflen der mathem.-naturw. CI.  LXIII. Bel. 
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378 Jokann Holetschek, 

Nach derAngabe von Burckhardt geben seine Bahnelemente fiirden 25. October X = 3Q0°, [i = —29° - 

diese Position vvird auch durch meine Rechnung nahczu dargestellt untcr der Annahme, dass sie fur etwa 

Oct. 25 • 5 gilt. 

Uber den Kometen selbst sagt der chinesische Berieht zunachst, dass dcrselbe wie der Planet Saturn 

war und einen hellen, weisscnDunst hatte, der 3 Fuss lang zu sein schicn. Am 9. October schien der Licht- 

schweif 5 Fuss lang zu sein. Die Vergleichung des Kometen mit dem Planeten .Saturn ist wohl so zu 

verstehen, dass der Kern, wie bei den meisten Kometen, matt und glanzlos war. Diirfte man aber diese 

Angabe auch noeh als cine Gleichsetzung der Helligkeiten am 6. October betrachten, so ware, wenn die 

Grossenclasse des Saturn zu l'"0 angenommen wird, AT, = 3,!'4; auf dieses Resultat darf jedoch, wie schon 

eingangs gesagt ist, gar kein Gewicht gelegt werden. 

In der Ubersetzung von Gaubil ist als Schweiflange am 0. October nicht 3, sondern 30, und am 

9. October nicht 5, sondern 50 angegeben, also das Zehnfache. Welche von diesen Angabcn die richtigere 

ist, muss dahingestellt bleiben und ist eigentlich auch ganz gleichgiltig, wcil ja hier wie dort die 

Schweiflange in einem unbestimmten Sinne ausgedriickt ist; vvichtig ist aber das cine, dass der Schweif 

am 9. October nach der einen wie nach der anderen Angabe liinger gesehen worden ist, als am 6. October. 

Ware die obige Bahn einigermassen sicher, so hatte vom 6. bis zum 9. October nicht nur die scheinbarc, 

sondern auch die wahrc Schweiflange zugenommen; man findet namlich untcr der Annahme, dass 

ein Fuss einen Grad vorstcllen soil: 

1097 C c C c 

October    6 

9 

(3) 

(S) 

(cro2) 

(0-03) 
(30) 

(50) 

(o-22) 

(0-30) 

In Europa ist der Komet von Ende September bis gegen die Mitte des October gesehen worden. Sein 

Aussehen ist von mehrcrcn Chronisten, aber nicht iibereinstimmend, beschrieben. Finer sagt, dass 

der Komet (hier offenbar der Kopf) weder gross noch hell war, sondern nur wegen der Grosse seines 

Schweifes aufgefallen ist. Nach einigen Chronisten hatte der Komet zwei Schvveifc, von denen der langere 

gegen Ost, der anderc gegen Slid oder Siidost gerichtet war. Struyck und Pingre finden diese Angabe 

nicht glaubwtirdig und suchen sie auf einen Irrthum zurtickzufiihren. Nach Struyck konnte der Irrthum 

dadurch entstanden sein, dass der Schweif, als er gross war, nach Ost, und als er kleincr geworden war, 

nach Siidost gerichtet war; Pingre weist darauf hin, dass cine leichtc Wolke in unserer Atmosphare 

immerhin wie ein zweitcr Schweif aussehen kann. Selbstvcrstandlicb bestcht aber kein Grund, diese Nach- 

richt anzuzweifeln. 

Es darf nicht uncrwahnt bleiben, dass Williams einige der chinesischen Zeitangaben ganz anders 
umgesetzt hat als Gaubil und de Guigncs. Nach Williams ware z. B. der Komet nicht am 25. October, 

sondern erst am 14. November vcrschwunden. Da in diesem Falle die kechnung von Burckhardt ganz 

verfehlt ware, und der aus den europaiscben Berichtcn hervorgehende Umstand, dass der Komet nach der 

Mitte des October nicht mehr gesehen wurde, doch auch einige Wiirdigung verdient, so ist es dringend 

geboten, die Umsetzung der Zeitangaben niiher zu untersuchen. Mit Schram's Hilfstafeln fur Chronologic 

findet man, dass in der Ubersetzung von Williams nur die zwei ersten Zeitangaben richtig sind, die 

spateren jedoch abgeandert werden mtissen; behufs besserer Obersicht theile ich sammtliche Tage des 

chinesischen Berichtes sammt ihrer Umsetzung mit. Tag K'i-yeu ist October 6; Jen-tsy October 9; Ki-wei 

nicht October 10, sondern October 1(i; Keng-schen nicht November 6, sondern October 17; Wu-tsehen 

nicht November 14, sondern October 25. 

Im Fcbruar 1106 ist ein Komet crschienen, vvelcher am 4., nach anderen am 5. Kebruar als »Stern<.< 

sogar am Tage (von der 3. bis zur 9. Tagesstunde) neben der Sonne zu sehen war, und vom 7. Februar an, 

nachdem er sich vermuthlich yon der Sonne mehr cntfernt hatte, einen schr langen Schweif zeigte; siehe 
Pingre I, S. 384. 
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GrSsse und Helligkeit dcr Kometen und Hirer Schweife. 379 

Nach dem chinesischen Berichte (Williams Nr. 253) ist dcr Komct am 10. Fcbruar geschen worden; 

dcr Schweif schicn (SO Fuss lang und 3 Fuss brcit zu scin. 

Die Bahn des Kometen kann zwar wegen dcr Mangelbaftigkcit der ubcrlieferten Ortsangaben nicht 

berechnet werden, doch sind Versuche gemacht worden, diese Angabcn durch die Bahnelemente eines zur 
Gruppe 1843 1, 18801, 1882 II gehorenden Kometen darzustellen. 

So lange nur die Kometen 1843 1 und 1880 1 bekannt waren, fragte man direct nach der Identitat, 

suchte also nebst der Darstellung der Beobachtungen auch nach einer annehmbaren Umlaufszeit; so wurde 

schon im Jahre 1843 von Laugier und Mauvais gezeigt (Comptcs rcndus Paris, Bd. 16, S. 921), dass 

die Beobachtungen des Kometen von 1106 durch die Bahn des Kometen 1843 1 dargestellt werden 

konnen, und ebenso im Jahre 1880 von Prof. Dr. E. Weiss (Sitzungsberichtc d. kais. Akademie d. Wiss. 

Wien, math.-naturw. Classe, 82. Band, 2. Abth., S. 103—109), dass durch die erwahnten Bahnelemente 

fast alle Angabcn ilbcr den Lauf des Kometen von 1106, wcnn auch nicht vollstandig, wiedergegeben 
werden, wahrend dagegen in dcr cnglischcn Wochenschrift Nature (Bd. 22, S. 18) die Behauptung dcr Iden- 

titat bckampft wurde. 
Als aber dcr September-Komet 1882 II erschienen war, trat die Frage nach dcr Identitat, also auch 

nach dcr Umlaufszeit, in den I lintergrund, weil sieh jctzt einc ncuc Frschcinung geltend zu machen begann, 

namlich die, dass auch vcischicdene Kometen, welche in weit von einandcr abstehenden Zeitpunkten durch 

das Perihel gegangen sind, rAisammengehoren konnen. Von diesem Gesichtspunktc aus ist die Frage von 

II. Krcutz untersucht worden (Untcrsuchungen iiber das Komctcnsystem 1843 1, 1880 I und 1882 II, l.Th., 

S. 108), der zu dem Resultate gelangt, dass cine vollstandige Darstellung der Beobachtungen des Kometen 

von 1100 durch die Bahn des Kometen 1882 II nicht moglich ist. Am meisten hindcrlich crweisen sich die 

Breiten, welche nach der Bahn eines zur Gruppe 1843 1, 1880 1 und 1882 Ff gehSrenden Kometen, wcnn 

man von dcr unmittclbaren Nahc des Perihels absicht, nur sudlich scin k5nnen, wahrend die Beobachtungen 

des Kometen von 1106 zu ihrer Darstellung cine nordliche Breite erfordem. 

"45- 

Af,= 3 '/,•"(?). 

Der Komct dieses Jahrcs ist nach Hind (Monthly Notices, Bd. 10, S. 54) cine der sichcrstcn untcr den 

altcren Frscheinungen des Halley'schen Kometen, indem die europaischen und die chinesischen Angabcn 

durch die Bahn dieses Kometen vollkommen dargestellt werden, wcnn dcr Pcrihcldurchgang auf den 19. April 

gelegt wird. 
Dcr Komct ist in China (Pingre F, S. 393; Biot S. 74 und 75; Williams Nr. 260 und 201) am 26. April 

im Osten cntdeckt worden. Am 14. Mai war er im Nordwesten in dcr durch a, [i Ononis bestimmten Stern- 

division und schien 10 Fuss lang zu scin. Am 4. Juni war er wie ein aussergcwohnlicber Stern, zcigtc also 

keinen Schweif, wozu iibrigens auch das Mondlicht beigctragen haben mag; seine Farbe war blassblau. 

Am 9. Juni flng er nach dem einen Berichte an zu verloschen; seine Helligkeit schcint also an diesem 

Tage schon sehr gering gewesen zu sein. Nach dem anderen Berichte stand er am 9. Juni in der durch 

x, X. . .Ilydrac bestimmten Sterndivision und blieb in dersclben bis zum 4. Juli, an welchem Tage er 

vcrschwand. Nach dcr Ubersctzung von Gaubil ware diescr letzte Tag (Ting-hai) dcr 14. Juli, was aber 

nicht richtig sein kann; der Vollstandigkcit halbcr habc ich jedoch auch dicsen Ictzten Tag in Kcchnung 

gezogen. 
Nach einer europaischen Angabe (Pingre I, S. 393) soil dcr Komct schon am 15. April geschen 

worden sein. 
Zur Kcchnung babe ich die folgcndcn Bahnelemente angenommen : 

Z= 1145 April 19-0, TC—a= 110°40', & = 45820', * = 163°0', log# = 9-7668. 

und damit gefunden: 
48 * 
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380 Johann Holetschek, 

1H5 a 8 I D 
1J X   L log r log A 5 log rA T 

26-0  
Mai            14'o  
Juni             4-0  

9'o  

359° 
2 

84 
149 

151 
158 
160 

+   9° 
11 

3° 
6 

+   4 
0 
0 

3°29' 
6 29 

84 53 
149  17 
152    3 
159 52 
162    8 

+ 8°  8' 
9 39 

+ 6 33 
-6  16 

6 45 
7 53 

-8    9 

-28° 6' 
-35 44 
+ 25  24 

69 45 
67 45 
51 45 

+ 44  27 

9-772 
9-782 
9-903 
0-050 
0-080 
0-202 
0-242 

0-083 

9-894 
9'39[ 

9-973 
0-052 
0-301 
0-363 

-0-7 
-i-6 
-3-5 
+ o-i 
+ 0 • 7 
+ 2-5 
+ 3*o 

55?9 
92-1 

146-0 
58-2 
5I-6 

30-3 
24-3 

Vollmond: Mai 8, Juni 6, Juli 6. 

Was die erste Sichtbarkeit betrifft, so ist es befremdend, dass der Komet von Europaern wesentlich 

friiher als von den Chinesen gesehen worden sein soil. Dieses Bedenken verliert jedoch an Gewicht, vvenn 

man beachtet, dass der Komet im April ahnlich wie im Jahre 1759 am Morgenhimmel in der Dammerung 

stand und daher nur dann gesehen werden konnte, vvenn der ostliche Horizont rein war. Aus diesem Grunde 

kann aber die erste Sichtbarkeit auch nicht zu einer Hclligkeitsbestimmung benutzt werden. Nimmt man 

an, dass der Komet am 4. Juli, an welchem Tage er verschwunden ist, von der 6. Grosse war, so erhalt man 

als reducirte Grosse Ml = 3"-'5; beriicksichtigt man aber, dass /Aim Verschwinden wahrschcinlich auch der 

ziemlich tiefe Stand des Kometen und das Mondlicht beigetragen hat, so muss die Helligkeit etwas bedeu- 

tcnder angcnommen werden, ctvva M{ = .''"'0. Dieses Resultat ist nicht wesentlich verschieden von dem, 

welches sich aus dem zuEnde desMiirz 1836 bcobachteten Verschwinden des Halley'schen Kometen ergibt. 

Die Angabe iiber die scheinbare Schweiflange stimmt mit der von 1378 iiberein, kann aber zu einer 

bestimmten Folgerung nicht verwendet werden. 

In das Jahr 1223 fallt nach Hind wicder cine Krschcinung des Halley'schen Kometen, die aber durch 

Bcobachtungen nicht hinlanglich verificirt werden kann, da in den Chroniken in dieser Beziehung nicht 

viel mehr berichtet wird, als dass Anfang Juli in der Abcnddammerung durch acht Tage ein Komet gesehen 

worden ist (Pingre I, S. 400). Die Chinesen erwahnen diesen Kometen nicht. 

1231. 

Af,=8V,"(?). 
Diesen Kometen kennen wir nur aus der Cometographie von Pingre (I, S. 401), bezichungsweise aus 

der Ubersetzung von Gaubil. Er ist in China vom G. Februar bis zum 1. Marz 1231 beobachtet worden, 

und war, wie zum 6. Februar bemerkt ist, von der Grosse des Saturn. Sein Lauf war nach Pingre's Deutung 

der chinesischen Angaben der folgende: Februar 0: beim 20. Grad des Wasscrmann, also bei X = 320°, 

mit einer nordlichen Breite von 58° bis 00°; Februar 8—9: am Ende des Zeichens des Capricornus mit 

einer Breite von 60° oder 61°; Februar 11: am Anfangc des Capricornus; Februar 24: Obergang auf die 

Siidseite des Aquators; Marz 1: im Norden der Constellation Fang (0, [3, %, p im Scorpion). Aus diesen 

Angaben hat Pingre die folgende Bahn berechnet: 

r= 1231  Jann. 30-307, %—£=121° 18', ft=13°3(V, /=(]°5', log? = 9'9767. 

Dass sich trotz der hohen Breite, die der Komet vom 6, bis zum 9. Februar gehabt hat, nur cine geringe 

Neigung gegen die Ekliptik ergibt, deutet auf eine betrachtliche Erdnahe, die denn auch wirklich in der 

lolgenden Rechnung sehr augenfallig hervortritt. 

Biot hat in der von ihm bentitzten Ausgabc der chinesischen Chronik diesen Kometen nicht linden 

konncn, und auch Williams erwahnt ihn nicht. Dafur war aber Biot (S. 45 und 73) in der Page, einen in 

den Manuscriptcn von Gaubil fehlcnden Text mitzutheilen, nach welchem in China am 15. December 1230 

bei Sternen des Ophiuchus und der Schlange unter dem Kopfe des Cerberus (in tier linken Hand des 

Hercules) ein aussergewohnlicher Stern erschienen ist, der am 30. Miirz 1231 verschwand. Da die Vermu- 

thung nahe liegt, dass sich alle dicse Angaben auf dasselbe Gestirn beziehen, so habe ich auch die bier 

genannten zwei Tage in Rechnung gezogen. 
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Grosse und Helligkeit der Kometen unci Hirer Schweife. 381 

1230—1231 

December 15 o 
Februar      6 • o 
Miira 1 -o 

30-0 

28" 

295 
232 

215 

+ 30° 
+ 45 
-  7 
-18 

loo log A 5 log rA 

35 57 
3'4 50 
231 42 
218 52 

+ i7°38' 
64 3X 

+ 11  24 
-  3  20 

! 
+ 125° 4' 

9  44 
115   58 

— 157  20 

0-093 
9'980 
0-034 
0-139 

9 588 
8-925 
9' 245 
9-6oo 

-i-6 

-5'5 
-3-6 
— I "3 

41% 
110 4 
56- 1 
16-5 

Vollmond:  1280 December 21,  1231  Tinner 19, Februar 18, Marz 19. 

Wegcn der bctrachtlichen Annahcrung an die Erde miissen die gcocentrischen Positioner! des Kometen 

vor und nach der Erdnahe einander fast diametral gegeniiber liegen, und in der That zeigt die Rechnung, 

dass der Komet cinerseits im Marz durch den Scorpion und die Wage, andererseits im December des 

Vorjahres durch den Widder gegangen ist. Dieses Rechnungsresultat stent jedoch im Widerspruche mit der 

Angabe, dass der aussergewohnliche Stern am 15. December 1230 im Ophiuchus gesehen vvorden ist. Diese 

letztcre Position hat der Komet nach tier Rechnung allerdings gehabt, aber erst im Februar; man miisste 

also, urn den Stern mit dem Kometen identificiren zu konnen, das erste Datum urn etwa 60 Tage vcrschieben, 

was aber unzulassig erscheint, da ausdriicklich gesagt ist, dass der Stern im 11. Monatc erschicnen und im 

2. Monate des niichsten Jahres verschwunden ist. Es kann also die Position des am If). December 1230 

erschienenen aussergewohnlichen Sternes durch die obige Kometenbahn nicht dargestellt werden. Auch 

die Kometenposition vom 30. Marz stimmt mit der des aussergewohnlichen Sternes, falls derselbe auch am 

30. Marz an der fur den If). December angegebenen Stellc gewescn ist, nicht iibcrcin. 

Untersucht man die Helligkeitsverhaltnisse, welche sich aus der obigen Kometenbahn ergeben, so fallt 

SOfort auf, dass die theorctischen I lelligkciten am 15. December 12:50 und am 30. Marz 1231 nicht wescnt- 

lich von einanderverschieden sind, dass somit, wenn der Stern mit dem Kometen identisch ware, der Komet 

bei derselben Helligkeit verschwunden sein miisste, welche er gehabt hat, als er zum ersten Male bemerkt 

wurde; das ist aber ganz unwahrschcinlich. 
Wollte man annehmen, dass sich nur das Vcrschwinden, aber nicht das Sichtbarwerden des Sternes 

auf den Kometen bezicht, so ware Af, ungefahr 7'"0, und somit am 6. Februar die Helligkeit des Kometen 

1"'5, eine Zahl, welche zwar der Helligkeit des Saturn (bei verschwundenem Ringe) recht nahe kommt, aber 

trotzdem nicht als Bestatigung der Vergleichung des Kometen mit dem Saturn angesehen wcrden darf, 

einerseits weil die Chinesen gewiss nicht beabsichtigt haben, nebst der Grosse auch die Helligkeit des 

Kometen mit der des Saturn zu vergicichen, und weil Qberhaupt die Vergleichung eines erdnahen Kometen 

mit einem hellen Planeten sehr schwierig ist, andererseits, weil wegen der Unsicherheit der Bahn und der 

Unbestimmtheit der Beobachtungszeit auch A und somit auch 5 logrA sehr unsichcr ist; man muss daher 

diese nahe IJbereinstimmung als eine zulallige bezeiehncn. 
Die Annahme M\ = 7'"0 stellt also nur eine fragliche [extinction und eine fragliche Grossenvergleichung, 

somit eigentlich sehr wenig dar, hat aber wenigslens bezilglich der Kleinheit der reducirten Grosse eine 

gewisse Berechtigung; bei diesem Kometen ist namlicb ein geringer Werth von M, darum sehr wahrschein- 

lich, weil von einem Schweife nichts erwahnt ist. 
Wie weit die Zahl 7"'0 geandert wcrden darf, hangt wescntlich davon ab, oh der aussergewohnliche 

Stern mit dem Kometen identiflcirt werden darf. Kin zwingender Grand fur eine solche Identificirung besteht 

nicht, ja es ist im Gegentheile sogar sehr wahrscheinlich, dass der aussergewohnliche Stern kein Komet, 

sondern vermuthlich ein sogenannter neuer Stern gewesen ist, und zwar darum, weil sich die Notiz von 

Biot, abgesehen von der abweichenden Beschreibung, von den meisten chinesischen Kometennotizen 

wescntlich dadurch untcrscheidct, dass sie trotz der genanntcn zvvci Tage fur den Stern nur eine einzige 

Position gibt und gar nicht sagt, class der Stern vom I 5. December bis zum 30. Marz seine Position geandert 

hat. In der That hat A. v. Humboldt im 3. Bande seines »Kosmos« diesen Stern in das Verzeichniss der 

neu erschienenen Sterne aufgenommen. 
Sieht man demgemass von der fraglichen fdentitat des am 15. Decembci- erschienenen undam30.Marz 

VerschwundenenSternes mit dem Kometen ganz ab, so kann die reducirte Grosse des Kometen noch geringer 
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382 Johann Holetschek, 

angenommen werden und dilrfte 8l/2"' oder 9"1 sein. Unter dieser Annahme ist der Komet am 6. Februar mil 

der Auffalligkeit cines Sternes 3m bis 3'/2
m erschienen und am 1. Marz mit einer Helligkeit von 5'" bis 5'/a'" 

zum letzten Male beobachtet worden. Die Vergleichung mit dem Saturn am erstcn dieser beiden Tage kann 

sich, wenn M=3m ist, allerdings nicht auf die Helligkeit, wohl aber, vvie auch schon von vornehcrein zu 

erwarten ist, ohnevveiters auf den scheinbaren Durchmesser und das glanzlose Aussehen des Kometen 

beziehen. Am letzten dieser Tage war der Komet nach der Rechnung schon so lichtschwach, dass er wegen 

seiner ziemlich geringen Hohc (8 = — 18°) immerhin schon an der Grcnzc der Sichtbarkeit gestanden 

sein mag. 
Das Resultat M{ — 8'"5 bis 9"'0 bringt also die Sichtbarkeitsverhaltnissc des Kometen am Anfangc und 

am Ende der Beobachtungen sowohl untcrcinander, als auch mit dcncn anderer Kometen in cine befriedi- 

gende Ubereinstimmung. 

Da der Komet nach dieser Untersuchung nebst der kleinen Ncigung und der directen Bcwcgung eine 

sehr geringe Helligkeit bei anscheincnder Schweiflosigkeit gehabt hat, und diese Eigenschaften an den 

meislen kurz-periodischen Kometen beobachtet werden, so ist es mdglich, dass auch er in diese Classe von 

Kometen gehort. 
Die bedcutende Annaherung der Komctenbahn an die Erdbahn ist auch schon zu der Folgerung bcniitzt 

worden, dass dieser Komet moglicher Weise eine Quelle von Sternschnuppen-Erscheinungen ist; siehe die 

Mittheilung von Kirkvvood in der Monatschrift: The Observatory, Bd. 4, S. 243. 

1264. 

iif, = sv," (?)• 
Die Berichte iiber diesen Kometen lassen trotz ihrcr grossen Zahl leider keine sichere Bahnbcstimmung 

zu, und insbesondere ist die Unsicherheit der Periheldistanz (nach der Bahn von 1'ingre q =0-4, nach der 

wahrscbeinlichsten Bahn von Hoek q = 0-9, nach einer anderen aber nur q — 0'3) sehr zu bedaucrn, weil 

nicht entschieden werden kann, ob der lange Schweif, durch welchen der Komet ausgezeich.net war, mehr 

durch die Machtigkeit des Kometen selbst, oder mehr durch seine Annaherung an die Sonne bewirkt worden 

ist. Das Letztere wiirde zwar durch dieAngabc eines europaischcn Berichtcs (s. Struyck 1740, S.230), der 

Kopf sei kiein und lichtschwach (clonkcr) gevvesen, einigermassen wahrscheinlich gemacht werden, doch ist 

nach Hoek die Bahn mit der kleineren Periheldistanz (qzzO'3) nicht annehmbar. Als wahrschcinlichste 

Bahn hat Hoek (De Kometen van de Jaren 1556, 1264 en 975, en hare vermeende identiteit) die folgende 

gefunden: 

7=1264 Juli 19-80, JC—& = 159° 34', ft=140°55', z=16°29', logq = 9'9164. 

Da nur sehr wenig Bcobachtungstage genannt sind, so babe ich cine ephemeridenartige Obersicht ilber 

den Lauf des Kometen, u. zw. von 16 zu 16 Tagen, fur die Zeit der Erdnahe von 8 zu <S Tagen, gerechnet. 

1264 

Juli 

August 

I4-S 
22 • 5 

30-5 
7'5 

iS-5 
3' '5 

September 16" 5 
October      2-5 

18-5 
November   3 '5 

I9-S 

i6iu 

140 
111 

9i 
80 
69 
60 

51 

43 
38 
34 

+ 38° 
35 
23 

+  8 
—  2 

12 

17 
20 
20 
18 

-14 

H7°55 
130 53 
109 29 

91  34 
79 37 
64 
53 
42 

33 54 
29  12 

27 35 

lJ 

+ 27°27 
18 3 

+   1 11 
-14 40 

24 24 

33 45 
37 14 
36 58 
34 13 
30 23 

— 26 36 

\-L 

+  28' 
+     3 
-   25 

5o 
70 

100 
128 

155 
-179 
+ 159 
+ 141 

log r       log A 

9-92o 
9-917 
9-929 
9'953 
9-984 
0-056 
o-127 
o- 190 
0-247 
0-296 
0-340 

9-411 

9-304 
9-269 
9'335 
9'433 
9-596 
9-717 
9-825 
9-93I 
0-037 

0-139 

5 log 'A T 

-3' 
-3' 
-4' 
-3' 
— 2 • 

— 1 • 

— o- 
+ o-i 
+ 0-9 
+ 1' 7 
+ 2-4 

130V0 

'57-1 
149 
116 
92 
60 
40 
26 
18 
IT 
18 • 

Vollmond: Juli 10, Augusts, September 7, October 6, Novembers. 

Die chinesischen  Berichte (Biot S. 45 = Williams Nr. 269, und Biot S. 46 = Williams  Nr. 278) 

geben als ersten Beobachtungstag iibereinstimmend den  26. Juli an;   nach  den europaischcn Berichten 
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Grosse and Helligkeit der Kovnelen mid Hirer Schweife. 383 

(Pingre I, S. 407) ist aber der Komet schon einige Tage friihcr, niimlich am 17. Juli, odcr vielleicht gar 

schon am 14, Juli gesehen worden. Was die Dauer der Sichtbarkeit betrifft, so gchen sowohl die chinesi- 

schen, als auch die curopiiischen Berichtc sehr wcit auscinancler. Nach dem zweiten dcr oben genannten 

chinesischen Berichte ware dcr Komet nur 40 Tage, somit bis etwa 4. September sichtbar gewesen, nach 

dem erstcn dagegen, in welcbem iibrigens mehrere Beobachtungstagc genannt sind, war aber die Dauer der 

Sichtbarkeit cine vicl langcrc, niimlich nach der Ubersetzung von Biot sogar 4 Monate; in dcr Ubersetzung 

von Williams ist unter andercm noch gesagt, dass dcr Komet am 8. September nicht gesehen werden 

konnte (vcrmuthlich wcgen des Vollmondes), dass cr sich aber am 14. September wiedcr zeigte und am 

21. September in einen rothlichcn Dunst aufgelost war. 

Diese letztc Bcmerkung ist wahrscheinlich so zu verstehen, dass der Komet an dem genannten Tage 

keinen Schweif, sondern nur noch die Nebelhiille zeigte, und dass dieselbe in Folge atmospbarischcr 

Zustande, vcrmuthlich wegen tiefen Standcs am si'idlichen Horizontc, rothlich erschicn; dcr Komet ware 

demnach schon ohnc Schweif gesehen worden, als cr noch fur das blosse Auge sichtbar war. Damit stimmt 

auch die in dcr erstgenannten Ubersetzung von Biot enthaltcne Bcmerkung iibeicin, dass der Lichtschweif 

am Ende des 8. Monates zu vcrschwinden begann; diese Zeit fallt niimlich, da dcr 7. Monat nahe mit dem 

24. Juli (Neumond) begonnen hat, in die Nahe des 20. September. 

I )iesc Zwischenbemerkung gilt fur den Schweif. Warm aber dcr Komet sclbst unsichtbar geworden ist, 

wird in den Bcrichten, wie schon hervorgehoben, schr vcrschieden angegeben. Einc bestimmte Angabe 

findct sich in dem zu Cambridge handschriftlich vorhandenen Tractatus Fratris Aegidii de Comctis (mit- 

getheilt von Dunthorne in Philosophical Transactions Bd. 47, S. 281; siehe auch Struyck 1753, S. 108, 

und Pingre 1, S. 410), nach wclchcm dcr Komet vom 14. Juli bis zum 3. October, somit im Ganzen durch 

81 Tage gesehen worden ist. Auch von andcrer Seite wird behauptct, dass der Komet am 3. October, niim- 

lich am Todestage des Papstes Urban IV. vcrschwunden ist; obvvohl diese Angabe wcgen des letzten Bei- 

satzes mehr durch Kiinstelci als durch genaue Beobachtung entstanden zu sein schcint, so diirfte sic doch 
dcr Wirklichkeit wenigstens zum Theilc entsprcchen, und zwar darum, wcil es leicht moglich und sogar 

wahrscheinlich ist, dass der bis zu dem genannten Tage offenbar schon rccht lichtschwach gewordene 

Komet durch das Mondlicht (Vollmond am 6. October) tiberstrahlt worden ist. Mit der den Schluss der 

erstgenannten Ubersetzung von Biot bildenden Angabe, dass dcr Komet im Ganzen durch 4 Monate, 
somit bis ctwa 20. November sichtbar gewesen ist, stimmt iibrigens auch cin italicnischer Bericht (sichc 

Zach, Corrcspondance astronomiquc, Bd. 5, S. 342), nach wclchcm dcr Komet erst im November vcrschwun- 
den ist. 

Der Widerspruch, dcr zwischen dicscr letzten Angabe und dcr Behauptung besteht, dass dcr Komet 

schon  am  3. October  vcrschwunden  ist,   kann   leicht  beseitigt  werden   durch die   rccht wahrschcinliche 

Annahme, dass dcr Komet im October und November unter mittlercn nordlichen Breiten wegen seiner schon 

geringen Helligkeit und seines tiefen Standcs am siidlichcn Horizontc schon so schwer zu schen war, dass 

er als vcrschwunden gait,  dass  er dagegen  in   sudlichercn  Liindern bis zur ganzlichen Unsichtbarkeit 

verfolgt werden konnte. Wenn diese Vermuthung richtig ist, so wird cs leicht bcgreiflich, dass die Angabcn 

uber die Dauer der Sichtbarkeit wcit von cinander abweichen, ohnc deshalb wcsentlich unrichtig sein  zu 

milssen;  nur die Angabe dcr Chinescn, dass der Komet nur 40 Tage sichtbar gewesen sein soil, ist jeden- 

falls verfehlt, und soil wahrscheinlich bios die Dauer dcr grossten Auffiilligkeit des Kometcn bezeichnen. 

Wird   fiir  den Anfang  des October,  zu  welcher Zeit dcr Komet  nach  einigen Angabcn  unsichtbar 

geworden sein soil, die 6. Grosse angenommen, so crgibt sich als reducirte GrOsse Mt = 6m, ein Werth, 
welcher viol, zu gcring ist, um bci der relativ geringen Anniiherung des Kometcn an die Sonne (<7 = (V82) 

die bedeutende Schweiflange erklarlich zu machen; die grossen Kometcn von 1664 und 1811 zeigten zwar 
auch bedeutende Schwcifliingen  trotz geringcr Anniiherung an die Sonne (^ = 1 • 03),  hatlcn aber dalur 

wcsentlich grossere reducirte Helligkeiten (jencr 3'"(>, dicscr 3'").  Es wird also durch die Beriicksichtigung 

dcr Schweiflange die Angabe, dass dcr Komet nicht im October, sondern erst im November dem freien Auge 

ganzlicb entschwunden ist, sehr wahrscheinlich gemacht, allerdings unter der Voraussetzung, dass die zur 
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384 Jo h a n H Ho I c tsc h ek, 

Rechnung beniitzten Bahnelemente nahezu richtig sind. Wird fur die zweite Woche des November als 

I Eelligkeit des Kometen (>"'(') Oder mit Rilcksicht auf seiner) Helen Stand 5•0 angenommen, so ergibt sich die 

namhaft grossere, aber die bedeutende Schweifbildung vollig erklarende reducirte Helligkeit Af, = 4m 

oder 3m. 
Die Lange des Schweifes war nach sarnmtlichen Berichtcn cine ungcwohnlich grosse. Die Chinesen 

berichten, tier Schweif sci 100 Fuss lang gcwcsen. Wic der »Bruder Martinus« schreibt, reichte der,Schweif 

vom Aufgange gegen Wester) bis zur Mitte der Hemisphare, also vom Horizonte bis zum Zenith, und ware 

somit (.K)° lang gcwcsen; nach eincr anderen Version wird aber die Schweillange etwas unbcstimmler 

angegeben, indem es heisst, der Schweif habc bei scinem Aufgange nach Wcsten hin bis fiber den Meridian 

gereicht. Wic dem auch sci, in jedem Falle kann cine so bedeutende Lange nur im Juli oder Anfang 

August gesehen worden sein, weil nur in dieser Zeit die Bedingung y > C hinreichend erfiillt ist. Nach 
einem anderen europaischen Berichte (sialic Struyck I 7 10, S. 230) war die Lange des Schweifes ungefahr 

ein Viertel unserer Hemisphare, somit 45°. Rechnet man mit C = 90° und C = 45° fiir die crstcn vicr Tagc 

der obigen Ephemeride die wahrc Lange c, so erhalt man: 

C=45° 
c 

o-i8 

o-i5 
0-14 

o" 16 

Untcr den aus C=90° berechneten Zahlen c sind die zu Juli 22 und 30 gehorenden insoferne von 

einigem Intcresse, als sic wegen ihrer relative!) Klcinheit den Ruckschluss geslatten, dass sich dcr Schweif 

wahrend dieser Zeit fur die Erde am langstcn gezcigt haben diirftc. 

Der Schweif glich einem Schiffsscgel; seine Breite nahm aber von Tag zu Tag ab, wahrend seine 

Lange im Gegentheile zunahm (Struyck 1740, S. 230, und Pingre I, S. 408). Diese Erscheinung ist 

offenbar dadurch bevyirkt worden, dass die Erde immer mehr gegen die Ebene der Kometenbahn geruckt 

ist, und konnte dazu beniitzt wcrclcn, die Richtigkeit dcr (.lurch die Bahnbcstimmung gefundenen Knotcn- 

lange angenahert zu priifen, Lcider ist aber die Zeit, in welchcr dcr Kometenschweif besonders schmal und 

lang crschicnen ist, nicht angegeben; nach dcr obigen Rechnung war L — & am 6. August. 

1264 
0 = 90 

c 

Juli        14 5 • .   040 

22 5 • .      CT22 

3° 5 • .      0-22 

August     7 5 • .      0-48 

1299. 

Ubcr diescn Kometen haben wir zunachst drci curopaische Ortsangabcn aus Cambridge (Pingre 1, 

S. I 18), namlich: Knde Jiinner: X = 48°, sudlichc Breite p mehr als —30"; Februar 25: X = 44", P = — 5°; 

Marz 5: X = 38°30!6, P= 4-2c41'9 (Position dcr Venus, in dercn Nahe dcr Komct versebwunden ist); 

diese drei Positioncn sind aber nach Pingre mit cinander nicht vcrcinbar. Ausserdem haben wir cine 

vereinzelte chinesische Angabe (Biot S. 46, Williams Nr. 281), nach welchcr dcr Komct am 24. Jiinner 

(bei Williams steht im Titel irrthiimlich June 24) siidlich von X, 7, [i Columbae, d. i. bei ctwa a = 85°, 

5= —35" bis —40° crschicnen ist. Pingre hat die erste curopaische Angabe ausgcschlossen und aus der 

Verbindung der Positioncn von Jiinner 24, Kebruar 25 und Marz 5 die folgende Balm gefunden: 

J=1299 Mftrz 31-318, ff—&= 103°48', ft=107°8', j = lll°3/, log? = 9-50233. 

Wenn diese Bahn einigermassen richtig ist, so haben wir hicr einen Kometen mit ziemlich kleiner 

Periheldistanz (</ = 0-32), dcr vor dem Perihcl in die Erdnahe gekommen und zur Zeit des Perihels in den 

Sonncnstrahlen verschwunden ist. 

Da der Komct, wic Pingre aus der »Monarchiae Sinicae Tabula Chronologica« von Couplet mitthcilt, 

70 Tagc sichtbar gcwcsen sein soil, habe ich auch noch den 10. April in Rechnung gczogcn, obvvohl dcr 

letztc mit Bestimmtheit verburgte Tag seiner Sichtbarkeit der 5. Marz ist. 

IJhrigcns scheint die Bahn von Pingre insoferne verfchlt zu sein, als sic die chinesische Ortsangabe 

vom  24. Jiinner nicht darstellt:   wcnn   namlich  der Komct an  dicscm Tage, wie  Pingre   selbst angibt, 
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Grosse uud Helligkeit der Kometen und Hirer Schweifc. 385 

siidlich vom Schnabel der Taube gesehen worden ist, so kann er nur bei 3 = —35°  oder noeh siidlichcr 
gewesen sein, nicht aber, wie aus der Rechnung hervorgeht, bei 5 = —20°. 

1299 a 3 ). P \-L log r log A 5 log /-A r 

Februar    25-5   
Marz           5-5  
April          10-5  

86° 
43 
35 

1 

-  20° 
+ 12 

17 
f    7 

85° 13' 

43 22 

38    5 
4    ° 

-43° 10' 
-   4 40 

+   2  49 

+  5    1 

4- i32c4o' 

58 41 
4   45  27 
-  23  56 

0-187 
9 971 
9-885 
9-641 

9-898 
9'957 
9-996 
0-023 

40-4 
-0-4 
— o-6 
-i-7 

33°8 
65'3 
67'S 
71-7 

Vollmond: Janner 18, Februar 16, Marz 18. 

Dass die Sichtbarkeit vom 24. Janner an durch 70 Tage, also bis zum 10. April gedauert hat, ist nach 

diescr Rechnung nicht wahrscheinlich, weil der Komel offenbar im Marz am Abendhimmel verschwunden 

und sodann im April an den Morgenhimmel geriickt ist, also Ins zum 10. April jedenfalls nicht continuirlich 

gesehen worden sein kann. 
IJbcr den Kometen selbst ist in dem chinesischen Berichte gar nichts, in dem europaischen nur wenig 

gesagt, Der Kopf war ziemlich gross, der Schweif lang im Verhaltnisse zum Kopfe (letzteres allerdings 

selbstverstandlich); am 25. Februar war Kopf und Schweif sehr verkleinert, eine Angabe, welche weder 

durch die obige Bahn, noch durch den Stand des Kometen, noch durch Mondschein erklart werden kann. 

Da der Komet nach der Bahn von Pingre, mag nun der Beobachtungszeitraum mit dem 5. Marz oder 
mit dem 10. April enden, am Ende der Erscheinung jedenfalls heller gewesen ist als am Anfange, und 

offenbar wegen seines Standes in der Dammerung unsichtbar geworden ist, so kann sein Verschwinden zu 

eincr Helligkeitsbestimmung nicht beniitzt werden. Has Sichtbarvvcrden am 24. Janner konnte zvvar unter 

gewohnlichen Verhaltnissen einen Anhaltspunkt liefern, doch lasst sich, da der Komet vom Siiden herauf- 

gekommen und daher vor dem 24. Janner moglicher Weise schon heller gewesen ist, als von der 3. oder 

4- Grosse, aus diesem Momente der Erscheinung kein Naherungswerth, sondern hochstens ein Grenz- 

werth der Helligkeit ableiten; vvegen der Unsicherheit der Bahn wiire aber das Resultat eines solchen 

Versuches noch unsicherer als diese Bahn. 

1301. 

Fiir diesen Kometen haben wir nebst den chinesischen auch europaische Aufzeichnungen, unter denen 
das von Dunthome zugleich mit dem Tractate Qber den Kometen von 1264 veroffentlichte (Philos. Trans- 

actions, Bd. 47, S. 285; siehc auch Pingre I, S. 121), zu Cambridge handschriftlich vorhandene ^Judicium 

dc stella comata 1301« die ersfe Stelle einnimmt, obwohl die darin enthaltenen Angaben mit den chinesi- 

schen nicht vollstandig in Kinklang zu bringen sind. Nach diescr Schrift hatte der Komet am Anfange seiner 

Erscheinung, welche Phase hier im Widerspruche mit der Angabe der Chinesen, dass der Komet am 

16. September erschienen ist, auf den 1. September verlegt ist, cine nordliche Breitc von 20° und mehr. Die 

Brcite wurde immcr kleiner und die ostliche Lange immer grosser; am 30. September abends war X =230°, 

P = +20°, und am 6. October abends X = 241 °, [i = +10°. 
In China ist der Komet vom 16. September an bis zum 31. October, also 46 Tage, und zvvar anschei- 

nend recht aufmerksam verfolgt worden. In diesem Berichte befindet sich aber eine Stelle, welche zu 

wesentlich unrichtigen Bahnbestimmungen Veranlassung gegeben hat. Nach der Ubersetzung von Gaubil 

(Pingre I, S. 122) ware sic eine Ortsangabe: »l)er Komet ging zu dem grosscn Stern in Nan-ho«, d. h. 

zum Procyon. Durch diese Ubersetzung verleitet, hat Pingre" im Widerspruche mit der Angabe aus 
Cambridge die Breitc des Kometen fur den Anfang seiner Krscheinung siidlich angenommen, und ist dadurch 

zu einer Bahn gelangt, die als verfehlt bezeichnet vverden muss; dassclbc gilt auch von der Bahn von 

Burckhardt (Monad. Corn, Bd. 10, S. 164). 
Nach den ncuercn Obersetzungen (Biot S.46; Williams Nr. 282) lautet aber die fragliche Stelle ganz 

anders, namlich;  »l)er Komet war wie der grosse Stern in Nan-ho«; sic ist somit kcinc Orts-, sondern eine 

nenkschriftcn der mathem.-naturw. CI. LXIII. ISd. 49 
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386 J oh a u u Holetschek 

Grossen- Oder Helligkeitsangabe, und besonders fur die vorliegende Untersuchung von Wichtigkeit. Nach 

dieser Richtigstellung besteht kcin Hinderniss niehr, die Breite des Komctcn fur den Anfang dcr Erschei- 

nung nordlich anzunehmen, und es lassen sich jetzt die chinesischen und die europaischen Angaben durch 

cine Bahn darstellen; Laugier hat die folgende berechnet (Connaissance des Temps 1846, Additions S. 97): 

7=1301 October 24, s—<fi, = 186", &=138°, * = 167°, g = 0'64, log q = 9-806. 

Nach dieser Bahn habe ich die Positionen des Komctcn fur die in den Berichten genannten Tage und 

ausserdem fur zwei Tage wahrend dci- Erdnahe gerechnct. 

[301 

Septembei 

October 

1 o 
i6-o 
25 o 
27-0 
30-0 

6-o 
31-0 

94" 
1 to 
190 

21.) 
231 
244 
250 

H 39° 
48 
48 

35 
•I 13 
- 8 
-24 

92°56' 

>°5 37 
164 9 

194 5° 
224 36 

244 37 

252 3 

l    L log r log A 

4 i.Sc 15' 
26 I.? 
47 16 
44 9 
3° 32 

- 12 45 
-   2 35 

-73019' 

75 22 
-25 43 
+ 3 4 
29 47 
43 48 

+ 26 9 

0-091 
0-003 
9-944 
9-93I 
9-911 
9-872 
9-818 

0-018 
9-678 
9'354 
9-348 
<T43(> 
9-671 
0-139 

5 log ''A 

+ 0-5 
-i-6 

-3' 
-3' 
-3 
— 2 

5i'7 
75-7 

116 -o 

125-3 
125-6 
108-2 

41-8 

Vollmond : September 18 und October 18. 

Zur Untersuchung dcr Helligkeit bietet sich zvvar die Vergleichimg mit dem Sterne Procyon (a Canis 

minoris) dar, doch bleibt es zweifelhaft, ob diese Vergleichimg mit cinem Sterne 1. Grosse buchstablich zu 

nehmen ist, und ob sic fur den crsten Tag dcr Erscheinung odcr viclleicht erst fur die Zeit dcr grossten 

I Iclligkeit gellen soil. Ware diese Vergleichung nicht mitgethcilt, so wi'irdc ich fur den 10. September, an 

welchem Tage dcr Komet in China zum ersten Male gesehen worden ist, die 3. Grosse annehmen, woraus 

sich als rcducirte Grdsse Mt = 4,yi6, und fur die Zeit dcr grossten theorctischen I Iclligkeit die I. Grosse, 

also ungefahr die Helligkeit des Vergleichssternes ergeben wilrde. Diese Obereinstimmung ist aber offenbar 

nur cine zufallige, und die Sache diirfte sich in dcr Wirklichkeit so verhalten hahen, dass dcr Komet bei 

seiner Auflindung /Avar schon schr hell, aher doch nicht so hell wic a Cam's minoris war, und dicscm Sterne 

nur in Bezug auf das Ausschen seiner kernartigen Verdichtung gleich gesetzt wurde. 

Das Verschwinden kann einen wesentlichcn Beitrag zur Bestimmung der Helligkeit nicht liefern, weil 

dcr Komet offenbar hauptsachlich wcgen seiner geringen Elongation und seines sudlichen Standes 

unsichtbar geworden ist. Fragt man, ob der Komet untcr den hier angenommenen 1 telligkeitsverhaltnissen 

schon am I. September aufgcfallen sein kann, so muss diese Frage, da sich fiir dicsen Tag nur die 5. Grosse 

ergibt, verncint werden. 

Einc neue Seite gewinnt die Untersuchung dieses Kometen durch die Henutzung der Ansicht von 

Hind, dass wir hicr cine Erscheinung des Halley'schen Komctcn vor uns liaben, dessen Wiederkehr ja 

in diese Zeit fallen musste. Hind lindet (Monthly Notices, Bd. 10, S. 53), dass die chinesischen Angaben 

durch die Annahmc 7= Oct. 22 "67 gut dargestcllt werden, und halt die Angaben aus Cambridge, da sic 

mchr von cinem Astrologen als von cinem Astronomen herzustammen scheinen, fiir unverlasslich. Ich habe 

diese Identilicirung weiter verfolgt und zur Rcchnung die folgenden Bahnelemente beniitzt: 

7=1301   October 22-67, s—ft = 110°40', £ = 47030', i = 163° 0', logq =9-7668. 

Um den Lauf des Komctcn zu Anfang des September besser iibcrschen zu konnen, habe ich willkiirlich 

auch noch die Tage September 8 und 12 in Rcchnung gezogen. 

1301 

September   i-o 
8-o 

I2-0 

i6'o 
30-0 

6-o 
31-0 

October 

P 

83° 
90 

97 
114 
238 
242 
241 

4-31 
36 
43 
52 

+ 7 
- 4 
-16 

850 8' 
9" 5 
95 34 
107 \2 

233 49 
241 36 
242 26 i 4 

7"42' 

13 5 
18 54 

29 35 
25 24 
16 38 

4 5° 

),-L 

-81° 7' 

83 2 
81 28 

-73 47 
+ 39 o 
40 47 

+ 16 32 

log*- log A  5 log M T 

0-083 
0-042 
o-oi6 

9' 989 
9-885 
9-840 
9-788 

9-927 
9-766 
9-642 
9-488 
9-616 
9-804 
o-172 

+ 0 
— 1 • 

— 2' 
2' 

— I • 
— o- 

55?2 
65-0 

73'3 
86-2 

I I2-0 
97-2 
28-5 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und Hirer ScJuveifc. 387 

Ich muss gestehen, dass ich nach dem harten (Jrtheile, welches Hind iiber die in dem genanntenJudi- 

cium enthaltenen Beobachtungen gefallt hat, eine vie! grossere Differenz zwischen den berechneten und den 

beobachteten Positioner) erwartet habe. Nach meiner Ansicht sind aber die Positionen von September 30 

und October 6 doch so weit dargestellt, dass man sic fur die damalige Zeit wenigstens als lliichtige 

Schatzungen bezeichnen kann. Anders verha.lt es sich allerdings mil der Angabe, class die nordliche Breite 

des Kometen am Anfange der Erscheinung (circa principium apparitionis) 20 Grade und mehr gewesen ist. 

Nach der Redlining war die nordliche Breitc zu Anfang des September kleiner, und erst vom 13. September 

an grosser als 20°; die weitere Bemerkung, dass die Breite immer kleiner und die ostliche Lange immer 

grosser geworden ist, wird aber durch die Rechnung vollig dargestellt. 

Eine von diesen Angaben ist also, wenn die Rechnung, d. h. die zu Grunde gelegte Bahn des 

Halley'schen Kometen der Wirklichkeit nahezu entspricht, offenbar unrichtig, und am meisten lenkt 

sich der Verdacht gegen den 1. September; durfte der Anfang der Erscheinung des Kometen vom 1. Sep- 

tember auf die Mitte des September verlegt werden, also auf die Zeit, in welcher der Komet von den 

Chinesen entdeckt worden ist, so ware eine hinreichende Obereinstimmung zwischen Beobachtung und 

Rechnung erreicht. Filr eine solche Verschiebung der Entdeckungszeit sprechen aber noch zwei andere 

Grunde. 
Vor allem ist cs sehr unwahrscheinlich, dass die Chinesen von dem neuen Kometen vom 1. bis zum 

16. September, also durch If) Tagc nichts gesehen haben sollten; triibes Wetter kann allerdings vieles 

erklaren, doch soil dieses Mittel nur im aussersten Nothfalle herangezogen werden. 

Ein anderer Grand liegt in der Helligkeit. Untersuchen wir unter der Voraussetzung, dass der Komet 

wirklich der Halley'sche gewesen ist, und die von Hind angegebene Perihelzeit nahezu richtlg ist, wie 
gross die Helligkeit am 16. und am 1. September gewesen sein mag. Dem 16. September 1301, 30-7 Tage 

vor dem Perihel mil log r := 9 • 99, entspricht im Jahre 183,") der 10. October, an welchem Tage der Komet 

nach einer Schatzung zu Cambridge von der 2. Grosse war. Da nun logA an diesem Tage 9*31, am 
16. September 1301 dagegen 9*49 war, SO ist der Komet nach der Rechnung um ()'"!) schwacher, also nahe 

an der 3. Grosse gewesen, konnte somit schon leicht auffallen. Der 10. September ist demnach als 

Entdeckungstag nicht unwahrscheinlich. 
Welche Helligkeit mag aber der Komet unter denselben Voraussetzungen am 1. September 1301, also 

15 Tage friiher, gehabt haben? Diesem 'Page, 51-7 Tagc vor dem Perihel mil logr=0'08, entspricht im 

Jahre 1835 der 25. September, an welchem 'Page der Komet noch nicht von Jedermann, sondern nur von 

aufmerksameren und besseren Augen erkannt werden konnte und nicht heller als von der 5. Grosse war. 

Da nun log A an diesem 'Page 9'84, am I. September 1301 dagegen 9'93 war, so ware der Komet auf Grand 

diesei' Rechnung am I. September 1301 noch um eine halbe Grossenclasse schwacher, also nicht heller als 

o'!'5, somit filr mittelgute Augen an der C.renze der Sichlbarkeit gewesen. lis ist daher nicht wahrschcinlich, 

dass er schon an diesem 'Page aufgefunden, und ganz unwahrscheinlich, dass er dabci schon als Komet 

erkannt worden ist. 

Ziemlich dasselbe folgt auch aus der Balm von Laugier. 
Die von Hind supponirte Bahn des Halley'schen Kometen stellt also die Angaben fiber den Laid' und 

die Helligkeit des Kometen von 1301 in einem solchen Grade befriedigend dar, dass die cinzige wesentlich 

abweichende Bemerkung, der Komet sei in der angegebenen Breite schon am 1. September gesehen worden, 

als sehr unwahrscheinlich bezeichnet werden muss. 
Qber den Schweif findet sich in dem Judicium unter anderem die Bemerkung, dass derselbe am 

Ende der Erscheinung gegen a Aquilae gerichtet war; [eider ist aber weder der zugehorige Kometenort, 

noch der Beobachtungstag angegeben. Was die Lange anbelangt, so berichten die Chinesen, der Schweif 

wei anfangs 5 Fuss, spider, als der Komet die nordliche Krone »fegte«, 10 Fuss, und gegen das Ende 

der Erscheinung nur noch 1 Puss lang erschieneh. Nimmt man diese Liingen als Grade und verbindet 
C: 10° fur die Bahn von Laugier mil September 27 und 30, filr die Bahn von Hind mit September 30, 
SO hat man : 

49 " 
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388 Johann Holetschek, 

1301 C 

September 16 (5) 
27) 

3° f 
(10) 

October 31 (0 

c (Laugier) 

(0-044) 

i(o,°43) I 
((0-053) J 

(0-037) 

e (Hind) 

(0-027) 

(0-073) 

(0-056) 

Dass die Schweiflange filr den letzten dieser Tage nicht, wie man wegen der Nahe des Perihcls erwarten 

darf, wesentlich grosser,, sondern sogar noch etwas kleiner ist als Ende September, findet eine hinreichende 

Erklarung in der geringen Elongation des Kometen von der Sonne. 

Da der Schweif des Halley'schen Kometen im Jahre 1835 erst 37 Tage vor dem Perihel, namlich bei 

log r = 9-99 fiir das blosse Auge sichtbar geworden ist, so folgt, dass er im Falle der Identitat und unter 

sonst gleiehen Umstanden am 16. September 1301  erst am Beginne seiner auffalligsten Erscheinung war. 

1337- 

Mt = 3Va
m(?)- 

Dieser Komet ist in Europa zur Zeit des Sommer-Solstitiums, gegen den 24. Juni, bemcrkt worden. In 

dem chinesischen Berichte (Pingre" I, S. 429; Biot S. 47; Williams Nr. 287), nach welchem der Komet 

vom 26. Juni an durch 63 Tage, also bis zum 28. August, gesehen worden ist, wird sein Lauf mit seltener 

Ausfiihrlichkeit beschrieben, indem vom 26. Juni an nicht weniger als 15 Beobachtungstage genannt sind. 

Ober den Kometen selbst ist zum ersten Beobachtungstage bemerkt: Er war wie der grosse Stern a Persei 

und von weisser Farbe. Der Schweif schien anfangs 1 Fuss, am 30. Juni 2 Fuss und am 8. Juli 3 Fuss lang 

zu sein. Am 7. August war der Mond so hell, dass der Schweif nur schwer zu erkennen war; dazu muss 

aber bemerkt werden, dass der Mond an diesem Tage noch nicht voll, sondern erst 10 Tage alt war, dass 

aber Mond und Komet gleichzeitig am Abendhimmel standen. Am 19. August hatte der Schweif sclion 

betrachtlich abgenommen. Es war jetzt nicht mehr leichl, die Stellc des Kometen genau zu bestimmen, weil 

er nach Suden ging; am 28. August verschwand er. 

Laugier hat aus den chinesischen Angaben die nachstehenden Positionen ermittelt: 

1337 1 P 
Juli          14 . •      74° 4-66° 

August    4 . •    232 -I-24 

19 . •    235 •+• 7 

und aus denselben die folgende Bahn berechnet (Comptes rendus Paris, Bd. 22, S. 153): 

T= 1337 Juni 15-08, it—£ = 90°41', & = 93° 1', i = 139° 32', log7 = 9-91815. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

t337 

Juni 

Juli 

August 

26-5 
3°-5 
8-5 

14-5 
26-5 

7'5 
19-5 
28-5 

48c 

47 
40 

331 
236 

234 
234 
235 

X 

+ 52° 
56 
69 
85 

+ 30 

13 
17 

6o°36' 
6r 19 
65 18 
78 16 

223 45 
231  55 
235 o 
236 51 

+ 32° 17 
36 36 
5°  13 
68 26 
48    2 
•7 52 

6 40 
-)-   2  16 

X-L 

-4i°54' 
44  59 
48 39 

-41  25 
+ 92 34 

89 11 
80 39 

+ 73 44 

log r 

9-932 
9'943 
9-972 
9'997 
0-051 
o-104 

o-i54 
0-189 

log A 

9-986 
9-926 
9-779 
9 • 660 
y-658 
9-894 
0-074 
0-173 

5 log M T 

—0-4 <»7°4 
-0-7 72-4 
— 1 • 2 79-4 
-1-7 79-7 
-i-5 64-4 
o-o S2-7 

4- 1 • 1 44-3 
I i-8 3«-7 

Vollmond Juli 13, August 12. 

Zur Bestimmung der Helligkeit kann zunachst die Vergleichung mit dem Sterne 2. Grosse a Persei 

verwendet werden. Gilt diese Vergleichung fur den 26. Juni, so ist M, = 2'"4; gilt sie fur die Zeil der 

grossten theoretischen Helligkeit, so ist Mt = 8"'7. Diese Zahlcn miissen aber, weil sie durch Vergleichung 

mit einem sehr hellen Fixsterne entstanden sind, als sehr unsicher bezeichnet werden. 

Wird fiir den Entdeckungstag the 3. Gr5sse angenommen, so ergibt sich Af, = 3MI I. Das Verschwinden 

des   Kometen   am   28, August   liefert,   vvenn   als   Helligkeit   die  6. Grosse   angenommen   wird,   A/,=:4'!'2; 
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Grosse und Helligheit der Komelen und Hirer Schweife. 389 

beachtet man aber, dass zum Unsichtbarwerden des Komelcn am 28. August wohl auch sein tiefer Stand 

mitgewirkt hat, und nimmt demnach fur dicsen Tag eine grossere I [elligkeit, ctwa 5'" bis 5'/2'" an, so ergibt 
sich fiir M, etwa 3'!12 bis 3*7. 

Die Ictztcren Werthe scheinen unter den hier abgeleiteten die sichersten zu sein. Wclcher von ihnen 

aber audi der Wahrheit am nachsten kommen mag, in jedem Falle gehort der Komet zu den bedeutenderen, 

und es ist daher sehr befremdend, dass die Schweiflange, falls ein Fuss als ein Grad genommen wird, recht 
klein ausfallt; man flndet namlich: 

1337 C c 

J uni     26   . •    (0 (0'02) 

30   . .    (2) (o"03) 
Juli        8   . •    (3) (0 • 03) 

Bei einer so bedeutenden llclligkeit, wie sic sich fiir dicsen Komelcn in jedem Falle ergibt, und einer 

Annalferung an die Sonne bis auf 0'83 (nach der Halm von Hind allerdings nur bis <7 = 0-94, daftir nach 

der von Pingre bis auf 0*64) ist cine viel grossere Schweiflange zu erwarten. In den europaischen 

Berichten findet sich leidcr keine bestimmte Angabe iiber die Schweiflange. Nach Gregoras (siehe Lubie- 

nietzki, Theatrum cometicum II, S. 258, und I levelii Cometographia, S. 830, zum Theile auch citirt bei 

Pingre I, S. 431) zeigtc sich der Komel im Anfange als »slella non crinita, sed barbata, gladio similis«, 

scheint also anfangs keinen langen Schvveif gezeigl zu liaben; es ist jcdoch beigefiigt, dass sich derSchweif 

weit gcgen Osten crstrecktc (coma ejus versus orientem late extendebatur), was gewiss auf mchr als 3° 

Lange deutet. Auch aus der Bemerkung des chinesischen Berichtes, dass die Schweiflange am 19. August 

schon betrachtlich abgenommen hatte, geht bestimmt hervor, dass sie friiher cine bedeutende, und offenbar 

grosser als 3 Grade gewesen sein muss. Man wird demnach bchauplen diirfen, dass in diesem Kometen- 

berichte unter einem Fuss weit mchr als ein Grad zu verstehen ist. 

Auffallend ist es ferner, dass nach dem chinesischen Berichte die am ersten Tage beobachtete Schweif- 

lange die kiirzeste gewesen ist, und demnach die Schweiflange noch einige Zeil nach dem Perihel anschei- 

nend zugenommen hat. Audi in dem Berichte von Gregoras ist, falls die hcidcn hier citirtcn Stellen zu 

verschiedencn Tagen gehoren, ein solches Vcrhaltniss angedeutet. Ich habe nun, urn dicsen Umstand noch 

etwas weiter zu untcrsuchen, andere Bahnelemente beniitzt, und zvvar die von Hind (Astr. Nadir. Band 21, 

S. 282), wcil nach dicsen die Perihclzeit am spatesten liegt: 

7=1337 Juni 22-802, it—Si = 108°44', & = 99°6', £ = 137°6', log# = 9-97162. 

Diese Balm ist ausschliesslich auf die chinesischen Angaben gegrilndet, wahrend die von Laugier 

audi noch den europaischen geniigt. 

1337 

Juni 26-5 

30 • 5 
Juli 8-5 
August      28-5 

42" 
40 

23." 

I 53'' 
5° 

I 67 
— 21 

\-L log r log A       5 log n\ 

57°   I'   H 34°35| 
57  25  :     38    8 
59 28      1 49 21 

236    0      -   t 54 

-45 29 9'973 
48 53 9-976 

-54 29 9-990 
72 59 o-167 

O'OI I 

9-954 
9-813 
0-147 

— O' l t)2?2 

0-3 66-7 
-10 I    74'3 
-f-i*6 i   41-0 

I) ahre Schweiflange ergibt sich von der friiheren nicht wesentlich verschieden; namlich: ic w 

133 7 C c 

Juni    26 •    . (r) (o'02o) 

3° •   • (2) (0-035) 

Juli       8 .   . (3) (0-036) 

Da also auch nach dicser Hahn der erste Werth von c der kleinste ist, bleibt wohl nichts iibrig als 

anzunehmen, dass tier Schvveif am ersten Tage thatsachlich am kiirzesten gesehen worden ist, dass aber 

die Vcrkiirzung dessenungeachtet nur eine scheinbare gewesen, w^\ vermuthlich dadurch vcrursachl 

worden ist, dass derKomef anfangs nur tief am nordlichen Horizont im Zwielichte gesehen werden konnte. 

Das Mondlicht kann nicht gestort haben, da am 28. Juni Neumond war. 
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390 Johann Holetschek, 

Aus dei- Gesammtheit der Beschreibungen dieses Kometen scheint also hervorzugehen, dass sein 

Schweif zvvar cine ansehnliche, aber doch keine ungewohnliche Lunge gehabt hat. Wenn diese Deutung 

richtig ist, so bringt die hier abgeleitete reducirte Grosse 3'/2
m bis 4m, in Verbindung mit der nicht kleinen 

Periheldistanz 0-9 Oder 0"8, die Beschreibungen des Kometen in cine geniigende Ubereinstirnmung mit den 

an anderen Kometen beobachteten Erscheinungen, und in diesem Falle enveisen sich auch nach dieser 

Untersuchung die Bahnen mit vvesentlich kleineren Periheldistanzen, namlich die von II alley mit c/ = 0'4 

und die von Pingre mit qzzQ-Q, als unwahrscheinlich. 

I35i- 
Dieser Komet ist in China am 24. November entdeckt und vom 26. bis zum 30. November jeden Tag 

beobachtet worden (Pingre I, S. 437; Riot S. 48; Williams Nr. 289); leider sind aber nur die Sterndivi- 

sionen gegeben, eine Andeutung iiber die Declination oder Breite des Kometen fehlt. Ober das Aussehen 

des Kometen ist in der Ubersetzung von Williams nichts gesagt. Dagegen linden sich in den zwei anderen 

Obersetzungen kleine Bemerkungen, aus denen hervorgeht, dass der Komet untcr den fur das freie Auge 

sichtbaren Kometen zu den schwacheren gehort hat; in der von Pingre mitgetheiltcn Ubersetzung von 

Gaubil wird namlich der Komet als »assez petite« bezeichnet, und in der ubersetzung von Biot wird 

gesagt, man habe ihn am 30. November nur schvver (difficilement) gesehen. Burckhardt hat die folgende 

unvollstandige Bahn angegeben (Monatl. Corr., Band 2, S. 418, und Band 16, S. 503); 

7=1351  Nov. 20-5, 71 = 69°, g- = 1-0, Bewegung direct. 

Nach dieser Bahn war die Distanz des Kometen von der Erde A am 24. November klciner als 0' 1, und 

am 30. November noch kleiner als am 24. November. Dass aber der Komet trotzdem nach dem 3)0. November 

nicht mehr beobachtet worden ist, diirfte, da cr nicht besonders ansehnlich war, anfangs durch das Licht 

des am 3. December voll gewordenen Mondes, und spiiter durch die wieder zunehmenden Entfernungen 

verursacht worden sein. 

1362. 

Fur den ersten Kometen dieses Jahres hat Burckhardt zwei Bahnen angegeben (Monatl. Con'., Bd. 10, 

S. 166), die aber beide im mittleren Orte so grosse Differenzen iibrig lassen (die eine d"k — — 12s, 

d$ = +14°.r), die andere d\ — 29°, d[iz= —1°3), dass es gerathen erscheint, jeden Versuch, aus diesen 

Bahnen fur den Kometen selbst etwas abzuleiten, zu unterlassen, da ein solcher zu ganz fraglichen Folge- 

rungen fiihren miisste. 

Der Komet stand nach dem chinesischen Berichte (Pingre 1, S. 438; Biot S. -18; Williams Nr. 292) 

am 5. Marz im 7. Grade der durch a Aquarii und s, 0 Pegasi bestimmten Sterndivision; sein Schweif schien 

1 Fuss lang zu sein, und seine Farbe war blaulich-weiss. Am 17. Marz war cr bei der durch X und die 

benachbarten Sterne des Pegasus gebildeten Gruppe. Am Ende des zweiten Monates (d. h. gegen den 
26). Marz, da an diesem Tage Neumond war) ist die grosste Schweifliinge angegeben, namlich 20 Tschi; 

Gaubil iibersetzt wbrtlich: 20 Fuss. Am 28. Marz konnte vom Kometen nicht der Stern, sondern nur ein 

weisscr Dunst von gekriimmter Gestalt gesehen werden, der sich iiber den Himmel nach Westen erstreekte; 

er fegte den Arctur. (Wenn in dieser Angabe kein lrrthum steckt, so muss sich der Schweif iiber die Halite 

des sichtbaren Himmels erstreckt haben.) Am 1. April war der Komet im 6. Grade der durch die Plejaden 

bestimmten Sterndivision; die andere, damit gar nicht vereinbare Angabe, »der Komet ging vor dem Sterne 

•/ im grossen Bareiv, konnte zwar auf den Schweif bezogen werden, doch widerspricht einer solchen 

Auffassung die weitere Angabe, dass der Komet an diesem Tage nur als Stern ohne Schweif erschienen ist. 

Die Gestalt des Kometen ist mit einem Weinbecher, seine Farbe mit dem Zwielichte verglichen. Am 7. April 

begann er zu verschwinden. Zu dieser letzten Phase der Erscheinung sei bemerkt, dass am 9. April Voll- 
mond war. 

Burckhardt hat zur Bahnbestimmune die foleenden Positioner) angenommen; 
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Grosse und Helligkeit der Komctcn und Hirer Schweife. 391 

i362 X                 p 

Marz     S . . 3240                  o° 

17 • • 344 +28-8 

April      1 . . 59 +17 

und hicrauf noch eine zweite Bahn berechnel unter der /Xnnahmc, dass am 1. April \~ 64°, (3= +37° war; 

die angenommene Breite ist aber, wic aus der Nachrechnung hervorgeht, nicht +37°, sondern +27° 

gewesen.  Die beiden Bahnen sind: 

J— 1362 Marz 11-21, jr—ft = 30°, 

2-33 10 

:249°,  i = 159°, log </ = 9-65875. 

237 148 9-67214. 

Diese beiden Bahnen stellen also nur die ausseren Positionen dar, und selbst diese sind, da sic nur 

aul Sterndivisions-Angaben beruhen, namentlich in der Breite sehr unsicher. Ich habe den Lauf des 

Kometen nach jeder dieser Bahnen berechnel. 

Nach der Bahn mil T= Marz 11-21: 

1362 

Marz 

April 

17-0 
28-0 

[ "O 
7-0 

3260 

35° 
39 
51 
63 

—12 
+ 12 

35 
36 

+ 37 

X-Z 

324°32' 

355 5° 
48 27 

58 58 
68 34 

+  o°3i'j 
14 16 
18 42 
17     2 

+ 14 4° 

+ 3: 

320' 

53 
56 

39 33 
+ 43  18 

lug y log A    I s log M 

9-683 
9-680 
9-790 

9-834 
9-896 

9-988 

9-758 
9-838 
9-914 
0-017 

-1-6 
-2-8 

-I "9 
i'3 

-0-4 

78?2 
126-9 

99-9 
83-0 
65-0 

Nach der Bahn mil I=Marz 2-33: 

1362 

Marz 

April 

5'o • 
17-0 . 

28-0 . 

I -o . 

7-0 . 

3260 

359 
42 

53 
64 

X 

-  6° 
33 
48 
48 

-I 47 

326°23' 

'3 4 
56 7 
63 46 
7i   19 

\-L 

-    7°    l'|   -2(l°29' 
30 41-821 
29 45 40 36 
27 42       44 21 

25     1    +46    3 

logr 

9-676 
9-772 
9-886 
9-924 
9-976 

log A 5 log rA T 

9877 
9-751 
9-914 
9-980 
0-067 

— 2-2 

- 2-4 

 i -o 

-0-5 
+ 0-2 

io5°8 

"9 5 
77-9 

67-5 
55-6 

Der Komel wird auch von europaischen Bcrichtcrslattern erwahnt (Struyck 1740, S. 240; Pingre I, 

S. 439), und hatle nach eincm derselben cinen langen Schweif von aschgrauer Farbe; der Schweif scheint 
demnach nicht sehr hell, sondern lichtschwach gewesen zu sein. 

Nach der Beschreibung der Chinesen war der Komel anfangs am Morgenhimmel in zicmlich geringcr 

Elongation von der Sonne und auch spater nur in geringer Hone liber dem Horizontc zu sehen, und durch 

diesen etwas ungiinstigen Stand kann sowohl der Umstand erklart werden, dass der Komet am 28. Marz 

als Schweif ohne Kern, als auch der, dass cr am 1. April als Stern ohnc Schweif erschiencn ist. 

1366. 

r)iescr Komet ist in China nur vom 25. bis zum 30. October gesehen worden, hat aber wahrend dieser 

kurzen Zeit, in vvelcher er Tag fur Tag beobachtet wurde, geocentrisch cinen so bedcutenden Weg zuriick- 

gclegt, dass seine letzte Position der ersten fast diametral gegeniibersteht; cr lief namlich wahrend dieser 

wenigen Tage von Ursa major durch Draco und Lyra bis zum Aquarius, und begann bald darauf zu 

vcrschvvinden. (Biot S. 49; Williams Nr. 295.) Pingre selzt nach Gaubil die Erscheinung des Kometen 

urn zwei Monate frtlher an. Die von Mind berechnete Bahn (44ie Observatory, Bd. 9, S. 283) ergibt auf 
Grund dieser raschen Bewegung cine bedeutende Erdnahe. 

J = Oct. 21-461, 7t-ft=169°21', fi = 217°25', i=152°23/, log?= 9-99114. 
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392 Johun it 11 old scliek, 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1366 

October  21 "4<) 
25'4<> 
27-46 
29-46 

November 2-46 

149° 
197 
J 04 
3i4 
319 

). 

+ 39" 
4- 60 

3 
20 

27 

i36°5i' 
156 3 
305 6 
310   17 

?I2   21 

4-25°   9' 
58   42 

I  '5 47 
•   2  35 

• •   9  59 

).     L 

-   79°39' 
64 29 

+ 82   32 

85 4i 
1 A; 42 

log*- log A 

9-991 
9-992 
9-993 
9-995 
o-ooi 

9-296 
8-659 
8'77« 
9-i33 
9-472 

5 I"!--, M 

-3-6 
6-7 
6-1 
4'4 

 2-6 

T 

8799 
100-4 
93 "6 
86-4 
79-1 

Die Witterung scheint recht giinstig gewesen zu sein, da der Komet vom 25, bis zum 30. October jeden 

Tag beobachtet wurde, und auch das Mondlicht kann die Beobachtungen nicht wesentlich gestort haben, 

da am 3. November Neumond, also Ende October derMond im letzten Viertel und im letzten Octanten war. 

Die Farbe des Kometen wird mit der des Mehles, seine Gr&sse mit der eines Scheffels verglichen. Der 

erste Theil dieser Beschreibung ist wohl so zu deuten, class sich dcr Komet mit dem, den schwacheren 

Kometen eigenen, matten, glanzlosen Schimmer, und der zweite, dass er sich unter einem sehr grossen 

Gesichtswinkel gezeigt hat; nimmt man fur don auf A = 1 reducirten Durchmesser des Kometen 3 Minuten 

an, so war der beobachtete Durchmesser am 25. October nach der Bahn von Mind grosser als 1 Grad! 

Zur Bestimmung dcr reducirten Helligkeit ist cine directe Angabe nicht vorhanden. Das Verschwinden 

des Kometen kann hier nicht gut verwendct werden, erstens wcil der Tag, an welchem der Komet zum 

letzten Male gesehen wurde, nicht angegeben ist, und zweitens, wcil der Komet vermuthlich nicht allein 

wegen seiner Lichtschwache, sondern wohl zum Theile auch wegen seines sudlichen Standes unsichtbar 

geworden ist. Wahlt man fur den 2.r>. October, den ersten Tag der Sichtbarkeit, die 3. Grosse, so ist die 

reducirte Grosse M\ =9'p7, cine fur nicht-teleskopische Kometen sehr geringe Helligkeit. 1st diese Zahl 

nahczu richtig, so war der Komet am 31. October schon von dcr (i. Grosse; vicr Tage vor dem 25, October, 

also am '21. October, am Tage des Pcrihels, musste er nach der kechnung cbenso an der Grenze der Sicht- 

barkeit stehen, wie am 31. October, konnte also noch nicht aultallen. Hind's Bahnelementc bringen also 

die Sichtbarkeitsumstfinde unter cinander in eine befriedigende Obereinstimmung. 

Von einem Schweife wird nichts erwahnt; der Komet ist aber trotzdem nicht unter den ausscrgewohn 

lichen Sterncn, sondern unter den Kometen angefuhrt. Da der Winkel Y in der Nahe von 90° war, hatte 

sich der Schweif deutlich zcigen mussen, und den Bcobachtcrn ware dcrsclbe gewiss nicht cntgangen; da 

sic aber von einem Schweife nichts berichten, scheint der Komet in dcr That keinen merklichen Schweif 

gehabt zu haben. Dieser Umstand lindct in der geringen Helligkeit des Kometen (M\ -- !)'• 7), zusammen- 

gehalten mit seiner geringen Annaherung an die Sonne (# = 0'98), cine naturgemasse Erklarung. 

Der Komet war demnach kein hedeutender Weltkorper, sondern ist hauptsachlich in Kolge seiner 

Erdnahe besonders auffallend geworden. 

1378. 

Der Komet dieses Jahres ist nach Laugier die erstc gesichcrte Krscheinung des I [alley'schcn 

Kometen (Comptes rendus Paris, Bd. 16, S. 1003, und Additions a la Connaissance des Temps 1846, S. 99). 

Er ist in China (Pingre I, S. 442; Bint S. 50 und 72; Williams Nr, 346) zuerst am 26. September 

gesehen worden, und sehien 10 Fuss lang zu sein. Er war hauptsachlich in der nordlichen Circumpolar- 

gegend des Himmels zu sehen, und stand schliesslich am Abendhimmel. Nach dcm 10. November konnte 

er triiber Witterung wegen nicht mehr gesehen werden. Obrigens war auch die Elongation von der Sonne 

an dicsem Tage nach der Redlining schon ziemlich klcin, namlich nur noch 21°. 

Die von Laugier gefundene Bahn ist die folgende: 

F=1378 Nov. S-77, JC—il = 107°46/, ,u = 47°17', t = 162e4', log« =9• 76604. 

Zur Rechnung hahc ich den ersten und den letzten Beobachtungstag und ausserdem die Zeit der 

Erdnahe, October Z'b, gewahlt. 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und ihrer Schtveife. 393 

1378 a 0 I P X-Z log r log A S log rA        Y 

November io'O  

8o° 
240 
256 

\ 45° 
I 59 
-16 

92°  1' 
193  58 
256 43 

~|-22°I9' 
74 30 

+  6 58 

• 98=42' 
4 41 

+ 20 23 

0-039 
9-986 
9- 766 

9'SH 
9-184 
0-139 

— 2'2 
-4-1 
-0-5 

64? 8 
96 • 7 
38-3 

Vollmond: October 0, November 5. 

Diese Erscheinung kommt in Bezug auf den Jahrestag des Periheldurchganges und iiberhaupt auch in 

Bezug auf den geocentrischen Lauf des Kometen unter den spateren Erscheinungen des Halley'schen 

Kometen dor von 1835 am nachsten. Wahrend im Jahre 1378 der Periheldurchgang am 8. November und 

dabei die Winkeldifferenz l0—L0 =b 180° = —116?4, war im Jahre 1835 der Periheldurchgang am 

15. November und dabei /<, — L0± 180° = — 1 0998, also der Unterschied zwischen diesen beiden Winkcln 

nur vvenige Grade. Es lasst sich daher erwarten, dass, abgesehen von eincr Verschicbung urn wenige 'Page, 

die cine Erscheinung cine Abspicgclung der anderen gevvesen ist, und das ist im Allgemeinen auch that- 

sachlich der Fall. Der Komct kam in beiden Erscheinungen vor dem Perihel in die Erdnahe und konnte 

wahrend des Perihels nicht mehr gut beobachtet werden, weil er zu diescr Zcit in der Dammerung und 

seine Distanz von der Erde schon grosser als 1 war. 
Wegen der grossen Ahnlichkeit der beiden Erscheinungen cmpfichlt es sich, dieselben auch beziiglich 

der Helligkeit des Kometen mit cinandcr zu vergleichen. 

Im Jahre 1378 wurde der Komet (ganz wic im Jahre 12 v. Chr., falls die Identiflcirung gcrechtfertigt 

und the cine wie die andcre Bahnbestimmung wenigstens angenahert richtig ist) 44 Tage vor clem Perihel 

bei log r=z 0*04 entdeckt, welchcm Radiusvector im Jahre 1835 der 2. October entspricht, an welchem 

Tage der Komet fur das blosse Augc wie ein Stern der 3. Grosse crschiencn ist; da nun log A an diesem 

Tage 9'64, am 26. September 1878 aber 0-51 war, so war der Komet nach der Rechnung bei seiner Auffln- 

dung am 20. September 1378 nur urn 0'"6 heller als am 2. October 1835, somit von der Helligkeit 2m I. 

Aus dieser Verglcichung geht also das von anderen Erfahrungen nicht wesentlich abweichende 

Resultat hervor, dass der Komet am 26. September 1378 wahrscheinlich als ein Stern 2. bis 3. Grosse 

entdeckt worden ist. Da der Halley'sche Komct, wic wir insbesondere aus der Erscheinung von 1835 

wisscn, gegen das Perihel mcrklich rascher an Helligkeit zunimmt, als nach dem Verhaltnisse 1 :r2A2 zu 

erwarten ist, so dilrfte er auch im Jahre 1378 nur wenige Tage vor dem 26. September noch nicht so hell 
gewesen sein, urn dem frcien Auge lcicht auffallen zu konncn. 

Beziiglich der Schweiflange soil zunachst untersucht werden, zu welchcm Zeitpunkte die angegebene 

Lange, die wahrscheinlich das Maximum der beobaehteten Lange sein soil, gchoren mag. Im Jahre 1835 

begann cine dem frcien Auge auffallende Schweifbildung erst bei log r = 9'99, die sich aber mit abneh- 

mendem r rasch steigerte und bald nach der Erdnahe, als log r = 9-94 war, ihrc grosste Lebhaftigkeit 

crlangt zu habcn scheint; die wciter zu erwartende Zunahme gegen das Perihel konnte wegen der immcr 

ungiinstiger werdenden Stellung des Kometen nicht mehr beobachtet werden. Der Schwcif war aber 

recht lichtschwach, offenbar darum, weil der Komet noch vor dem Perihel war, und diese Lichtschwache 

spricht sich dcutlich in der grossen Verschiedcnhcit der Langcnangaben aus; wahrend einige Beobachter 

den Schweif wahrend des Maximums kaum 10° lang sahen, konntcn ihn andere bis zu 24° Lange 

verfolgen. Nimmt man nun fur das Jahr 1378 dieselben Verhaltnisse an, so kann die angegebene Schweif- 

lange nicht am 26. September, sondcrn erst spater beobachtet worden sein, und gehort wahrscheinlich in 

die Zcit der Erdnahe. 

Unter der Voraussetzung, dass die Schweiflange im Jahre 1378 dieselbe gewesen ist wie im Jahre 1835, 

lasst sich die I'Vage, welchcm Winkelwerthc diesmal ein Puss entsprcchen mag, dahin bcantvvortcn, dass 

man als schcinbarc Lange eincs Fusses 1° bis 2'/2° annehmen muss, wenn man mit der im Jahre 1835 

beobaehteten Schweiflange in Ubereinstimmung kommen will. 

Donkschrifton der malhem.-nalurw. CI. LXIII. Bd. 50 
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394 Johann Holctschek 

I385- 

Af, = 4'" (?). 

In China (Pingre 1, S. Ill; BiotS.57; Williams Nr. 347) wurde am 23. October ein aussergew5hn- 

licher Stern in der Niihe von [i Virginis gesehen. Am 30. October kam er in die durch aCrateris bestimmte 

Sterndivision und hatte einen Schweif, tier den Heobachtern 10 Fuss lang zu sein schien. Am 4. November 

war er bei tHydrae, wahrend sein Schweif (nach der Obersctzung von Biot) den Compass im Sternbilde 

Argo navis »fegte«; nach dieser letzten Angabe ware der Schweif mindestens 30° lang gewesen. Hind 

hat die folgende Bahn angegeben (Astr. Nachr. Bd. 21, S. 282, und Bd. 23, S. 377): 

T= 1385 Oct. 16-27, JC—£ = 166°44/, & = 268°31', j = 127°45', log# = 9-8886. 

Damit crgibt sich fiir die drei Bcobachtungstage: 

1385 

October     22*5 
29-S 

November   3*5 

1690 

166 
163 

H    6° 
—10 

-26 

X 

I67°I8' 
170 49 
176 20 

P X-i 

+    0°28' 
 14     2 

-3° 3' 

-5°°4o' 
54    9 

-S3 4i 

logr 

9-894 
9 911 
9-930 

log A 

9 • 896 
9'774 
9 • 691 

5 l°g *"A 

— I "O 
-1-6 
-1-9 

78?4 
87-8 
90-9 

Am 19. October war Vollmond. 

Die theorctische Helligkeit hat vom erslen bis zum letzten Bcobachtungstage urn nahe eine Grossen- 

classe zugenommen. Dass der Komet aber trotzdem nach dem 4. November nicht mehr beobachtet worden 

ist, hat seinen Grund offenbar darin, dass er wegen seines siidlichen Stancles nicht mehr gesehen werden 

konntc. Nimmt man an, dass der Komet am 23. October, als er dem freien Augc aufliel, von der 3. Grossc 

gewesen ist, so erhalt man als reducirte Grossc Mt = 4m. 

Wesentlich schwachcr darf die reducirte Grossc nicht angenommen werden, weil sonst die bedcutende 

Schweiflange nicht leicht erkliirt werden kann. Nimmt man fiir den letzten Bcobachtungstag C= 30° an, 

so erhalt man als wahre Schweiflange cr=0-28. 

Aus dem Umstand, dass dcr Komet unter den aussergewohnlicbcn Stcrnen angefuhrt ist und doch 

am 30. October und 4. November cinen anschnlichcn Schweif gehabt hat, kann man die Folgerung ziehen, 

dass der Schweif am Entdeckungstagc nur wenig oder gar nicht sichtbar gewesen ist, und dass in diesem 

Falle die beschranktc Sichtbarkeit wahrscheinlieh durch das Licht des Mondes verursacht worden ist, der 

zu dieser Zcit zugleich mit dem am Morgenhimmel stehenden Komctcn iiber dem Horizonte war. 

1402. 

Von dem Fruhjahrskometen dieses Jahrcs wird in italienischen Chroniken berichtet, er sci vom 22. bis 

zum 29. Marz so glanzend gewesen, dass er trotz des Sonnenlichtcs bei Tage gesehen werden konnte. 

Dieser ausserordcntliche Glanz lasst vermuthen, dass vvir hier cinen machtigen Kometen mit kleiner Perihel- 

distanz vor uns haben, der wahrend cler genanntcn Zeit in der Sonnennahe gewesen ist, unci diese Vermu- 

thung erhalt noch eine wesentliche Stiitzc durch die weitere Bemcrkung, dass auch dcr Schweif kurz vor 

und wahrend dieser Zcit eine ausserordcntliche Entwicklung gczcigt hat. Nachdcm namlieh der Komet im 

Fcbruar am Abendhimmel sichtbar geworden und bei zunehmender Helligkeit immer mehr gegen die Sonne 

geriickt war, wuchs sein Schweif, dcr anfangs nur 2 bis 3, und sodann 12 Ellen lang zu sein schien, am 

19. Marz (Palmsonntag) und die folgenden zwei Tage bis zu eincr ungchcuren Liingc, indem er am 19. Marz 

25, am 20. Marz 50 bis 100, und am 21. Marz mehr als 200 Ellen lang zu sein schien. Als der Komet am 

21. Miirz der Sonne so nahc gekommcn war, dass er mit ihr auf- und untcrging, schien dcr Schweif (offenbar 

in Folge des Sonnenlichtes) nur 1 odcr 2 Ellen lang zu sein, doch war dcr Glanz des Kometen wiihrcnd der 

folgenden acht Tage so gross, dass das Licht der Sonne nicht hindcrte, inn am hellen Tage zu schen. (Siehc 

Pingre I, S. 448, und auch Astr. Nachr. Bd. 129, S. 304). Der Komet wurde sodann noch bis gegen die 

Mitte des April gesehen. 
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Gvosse unci Helligkeit der Komcten und Hirer Schwcifc. :;<>; 

Leider sind die von Pingre durchgesehenen Beschreibungen dieses Kometen trotz ihrer grossen Menge 

zu einer Bahnbestimmung ganz unzureichend, und auch die von Helmolt gesammelten Notiz'en (Astr. 

Nachr. Bd. 129, S. 301—30(5, und Bd. 134, S. 1G3 und 164) machen den geoccntrischen Lauf des Kometen 

nicht deutlicher; auch Widerspruche linden sich vor, und so kann insbesondere die Bemerkung eincs 

Chronisten, tier Komet sei am oder nach dem 15. Februar die ganze Nacht gesehen worden, mit den andercn 
Umstiinden der Sichtbarkeit nicht vcreinigt vverden, weshalb Pingre scinem Unmuthe durch die folgenden 

Worte Luft gcmacht hat: »Wenn sich die alten Historikcr crlaubt haben, alle successiven Phiinomene der 

Erscheinung dessclben Komcten oftcrs unter ein cinziges Datum zusammenzuwerfen, so haben sic von 

dieser Erlaubniss ganz besonders beim crsten Kometen von 1402 Gebrauch oder viclmchr Missbrauch 

gemacht«. Am meisten zu bedauern ist cs, dass dcr Komet in den ehincsischen Annalcn nicht erwahnt ist 
elenn trotz ihrer Mangclhaftigkeil sind die astronomischen Aufzeichnungen dcr Chinescn, und wenn cs auch 

nur ein paar Stcrndivisioncn sammt den zugehorigen Beobachtungstagen sind, immcr noch mchr worth als 
die meisten andercn Kometennotizcn ties Mittelalters. 

Nichtsdestoweniger hat cs Hind versucht, die von Pingre gesammelten Beschreibungen durch cine 
Bahn darzustellen (Nature, Bd. 16, S. 50): 

J=1402 Marz 21, rc—&=9r, & = 117°, « = 55°, q = 0-38, log<y = 9-.r>8. 

Daraus folgt: 

1402 

Februar 
Marz 

April 

21 -o 
1 -o 
9-0 

1 7-0 
25-0 
2-0 

lO'O 

24 
12 

359 
351 
35o 
353 

+ 11 ° 
19 
24 
24 
18 

9 
+   2 

P \-L 

34' 36' 
2() 12 

21 12 

9 35 
358 58 
354 3° 
354 1 

-    2l 

8 
17 
21    51 

18 54 
11 

4 

+ 53°23 
40    1 
24    4 

+   4 34 
-13 54 

2()    12 

-34 28 

Iogr 

9-906 
9-812 
9-700 
9-598 
9'59S 
9 • 700 
9-812 

log A 

9-855 
9-859 
9-873 
9-907 
9-961 
0-013 
0-054 

5 logrA 

- I "2 
-1-6 
-2'I 

-2-5 
-2-2 

-i'4 
0-7 

T 

8! »o 
92 8 
104 2 

107 0 

90 7 
72 6 
61 9 

Am 18, Februar, 19, Marz und 18. April war Vollmond; es seijedoch bemerkt, dass das Mondlicht die 

Sichtbarkeit dieses Kometen wegen seiner eigenartigen Erscheinung nur im Februar wesentlich gestort 
haben kann. 

Die obige Bahn scheint zvvar den muthmasslichen Lauf des Komcten darzustellen, doch miisste, damit 

auch die ausserordentliehe Helligkeit zur Zeit des Perihcls auf Grund unserer bisherigen Erfahrungen 

wahrscheinlich oder erklarlich gcmacht wird, fiir die Periheldistanz ein noch kicinerer Worth angenommen 

vverden als q = 0-38. Es liegt nahe, die Bahn eincs bekannten Kometen mit kleiner Periheldistanz zu 

supponiren, und die Perihelzeit ctwa auf Marz 25 zu legen. Wahlt man zu diescm Zvvcckc die Bahn des 

Kometen 1882 II, der in unserer Zcit das glanzendste Beispiel cines am 'Page in der Nahe der Sonne gese- 

henen Kometen bildet, so zeigt sich dicse Annahme ganz unzuliissig, weil dieser Komet, wenn man von der 

unmittelbaren Nahe des Perihcls absieht, nur sildliche P>reitcn haben kann, wahrend der Komet von 1402 

wenigstens vor dem Perihel anscheinend nordlich von dcr Ekliptik gewesen ist. Mchr Erfolg verspricht die 

Supposition der Bahn des ebenfalls cine Zeit lang bei Tage sichtbar gewescnen Kometen von 1744, der 

librigens schon von cincm seiner Berechner, Hiorter, und in Qbereinstimmung mit demsclbcn auch von 

Olbers (in seiner Abhandlung: Uber den auf 1789 erwartetcn Komcten) in cine wenigstens schcinbare 

Beziehung zu dem Kometen von 1402 gebracht worden ist. Ist cs ZuiVUl oder Absieht, dass die von Hind 
;|ngcgcbcnc Bahn, wenn von dcr Knotenlange abgesehen wird, cinige Ahnlichkeit mit der Bahn des Komcten 

von 1744 zeigt? Wenn nun auch nicht bchauptet wcrden soil, dass diesc bciden Komcten identisch sind, 

so 1st es doch von Intercssc, nachzusehen, wic wcit der muthmassliche Lauf des Kometen von 1402 durch 

die Bahn tics Kometen von 1744 dargestellt wird. Die Hahnclemcnte dieses Komcten, auf 1402-0 iiber- 
tragen, sind: 

7=1402 Marz 25-0 (angenommen), jr-fl = 151 °24', ft=41° 1', «=4796/, logq = 9• 34676. 

50 : 
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396 Johaun Holetschek, 

Daraus folgt: 

1402 a 3 X p \-L log r log A 5 log »'A |      T 

25-0  

26-o  

IO° 
11 

13 
7 

14 
23 

+ 170 

20 
22 

+  9 
-17 
-23 

i6°3i' 
18 37 
20 42 
10 50 

5 36 
'2      5 

+ n°55' 
13 27 
iS    8 

+   5 36 
 -21  20 
-29 32 

+ 5i°2o' 
37  24 

+ 23 34 
— a 2 

22 53 

-3i  53 

0-103 
9-972 
9' 748 
9 "347 
9-748 
9-972 

0-205 
0-164 
0-077 
9-902 
0-033 

0*143 

+ 0 • 7 
-0-9 

-3'8 
— 1 • 1 

4-0-6 

38?o 
42-2 
56-0 

IS2T 
67-I 

46-5 

Die grosse Helligkeit dcs Komcten im Marz ergibt sich nach der Supposition des Kometen von 1744 

von sclbst, vvenn man annehmen darf, dass der Komet von 1402 nicht nur dicselbe Bahn, sondcrn auch 

dieselbe Machtigkeit gehabt hat, wic der von 1744. Was die Darstellung des muthmasslichen Kometcn- 

laufes betrifft, so ist sie nach dieser Bahn im Februar und Miirz ungefahr dicselbe, wie nach der Bahn von 

Hind, im April dagegen wescntlich andcrs, indem der Komet im April nach der Bahn dcs Kometen von 

1744 viel si'idlicher gekommcn ware als nach der Bahn von Hind. Durch diescn siidlichen Stand wird aber 

andererseits der Umstand, dass der Komet nur bis gegen die Mitte des April gesehcn worden ist, leichter 

erklarlich gemacht, als durch die Bahn von Hind. Nur die cine Bcmerkung, dass der Komet unter anderem 

auch die ganze Nacht gesehen worden sein soil, lasst sich auch nach dieser Bahn mit den ubrigen Sicht- 

barkeitsumstiinden nicht vercinigcn; vielleicht soil sic sich auf den Schwcif beziehcn, der seiner Ltingc 

wegen im Miirz moglicher Weisc bis in die Circumpolargegend gcrcicht hat. Sieht man von dieser Angabe 

ab, so zeigt sich die Supposition des Kometen von 1744 wenigstens so weit gerechtfertigt, als sie nicht nur 

den Lauf des Kometen, so weit derselbe aus den wenig bestimmten Beschrcibungcn zu erkennen ist, 

darstellt, sondcrn auch die grosse Helligkeit des Kometen erklarlich macht. 

1433- 

M\ = 2ra (?). 

Mit diesem Jahre beginner) die im Jahre 1804 aufgefundenen Komctenbeobachtungcn dcs Florentine!" 

Kosmographen Toscanelli; siehe Astr. Nachr. Bd. 62, S. 197. Sic beziehcn sich auf die Kometen der 

Jahre 1433, 1449, 1456, 1457 und 1472, und sind von C eloria zur Bestimmung der Bahnen dieser Kometen 

verwerthet worden (Astr. Nachr. Nr. 2599, 2609, 2645, 2627, 2668). Gegen diese Beobachtungen miissen die 

Aufzcichnungen der Chinesen zuriicktreten, doch bleiben dieselben wenigstens insoferne von Wichtigkeit, 

als die Angaben uber das Sichtbar- oder Unsichtbarwerdcn cines Kometen noch immcr zu Muthmassungcn 

iiber seine Helligkeit benutzt wcrden konnen. 

Was nun zuniichst den Kometen von 1433 betrifft, so ist derselbe von Toscanelli am 4., 5. und 6., 

und hierauf vom 14. bis zum 31. October bcobachtet worden; zu der Ictzten Beobachtung ist bcmcrkt, dass 

der Komet schon in der ersten Nachtstunde unterging, und somit nur noch in der Abenddammcrung zu 

sehen war. Celoria hat aus den Beobachtungen von October 5, 20 und 31 die folgende Bahn bercchnct 

(Astr. Nachr. Bd. 109, S. 110): 

T=1433 Nov. 7-7766, TC—ft = 189° 19!2, ft=9Go20'3, / = 104°0M, logq = 9-69204. 

Die Bahn bezieht sich auf das wahre Aquinoctium vom 4. October 1433. Der Komet hat nach dieser 

Rechnung cine ziemlich kleinc Pcrihcldistanz und ist vor dem Perihel bcobachtet worden, ohne jedoch der 

Erde besonders nahc gekommen zu sein. 

H33 

September 15-0 
October       5-2 

l6'2 
31-2 

2100 

231 
238 
244 

+ 54° 
27 

+ 10 
-14 

P 

173° 3' 
218 28 
233  11 
244 27 

+ 59 4i 
44 2 
29    8 

+   7  25 

l-L 

7°57' 
. I ,7 33 

21   19 

+ 17 33 

log r log A 

o-100 

9'959 
9-861 
9-721 

0-150 
0-091 
0-096 
0-131 

5 l°g r& 

+ i-3 
+ 0-3 
— o • 2 

-0-7 

43?6 
52-8 
52-8 
37-7 

Vollmond: September 29, October 28. 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schrveife. 397 

In China (Biot S. 51; Williams N-r. 304) ist der Komet schon am 15. September und zwar bci der 

Gruppe 0, i, x Bootis gesehen worden; er hatte einen Schweif, der den Beobachtern 10 Fuss lang zu sein 

schien. Am 2. October kam er zu der norcllichen Krone, und am 12. October gegen a Ophiuchi. Es ist noch 

beigefugt, dass der Komet 24 'Page sichtbar war und dann vcrschvvand. Diesc Dauer steht im Widerspruch 

mit den Beobachtungstagen, insbesondere mit dem ersten und letzten, und soil vielleicht so aufgefasst 
vvcrden, dass der Komet erst vom 2. Oder vom 12. October an durch 24 Tage, somit entweder bis zum 

26. October odcr bis zum 5. November gesehen worden ist; der obigen Rechnung zufolge konnte er aber 
nach dem 31. October nicht mehr leicht gesehen werden, 

Aus den Angaben der Chinesen sind bald nach dem Bckannlwcrdcn der Ubcrsctzung von Biot sovvohl 

von Hind (Astr. Nachr. Bd. 23, S. 377) als auch von Laugier (Comptes rendus Paris, Bd. 22, S. 151) 
Bahnen berechnct worden, wclchc schon von vornehcrein sichcrer zu sein schicnen, als die mcisten 

derjenigen, welche ausschliesslich aus chincsischen Angabcn berechnct sind, und zwar darum, weil bei 

diesem Kometen die Positioncn nicht durch die ausgedehnten Sterndivisionen, sondern durch bestimmtc 

Sterngruppen gegeben sind. In der That stimmen die Kometenpositionen, welche Laugier aus den Angaben 

der Chinesen abgeleitct und zu seiner Bahnbcstimmung beniitzt hat, mit den von Toscanelli beobachteten 

und ilen daraus durch die obige Balm bercchncten Positioncn in recht auffallender Weise ilberein; es sind 

die folgendcn: 

1433 X P 
September i5 • .    '75° + S8'/a° 
October 2  . .      21 I + 49 

12   . .      229 + 36 

Bei dicser nahen Ubereinstimmung ist es selbstverstandlich, dass die von Mind und Laugier aus den 

chincsischen Angaben bercchncten Bahnen von der aus Toscanelli's Beobachtungen bcrechneten Bahn 

weit weniger verschieden sind, als es bci anderen, auf chinesische Angabcn gegriindeten Bahnen der Fall 

zu sein pflegt. 

Die theoretische Helligkeit des Kometen hat vom ersten bis zum letzten Beobachtungstage, niimlich 

vom 15. September bis zum 31. October nicht ab-, sondern zugenommen, und zwar urn 2 Grossenclassen; 

dieses Resultat steht jedoch mit den Beobachtungen nicht im Widerspruche, denn es ist klar, dass das 

Unsichtbarwerden des Kometen nicht wegen zu geringer Helligkeit, sondern wegen ungiinstiger Stellung 

am Abendhimmel erfolgt ist. Diese Phase kann somit auch nicht zur Beurtheilung der Helligkeit dienen. 

Wiihlt man das Sichtbarwerden unter der Annahme, dass der Komet am 15. September, als er von den 

Chinesen zum ersten Male bemerkt wurde, von der 3. oder 4. Grosse war, so erhalt man als reducirte Grosse 

den sehr bedeutenden Wcrth 1"'7 odcr 2"'7; viel geringer kann 71-f, nach der obigen Bahn nicht sein, ausser 

man wollte annehmen, dass der Komet von den Chinesen schon bemerkt worden ist, als er noch eine wesent- 

lich geringere Helligkeit, z. B. die eines Sternes 5. Grosse hatte, was aber nicht wahrscheinlich ist. Leider 

kann dieses aussergewShnliche Resultat nicht miner geprlift werden, weil jede andcre Andeutung iiber die 

Helligkeit fehlt; insbesondere sind die von Pingre (I, S. 453) mitgetheilten Notizen so mangclhaft, dass sic 

neben den bier beniltzten Berichten kaum erwahnt zu werden verdienen. 
Die Schweiflangc kann aus den Sternkarten, in welche Toscanelli die beobachteten Kometenposi- 

tionen eingezeichnct hat, crkannt werden, vorausgesetzt, dass die eingezeichneten Liingen wirklich die 

jeweilige Lange und nicht etwa bios die Richtung des Schweifes darstellen sollen; die Liingen liegen, wie 

Celoria angibt, zwischen 6° und etwas mehr als 1°, und nehmen mit der Zeit ab. Uni diese Angaben zu 

einer Bercchnung der wahren Schweiflangc beniitzen zu konnen, habe ich sic durch die folgenden, mehr 

oder weniger willkurlichen Annahmen mit den in Rechnung gezogenen Beobachtungstagen verbunden. 

1433 C c 

October    5 . .    (>° o' 18 
16 . •    4 o- in 

3i • •     "/:. 0-05 
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398 Johann Holetschek, 

Es nimmt also nicht nur die scheinbare, sondcrn aueb die wahre Schweiflange gegen das Perihe! ab; 

diese Abnahme ist aber offenbar nicht reell, sondern hat, wie auch Celoria bemerkt, ihren Grund darin, 

dass der Komet immer mehr in die Abenddammerung geriickt ist und am Ende seiner Erscheinung nur 

noch tief am Horizont gesehcn werden konnfe. Es ist noch beigefugt, dass die Richtung des Schweifes 
nach den Beobaehtungen von Toscanelli gegen den K'adiusvector im Allgemeinen zuriickbleibt, und zwar 

am 5. October urn 8°, am 16. October urn 695. 

Die von den Chinesen angegebene Schweiflange diirfte wohl nicht zum 15. September, sondern zu 

einem spSteren Tage gehoren, denn es ist nicht wahrscheinlich, dass der Komet gleich am crstcn Beobach- 

tungstage, als er in der Circumpolargegend des I [immels eben erst aufzufallen begann, und der k'adiusvector 

noch die ansehnliche Grosse r = 1*2 hatte, schon einen Schweif gezeigt haben soil, der nach der Angabe 

der Chinesen jedenfalls gross gewesen sein muss, wenn man auch bei 10 Fuss nicht gleich an 10 Grade 

zu denken braucht; wahrschcinlich soil diese Lange, wie es ja bei jenen Kometen, fur vvelche nur cine 

einzige Schweiflangc gegeben ist, schon offers bemerkt wordcn ist, nur die grosstc, wiihrend der ganzen 

Sichtbarkeit des Kometen gesehene Schweiflange bezeichncn. 

Die durch die Rechnung gefundene ausserordentliche Helligkeit A/, liisst Qbrigens cine viel grdssere 

Schweiflangc ervvarten, als diejenige, welche aus den Zeichnungen von Toscanelli hervorgeht, und umge- 

kehrt liisst diese nicht besonders ansehnliche Schweiflange namentlich wegen der ziemlich bedeutenden 

Annaherung des Kometen an die Sonne auf einen wesentlich geringeren Werth der reducirten Helligkeit 

schliessen. Einen solchen wiirde man erhalten, wenn der Komet von den Chinesen nicht schon am 

15. September (cyclischer Tag Jen-tsy), sondern erst spater, z. B. Ende September entdeckt wordcn ware. 

Durch diese Folgerung gewinnt zwar die Bemerkung, dass der Komet nur 24 Tage sichtbar gewesen 

und also moglicher Weise doch erst Ende September Oder Anfang October zum crsten Male gesehen 

wordcn ist, etwas an Bedeutung, doch schcint der 15. September als erster Beobachtungstag dennoeh 

verburgt zu sein, und zwar clarum, weil die von den Chinesen fur diescn Tag angegebene Kometenposition 

durch die Bahnelementc von Ccloria ganz befriedigend dargestellt wird. 

Man muss sich daher mit dem wenig bestimmten Resultate begniigen, dass die Machtigkcit des 

Kometen cine sehr bedeutende gewesen zu sein schcint, class aber andercrseits die von Toscanelli 

gezeichneten Schweiflangen klciner sind, als man bei der muthmasslichen Machtigkcit des Kometen 

erwarten darf. Qbrigens kann dieses Resultat, dass der Schweif nicht so gross gewesen ist, als der wahr- 

schcinliche Werth der reducirten Crosse M{ = K'7 bis 2'"7 erwarten liisst, seinen Grund zum Theile auch 

darin haben, dass der Komet wiihrend der Beobaehtungen noch vor dem Perihel war. 

1449. 

M-1=4%m(?). 

Toscanelli hat diescn Kometen an 20 Tagen beobachtet, und zwar zucrst am 26. December 1449, 

hierauf an 13 Tagen vom 7. bis zum 23. Jiinner 1450, und schliesslich nach einer langeren Pause, zu 

weleher offenbar der am 28. Jiinner eingetretcne Vollmond beigetragen hat, noch an (i Tagen vom 5. bis 

zum 13. Februar 1450. Aus diescn Beobaehtungen hat Ccloria das folgende Klementensystem abgeleitet 

(Astr. Nachr. Bd. 109, S. 269): 

7/= 1449 Dec. 9-3747, 7:—ft = 356° 52!0,, fl = 261,17'8> ? = 155°40'5, logfl = 9'51510. 

Nach diescr Bahn hat der Komet eine ziemlich kleine Periheldistanz, und ist 7 Wochen nach  dem 

Perihe] in die Erdnahe gekommen. 

1449-'45° a 3 I P \-L log r log A 5 loS rb. T 

23- 7  

257° 
247 
233 
118 

-14° 
+ 12 

43 
+ 66 

257°23' 
241 59 
2:0 21 
106 33 

+ 8° (>' 
32 56 
59 47 

+ 43 15 

-   20°5l' 

58 59 
-102 49 

1 132 35 

9 • 660 
9-965 
O'o64 
0-186 

0-070 
9832 
9-708 
9-894 

-1'3 
• I 'O 
— 1 • 1 
+ 0-4 

54?6 

74 -o 

57+' 
34'1 

Vollmond:  1449 December 29,  1450 Jiinner 28. 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und Hirer Sehweife. 399 

Die chinesischen Aufzeichnungen iiber den Kometen sind auf zwei Berichte vcrtheilt. Nach dcm ersten 

(Biot S. 51; Williams Nr. 308) wurde der Komet zuerst am 20. December 1449 in der Nahe von |x Ophi- 

uchi gesehen, schien 2 Fuss lang zu scin, und verschwand nach dem 12. Janner 1450; nach dem zweiten 

Berichte (Biot S. 51; Williams Nr. 309) wurde er abcr am 19. Janner wicder gesehen, und, da dieser 

Beobachtung ein cigcncr Bericht gewidmet ist, wahrschcinlich fur cincn andcrcn Kometen gchaltcn. Hind 

hat seinerzeit aus den Angaben der Chinesen cine Bahn berechnet (Bulletin Paris 1861, Aug. 9), wclchc 

jetzt gegen die aus To s cane Hi's Beobachtungen abgeleitetc Bahn zuriicktrcten muss. 

Die Zwcithcilung des chinesischen Kometenberichtes kann iibrigens cinigermassen begreiflich gemacht 

werden, wenn man annimmt, dass nach dcm 12. Janner durch 6 Tage triibes Wetter war; da namlich der 

Komet am 19. Janner in Folge seiner ziemlich schncllen geocentrischen Bewegung von der Stelle, wclchc 
er am 12. Janner inne gehabt hatte, schon ziemlich weit (nach Toscanelli's Beobachtungen 17° im 

grossten Kreise) entfernt war, so ist es immerhin moglich, dass ihn die Beobachter wegen dieses grosscn 
Abstandes fiir cincn zweiten Kometen gchaltcn haben. Wahrscheinlicher abcr ist es, dass die zwei Berichte 

von zwei verschiedenen Bcobachtcrn herriihrcn, die an zwei verschiedenen Orten unabhangig von einander 

beobachtet haben. 
Wunn die Chinesen den Kometen cndgiltig aus dem Gcsichte vcrlorcn haben, ist nicht gesagt; dagegen 

kann der Abschluss der Beobachtungen von Toscanclli, wenigstens angeniihert, als Extinctionsangabe 

aufgefasst werden. Da namlich der Komet im Februar circumpolar, also in einer fiir den Horizont des 

Beobachters gilnstigen Stellung war, und wahrend seiner ganzen Sichtbarkeit von Toscanclli anschei- 

nend mit grossem Eifer verfolgt worden ist, so darf man wohl annehmen, dass die Beobachtungen nach 

dcm 13. Februar hauptsachlich darum aufgehorl haben, weil der Komet wegen seiner Lichtschwiichc schon 

schwer zu beobachten war; ganz unsichtbar braucht er abcr deshalb gleich nach dcm 13. Februar noeh 

nicht gewescn zu scin. 
Nimmt man demgemass fiir den 13. Februar als Helligkeit des Kometen 5"' bis 0m an, so erhalt man 

als reducirte Grosse 4ip6 bis b^Q. Nimmt man andererseits an, dass der Komet, als er in China am Morgcn 

des 20. December bei nur 22° Elongation von der Sonne entdeckt wurde, die Helligkeit 3"' oder viellcicht 

noch mehr hatte, so ergibt sich als reducirte Grossc 4'"3 oder noch mehr. 
Wrenn die Differcnz zwischen diesem letztcn und dem friiheren Resultate reel! ware, so wiirde sic 

andeuten, dass der Komet in der Nahe des Pcrihcls heller, und zwei Monate nach dem Perihel wesenllich 

schwiichcr gewescn ist, als das Vcrhallniss 1 : f1 A* erwarten lasst, doch darf auf dicse Verschiedenheit, 

obwohl sic wegen der ziemlich kleincn Pcriheldistanz (</ = 0-33) sehr wahrschcinlich ist, kein Gewicht 

gelcgt werden, weil die Zahlen zu unsicher sind, als dass man sic zu einer solchen Folgerung beniltzen 

diirfte. Immerhin kann man aber so viel sagen, dass sich die Sichtbarkeitsumstande des Kometen unter der 

Annahme, die reducirte Grosse sei in der Nahe des Pcrihcls 4m bis 4%" und zwei Monate nach dem 
Perihel I'/,,1" his f)1/^" gewescn, darstellen lassen, und dass somit die reducirte GrOsse nahe an 4l/1!

nl 

liegen diirfte. 
Die von Toscanelli gezeichneten Schweiflangen gehen, wie in der schon citirten Bahnberechnung 

von Celoria (Astr. Nachr. Bd. 109, S. 270) gesagt ist, von 3'/2° bis 1°, und nehmen mit der Zcit ah. Da 

der Schweif den Chinesen 2 Fuss lang zu scin schien, so wiirde diesmal die schcinbare Lange eincs Pusses 

nahczu einem Winkelgradc entsprechen. Verlegt man die grSsste schcinbare Schweiflange C'=3V2
0 auf 

Ende December oder Anfang Janner, so erhalt man als wahre Lange c = 0-08 bis 0-05. 

1456. (Der Halley'sche Komet.) 
Mi=37,»(?). 

Dicse Erscheinung des Halley'schen Kometen war insoferne cine sehr giinstige, als der Komet zur 

Zcit des Pcrihcls audi in der Erdnahe (/„ • L0 =fc 180" = +32°, also ziemlich klein) und wahrend dieser 

Zeit fiir mittlere ndrdliche Breiten last circumpolar, also den grossten Theil der Nacht iiber dem Horizonte 
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too Jokanu Holetschek, 

gewesen ist. In der That schildem fast alle Berichte diese Kometenerscheinung als cine besonders auffal- 

lende, ohne aber cine direct vervvendbare 1 felligkeitsvergloichung ZU gebcn. Die Bemerkung, dass der Kopf 

Anfang Juni rund und von der Grosse eines Ochsenauges war, ferner, dass am 6, Juni sein KQrper Oder 

Kern so glanzend vvic cin Fixstern war (siehe Pingre I, S. 460), sind wohl so zu deuten, dass der Kern 

in dieser Zeit den bclleren oder vielleieht gar den liellsten Kixsternen gleichkam. 

Nach einer Notiz in der englischen Wochenschrift Nature (Bd. 31, S. 458) war der Komct Juni 17-33 

bei a = 10695, 8 = +4097 der Erde am nachsten (A = 0-446) und erregte, da cr sein Perihel erst vor 

9 Tagen passirt hatte, ohne Zweifel wahrend dieser Zeit durch seine Helligkeit und GrSsse das meiste 

Aufsehen. Dazu muss aber bemcrkt wcrdcn, class am 18. Juni Vollmond war, der die Auflalligkeit des 

Komcten oder vvenigslcns seines Schwcifes gewiss vcrmindert hat; in der That sind die moisten Beobach- 

tungen des Komcten nicht in der Mitte, sondern schon in der crstcn Halfte des Juni gemacht. 

Celoria hat aus den von Toscanclli bcobachtctcn Positionen, wclche vom 8. Juni bis zum 8. Juli 

reichen, und diesmal ausnahmsweise direct durch die Angabe von Lange und Breite ausgedriickt sind, die 

folgende Balm abgcleitet (Astr. Nachr. Bd. 1 11, S. 70): 

f= 1456 Juni 8-20875, JC—& = 104°49'17", ^=43°46'4", i = 162°22'33", log?=976363, log •? =9'98580. 

Die Sichtbarkcitsvcrhaltnis.se habe ich von 10 zu 10, wahrend tier Erdnahe von 5 ZU 5 Tagen, und 

ausserdem nocri fur jene zwei Tage gerechnet, an clenen der Komct in China, beziehungsweise in Europa 

zum crstcn Male geschen vvorden ist; bei dieser Krscheinung des Halley'schen Komcten habe ich zum 

crstcn Male auch die Excentricitat der Bahn in Rechnung gezogen. 

us(> 

Mai 

Juni 

Juli 

26-27 
29-2 
8-2 

13-2 
lS-2 
23-2 

28- 2 
8-2 

36° 

37 
5i 
72 

111 
141 

iS4 
166 

24" 
25 
35 
42 

39 
27 
18 

-   7 

4o< 48' 
42 38 
57 55 
77 16 
107 21 

'34 20 
ISO •7 
164 27 

-I-   9° 4' 
10    9 

i5 19 
18 11 
17 28 
12 4 

6 55 
+   1  11 

X   L 

-33" & 
34    2 
28  19 

-13 44 
-Mi  35 

33 49 
45    ° 

4-49  37 

log r 

9-810 

9-793 
9   704 
9-771 

9-793 
9-824 
9 • 860 
9-936 

log A 

0-058 
0-013 
9-808 

9-695 
9-649 
9-716 
9-827 
0-017 

5 log rA T 

0-7 
— 1 • o 

2-1 

- 2-7 
-28 

2-3 
-i-6 

6i?9 
710 

1 1 2 • 2 

138-5 
144 • 4 
II7 • 3 

9.r3 
63-8 

Vollmond: Juni  18, Juli  17. 

Die erste Siehtbarkeit des Komcten lindet Pingre vom 29. Mai datirt. Die Chinescn haben den Komcten 

schon am 27. Mai geschen und zicmlich aufmerksam bis zum (i. Juli, also fast so lang vvie Toscanclli 

verfolgt (Biot S. 51 und 71; Williams Nr. 31 1). Die thcoretisehe Helligkeit ist aber, vvie aus den WerLhen 

von 5 log f A hervorgeht, am 8. Juli nur wenig geringcr als am 2(5. Mai, und somit war der Konici nach der 

Rechnung am Ende des Beobachtungszcitraumcs nur wenig schvvacher als am Anfangc. Dass cr aber 

trotzdem nicht langer bcobachtet vvurde, hat scincn Grund, abgeschen von der Stoning durch das Mond- 

licht, offenbar darin, dass cr immer mehr gegen Siiden und gegen den I lorizont riickte. 

Das Vcrsehvvinden des Komcten kann demnach zur Beurtheilung seiner Helligkeit nicht bentitzl 

wcrdcn. Nimmt man dafiir an, dass cr am 2(5. oder 27. Mai (bei einer Elongation von 34°) die 3. Grosse 

hatte, so crgibt sich als rcdueirte Grosse 3"'7. Untcr dieser Annahmc war der Komct im Juni von der 

1. Grosse, und konnte somit leicht so glanzend erscheinen vvic ein Fixstern. Es sei noch darauf hinge- 

vvicscn, dass der hicr gefundene Werth der reducirten Grossc, vvenn man ihm schon cinige Berechligung 

zuerkennen will, zu einer dem Perihel recht nahc liegenden Bahnstrecke gehort. 

Zur Berechnung der vvahren Schwciflange habe ich nur die wenigen, von Pingre mitgethcillcn 

Angaben europaischer Beobachter benulzen konnen. Nach Ebendorfer, dessen Bericht weiter untcn voll- 

standig mitgetheilt ist, war der Schvveif in der Nacht vom 6. zum 7. Juni nur 10° lang, und demnach 

c — 0'12, wahrend er nach eincm anderen Beobachter (siehe Pingre I, S. 4(51) am 6. Juni morgens, also 

nur einen Tag friiher, 22° lang war, vvelehc Liingc auf 6-= 0-27 fuhrt. Nach einer anderen Chronik (siehe 

Pingre I, S. 459) soil der Schvveif sogar zwei Zcichen bedeckt haben, also gegen 60° lang gewesen sein; 
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.  Grdssc unci Helligkeit der Kometen und Hirer Schweifc. 401 

wahlt man fur diese Lange unter den in Rechnung gezogenen Tagen denjenigen, an welchem A am klein- 

sten und Y am grossten ist, also den 18. Juni, so erhalt man c = ()•:>',). Die Differenzen zwischen diesen 

Zahlen sind zwar sehr gross, lasscn sich aber, auch vvenn man von Verschiedenheiten in der Scharfe der 

Augen und der Reinheit dcr Luft absicht, leicht auf Verschiedenheiten in dcr Helligkeit des Himmelsgrundes 
zurtlckfuhren, die in hellen, kurzen Sommernachten sehr bedeutend sein konnen. 

Der chinesische Kometenbericht entha.lt 5 Angaben fiber die Schweiflange, welche, wenn auch nicht 

die wirkliche, so doch wenigstens die relative Grosse des Schwcifes erkennen lasscn. Wird 1 Fuss als 

1 Grad angenommen, so ergibt sich die folgende Reihe: 

145 6 C c 

Mai 27 . •         (2) (0-04) 
Juni 7 • •   (io) (0-12) 

» 22 .     (9) (0-09) 

» 28 . •     (7) (o-oS) 

Jul) 6 . •      0) (0'02) 

Dicse Zahlen zeigen das Anwaehscn des Schwcifes im Perihel und seine Abnahme nach dem Pcrihel 

sehr deutlich, ja beinahe allzu auffallend. Die bedeutende Verkiirzung der Schweiflange am 6. Juli ist wahr- 

scheinlich nicht ganz reell, sondern theilweise durch die ungilnstige Stellung des Kometen am Abend- 

himmcl verursacht. 

Zum Schlusse sci hier noch derBericht von Ebendorfer (Ebendorffer) liber den Kometen von 1450 

mitgetheilt, u. zw. hauptsachlich darum, weil auf denselben beim Kometen 1457 II hingewiesen werden 
wird; man flndet denselben in: Thomae Ebendorfferi dc 1 lasclbach Chronicon Austriacum, und zwar im 

2. Bande des von If. Pez herausgegebenen Sammelwerkes: Scriptores rerum Austriacarum, Leipzig 1725 
Sp. 877. 

»Inter eas tempestates, nunc hac nunc iliac agitatas, signum magnum apparuit in coelo 1456, futurorum 

malorum prognosticum, Cometes sive Matuta, nocte ipsa tertiam .lunii sequente, licet cunclem primum nocte 

sexta ejusdem mensis deprehenderim. Apparuit autem circa duodecimum (nach dcr Correctur von Pingre 

22) gradum Tauri, habens in latitudine 24 (nach dcr Correctur von Pingre 14) gradus. Porrigebatur ejus 

caput versus stellam lixam, ct pedem Persei; coma, vero sive cauda contra signorum succcssioncm versus 

caput Algol, CUJUS tola, latitudo a. capitc usque ail (inem 10 gra.dibus subl'uit, ut in instrumentis deprehensa 

est. Duravit fere quoque per totum mensem lunarem (demnach ungefahr vom 'A. Juni bis zum 2. Juli, da an 

diesen beidenTagen Neumond war), et movebatur motu primi mobilis continue, quasi continue eundem silum 

ad dictas Stellas servando, ct cum eis versus Zenit ascendendo, ct communiter ad occasum vcl in ignc vel 

summa regione ae'ris vergebat. Unde primo matutinus ante solis ortum circa horam secundam post noctis 

medium, deinde vespertinus post solis occasum visus est, quod quidam duos esseCometas judicabant. Materia 

ejus, sicut ct omnium Cometarum, fuit I'umus terrestris, quern vocant Philosophi cxhalationem viscosam.« 

Eiierauf folgt die lange astrologische Deutung, in welcher noch hervorgehoben wird, dass dcr Komet 

roth war (rubei colons, sicut et Mars ct Mcrcurius), und zum Schlusse sagt der Historiker: »1 fie est sccundus 

Cometes post ilium, qui anno Domini 1420 apparuit, dc quo plura circa tempora Albert! Quarti scripsisse 

me memini.« 
Da sich in Pingre's Cometographie fiir das Jahr 1420 kein Komet flndet, und da iiberdics Herzog 

Albrcchl IV., in desscn Zcit dicse Kometcnerscheinung verlcgt wird, schon im Jahrc 1404 gestorben ist, so 

licgt die Vermuthung nahe, dass mit dem hier erwahnten Kometen der von 1402 gemeint ist, und demnach 

die Jahreszahl 1420 auf einen Schreibfehler zuruckzufuhren ist. Dbrigens erwahnt Ebendorfer auch den 
Kometen von 1402 in seinem Chronicon Ausfriacum (a. a. (). Sp. 826); er hat denselben noch als Knabe 

geschen, in der Lange eines Wurfspiesses, »porrigens retro sc caudam a vento agitatam ultra unius ulnae 

ad visum ct longitudinem«. 
Die von Ebendorfer angegebene Schweifrichtung des Kometen von 1456 kann nach der Unter- 

suchung von Brand es nicht richtig sein, da sic im Widerspruche mil anderen Beobachtungen ein Voraus- 

eilcn des Schwcifes vor dem Kometen ergeben wiirde. 

Denkschriften dcr matham.-naturw. CI. LXIII. Bd. 51 
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402 Johann Holetschek, 

1457 I. 

Nach den chinesischen Angaben (Biot S, 52; Williams Nr. 312) wurdc diescr Komet zuerst am 

14. Jiinncr in dor durch die Hyadcn bestimmten Sterndivision gesehen und schicn '/2 Fuss lang zu sein; 

er ging gegen Siidost und verlangerte sicb allmalig bis zum 23. Janner, worauf er verschwand. Eine Bahn- 
bestimmung ist durch die Beobachtungen von Toscanelli ermoglicht, die aber nur einen Zeitraum von 

vier Tagen, Jiinncr 23 bis 27, und einen geocentrischen Bogen von wenig mehr als 5° umfassen; es ist 

daher auch die Bahn, welche Ccloria aus diesen Beobachtungen abgeleitet hat (Astr. Nachr. Band 110, 

S. 174), sehr unsicher: 

7=1457 Jann. 17-9859, it—& = 194° 54! 2, ft = 249° 39'3, f=13°15'7, log# = 9-84718. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse ; 

1457 

Janner 14-0 

2.3' 25 
27-25 

35iu 

1 

7 

349 24 

358 15 
2 35 

P 

i»i3' 

7 9 
10 31 

l-L 

+ 45 49 
45 i7 

H-45 35 

log r       log A 

9- 850 
9-852 
9 • 862 

9-869 
9-778 
9-734 

5 I",", < A 

1'4 
i-8 
2 -o 

85?6 
97'1 
100'8 

Am 1 1. Jiinncr war Vollmond, am 25. Jiinncr Ncumond. 

Die obige Bahn bestatigt zwar, wie Ccloria bemerkt, im Allgemeinen die von den Chinesen angegebene 

Bewegungsrichtung dcs K'ometcn, setzt ihn aber um die Mittc des Jiinncr auf cine von den 1 lyaden weit 

entfernte Stellc. 

Auch die kurze Sichtbarkeit des K'ometcn ist durch diese Bahn nicht hinreichend erkliirt. Nach dem 

chinesischen Berichte ist wohl anzunehmen, dass der Komet in Folge seiner suddstlichen Bewegung sehr 

bald so weit nach Siklen gekommen ist, dass sein Verschwinden nach dem 23. Jiinncr durch seinen 

siidlichen Stand erkliirt werden kann; nach den Beobachtungen von Toscanelli war dagegen die 

Zunahme der siidlichen Declination eine sehr langsame. Andcrcrscits wird die von den Chinesen hervor- 

gehobene Zunahme der scheinbaren Schweiflange insoferne wahrscheinlich gemacht, als der Komet nach 
der obigen Bahn der Erde am Ende niiher gewesen ist als am Anfange. 

Da sonach zwischen den beiden Quellen trotz theilweiser Obcrcinstimmung auch erhebliche Diffe- 

renzen bestehen, und die obige Bahn jedenfalls unsicher ist, so kann das Wenige, was sicb iiber den 

Komcten sclbst ableiten liisst, nur als cin Rechnungsresultat angeschen werden. 

Da der Komet sowohl in China als auch in Europa (siehe auch noch die von Pingre" angedeuteten 
Quellen) bemerkt worden ist, so kann er wohl nicht schwacher als von der 4. Crosse gewesen sein; andcrcr- 

scits diirl'tc er, da er nicht allgemein aufgefallen zu sein schcint (wenigstens nicht so bedeutend wie der 

folgende Komet 1457 II), kaum heller als von der 3. Crosse gewesen sein. Auf Grund diescr Crenzwcrthc 

und der obigen Bahnelemente wiirde die reducirte Grosse zwischen J1/./' und (>'" liegen. 

Toscanelli hat auf der Karte, welche die Positional des K'ometcn enthiilt, auch Schwcifspuren in der 

Lange eincs halben Grades eingezeichnet; als wahre Schweiflange folgt daraus nach der obigen Rechnung 

c     O-0O5. 

Da in den Astr. Nachr. (Bd. 1 13, Nr. 2097) auf die Moglichkcit der Idcntitiit dcs Komcten 1457 1 mit 

dem Komcten 1873 VII aufmerksam gemacht wird, so habc ich auch die reducirte Grosse dieses letzteren 

Komcten zu ermittcln gcsucht. Kr war schvvach mit centralcr Vcrdichtung und schcint nicht auffiilligcr 

gewesen zu sein als ein Stern 10. oder 11. Grosse; da zu derselbcn Zcit 5logrA =—3-5 war, so kann 

die reducirte Crosse des K'ometcn 1873 VII kaum bedeutender als 14 m gewesen sein. 

1457 H. 
M, = 4m (?). 

Fur diesen Komcten kommen hauptsiichlich drei Quellen in Betracht:  1. Die wcrthvollen Aufzeich- 

nungen von Toscanelli (mitgethcilt von Ccloria in Astr. Nachr., Bd. 1 10, Nr. 2027);  2. die chinesischen 
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Grosse und Helligkeit dcr Komelcn und Hirer Sclnvcife. 403 

Angaben (Biol S. 52; Williams Nr. 3115 und vielleicht auch Nr. 314); 3. die Beschreibung von Eben- 

dorfer (Ebendorffer) in dcm schon beim Komelcn von 1456 citirten Chronicon Austriacum. 

Toscanelli hat den Kometen an 17 Tagen beobaehtet, und zwar zuerst Juli 6 und 7, und sodann von 

Juli 21 an Tag fiir Tag bis August 4; dass die Beobachtungsreihe nach dcm 7. Juli und dann vvicder 

nacb dcm 4. August abbricht, schcint scincn Grund in dcr Stoning durch das Mondlicht zu haben, indcm 

Juli 7 und August 5 Vollmond war, und der Komct erst nach Mitternacht beobaehtet werden konnte. Aus 

den Beobachtungen von Juli 6, Juli 29 und August 3 hat Ccloria (Astr. Nachr. Bd. 1 10, S. 17:3) die fol- 

gende Bahn abgeleitet: 

T — 1457 Aug. 8-0071, rc—& = 185° 811, U, = 184° 24 !2, f = 9051'7, log£ = 9-88106. 

Mil diesem Elementensystem habe ich die Sichtbarkeitsverhaltnisse anfangs fur jeden 7., spater fiir 

jeden 28. Tag und ausserdem fur Juli 17 und October 2(5 gerechnet. 

1457 

J un i 

.lull 

August 

October 

8'5 
i5'5 
22-5 

29-5 

6-5 
"7-5 
3 "5 

3«'S 
26-5 

325" 
334 
347 

6 
29 
61 

91 
117 
140 

+11" 

17 
23 
3° 
35 
32 
24 
14 

+ 4 

33° 4 
342 4 
358 18 
18 27 

39 35 
65 56 
90 43 
116 5 
141 o 

P 

+ 23°23' 

25 25 
26 31 
25 16 
20 54 
II 24 

-I o 51 
6 21 

-II  3 

\-L 

— n6°i4' 
110 54 
101 20 

87 52 
73 25 

57 34 
49 7 

5° 53 
- 81 31 

log r log A 

0-131 
0-099 
0065 
0-029 

9 • 993 
9 "939 
9-884 

9 • 948 
0-208 

9-756 
9-680 
9-612 
9-570 

9-57o 
9-647 
9-817 
0-020 

o-iS5 

5 log rA 

o-6 
1 • 1 

- - 1 • 6 
2 -o 
2-2 

'•5 
- - O ' 2 

+ 1-8 

43 ¥4 
50-0 

59-5 
71-6 

84-1 

95'9 
90-5 
62-0 

37-3 

Vollmond: Juni 7, Juli 7, August 5. 

In China, ist dcr Komct zuerst am 15. Juni in der durch a Aquarii bestimmten Sterndivision geschen 

vvorden. »Er war wie der Stern [i Bootis.« Sein Schweif schien l/t (nach derUbersctzung von Bi ot 1 '/2) IOISS 

lang zu sein und war gegen Siidwcst geriehtel. Am 22. Juni schien derSchweil 10 Fuss lang zu sein. Dies 

ist aber aueh die Ictztc mil einem Datum versehene Beobachtung; auch fehlt cine Angabe iiher das Ver- 

schwinden des Kometen. Dagegen sagt cine zweite Notiz (Williams Nr. 314), welche bei Biot mil dcm 

eigentlichen Kometenbericht vereinigt ist, dass am 26. October in der durch a Virginis bestimmten Stern- 

division cin Komct geschen vvorden ist, der '/, Fuss lang ZU sein schien, gegen Nord geriehtel war und 

an den Stcrncn C und 6 Virginis vorbciging. Da die Vermuthung nahe liegt, dicsc vcrcinzclte Notiz konnte 

sich vielleicht auf den obigen Kometen beziehen, so habe ich die Position des Kometen aueh fur October 26 

gerechnet; das Resultat ist aber, da die Rechnung fiir diesen Tag als Lange des Kometen 141° gibt, wah- 

rend das Gestirn vom 26. October in der Nahe von X = 195° geschen vvorden ist, ein negatives. Wahr- 

schcinlieh bezicht sieh dicsc Notiz auf ein Meteor mit einem durch langere Zeif sichtbar gcbliebenen 

Schweif. 
Zur Beurtheilung der Helligkeit des Komelcn bietet sieh die Bemerkung dar, dass dcr Komct wic 

p Bootis (3,M(>), somit nahe von dcr 3. Grosse gewesen ist. Da dicsc I lelligkeilsangabe nach dcm Wortlaut 

des Berichtes zum 15. Juni gehort, obwohl der Komct seine grosste theoretische Helligkeit erst im Juli 

erlangt hat, so ergibt sich als rcdueirte Grosse M1=4m und somit fiir den 20. October als Helligkeit des 

Kometen die 6. Grosse. Der Komct kann also an diescmTage den Beobachtem nieht mchr aufgeiallcn sein, 

ausser man wollte annehmen, dass er nach dcm Perihel hedeutend heller gewesen ist, als vor dcm Pcrihel. 

Es macht also aueh dicsc Wntersuchung der Helligkeit die etwaige Identitat des am 26. October geschenen 

Gestirns mil dcm von Juni an beobaehlcten Kometen nieht wahrschcinlich. 
Als Schweiflangc vvird von Ebendorfcr, desscn Bericht man vvciter untcn vollstandig mitgethcilt 

flndet, 15° angegeben. Verlegt man dicsc Lange auf jene Zeit, in welcher sich dcr Schweif in seiner 

grossten Lange zeigen konnte, niimlich auf Ende Juni oder Anfang Juli, so erhalt man c = 0-10, und 
diese Zahl wiirde somit das Minimum der wahren Schweiflange sein. Die von Toscanelli gezeiehnctcn 

Langen betragen 1° bis 2° und sollen wahrschcinlich nur den hellsten Theil des Schweifes oder vielleicht 

gar nur die Riehtung des Schweifes angeben. Verlegt man C= 2°  auf Juli 6 und August 3, so erhalt man 
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404 Joha u 11 Holetschek, 

fur c die Werthe 0'013 und 0r023, Die chinesische Angabe uber die Schweiflange springt von I l/t am 

15. Juni gleich auf 10 am 22. Juni; dieser Sprung zeigt die Zunahme der Schweiflange gegen das Perihel 

wohl allzu grell und riihrt vielleicht daher, dass die entlernteren Partien des Schweifes sehr lichtschwach 

und daher nur unter sehr gunstigen atmospharischen Zustanden sichtbar gewesen sind. Eine wesentliche 

Anderung in der scheinbaren Lange des Schweifes wahrend dieser Tage erseheint ausgeschlossen, weil 

sich A und -( nicht bcdeutend geandert haben. 

Mit Toscanelli's Beobachtungen stimmt die auch von Pingre nach mehreren Autoren mitgetheilte 

Notiz, man habc im Juni 1457 einen Kometen, '-quern nigrum appellant*, im 20. Grad der Fische, also bei 

X = 350° geschen, iiberein. Dagegen zeigt die Beschreibung von Ebendorfer (Pingre I, S. 464 u. 465) 

an zwei Stcllen so bctriichtliche DilTerenzen gegen die Beobachtungen von Toscanelli, dass man einen 

anderen Kometen vor sich zu haben meint, und in der That ist auch die Bahn, vvelchc Mind nach dieser 

Beschreibung berechnet hat (Astr. Nachr. Bd. 27, S. 157), von der obigen ganzlich verschieden: 

1=1457 Sept. 3-7, ir—&= 196°45', & = 256°5', «' = 20°20', log </-= 0 • 3220. 

Diese Bahn muss aber schon von vornehcrein als unwahrscheinlich bezeichnet werden, u. zvv. wegen 

der grossen Bcriheldistanz, indem nach unseren Erfahrungen ein Komet, welcher tier Erde einen fiir das 

freie Auge sichtbaren Schweif von 15° Lange gczeigt hat, der Sonne viel naher gekommen sein muss, als 

bis </ -: 2• 1. Trotzdem miisste man, wenn der Bericht von Ebendorfer vollig richtig ware, diese Bahn 

als berechtigt ansehen, miisste aber dann, wie schon bemerkt, zwei von einander verschiedene, in der- 

selbcn flimmelsgcgend und zu derselben Zeit sichtbar gewesene Kometen annehmen. Dajedoch in keinem 

einzigen Bericht von zwei gleichzeitig sichtbar gewesenen Kometen gesprochen wird, und da andererseits 

eine solche Doppclcrscheinung, wenn sic sich wirklich gczeigt hatte, von den Chronisten gevviss nicht mit 

Stillschweigen iibcrgangen worden ware, so ist es nicht ohne wciters crlaubt, die Beschreibung von Eben- 
dorfer auf einen anderen Kometen zu bezichen, und das urn so weniger, als es eigentlich nur zwei 

Angaben sind, welche sich der Identilicirung des von Ebendorfer beschriebencn mit dem von Tosca- 

nelli beobachteten Kometen hinderlieh entgegenstellen, namlich erstens die Angabe, dass der Komet bei 

Xr=65°, (5= +5° schon am 8. Juni gestanden ist, und zweitens die Angabe, dass er von dieser Stelle bis 

zum Ende des Krebscs, also bis X = 120°, drei Monate gebraucht haben soil. Da nun ubcrdics aus einer 

naheren Vcrgleichung der Beschreibung von Ebendorfer mit den Beobachtungen von Toscanelli her- 

vorgeht, dass der Komet 1457 11 alles dasjenige, was Ebendorfer fiber inn sehreibt, wirklich gczeigt 

haben kann, aber nicht am 8. Juni, sondern erst spatcr, u. zw. zu versehiedenen Zeiten, und dass somit 

fast alles, was an dem Kometen beobachtet worden ist, in ganz ungerechtfertigter Weise unter ein ein 
ziges Datum zusammengeworfen erseheint, so ist es nicht nur wahrscheinlich, sondern sogar fast gevviss, 

dass der von Ebendorfer beschriebenc Komet derselbe gevvescn ist, welcher von Toscanelli beobachtet 

und von den Chinescn registrirt worden ist. 

Der Bericht von Ebendorfer lautet nach dem Chronicon Austriaeum (H. Pez, Scriptores rerum 

Austriacarum, Bd. 2, Sp. 883): 

»Interea die 8. Junii de mane in crepusculo post (sic!) solis ortum incepit apparere secundus ab anno 

priori Cometes, in quinto gradu Geminorum cum latitudine septentrionali, ab Ecliptica quinque fere gra- 

duum juxta stcllam, quae est in radice unius cornu Tauri, quasi in medio ante Pleiades et cornua Tauri. 

Cujus figura admodum parvac quantitatis extitit cum cauda longissima a principio, quae in longitudine 

quindecim fere gradus circuli majoris in Sphaera occupabat: ct protendebatur versus meridiem, dircctc 

versus stcllam vocatam Bcllatricem, quae est in humcro smistro Orionis: ct crat figura caudae, ut est laneea 

longitudine in directum producta. Color ejus lividus crat et satis obscurus in modum plumbi. Movebatur 

autem secundum successionem signorum in tribus mensibus, fere a loco dicto usque ad linem Cancri: el 

in medictate sui molus latitudincm mutaverat ab P^cliptica, ila ut in line motus ejus tanfum essef mcridio- 

nalis, quantum in initio septentrionalis. Protensio quoquc caudae partem mutaverat, ita ut parum inter- 

meridiana et occidentalis csset. Fuit itaque tardi motus, et line trium mensium disparuit.   Cocpit autem 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und ihrer Schweife, 405 

primo apparere non longe a Mercurio, qui tunc erat in undecimo gradu sagittarii septentrionalis ct retro- 
gradus, et tunc Mercurius coepit habere comparticipationem in dominio anni.« 

Mit dem letzten Sat:/,, welchen Pingre in seiner Cometographie nicht mehr Qbersetzt hat, beginnf 

schon die astrologische Deutung; in dieser wird unter anderem nochmals die langsame Bewegung des 

Kometen erwahnt und hervorgehoben: Primum visus est cum cauda longissima. Wegen dieser Wiedcr- 

holung scheinen die zwei genannten Umstande verbiirgt zu sein; sic fuhren aber trotzdem in Verbindung 

mit dem <S. Juni zu dem schon friiher angedeuteten Widerspruch: Aus der langsamen Bewegung folgt eine 

grosse Periheldistanz, die audi thatsachlich durch die Rechnung von Mind gefunden worden ist; anderer- 

seits miisstc der Komet, wenn er den langen Schwcif schon am 8. Juni gehabt hatte, in voller Grosse aus 

deft Sonnenstrahlen herausgetreten sein  unci konnte in diesem Falle keine grosse Periheldistanz haben. 

Auf zvvci offenkundige Unrichtigkeiten in dem obigen Bericht hat auch schon Pingre aufmerksam 

gemacht; erstens: Der Komet ist in der Morgendammerung offenbar nicht nach, sondern vor Sonnenauf- 

gang entdeckt worden; zweitens: Wenn der Schwcif des hoi X=:65°, (3=:+5° stehenden Kometen gegen 

Bellatrix (7 Orionis, X = 74°,[3:— —17°) gerichtet war, so ware derselbe, da die Sonne am 8. Juni beiL = 86° 

stand, der Sonne elierzu-, als von ihr abgewendet gewesen, was den Erfahrungen widerspricht. Die andere 

Bemerkung, dass der Schweif gegen Siiden gerichtet war, wahrend er, wie auch die Chinesen angeben, 

wahrscheinlich gegen Siidwest gerichtet war, ist dagegen immerhin moglich, wenn man annehmen darf, 

dass sich die Richtung auf den Horizont und nichl auf den Himmelsaquator bezieht; wenn namlich der 

Schwcif des am Osthimmel stehenden Kometen gegen Siidwest gerichtet war, und somit sein Ende in 

einer kleineren Rectascension Oder Lange stand, als der Kopf des Kometen, so versteht es sich von selbst, 

dass der Schweif gegen die Siidseife des Meridians gerichtet war. 

Aus der Angabe, dass der Schweif gegen f Orionis gerichtet war, lasst sich aber cine noch vicl wich- 

tigere Folgerung Ziehen, namlich die, dass der 8. Juni als Beobachtungstag ganz unwahrscheinlich, ja 

geradezu unmoglich ist. Beachtel man namlich, dass die Position tics Sternes 7 Orionis, gegen welchen 

der Komet am 8. Juni seinen Schweif gestreekt haben soil, X = 74°, (3 =—17°, und dass am 8. Juni 1457 

die Lange der Sonne 86° war, so zcigt sich, dass 7 Orionis und tibcrhaupt der ganzc Orion in den Sonnen- 

strahlen stand, also unsichtbar war. Man kann also nicht heobachlet haben, und konnte somit auch nicht 

behauptcn, dass der Schweif gegen einen Stern im Orion gerichtet war, weil man emeu solchen Stern 

gar nicht sehen konnte. Dei- Schweif kann allerdings einmal gegen 7 Orionis gerichtet gewesen sein, aber 

nichL im Juni, sondern erst vicl spiiter, u, zw. im August, als die Lange des Kometen schon grosser als 90°, 

und die der Sonne schon grosser als 140° war. 

Auch das ist sehr unwahrscheinlich, dass der Komet, der von den Chinesen zuerst am 15. Juni als 

Stern •">. Grosse mit einem anscheinend nur massigen Schweif gesehen worden ist, schon eine Woche 

friiher bei gcringerer Lichtstarke und noch dazu bei Vollmond aufgefallen sein, und dabei einen Sehweil 

von 15° Lange gezeigt haben soil. Dieses Bedenken wurde zwar seine Bedeutung verlieren, wenn der 

Komet ein anderer gewesen ware, doch hatte dieser andere Komet viel heller sein miissen, und ware dann 
von den Chinesen, von J'oscan cl I i und anderen gewiss noch weniger ubersehen worden, als der wirk- 

licli beobachtete Komet. 

Lasst man den 8. Juni ais Beobachtungstag ausser Acht, so kann die Position X=65°, [3 = +5° den 

Beobachtungen von Toscanelli zwar nicht vollstandig, aber doch bis auf wenige Grade nahe gebracht 

werden, wenn man die Beobachtung in den Juli verlegt. Die Lange X' =65° hatte der Komet nach Tosca- 

nelli am 17. Juli, wobei aber die Breite 11° war; die Breite [3 = +15° hatte er urn den 24. Juli, wobei aber 

die Lange schon 78° war. Urn beiden Coordinate!! zugleich nahe zu kommen, hat man die Beobachtung 

auf den 18. oder I1.). Juli zu verlegen. Beachtet man, dass die Beobachtungen von Toscanelli, wie aus 

der von Celoria (Astr. Naclir. lid. 110, S. 172) gegebenen Verglcichung zwisehen Beobachtung und Rech- 

nung hervorgeht, sowohl in der Lange, als in der Breite urn 1° bis 2° unsicher sein konnen, so kann die 

Differenz zwisehen Ebendorfer und Toscanelli am 18. Juli in der Lange bis 3°, in der Breite bis 4°, 

am  19. Juli in der Lange bis 4VS% in der Breite bis 3° herabgedriickt werden. Diese Differenz ist zwar 
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t06 J oh a nn Holetschek, 

auch fiir die damalige Zeit sehr gross, doch ist es fraglich, ob sie hier reel) ist, denn die von Ebendorfer 

angegebene Position X=65°, [3=+5° scheint wenigstens insofern keinen Anspruch auf Genauigkeit 

ei'heben zu vvollen, als die Breite mit »fere« bezeichnet ist. Diese Position konnte zvvar durch die Angabe 

controlirt werden, dass der Komet bei einem Stern an der Wurzel eines der Horner des Stieres gesehen 

worden ist; da es aber zweifelhaft bleibt, ob mit dieser Angabe wirklieh der sieh zunachstdarbieten.de 

Stern v Tauri (X 64° 34', p = -}-0° 1 1') oder vielleicht doch ein anderer gemeint ist, und da uberdies 

aus der Angabe »juxta stellam« nicht erkannt werden lcann, in welcher Distanz und in welcher Richtung 

der Komet vom Stern gestanden ist, so wird durch diese Controle die Sicherheit der angegebenen Position 

nicht wesentlich verstarkt. 

Naclidem es nun sehr wahrscheinlich gemacht ist, dass die Position X = 65°, [5 z= +5° nicht zum 

8. Juni, sondern zu einem viel spateren Tage u. zw. vermuthlich zum 18. oder 19. Juli gchort, dass aber 

das zu dieser Position gehorende Datum weggelassen ist, Hegt es nahe, auch die zvveite Schwierigkeit, 

welche sich der Identificirung des von Ebendorfer beschriebenen mit dem von Toscanelli beobachteten 

Kometen entgegenstellt, namlich die Bemerkung, dass tier Komet von dem genannten Ort bis zum Ende 

des Krebses '•'> Monate gebraucht hat, durch die Annahme einer Auslassung im Text zu erklitren. lis 

scheint, class der Beobachter unter der Position, von welcher sich dcr Komet bis zum Ende des Krebses 

in ti Monaten bewegt hat, nicht die genannte Position, sondern cine andcrc gemeint hat u. zw. diejenige, 

an welcher sich der Komet im Juni bcfunden hat, als er zum erslen Mai gesehen wurde, die aber in dcr 

Chronik nicht angegeben ist. Sollte diese Vermuthung, dass der Chronist die erste P>eobachtung des 

Kometen sowohl dem Datum als dem Ort nach weggelassen hat, berechtigt sein, so ware der jedenfalls 

mangelhafte Bericht von Ebendorfer in folgender Weise zu vervollstandigen, um mit den Bcobachtungen 

von  Toscanelli  in Ubereinstimmung zu kommen: 

Der Komet wurde zuerst im Juni, aber nicht am 8. Juni, sondern erst spater u. zw. wahrscheinlich 

erst in der Mittc oder in dcr 2. Ilalftc des Juni gesehen in einer Position, welche nicht ubcrlieferl ist, aber 

vermuthlich in das Zeichen der Fische fallt; von dieser Position gelangte del' Komet in last 3 Monaten, 

namlich von der Mitte ties Juni bis in die I. llalfte des September, bis zum Ende des Krebses. Der 

Komet wurde ferner im Juli bei X = 65", p = +.r)° beobachtet, doch ist tier Beobachtungstag nicht 

tiberliefert; hier mag auch die zu 15° angegebene Schweiflange beobachtet worden sein. Als tier' Komet 

im August gesehen wurde, war sein Schweif gegen y Orionis gerichtet. Im September wurde tier Komet 

immer weniger beachtet, weil er schwer sichtbar zu werden begann. in tier Bemerkung, dass der Komet 

am Ende so sudlich war wie am Anfang nordlich, diirfte sich tlie Bezeichnung »in initio* auf die Beobach- 

tung im Juli beziehen, als die Incite ties Kometen ungefahr 5° war. 

Durch these Erganzungen ist cine hinreichende Qbereinstimmung der Angaben von Ebendorfer mit 

den Beobachtungen von Toscanelli hergestellt, und man kann jetzt nur noch the Frage aufwerfen, 
warum tier Chronist auf den 8. Juni verfallen sein mag. Einfach erdichtet diirfte theses Datum doch nicht 

sein. lis ist in dieser Beziehung sehr beachtenswerth, dass der Komet ties unmittelbar vorangegan 

genen Jahres 1456 (der Halley'sche Komet), der ja auch von Ebendorfer beschrieben worden ist, um 

den 8. Juni 1456 nicht weit von X = 65° gestanden ist. Am 6. Juni war er nach Ebendorfer (wie Pin- 

gre corrigirt) bei X = 52°, P = -+-14°, am 8. Juni nach Toscanelli (Astr. Nachr, Bd. Ml, S. 67) bei 

X r= 56'/,°, prj+l,r)°, wahrend er tlie Lange X 65° am II. Juni, allerdings in tier von ,r>° wesentlich 

vcrschicdencn Breite f3 = +15° hatte. Ich mochte in tlieser Beziehung sogar auch dem Umstaiitl einige 

Bedeutung beilegen, dass in dem Kometenbericht ties vorigen Jahres die Jahreszahl 1456 direct genannt 

ist, bei tier Beschreibung des Kometen von 1457 aber nicht. Diese Vermuthung, dass moglicherweise cine 

Angabe iiber den Kometen von 1456 in das Jahr 1457 heriiber genommcn worden ist, steht ilbrigens nicht 

vereinzelt da; auch Pingre bemerkt (I, S. 464), dass einige Kometographen im Juni 1457 einen Kometen 

in den Zwillingen und im Krebs erscheinen lassen, der aber offenbar tier ties Jahres 1456 ist. 
Es  soil  nun auch noch jener Satz in dem Bericht von   Ebendorfer zur 1 Jntersuchung herangezogen 

werden,  welcher sich auf tlie Stellung ties Kometen zum Mercur bezieht.  Pingre hat, wie schon bemerkt, 
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Grdsse und Helligkeit dcr Kometen und Hirer Sckweife. 407 

diesen Satz nicht wcitcr in Betracht gezogen u. zw. vermuthlich darum, wcil ihm die astrologische 

Richtung desselben missfiel, oder wcil ihm die Bezeichnung »nordlicher Sagittarius«, in welchem Zeichen 
oder Sternbild tier Planet Mercur und somit wahrscheinlich auch dcr nicht vvcit von ihm stehende Komet 

gevvescn sein soil, befremdend war. ten meinte anfangs, cs sei mit dieser Bezeichnung dcr wirkliche 

Schiilzc (X = 240° bis 2709) im Gegensatz zu dem sudlicher liegenden Centaurus gemeint. In dieser 

Position kann aber im Juni, gleichgiltig in welchem Jahre, dcr Planet Mercur nicht stehen, weil derselbe 

zur Zeit seiner besten Sichtbarkeit nur 15° bis 18° von der Sonne absteht, und die Sonne wahrend des 

Juni in dcr Ni'ihe von L = 90° ist und speciell am 8. Juni 14f)7 bei L= 80° gewesen ist. Geht man von 

dieser Sonnenlangc aus, so wird man, da cs sich urn cine Erscheinung des Mercur am Morgenhimmel 

handelt, auf die Zwillinge gefiihrt, und tier 1 I. Grad des tiSrdlichen Sagittarius ware demnach mit X = 71° 

identisch. Da. als Lange des Kometen 65° angegeben ist, so ware der Komet in dcr That nicht weit vom 

Mercur gewesen. Dass hier die Zwillinge als dcr nordlichc Sagittarius bczeichnet sind, mag vielleicht 

daher riihrcn, dass sic dem cigentlichcn, siidlich liegenden Sagittarius gegeniiber stehen, und konnte 

auch cinigermassen damit bcgrilndet werden, dass man den einen der Zwillinge haufig mit eincm Pfeil 

abgebildet flndet. 

Ob dicse Deutung richtig ist, muss ich dahingestellt sein lassen; sollte sie cs scin, so wiirde die 

Angabe, dass dcr Komet bei X=65° schon am 8. Juni bcobachtct worden ist, cine Stiitze erhalten, nur 

wiirde dann wieder nichts anderes iibrig bleiben, als zwei verschiedene Kometen anzunehmen, in welchem 

Ealle man cs auch versuchen kSnnte, das von den Chinesen am 20. October gesehene Gestirn, das aber 

hochst wahrscheinlich ein Meteor gewesen ist, mil: dem von Ebendorfer beschriebenen Kometen zu 

idcntiliciren. Mir erschcint aber die angebliche Juni-Beobachtung dureh die I Icrvorhebung des 1 1. Grades 

des nordlichen Sagittarius doch zu wenig verbiirgt, urn die Existenz eines zweiten Kometen glaubwurdig 

zu machen, denn alle andercn Angaben Ebendorfer's, namentlich die, dass dcr Komet (von Juni an) in 

'•'< Monat.cn bis zum Ende des Krebses gekominen ist, dass seine Bewegung direct und (gegen das Ende) 

langsam gewesen ist, ferner, dass er in der Mittc seines Laufes die Breite gewechselt hat, und am Ende 

seiner Erscheinung so weit siidlich wie am Anfang (im Juli) nSrdlich von der Ekliptik gewesen ist, stimmen 

mil den Beobachtungen von Toscanelli zu sch6n Uberein, als dass sic sich auf einen andercn, gleich- 

zeitig in derselben Himmelsgcgend sichlbar gewescnen Kometen bczichen sollten. 

Mcinc Ansicht iibcr den Kometenbericht von Ebendorfer ist also die folgende. Die Kometen- 

beobachtungen, auf wclehc sich dieser Bericht sttitzt, mQgen immerhin richtig gewesen scin, aber der 

Chronist hat, nicht beachtend oder nicht wissend, dass zu einer vollstandigen astronomischen Beobachtung 

auch die Angabe der Zeit gehort, fast alios, was er uber den Kometen vorfand, unter ein einziges Datum 

zusammengeworfen und insbesondere den wcsentlichen Fehler gemacht, dass er die Position X=65°, 

P = i 5° auf den 8. Juni verlcgt hat; die Aufschreibungen sind daher, wenigstens in der form, in der sie 

uns tibcrlicfert sind, unvollstandig und somit scheinbar unrichtig. Da ttberdies die wenigen Angaben, 
welche zur Annahme von zwei vcrschiedenen Kometen nothigen wiirden, zum Thcil unter einander selbsl, 

zum Theil mit unseren Erfahrungen iibcr die Kometenschweife im Widerspruch sind, so erschcint die 

Behauptung bercchtigt, dass dcr von Ebendorfer beschriebene Komet kein anderer gewesen zu sein 

braucht, als dcr, welcher von Toscanelli bcobachtct und von den Chinesen registrirt worden isl. 

1468. 

Dieser Komet ist nacli dem chincsischcn Bericht (Biot S. 52; Williams Nr. 317) am 18. September 

im 5. Grad der durch a Hydrae bestimmten Sterndivision (nach Laugier bei X—1250, (3=+33°) 

geschen worden und ist im Anfang noch als Stern bczeichnet; er ging 5 Tage gegen Nord-Ost, und 

hierauf ist bemerkt: Seine Lichthiille war 30 Fuss lang, sein Schwcif zcigtc gegen Sild-West, und der 
Stern vcrwandcltc sich in einen Kometen. Er ging unter anderm iibcr ,\cn Kopf des nordlichen Jagdhundes 

(Asterion),   TJ Qrsae  majoris,   Bootes,   und   wurde  allmalig  kleiner;   am   8.  December   begann   er  zu 
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408 Johann Holetschek, 

verschwindcn. Laugier hat diese Ictzlc Phase der Erscheinung dahin gedeutet, dass tier Komet in der 
Dammerung allmalig unsichtbar geworden ist, und hat demgemass fur diesenTag angenommen: X = 268°, 
p — -+-15l/4°. Der chinesische Bericht enthalt also nur 2 Zeitangaben, namlich den Anfang und das Ende 
der Sichtbarkeit; ein drittes Datum lindct sich in einem europaischen Bericht (Pingre I, S. 467). 

fn Europa ist der Komet wahrend der Monate September, October, November, u. zvv. anfangs im 
Zeichcn ilcs Lowen gesehen wordcn. Seine Farbe ist als blaulich angegeben; er hatte cinen langen 
Schweif, den er in die I lobe streckte, wahrend der Kopf immer unten blieb; dies war zu der Zeit, in 
welcher der Komet in der Circumpolargegend stand. Am 16. October war er in Conjunction mit einem Stern, 
der nach Laugier a Herculis (nach Valz dagegen a Ophiuchi) ist; Laugier hat demgemass als Position 
fUr October 16-3 angenommen: X = 252°4', [3 = 4-381/i°, und aus den drei genannten Positionen die 

folgende Bahn abgeleitet (Comptes rendus Paris, Bd. 22, S. 148): 

f=1468 Oct. 7-416, 

Daraus folgt: 

-a = (3,r>0 12', ,ft=610 15', ? = 135°41/, log # = 9" 931092. 

1468 

September i8-o 
October r()',; 
December   8"o 

140" 

255 
268 

+ 520 

I '7 
-   8 

I25°42' 

251  S3 
268 35 

P 

H-33°24' 
38 48 

-I-15     3 

).     I. log r 

58°sa'    9*966 
1 39 '7     9-939 
+   2  44       o-141 

log A 5 log r& 

9" 803 
9' 980 
0*363 

— 1 • 2 
"••1 

12-5 

T 

77' 3 
6.S 7 
10 8 

Vollmond:  October 1 und 31,  November 21). 

Nach dieser Redlining hat the llelligkeit vom ersten bis zum letzten Tag um 3-7 Grossenclassen 

abgenommen. Diese Abnahme ist cine so ungewdhnlich grosse, dass sic die Helligkeiten am Anfang und 

am Ende der Erscheinung nicht in Obereinstimmung zu bringen vermag. Unter der Annahme, dass der 

Komet bci seiner Entdeckung am IS. September von der 3. oder 4. Grosse gewesen ist, ware er Anfang 

December nur noch von der 7. Grosse gevvesen, hatte also schon langere Zcit friiher in Folge seiner 

eigencn Lichtschwache und nicht erst in Folge der Dammerung unsichtbar werden mtissen. Das 

Verschwindcn des Kometcn kann zur Bestimmung seiner llelligkeit nicht beniitzt werden, vveil der Komet 

am 8. December bci nur 15° Elongation in der Dammerung stand, und gerade das Verschwindcn in der 

Dammerung als cine Rechnungsgrundlage angenommen ist. So viol ist aber sicher, dass ein Komet, der 

fur das freie Auge hauptsachlieh vvegen seines Standcs in der Dammerung unsichtbar wird, kauni 

schwacher als von tier 4. Oder 5. Orosse sein kann; unter dieser Annahme ware die reducirte Grosse kaum 

geringer als 2"'0, und tier Komet ware am 18. September bereits von der l. Grosse gevvesen, hatte demnach 

schon viel friiher auffallen iniisscn. 

Da nun Anfangs- und Endhelligkeit mit einander nicht vereinigt werden kfmnen, so lia.be ich dieselbe 

Rechnung auch mit der Bahn von Valz (Comptes rendus Paris, Bd. 22, S. 424) gemacht, aber ohne 

besseren Erfolg. Valz hat zwar die Rechnungsgrundlagen etwas anders angenommen als Laugier und 

so namentlich den Stern, mit wclchcm der Komet: am Hi. October in Conjunction gevvesen ist, nicht mit 

a Herculis, sondern mit a Ophiuchi identificirt, doch ist these Verschicdenhcit zu gering, als dass sit; die 

Sichtbarkeitsverhaltnisse wcscntlich andern konntc. 

7=1468 Oct. 7-433, JE—ft = 69°43', ft = 71° 5', i = 141° 59', logq = Q-918932. 

Nach tlieser Bahn sind, wic die folgende Rechnung zeigt, die Sichtbarkeitsverhaltnisse und insbeson- 
derc die Zahlen Tilog/'A in tier That nicht wcscntlich antlers,  als nach tier ersten Bahn. 

r46S 

September l8"o . 
(letnber 163 . 
December   S 'o . 

1400 

258 

273 

I 46 ° 
+ 1.3 

12 

X 

I27UI2 

254 Si 
272 29 

P \-L 

+ 28°34' 

35 52 
Hi   13 

-57°i7' 
+ 42 14 
+   6 30 

log r log A 

9-957 
9-928 

0-139 

9-836 
9-948 
0-365 

5 log 'A T 

— 1 -o 
-o-6 
1-2-5 

76% 
69-8 
9-2 

Es konnen also weder mit. der cinen, noch mit tier anderen Bahn the Helligkeitsverhaltnisse ties 
Kometen in cine den anderweitigen Erfahrungen entsprechende Obereinstimmung gebracht werden. Am 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und Hirer Sehweifc. 409 

meisten hinderlich erweisen sich die grosser) Distanzen am Ende der Erscheinung u. zw. sowohl die von 
der Erde, als auch die von der Sonne. 

Diese Ergebnisse fuhren zu dem folgenden Schluss: Entweder ist der Komet wirklich ein so ausser- 

ordentlicher Himmelskdrper gewesen, wie aus dieser Rechnung hervorgeht, oder es sind beide Bahnen 

verfehlt, 

Dass-von den drei der Rechnung zu Grunde gelegten Positionen jede um mehrere Grade fehlerhaft 

sein kann, geht schon aus der obigen Mittheilung hervor, ganz besonders halte ich aber die letzte Position 

fur unsicher u. zw. darum, vveil nach meiner Ansicht keine NOthigung besteht, den letzten Kometenort so 

nahe an die Sonne zu legen, dass der Komet hauptsachlich in Folge der Dammerung unsichtbar werden 

musste; der Komet hatte namlich, wenn die obigen Elementensysteme auch nur einigermassen richtig 

sind, vvegen der grossen Distanzen auch schon in Folge seiner Lichtschwache unsichtbar werden miissen, 

und das um so eher, als ini Text bemerkt ist, dass er schon einige Zeit frilher allmalig abgenommen hat. 

Auch besteht kein Grund zu der Annahme, dass der Komet die von Laugier fur den 8. December 

angenommene Position, falls sie tiberhaupt richtig ist, erst am 8. December gehabt haben muss, denn man 

kann dieselbe, ohnc mit dem Text in Widerspruch zu gerathen, auch auf eine wesentlich frilhere Zeit, 

z. P. auf das Ende des November verlegen. 

Wenn sonach der Komet nicht in Folge der Dammerung, sondern in Folge seiner eigenen Licht- 

schwache unsichtbar geworden ist, so kann als Fxtinctionshelligkeit ein geringerer Werth, etvva fi'/a"1 

angenommen werden, und es ergibt sich, wenn 5 log rA aus den obigen Rechnungen beibehalten wird, als 

reducirte Grosse 3"', also doch schon wesentlich weniger als fruher, 

Es sei noch bemerkt, dass der Komet nach den curopaischen Aufzeichnungen am auffallendsten im 

October gewesen zu sein scheint. 
Zu einer Folgerung iiber die Sc'hweiflange ist, auch wenn die Bahn sicher ware, die vereinzelte, 

unbestimmte Angabe unzureichcnd. Laugier meint zvvar in seiner Antvvort auf die Bemerkungen von 

Valz (Comptes rendus Paris, Bd. 22, S. 426), dass der Schweif, der anfangs 30° (nach der Obersetzung 

von Biot) lang war und allmalig abnahm, um den 5. December immerhin noch eine Lange von 4° bis 5° 

gehabt haben konnte, doch wird diese Schweiflange durch die Kleinheit des Winkels f recht unwahr- 

scheinlich gemacht. 

Schade, dass wir iiber diesen Kometen nichts von Toscanelli  haben. 

M, 

1472. 

= 4%ra(?). 

Dieser Komet ist im Janner 1472, 5 Wochen vor dem Perihel, in eine so bedeutende Erdnahe 

gekommen, dass er an einem Tag geocentrisch 40° zuriicklegtc, und innerhalb weniger Tage aus den 

Sternbildern der Jungfrau und des Bootes in die der Andromeda und der Fische, also in eine der ersten 

fast diametral gegeniiber liegende Himmelsgegend gelangte; zur Zeit des Perihels, Ende Februar, ist er am 
Abendhimmel in den Sonnenstrahlen unsichtbar geworden. 

Der bekannteste Beobachter des Kometen ist Regiomon (anus, der den Lauf desselben durch die 

verschiedenen Constellationen vom 13. Janner bis Ende Februar beschrieben hat, ohne jedoch die 
Beobachtungstage zu nenncn; nur vom 20. Janner ist cine bestimmte, vollstandige Beobachtung gegeben. 

Man flndet die Beschreibung des Laufes und eine Angabe iiber den scheinbaren Durchmesser des Kopfes 

und der Nebclhiillc in der Sc'hrift von Th. Hagecius ab Hayek: Dialexis de nova stella anni 1572, 

Francofurti ad Moenum 1574, S. 146—149, auszugsweise auch in dem biographischen Werk von 

Gassendi: Tychonis Brahei vita, Parisiis 1654, Anhang S. 82—84, in Hovel's Cometographia S. 603, 

und in Pingre's Cometographie I, S. 472; die vereinzelte Beobachtung vom 20. Janner findet man in dem 

von J. Schoner herausgegebenen Buch: Scripta clarissimi Mathematici J. Regiomontani, Norimbergae 

1544, fol.43, ebenso in dem Sammelwerk von W. Snellius: Coeli et siderum in eo errantium observationes 

Denkschriften der mMthem.-naUirw. CI.  I.XIII. Bd. 52 
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410 Johann Holetschek. 

Ilassiacae etc., Lugduni Batavorum 1618, fol. 23, und auch in Pi ngre's Cometographic I, S. 473, worin 

aus der Beobachtung die folgende Position abgeleitet ist: 20. Jiinner 10h Niirnberg: X = 185° 12;, 

(3=+46°3/. Es erscheint nicht unntitz hier hervorzuheben, dass die offers citirte Schrift von Regio- 

montanus: De cometae magnitudine longitudineque ac de loco ejus vero Problemata XVI, wclchc sich 

auch in der Ausgabe von Schoner und in der von Snellius befindet, nur Vorschriften zur Anstellung 

und Reduction von gewissen Kometenbeobachtungen, aber nichts iiber den Kometen von   1472 enthall. 

In demTractat: Thurecensis physici tractatus de cometis (s.Mittheil. d. naturf. Gesellsch. in Bern 1849, 

S. 102) ist gesagt, dass der Komet zuerst am 13. Jiinner unter der Wage zwischcn den Sternen der Jung- 

frau gesehen worden sei, worauf die durchlaufenen Sternbilder ohne Datum angefi'ihrt sind; der Schweif 

sei stets gegen die Zwillinge gerichtet gewesen, durchschnittlich in der Lange 2500 Meilen haltend; die 

Entfernung des Kometen habe etwa 9 Erdhalbmesser oder mehr als 8200 Meilen betragen, die Grosse 

seines Kopfes etwa 11 Minuten oder 26 Meilen. Einige dieser Angaben sehen zwar sehr bestimmt aus, 

erinnern aber so lebhaft an die von Regiomontanus, dass ich mich nicht entschliessen kann, sie als 

selbstandige Beobachtungen anzusehen. 

Die bedeutende Lange des vom Kometen durchlaufenen geocentrischen Weges lasst trotz derUnsicher- 

heit der Beobachtungsangaben eine verhiiltnissmassig sichere Bahnbestimmung ervvarten, und in der That 

stellt die zuerst von Halley aus den Angaben von Regiomontanus abgeleitete Balm alio diese Angaben 

ziemlich befriedigend dar. 

Die Chinesen haben den Lauf dieses Kometen vom 16. Jiinner an verhiiltnissmassig ausfuhrlich 

beschrieben, aber leider auch nur sehr wenige Beobachtungstage genannt (Biot S. 53; Williams Nr. 318); 

Laugier hat aus diesen Angaben die folgenden zwei Positionen abgeleitet: Februar 2*5: Xi=16c0', 

P = +3°9'; Februar 16*5: X = 13°12', P= + 1°0', und aus denselben in Verbindung mit der Beobach- 

tung vom 20. Jiinner eine Bahn gefunden, vvelche mit der von Halley sovveit ilbereinstimmt, dass der all- 

gemeine Charakter derselben verbiirgt erscheint (Comptes rendus Paris, Bd. 22, S. 152). 

Sehr werthvoll, aber noch tmmer nicht vollig ausreichend sind die Beobachtungen von Toscanelli, 

die letzten Kometenbeobachtungen, welche uns dieser vielgenannteFlorentiner hinterlassen hat; sie reichen 

vom 8. bis zum 26. Jiinner und enthaltcn drei einigermassen bestimmte Positionen, niimlich vom 9., 17. und 

22. Jiinner. Celoria hat diese drei Beobachtungen mit der von Regiomontanus combinirt und dadurch 

zwei verhiiltnissmiissig vvenig verschiedene Elementensysteme gefunden (Astr. Nachr. Bd. 112, Nr. 2668), 

unter denen das aus Jiinner 17, 20, 22 abgeleitete das folgende ist: 

7=1472 Febr. 29-89097, it—ft = 256852'53", ft = 296° 7'49", i = \QbaAS'\A", log <? = 9-68072. 

Celoria hat nach jedem der beiden Elementensysteme eine vom 9. Jiinner bis zum 27. Februar rei- 

chende Ephemeride gerechnet, von denen ich die erste fur die folgende Rechnung zum Theil benutzt habe. 

1471-1472 a 8 X P \-L log r log A 5 log rA Y 

December 25-5      .... 195° 1    6° I9I°I2' + to°48' -  9i°52' 0-168 0028 + 1 • 0 4i?9 
Janner          1-5      .... 196 7 191  47 12    0 98  26 0-132 9-905 1-0-2 45'9 

9-63    ...   . 197 9 192    5 H 57 106 25 0-086 9-696 I     1 51-0 

17-60   .   .   .   . 200 20 190 20 26 30 116  15 0-033 9-298 -3'3 56'7 
20-40   .   .   .   . 206-5 39'4 185   12 46    3 -124  14 0-013 9-014 -4-9 61 • 3 
22-23   .... 257 75 110 28 80 32 1 159  10 9'999 8-819 5'9 76-9 

Februar      3-5     .... 13 +   6 14 40 +  0    7 5° 59 9-895 9-666 — 2'2 ior-8 

27-5     .... 8 —  2 6 39 - 4 51 +   18 55 9-684 O" 110 I • O 43'3 

Vollmond:   1471 December 27,  1472 Janner 25, Februar 24, Marz 24. 

Der Helligkeitseindruck des Kometen kann nur aus den wenigen Notizen von Toscanelli (s. die oben 

citirte Bahnbestimmung von Celoria) einigermassen sicher erkannt werden. Das Verschwinden des 

Kometen lasst sich nicht verwenden, weil der Komet Ende F^ebruar bei anscheinend grosser Helligkeit nur 

darum unsichtbar geworden ist,, weil er in die Sonnenstrahlen riiekte; in dem chinesischen Bericht ist 

nach der Beobachtung vom 17. Februar bemerkt: er vvurdc allmiilig schwacher, und es dauerte noch einige 
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Grosse mid Helligkeit der Kometen mid Hirer Schwetfe. 41 

Zeit, bis er ganzlich verschwand. Auch das Sichtbarwerden kann kcinen bestimmten Anhaltspunkt liefern, 

weil die vcrscbiedencn Angaben iibcr die erste Sichtbarkeit des Kometen auf einen Zeitraum von zwei bis 

drei Wochen verstreut sind. Pingre lindet die erste Erscheinung vom 25. December, und diesem Tag 

zunachst vom 1. Jiinncr datirt; von diesen beiden Angaben ist abcr, da in der letztcn Decemberwoche 

Vollmond war, und der Komet Ende December vermuthlich noch schwachcr war als Anfang Janner, min- 

destens die erste sebr unwahrscheinlich. 

Da der Komet Ende December und Anfang Janner nahezu stationar war, indem er last direct auf die 

Erde zuging, und da er im Anfang seiner Erscheinung auch noch keinen auffalligen Schweif gezeigt haben 

dilrfte, so hat er zu dieser Zeit wahrscheinlich nur den Eindruck eines Fixsternes gemacht und ist erst 

dann allgemcin aufgefallen, als seine kometenartige Natur deutlicher hervortrat. Sicher ist, dass er von 

TosCanclli am 8., von Regiomontanus am 13. und von den Chinesen am 16. Janner zum ersten Mai 

beobachtet worden ist. Dass the sonst so aufmerksamen Chinesen diesen Kometen viel spater als die Euro- 

paer gesehen haben, mag seinen Grund in ungiinstiger Witterung haben. 

Nach diesen Vorbemerkungcn betrachten wir nun die Notizcn von Toscanelli 8. Jan. »... primum 

visus est cometa.« 9. Jan. >... vidi ego parvam cum corpore et cauda.« Der Komet scheint demnach am 

9. Janner unter den fur das freic Auge sichlbarcn Gestirnen noch zu den schwacheren gehort zu haben. 

Am 10. Jiinncr hatte er etvvas zugenommen (crevcrat parum) und am 14. hattc er merklich zugenommen 

(notabiliter crevcrat). In den Beobachtungen vom 17. und 19. Janner sind Grossenangaben enthalten, die 

aber sehr lose, niimlich ohnc Interpunctation und iiberhaupt ohne irgend ein Unterscheidungs- oder 

Bestimmungswort an die vorangehenden Worte angereiht sind, so dass es zweifelhaft ist, ob sich diese 

Grossenangaben auf den Kometen oder auf einen der vom Beobachtcr angedeuteten Eixsternc beziehen; 

es sind die folgenden Angaben: 

Am 17. Jiinncr war der Komet bis auf '/2° in der Niihe des Sterncs T Bootis, 4. Grosse (erat propin- 

qua pro '/s gradu ad mediam trium in triangulo sinistri cruris bootis quae tunc fuit longitudinis 10 gradus 
20 minuta in libra latitudinis 26 30 quartac magnitudinis). 

Am 19. Janner war der Komet zwischen Arctur und dem Stern, dcr unter dem Schweif des grossen 

Barcn gegen Siiden ist (j Bootis?), 3. Grosse (quae sub cauda ursae in austrum tertiae magnitudinis). 

Wcnn nun die Moglichkeit, dass sich diese beiden Grossenangaben auf den Kometen beziehen, nicht 

ausgeschlossen ist, so konnen sic auch zu eincm Vcrsuch zur Bestimmung der Helligkeit des Kometen 

beniitzt werdcn. Nimmt man demgemass an, dass dcr Komet am 17. Jiinncr von der 4. und am 19. von 

dcr 3. Grosse gewesen ist, so erhalt man aus diesen beiden Angaben als reducirtc Grosse fast iiberein- 

stimmend 7'"3. Dieser Worth gibt aber die Helligkeit des Kometen offenbar viel zu gcring, denn wcnn er 

richtig ware, so hatte der Komet am 8. und 9. Jiinncr noch nicht entdeckt werden konnen. Man muss also 

annehmen, dass die zwei Grossenangaben, wcnn sie schon auf den Kometen Bezug haben, sich nur auf 

den Kern, aber nicht auf den Gesammtlichleindruek des Kometen beziehen, denn dieser ware dureh die 

genannten Angaben offenbar unterschatzt. 

Auch die bedeutende Schweifliinge des Kometen verlangt einen hoheren Grad dcr reducirten Hellig- 

keit, u. zw. mindestens Af1 = 5,p0. Nimmt man diese Zahl an, so erhalt man fur den 8. und 9. Janner, als 

der Komet von Toscanelli aufgefunden und als klein bezeichnet wurde, die 4. Grosse, fur den 13. Jiin- 

ncr, an welchem Tage er von Regiomontanus gesehen wurde, die 3. Grosse, und fur den 16. Janner, 

an welchem Tage er, auffallend spat, von den Chinesen gesehen wurde, die 2. Grosse. Andererseits darf 

mit dcr reducirten Helligkeit wohl nicht wesentlich hohcr als bis zur 4. Grosse gestiegen werden, weil 
sonst dcr Komet gewiss schon friiher aufgefallen ware, und die cinzigc Entdeckungsangabe, welche eine 

solchc Annahme begunstigon wurde, niimlich die vom 25. December, des gleichzeitigen Mondscheins wegen 

nicht verlasslich ist. 
Nach dem chincsischcn Bericht soil der Komet am oder bald nach dem 21. Janner, als er circumpolar 

war, somit zur Zeit der Erdniihc, auch am Tage sichtbar gewesen scin. Es ist aber schon im allgemeincn 

Thcil (§. 13) bemerkt worden,   dass cine so aussergevvohnliche Sichtbarkeit,  welche der der Venus  in 
52 * 
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112 Johaun Holetschek, 

ihrem grossten Glanz gleichkommen wiirde, bei diesem Kometen ganz unwahrscheinlich ist, weil dcrsclbc 

in der angedeuteten Zeit zwar der Erde, aber nicht der Sonne nahe gewesen ist. Soil ein Komet am hellen 

Tage sichtbar sein, so muss er der Extinction durch das Tageslicbt einen eben so grossen Widerstand 

entgegensetzen konnen, wie die hellglanzende Venus, und das kann nach unseren bisherigcn Erfahrungen 

das lockere Gefiige eines Kometenkopfes, auch in bedeutender Erdnahe, nicht, vvohl aber ein fixsternahn- 

licher Kern in bedeutender Sonnennahe. Hier macht sich in der Helligkeitsformel der Unterschicd zwi- 

schen der Function von r und der Function von A, namlich A2, ganz gebieterisch geltend. Wolltc man 

aber trotzdem versuchen, die sehr unwahrscheinliche Angabe des chinesischen Berichtes in die Rechnung 

einzufiihren, so hatte man als Helligkeit des Kometen etwa —4'/2
m anzunehmen, da nach den Beobach- 

tungen von G. Miiller in Potsdam der Planet Venus im grossten Glanz im Mittel um 5:3 Grossenclassen 

heller als ein Stern 1. Grosse, somit von der Helligkeit —4'!'3 ist. Da nun der kleinstc Abstand des 

Kometen von der Erde nach der Rechnung von Laugier 0-033, nach der einen Bahn von Celoria 0-065, 

nach der anderen 0-069, also log A in der Erdnahe 8 '5, beziehungsweise 8-8 gewesen ist, wiihrend der 

Abstand von der Sonne in derselben Zeit nahezu der Einheit gleich war, so ergibt sich fur 5 logrA der 

Werth —7'"5, beziehungsweise —6"'0, und somit ware die reducirte Grosse des Kometen 3m bis 1 l/t
m 

gewesen, ein Resultat, welches die Helligkeit des Kometen augenscheinlich vicl zu gross gibt, denn wenn 

es richtig ware, hatte der Komet schon im December mit Sicherheit gesehen werden miissen, und ware von 

To s cane Hi am 9. Janner gewiss nicht als klein bezeichnet worden. 

Nach all' diesen Erwagungen scheint die Annahme, dass die reducirte Helligkeit des Kometen nahe 

an 4"'0, aber keinesfalls geringer als 5"'0 gewesen ist, sowohl das allmalige Sichtbarwerden des Kometen 

im Janner, als auch die bedeutende Schweiflange darzustellen; man kann demnach Af,:=4l/2
ra annehmen, 

wobei natiirlich nicht ausgeschlossen ist, dass die Helligkeit gegen das Perihel bin vielleicht noch eine 

wesentliche Steigerung erfahren hat. 

Der scheinbare Durchmesser des Kopfes des Kometen (diameter capitis cometae) war nach Regiomon- 

tanus 11 Minuten, wahrend sich die Nebelhillle (comae circunquaque egredientes de capitc cometae) iiber 

34 Minuten erstreckte. Leider ist (Hagecius, Dialexis dc nova Stella, S. 148 und 149) nicht angegeben, 

wann diese Grossen beobachtet worden sind; sollten sie zum 20. Janner gehoren, so waren die auf A = 1 

reducirtenWerthe 1! 1 und 3!4, sollten sie zu eincm fruheren Tag, z, B. zum 1 7. Janner, gehoren, so waren 

die reducirtenWerthe 2!2 und 6!8. Man crhiilt also je nach derWahl des Beobachtungstages die auf A = 1 

reducirten Durchmesser wesentlich verschieden, aber trotzdem ist es auf Grund der gefundenen Zahlen 

sehr wahrscheinlich, dass sich die erste Angabe (II7) auf den Durchmesser des Kernes oder iiberhaupt der 

hellsten Stelle des Kometen, und die zweite (34') auf den Durchmesser des ganzen Kometen, aber mit 
Ausserachtlassung des Schweifes bezieht. 

Da Regimontanus, obwohl der Komet einen langen Schweif gezeigt hat, nicht nur den Durch- 

messer des Kopfes, sondern auch den der Nebelhillle gemessen hat, scheint sich die letztere von dem 

Schweif deutlich abgehoben zu haben, und daraus mochte ich die Folgerung Ziehen, dass der Schweif 

schwacher gewesen ist als die Nebelhillle, denn wenn er fast eben so hell oder noch heller gewesen ware, 

wiirde er die Umrisse der Nebelhillle vermuthlich so verwischt haben, dass dieselben nicht sicher zu 

messen gewesen waren. Zu der Folgerung, dass der Schweif rclativ lichtschwach gewesen ist, fiihrt iibri- 

gens auch noch der Umstand, dass sich fur den Kometen trotz der Lange seines Schweifes nur eine ver- 

haltnissmassig geringe reducirte Grosse ergibt, und dass der Schweif nur vor dem Perihel gesehen wor- 

den ist. 

Der Schweif war nach Pontanus (Hevelii Cometographia, S. 608) anfangs nur kurz (tcnui capite, 

comaque brevi), nahm aber mit wachsender Geschwindigkeit, also gegen die Erdnahe, ausserordentlich 

zu, so dass er 50° lang gesehen wurde. Ungefa.hr dieselbe Lange folgt auch aus der Beobachtung von 

Regiomontanus vom 20. Janner, indem sich der Schweif, als der Kopf bei X=185°, p = +46° stand, 

fast bis zum 6. Grad des Lowen' (ad sextum prope Leonis), also bis X = 126° erstreckte. Die Chinesen 

sagen nur, dass der Schweif am 21. Janner ausserordentlich lang war und sich von Ost nach West iiber 
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Grossc und Helligkeit der Kometen und Hirer Schweife. 413 

den Ilimmcl crstrecktc. Es sei hier nebenbei bemerkt, dass Regiomon tan us die Angaben liber die Rich- 

tung des Schweifes in die Bemerkung zusammengefasst hat, der Schweif sei immer gegen die Zwillinge 

gerichtet gewesen, namlich im Anfang der Erscheinung gegen Westen, am Endc, als der Komet imWidder 

war, gegen Osten, und in derMittc der Erscheinung, als der Komet zwischen den beiden Polen stand, gegen 

Suden, also auch wieder gegen die Zwillinge. 

Brandes hat fur den 20. Janner als Zuruckbcugung 6°, als wahre Lange 6-= 0-216, und fur den 

2. Februar als Zuruckbcugung 18°, als Lange c = 0-27 gefunden; die erstc Beobachtung diirfte die von 

Regiomontanus sein, wohcr abcr die zweite ist, habe ich nicht finden konnen. Diese beiden Schweif- 

langen, namlich c=0-22 bei r = 1 '03, und c=0-27 bci r = 0-80, sind zwar etwas grosser, als sich bei 

einem Kometen, dessen reducirte Helligkeit 4'"0 oder vielleicht gar nur 5"'0 gewesen ist, erwartcn lasst, 

doch konnen diese Zahlcn unter cinandcr leichl in Einklang gebracht werden durch die Annahme, dass der 

Schweif nicht durchgehends hell war, sondern hauptsachlich nur wegen seiner bedeutenden Erdnahe bis 

zu einer schr bedeutenden Lange verfolgt werden konnte, wozu auch der Umstand mitgewirkt haben mag, 

dass die Erdc nicht weit von der Bahnebene des Kometen gewesen ist. 

Sollten diese Folgerungen, namlich dass 71/, nahe an 41!'0 oder 4r"5, und der Schweif bei einer Lange 
von 6" = 0-2 bis 0'3 zum Thcil sehr lichtschwach gewesen ist, der Wirklichkeit entsprechen, so ware die 

Miichtigkeit dieses Kometen ungefahr dieselbe gewesen, wie die des Kometen von 1680 vor dem Perihel. 

December 1490 oder Janner 1491. 

M, = 5m (?). 

Fiir diesen Kometen sind zvvci sehr verschieden ausschende Bahnen berechnet worden, die eine von 

Hind (Astr. Nachr., Bd, 23, S. 377), die andere von Peirce; da die letzterc vom Berechner auf das Aqui- 

noctium von 1850-0 bezogen ist, habe ich die Knotenlange durch Subtraction von 5° geniihert auf das 

Aquinoctium des Beobachtungsjahres reducirt. 

7=1490 Dec.   24-48, it- 

1491 Jann.   4-9 

129855', £ = 288°45', / = 51°37', log? = 9'8878      Hind. 

155 263 105 9-878        Peirce. 

Da die Perihelzeitcn um mehr als 1 I Tage vei-schieden sind und in zwei verschicdene Jahrc fallen, 

und da (iberhaupt bcide Bahnen wenig Ahnlichkeit mit einander zeigen, so hat es den Anschein, als ob 

man hier zwei verschicdene Kometen vor sich hatte. Es ist aber schon in Cooper's Cometic orbits und 

jetzt wieder in der ncuen Ausgabe des Kometenbahnverzeichnisses von Galle (Leipzig 1894) die 

Vermuthung ausgesprochen worden, dass sich beidc Bahnen doch nur auf eincn und denselbcn Kometen 

bezichen. Diese Vermuthung wird jccloch zur Gcwissheit, wenn man mit jeder der beiden Bahnen fur die 

angegebenen Beobachtungstagc die Positionen des Kometen rechnet; diese stimmen namlich, wenn man 

vom 17. Janner absieht, sowohl unter einander, als auch mit den Ortsangaben der Beobachter so weit 

iiberein, dass diese Ortsangaben durch jede der beiden Bahnen dargestellt erschcinen. 

Nach der Bahn von Hind: 

1490 —1491 

December 31-5 
Janner 6"5 

<7'5 
22-5 

3° '5 

3'7° 
329 
34o 

4 
24 
48 

X P \~L 

H-21u 

20 

18 

+   9 
o 

—12 

;26°io' 
338 57 
349     1 

8 35 
22 33 
42    8 

+ 360  o' 
3o 35 
24     8 

4   6 23 
-   8  38 
-26  53 

4-36°33' 
43 13 
49 '3 
6l   39 
7° 33 

4 82     2 

log r log A      5 log M 

9-875 
9-893 
9" 9°9 
9-943 
9' 969 
0-012 

9-757 
9-665 
9-605 
9-538 
9-547 
9-640 

-1-8 
-2-2 

2-4 

2(1 

2-4 

1-7 

95?i 
101-4 
103- i 
97-8 
88-3 
72- 2 

Nach der Bahn von Peirce: 
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114 Johann Holetschek, 

1490 —1491 

December 
J firmer 

Februar 

Vollmond: 

31 • 5 
(>•$ 

10-5 
17-5 
22'5 
12-5 

305" 
328 
342 

o 

9 
26 

I 27" 

19 
+11 

7 
20 

315' 
337 
348 

S 
16 

41 
49 
17 

7 
21 

25 

+ 44°56' 
29  25 

+ 17    6 
-   o  58 

9  56 
28  21 

\-L 

•1-26° 4' 

42 5 
48 29 

53  11 
53 2' 

+ 43 i7 

log r 

9-881 
9-878 
9-883 
9 • 900 
9-919 
0-024 

log A 

768 
738 
757 
840 
910 

0-136 

5 loS rL T 

 18 93?o 
-1-9 96 -8 
 1 • 8 93'9 
-1 "3 82-6 
-0-9 73'7 
+ o-8 46-0 

191 .limner 25, Februar 23. 

Es sollen zunachst die berechneten Positionen mit den Angaben der Beobachter verglichen werden. 

Der Komet ist in China (Biot S. 53; Williams Nr. 319) zuerst am 31. December 1.490 sudlich von 

der Gruppe a, (3, 7 Cygni (nach der Obersetzung von Gaubil im Cygnus) gesehen worden; sein Schvveif 

war gegen Nordost gerichtet. Fiir diesen Tag gibt sowohl die Bahn von Hind, als auch die von Peirce 

einc Position, welche mit der ehinesischen so weit slinimt, dass cine so debnbare Angabe (im oder siidlich 

vom Cygnus) als dargestellt betrachtet werden kann. Nach der iibrigens unvollstandigen Obersetzung von 

Gaubil (Pingre 1, S. 478) ware aber der Komet im Cygnus nicht am 31. December 1490 (cyclischer Tag 

Wu-siu), sondern erst am 13. Jiinner 1491 (cyclischer Tag Sin-hai) gewesen; woher diese Differenz kommt, 

muss leidcr dahin gestellt bleiben, insbesondere, da cine Verwechslung der Zeichcn filr Wu-siu und Sin- 

hai, wie man unter anderm aus der Abhandlung von Kuhnert: Uber die Bcdeutung der 3 Perioden 

Tschang, Pu und Ki etc. (Sitzungsber. der philos.-historischen Classc, Bd. 125) ersehen kann, nicht leicht 

moglich ist. 

Am 6. Jiinner 1491 (gegen das Fcst der Fpiphanie) war der Komet nach der polnischen Chronik von 

Michow (siehc Pingre I, S. 478) in der 3. Abtheilung (nach Pingre's Deutung in den 10 letzten Graden) 

des Zeichens der FTsche; fiir diesen Tag geben beidc Bahnen nahezu dieselbe Position, die aber nicht in 

die 10 letzten, sondern in die 10 ersten Grade des Zeichens der Fische fallt. 

Am 10. Jiinner trat der Komet in die durch a Pegasi bestimmte Sterndivision; auch fiir diesen Tag 

stimmen beide Bahnen wenigstens in der Lange recht nahe iiberein. 

Die wesentlichc Differenz zwischen den beiden Bahnen scheint durch vcrschiedene Riicksichtnahme 

auf die Beobachtung vom 17. Jiinner entslandcn zu sein. Am Abend dieses Tages ist der Komet von 

Bernhard Walther in Niirnberg beobachtet worden u, zw. im Anfang des Zeichens des Widders mit einer 

siidlichen Breite (cometa circa principium ^f cum latitudine meridionali, hora inter scxtam ct septimam). 

Diese Angabe wird trotz ihrer grosscn Dehnbarkeit durch die Bahn von Hind nicht dargestellt (indem 

sich aus der Rechnung statt der siidlichen Breite cine nordliche ergibt), wohl aber durch die Bahn von 
Peirce. 

Fur den 22. Jiinner gehen zwar die beiden Bahnen schon hedcutend aus einander (Differenz der 

Langen 17°), doch crschcint die Angabe, dass der Komet in die Gruppe 1, vj, 0 Ceti gekommen ist, durch 

jede Bahn geniigend dargestellt. 

Es kann somit kcincm Zweifel untcrliegen, dass sich die von Hind und Peirce berechneten Bahnen, 

wenn sie auch nicht alle Angaben in derselben Weise darstellen, auf einen und denselben Kometen 

beziehen u. zw. auf den, wclcher in Europa unter anderm am 6. und 17. Jiinner 1491, in China am 

31. December 1490, 10. Jiinner und 22. Jiinner 1491 beobachtet worden ist. Fraglich ist es aber, ob das 

unter den aussergcwobnlichen Stcrnen angefilhrte Gestirn (Biot S. 58; Williams Nr. 356) mit dem 

Kometen identificirt werden darf. Dieses Gestirn soil am 19. Jiinner 1491 in der Schlangc u. zw. in der 

Umgebung von a Ophiuchi, und am 30. Jiinner unter der schon beim 22. Jiinner genannten Gruppe 1, YJ, 

G Ceti gesehen worden sein. Da unter diesen beiden Ortsangaben die letztc mit dem tnuthmasslichen Lauf 

des Kometen anscheinend recht gut, die erste dagegen gar nicht stimmt, so wird man diesen Bericht, wenn 

man ihn mit dem ersten in Zusammenhang bringen will, vvolil so deutcn miissen, dass sich die zweite 
Angabe allerdings aul den Kometen,  die  erste  aber auf cin anderes Phiinomen, vielleicht auf ein Meteor, 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und ihrer Schweife. 415 

bezieht, und dass diese erste Angabe mit der zweiten zu eincm Bericht vereinigt worden ist, obwohl sie 
nicht dazu gehort. 

Aber auch in dem ganz unwahrscheinlichen Falle, class sich der zweite chinesische Bericht auf einen 

anderen, gleichzeitig mit dem ersten sichtbar gewesenen Kometen beziehen sollte, kann sich doch weder 

die Bahn von Hind, noch die von Peirce auf diesen anderen, sehr fraglichen Kometen beziehen, denn 

wenn man auch diesen in ein Kometenbahnverzcichniss aufnehmcn wollte, so milsste seine Bahn erst 

berechnet vverden, und erst der Charakter dieser Bahn vviirde von dem der beiden obigen Bahnen ver- 
muthlich wesentlich verscliieden sein. 

Es ist daher in keinem Falle gerechtfertigt, die Bahnen von Hind und Peirce auf zvvei versehiedene 

Kometen zu beziehen, u. zvv. cben so wenig, als es z. 1-5. gerechtfertigt ware, die zwei fur den Kometen 

1826 III berechneten, ganz verscliieden aussehenden Elementensysteme auf zwei versehiedene Kometen 

zu beziehen; es ist somit auch geboten, in solchen Kometenbahnverzeichnissen, in welchen jeder Komet 

nur durch cine einzige u. zvv. die wahrscheinlichste Bahn reprasentirt ist, fur den Zeitraum 1490—1491 

nur eine Bahn anzufiihren, u. zvv. mochte ich im Gegensatz zu der von Galle in seinem neuen Kometen- 

bahnverzeichniss (S. 158) ausgesprochenen Ansicht nicht der Bahn von Hind, sondern der von Peirce 
den Vorzug geben, weil diese der Beobachtung vom 17. Janner naher kommt. 

So viel liber die Bahn des Kometen. Wann der Komet unsichtbar geworden, ist. in den chinesischen 

Berichten nicht gesagt u. zw. viellcicht darum, vveil der Komet gegen den siidwestlichen Horizont gerilckt 

zu sein scheint und aus diesem Grunde filr das Verschwinden kein bestimmter 'Tag angegeben vverden 

konnte. In der Chronik von Michow findet sich zwar die Bemerkung, man habe den Kometen in Polen 

bis gegen die Mitte des Februar gesehen, doch lasst sich aus derselben ein auch nur einigermassen 

verlasslicher Naherungswerth fur die Helligkeit nicht ableiten u. zw. zunachst darum, weil kein bestimmter 

Tag genannt ist (nur fur die Rechnung habe ich Februar 12'5 angenonimen), dann, weil der Komet, wie 

schon angedcutet, im Februar wahrscheinlich nicht allein wegen seiner geringeren Helligkeit, sondern auch 

wegen seines tieferen Standes unsichtbar geworden ist, und schliesslich, weil es sehr zweifelhaft ist, ob 

der aus einer der beiden obigen Bahnen abgeleitete Lauf des Kometen auch noch im Februar der 

Wirklichkeit nahe kommt. Liisst man demgemass das Unsichtbarwerden ausser Acht und nimnit dafiir an, 

dass der Komet am I. Tag der Sichtbarkeit, am 31. December 1490, von der 3. Gr5sse gewesen ist, so 

erhalt man als reducirte Crosse nach jeder der beiden Bahnen 4'!'8. 

Der Kopf des Kometen war nach Michow nicht gross; sein Schweif lang, aber lichtschwach. Eine 

bestimmte Angabe ist nicht mitgetheilt. 

1499. 

Mx =9'/2
m 

Dieser Komet ist in dem chinesischen Bericht (Biot S. 58; Williams Nr. 858) als aussergewohnlicher 

Stern verzeichnet. Er war am  16. August in der Nahe von f Ophiuchi, kam bald in die nordlichc Circum- 

polargegend,  ging  durch  den Drachen   und  den   kleinen Baren bis zu X Draconis  und verschwand am 

6. September. Hind  hat die folgcnde Bahn angegeben (Bulletin Paris 1861, August 9): 

T=1499 Sept. 6-19, rc—& = 33930', a = 326°30', » = 21°, ? = 0-954, log? = 9-9795. 

Nach dieser Bahn ist der Komet Mitte August der Erde recht nahe gekommen  u. zvv. am 15. August 

bis A = 0'04. Filr den Anfang und das Ende der Sichtbarkeit ergibt sich: 

1499 a 3 X P X-L log >" log A 5 log rA T 

August 
September 

16-19.   .   .   . 
6 • 19 .   .   .   . 

260° 
161 

1    S" 

+ 73 
259° 14' 
120 30 

-1 3"°2/ 
+ 57   18 

+ io7°24' 

-  5t   52 

0 • 010 

9'979 

8 • 648 

9'35' 
6-7 

-3-3 
73?6 
96-7 

Am 21. August war Vollmond. 
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416 Johanu Holetschek, 

Wird fur den 10. August die 3. und fur den 6. September die 0. Grdsse angenommen, so ergibt sich 

als reducirte Grosse im ersten Falle 9"'7, im zweitcn 9'!'3, also im Mittel Mt = 9'"5; durch diese Zahl 

erscheint somit der Anfang und das Ende der Sichtbarkeit befriedigend dargestellt. 

Nach dieser Rechnung gehort der Komet unter den fur das freie Auge sichtbar gevvesencn Kometen 

zu den schwachsten und ist hauptsachlich in Folge seiner bedeutenden Erdnahe fur das blosse Auge 
sichtbar geworden. 

Die geringe Helligkeit des Kometen bei anscheinender Schweiflosigkeit und die massige" Neigung bei 

directer Bewegung lassen ahnlich vvie beim Kometen von 1231 die Vermuthung gerechtfertigt erscheinen, 

dass dieser Komet zu den kurz-periodischen gehort. AUerdings hangt die Folgerung iiber die Helligkeit 

wesentlich von den Bahnelementen ab; diese sind jedoch, vvenn auch nicht ganz sicher, so doch 

wenigstens nicht unwahrscheinlich, Ganz anders ist es dagegen bei dem folgenden Kometen, dem von 1500. 

1500. 

Der Lauf dieses Kometen ist von den Chinesen (Biot S. 54; Williams Nr. 320) recht aufmerksam 

verfolgt worden; leider enthalt aber der Bericht, ahnlich wic bei den Kometen von 1468, 1499 und anderen, 

nur zwei Zeitangaben, namlich den Anfang unci das Ende der Sichtbarkeit. Der Komet wurde am 8. Mai 

fiber einer Gruppe von kleinen Sternen des Wassermannes in der Niihe von [3 Piscium gesehen. Er ging 

durch den Pegasus und verlangerte sich, bis er 3 Fuss lang zu sein schien; nachdem er bis zum Gepheus 

gekommen war, nahm er wieder ab. Er naherte sich dem Stern <j» Draconis und verschvvand am 10. Juli. 

Hind hat die folgende Bahn angegeben (Bulletin Paris 1861, August 9): 

T= 1500 Mai 17, it-— ft = 20°, ^=310°, i = 105°, q=\'A, log<? = 0-146. 

Diese Bahn stellt zwar den Lauf des Kometen im Allgemeinen dar, erregt aber vvegen der grossen Perihel- 

distanz einiges Misstrauen, indem ein Komet, der sich der Sonne nur bis q-zzl-4 ntihert, in der Regel 

keine ansehnliche Schweifbildung zeigt. Da der Komet in Europa schon im April gesehen worden sein soil, 

so habe ich in die folgende Rechnung willkiirlich auch den 16. April mit einbezogen. 

1500 

April 
Mai 

Juli 

i6-o 
8-o 

20-o 
IO'O 

347' 
345 
343 
243 

— 10° 

+   7 
20 

+ 67 

343°58' 
349  29 
352 51 
160 43 

-  4°  o' 
+ 11   48 

25    3 
+ 79    5 

X-L log r log A       5 log rA 

-5'°35 
67  17 

-75 25 
+ 43 48 

o-167 
o' 148 
0-146 
0-204 

O' 270 
o-156 
0-088 
0-141 

+ 2'2 

+ i-5 
+ 1-2 
+ i-"7 

32?5 
4f8 
44'8 
39-0 

Vollmond: Mai 13, Juni 12, Juli 11. 

Nach der Rechnung hat sich die theoretische Helligkeit des Kometen wahrend des ganzen 

Beobachtungszeitraumes nicht wesentlich geandert, und demnach ware der Komet, als er am 10. Juli in 

der Circumpolargegend und in bedeutender Elongation von der Sonne, allerdings bei Mondschein, 

unsichtbar wurde, noch immer nahezu von derselben Helligkeit gewesen, wie am Anfang seiner 

Erscheinung. Das widerspricht aber den bei anderen Kometen gemachten Erfahrungen und somit ist die 

obige Bahn auch darum unwahrscheinlich, weil sie die in den chinesischen Angaben indirect aus- 

gesprochenen Sichtbarkeitsumstande des Kometen nicht darzustellen vermag. 

Tn Europa ist der Komet nach mehreren Chroniken (siehe Pingre I, S. 479) schon im April gesehen 

worden. Es ist aber sehr befremdend, dass mehr vom April, als vom Mai gesprochen wird, obwohl der 

Komet erst in diesem Monat am auffalligsten gewesen zu scin scheint; so sahen ihn Seefahrer auf einer 

Fahrt von Brasilien nach dem Cap der guten Hoffnung vom 12. Mai an durch 8 oder 10 Tage, wobei seine 

»Strahlen« sehr lang waren, eine Angabe, vvelche mit der chinesischen fiber das Maximum der Schweif- 

lange wenigstens beziiglich der Zeit iibereinzustimmen scheint. 

Einigermassen brauchbar erscheint mir nur die Bemerkung von Mi chow, der Komet sei Mittwoch 

den 20. Mai gegen Norden im Zeichen des Capricornus, also bei X = 270° bis 800° gewesen. Diese Position 
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Grdsse mid Helligkeit der Kometen und Hirer Schweife. 417 

oder eigentlich diese Lange wird durch die obige Bahn nicht dargestellt, sollte aber nacb meiner Ansicht 

doch berticksichtigt werden, weil sie die einzige europaische mit einem Datum versehenc, wenn auch nur 
wenig bestimmte Ortsangabe ist. 

Nach alledem kann die obige Bahn nicht einmal als eineNaherung bezeichnet werden; sie wiirde sich 
vermuthlich ganz anders gestalten, wenn sammtlichen chinesischen Ortsangaben auch die Zeiten bei- 

gesetzt waren. Es erscheint demnach auch nicht gestattet, Qber den Kometen selbst etwas ableiten zu 

vvollen. 

1506. 

Mt = 4'/,»(?). 

Dieser Komet ist in der n5rdlichen Circumpolargegend des Himmels entdeckt vvorden und, immer 

mehr gegen Siiden riickend, schliesslich in der Abenddammerung unsichtbar geworden. Er ist in China 

(Biot S. 54; Williams Nr. 321 und 322) zuersl am 31. Juli gesehen vvorden und zeigte sich an diesem 

Tage unter der Gestalt einer grossen Kugel, war somit noch ohne Schweif; seine Farbe war blaulich, eine 

Angabe, welche vermuthen lasst, dass der Komet in der Dammerung gesehen worden ist. Nach einigen 
Tagen zeigte er einen kleinen Schweif, der sich allmalig vergrosserte, bis er 2 Fuss lang zu sein schien. 

Nun beginnt ein neuer Bericht. Nach diesem war der Komet am 10. August hell, ging nach Siidost und 

schien 3 Fuss lang zu sein; wiihrerul der nachsten 3 Tage verlangerte er sich abermals, so dass er 

schliesslich ,r> Fuss lang zu sein schien. 

Laugier hat aus den Angaben der Chinesen und denen von Michow (Pingre I, S. 482) die nach- 

stehenden Positionen abgeleitet: 
l 506 X |3 

Juli 31 .   .      8i° +42°4o'     China 
August    8 .   .    121 + 39    o )   .... .      , 

° (   (Michow) 
14 •   •    15" 4 22    o ) 

und aus denselben die folgende Bahn berechnet (Comptes rendus Paris, Bd. 22, S. 1f)4): 

T     1500 Sept. 3" 668, ic—ft = 242° 13', ft :  : 132° 50', / = 134° 59', log q = 9- 586565. 

Nach dieser Bahn hat der Komet eine ziemlich kleine Periheldistanz und ist vor dem Perihel in die 

Erdnahe gekommen. 

Die Sichtbarkeitsverhaltnisse habe ich, vom 31. Juli ausgehend, von 1 zu 4 Tagen und ausserdem 

noch fur da\ 10, August gerechnet, an welchem Tage die Helligkeit des Kometen schon recht bedeutend 

gewesen zu sein scheint, da sie in dem zweiten chinesischen Bericht eigens hervorgehoben ist. Nach der 
folgenden Rechnung war der Komet am 10. August der Sonne bis r=0-74 nahe gekommen, was iibrigens 

noch keine bedeutende Annaherung ist; die Helligkeit des Kometen braucht daher an diesem Tage noch 

keine ausserordentliche gewesen zu sein und ist wahrscheinlich nur deshalb hervorgehoben vvorden, weil 

mil dem 10. August ein neuer Bericht beginnt und das Aussehen eines Kometen hauptsachlich am ersten 

Beobachtungstag beschrieben zu werden pflegt. 

1 S°6 

Juli 
August 

31'5 

8"5 
10 -o 
I2-S 
16-5 

77° 
108 

143 
'52 
163 
174 

-66° 
66 
56 
4') 
37 
17 

X 

83 = 20' 
100 37 
124 58 

134 42 
149 48 
167 29 

h43°i 1 
43 3> 
39 5 
35 25 
27 «3 

+ 12 50 

X--Z 

5.;°45' 
40 19 
19 50 

— II 31 
I- 1 ' 8 

+ 14 57 

log r 

966 
928 
886 
869 
840 

9-789 

log A      5 log M 

9-763 
9-675 
9 602 

9-5X7 
9-5X5 
9 642 

1-4 
•2 -o 
2-6 

-2-7 
2-9 

2-8 

T 

8I?I 

95 -9 
116 • 1 
124-6 
138-0 
146-6 

Am 4. August war Vollmond. 

Nach der Chronik von Michow ist der Komet am 14. August verschwunden, nachdem er die 

nSrdliche Partie des Horizontes erreicht hatte. Die Chinesen haben iiber das Verschwinden des Kometen 
gar nichts angegeben, wahrscheinlich deshalb, weil dev Komet hauptsachlich in Folge seines ungtinstigen 

Denkschrlften der mathem.-naturw. CI, LXIII. Bd. 53 
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418 Johann Holetschek, 

Standes am Abendhimmel unsichtbar geworden ist. Es kann daher diese Phase auch nicht /Air Ermittelung 

der Helligkeit beniitzt werden; nur das Auftauchen des Kometen kann einen schwachcn Anhaltspunkt 

liefern. Nimmt man an, dass der Komet, als er den Chinesen am 31. Juli auffiel, die Helligkeit 3'" bis 3'/2'" 

gehabt hat, so erhalt man als reducirte Helligkeit nahezu 4 '/a'" bis 5"'. Gegen das Perihel hin ist aber die 

Helligkeit vermuthlich bedeutender gewesen, als aus dieser Annahme hervorgeht. 

Das Anwacbsen der Schweiflange gegen das Perihel ist aus den Angaben der Chinesen recht deutlich 

zu erkennen; nimmt man Fuss gleichbedeutend mit Grad an, so hat man: 

1506 C c 

Juli         31 .   . 0 O'OOO 

August    8(?) . .    (2) (0-015) 

10 .   . •    (3) (0 024) 

13 •   • •    (5) (0 -046) 

Wie lang der Schweif wirklich gewesen ist, lasst sich aus den Beschreibungen nicht mit Sicherheit 

entnehmen. Nach dem ersten chinesischen Bericht erstreckte sich der Schweif, als er 2 Kuss lang zu 

sein schien, gegen Nordwest bis an (nach der Ubersetzung von Williams aber nur gegen) die Gruppe 

6,D, <p im grossen Baren; nach einer europaischen Chronik (siehe Pingre I, S. 481) hatle der Komet einen 

langen und hellen Schweif, den er gegen die Stelle zwischen den ersten und letzten Radern des Wagens 

streckte. Aus diesen Angaben lasst sich aber weder iiber die Lange, noch iiber die Richtung des Schweifes 

etwas Bestimmtes ableiten, weil kein Beobachtungstag genannt ist. 

1531. (Der Halley'sche Komet.) 

M{ — 4'/2
m(?), wahrscheinlicher aber 4m (?). 

Der Komet ist in dieser Erscheinung vor dem Perihel und nahe am Perihel in geringer Elongation von 

der Sonne beobachtet vvorden und fur die mittleren nordlichcn Breiten schon nach wenigen Wochen in 

Folge immer tieferen Standes am Abendhimmel unsichtbar geworden. Bahn von Halley, abgeleitet aus 
den Beobachtungen von Apianus: 

r = 1531 Aug. 25-799, TT—£ = 104° 18', ft = 45°30', 1 = 163*0', logq = 9• 76338, e = 0'96739. 

Die Excentricitiit ist bei der Berechnung der nachstehcnden Sichtbarkeitsverhaltnisse nicht 

beriicksichtigt. 

1531 a 3               X 
1 

P A     /. log r log A 5 log M T 

August        5-3  
13" 3  
25-8  

September  8-3  

86° 
99 

145 
198 
206 

+ 34° 
38 
38 

+   7 
-  5 

86"39' 
97 29 

135    8 
193  18 
206    8 

+ n° 6' 
'5  '7 
22 54 
'3 22 

+  5  17 

-50*13' 
44  13 

-14  17 
+ 31  48 
+ 31  3° 

9-905 
9-867 
9 '809 
9-763 
9-8i5 

9-900 
9-793 
9-6-50 
9-852 
0-091 

— 1 -o 
1-7 
2-7 

—1'9 
-o'5 

78?7 

96 '2 
135'Q 
102-2 

54-3 

Am 27. August war Vollmond. 

Nach den von Pingre (I, S. 487) gesammelten Notizen ist der Komet zum ersten Mai am 1. August 

oder vielleicht schon Ende Juli gesehen und sodann bis zum 3. September verfolgt vvorden. Nach dem 

chinesischen Bericht (Biot S. 54; Williams Nr. 325) ist er vom 5. August an durch 34 Tage, somit 

bis zum 8. September gesehen worden. Apianus (Astronomicum Caesareum) hat ihn vom 13. bis zum 

24. August beobachtet und am ersten Beobachtungstag als Schweiflange 15°.15' gefunden. IJberhaupt war 

der Komet am besten im August zu sehen, und so sah ihn z. B. auch Paracelsus Mitte August im Hoch- 

gebii'ge; siehe die Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern 1849, S. 104, wo iibrigcns 

gesagt ist,  dass die diesbeziigliche Schrift von  Paracelsus  astronomischer Angaben baar ist. 

Das Verschwinden des Kometen kann zur Bestimmung der Helligkeit nicht beniitzt werden, weil der 

Komet hauptsachlich vvegen seiner ungiinstigen Stellung unsichtbar geworden ist; nur die erste Sichtbarkeit 

bietet einen Anhalt zur Beurtheilung der Helligkeit.  Nimmt man fur den 31. Juli die 3. Grosse an,  so erhalt 
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Grdsse unci Helligkeit der Kometen mnl Hirer Schweife. 419 

man als reducirte Helligkeit Mt = 4"'0, verlegt man aber die gewahlte Anfangshelligkeit auf das chine- 
sische Datum der ersten Beobachtung, so erha.lt man M, = 4"7. 

Die von Apianus am 13. August gemessene Schweiflange C= 15°15' gibt c = 0' 14. Nach einem in 

der Schrift von Macstlin iiber den Kometen von 1577 mitgetheilten Pentameter: » . . . bis spatio denos 

conficiente gradus* ist der Schweif des Kometen von 1531 20° lang gewesen; wird diese Lange ebenfalls 
auf den 13. August verlegt, so ergibt sieh ezzO1 17. Den Chinesen schien der Schweif anfangs 1 Fuss und 

spater, vermuthlich zur Zeit der g'rSssten Ausdehnung, 7 Fuss lang zu sein; I Fuss scheint sieh demnach 

auf Grund diescr Gegeniiberstellung iiber 2° bis 3° erstreckt zu haben. Nimmt man als Schweiflange fur 
den 5. August 1°  und fur den 13. August 7° an, so erhalt man: 

1531 c c 

August     5 .    •    .     (i) (O'OI) 

13 •   .   •   (7) (o-07) 

Nach den chinesischen Angaben hat somit nicht nur die schcinbare, sondern auch die wahre Schweif- 

lange vom 5. bis gegen die Mitte des August, also gegen das Perihel hin, bedeutend zugenommen. 

1532. 

Die Bahn dieses Kometen hat eine so auffallende Ahnlichkeit mit der des Kometen von 1661, dass die 

Identitat dieser beiden Kometen fur wahrscheinlich oder wenigstens fur moglich gehalten wurde, seit ihre 

Bahnen durch IIalley berechnet waren; es ist jedoch um das Jahr 1700, in welcher Zeit eine Wiederkehr 

hattc stattfinden sollen, kein Komct gesehen worden, der mit dem erwarteten hatte identificirt werden 

konncn. Auch die bcim Kometen von 1661 mitgetheilte Vergleichung der beidcn Kometen bezuglich ihrer 

Helligkeit und Schweiflange zcigt zwischen ihnen so grossc Verschicdenheiten, dass die Identitat auch 

schon aus diesem Grunde recht unwahrscheinlich ist. Bahn von 01bers (Gesammelte Werke, heraus- 

gegeben von C. Schilling, Berlin 1894, S. 252): 

7=1532 Oct. 18-3389, TC—£ = 24° 25', & = 87°23', » = 32°36', logtf = 9-71535. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1532 

September   i • 5 
21-5 

October       2' 5 
3o-5 

December   3' 5 
25-5 

95 
135 
158 
206 
238 
250 

\ 

97' '5' 
Hi 4') 
161 18 
202 38 
236 7 
248 57 

47" 2' 
28 53 
12   12 

+ 13 35 
16 36 

4- 16  16 

\-L 

.71=31' 
46 36 
38    2 

24 44 
25 46 
35 21 

logr 

0-055 
9-904 
9-805 

9'774 
0-051 

o-i73 

log A 

9-897 
9-826 
9-862 
0-094 
0-269 
0-328 

5 log rA 

0-2 

1 '3 
1-7 
0-7 

+ i-6 
+ 2-5 

59°8 
85-2 
93-5 
5i-5 
26-2 
24-2 

Vollmond: September 14, October 13, November 12, December 1 I. 

Der Komct ist schon vor dem Perihel entdeckt und sowohl um das Perihel hcrum, als auch lange Zeit 

nach dem Perihel beobachtet worden und stand wahrend der ganzen Dauer seiner Sichtbarkeit am 

Morgenhimmel. Trotz diescr langen Sichtbarkeit lindct sieh aber keine bestimmte Angabe iiber die 

Helligkeit des Kometen, und auch auf indirectem VVegc, also namentlich durch das Unsichtbarwerdcn des 

Kometen ist kein sicherer Anhaltspunkt zu gewinnen, wcil die Angaben iiber das Verschwinden des 

Kometen weit auseinander gehen, was iibrigens darin begriindet erscheint, dass der Komet in der zweiten 

Half'te seiner Erscheinung liingerc Zeit hindurch in ziemlich gcringer Elongation von der Sonne, nahe 30°, 

gestanden ist. 
Nach Apianus, der den Kometcn vom 2. October bis zum 8. November im Ganzen 7 Mai beobachtet 

hat, ist derselbe vom 25. September bis zum 20. November gesehen worden (Astronomicum Caesareum, 

im Auszug auch im Berliner Jahrbuch fur 1788, S. 194). Nach .1. Vogelin, der inn zu Wien am (i. und 

10. October beobachtet hat (hauptsachlich um einige der von Regiomontanus aufgestellten Problemata 

53* 
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420 Johaini Holetschek, 

aul diesen Kometen anzuwenden), ist er zuerst am Tage des heil. Rup.ertus, also am 24, Septembei 

gesehen worden (Significatio cometae, qui anno 1532 apparuit, cum passionibus ejus scitu jucundissimis; 

Viennae 1533). Fracastor hat den Kometen in oder bei Verona vom 30. September an beobachtet und 

zweiWerke ilber denselben hinterlassen; siehe Pingre I, S. 492 494. Nach dem einen wurde der Komet 

zuerst am 22. September gesehen, war am 4. November klein und »fast vcrstreuG und am 3. December 
"ganz aufgezehrt«; nach dem anderen zeigte er sich noch am 4. December, konnte aber nur unsicher 

beobachtet werdcn.  Fracastor hat somit den Kometen  durch  einen Zcitraum von 65 Tagen beobachtet, 

Die europaischcn Berichte stimmen also wenigstens bezuglich des Sichtbarwerdens des Kometen 

ziemlich nahe mit einander iiberein. Durch den chinesischen Bericht (Biot S. 54; Williams Nr. 326) wird 

aber die Dauer der Sichtbarkeit bedeutend crweitert, u. zw. nach beiden K'ichtungen; der Komet ist namlich 

in China vom 2. September bis zum 26. December, also, wie im Bericht selbst hinzugesetzt ist, durch 

115 Tage sichtbar gewesen. 

Welche Helligkeit mag nun der Komet an den hier bezeichneten Tagen gehabt haben? Wird fur den 

26. December in gewohnter Weise die 6. Grosse angenommen, so ergibt sich als reducirte Grosse 

Mt — 3•5; da die .Elongation des Kometen von der Sonne 38°, also seine Hone liber dem Horizont 

wahrend der Beobachtung nur gering war, so kann seine Helligkeit auch noch grSsser angenommen 

werden, so dass Mi beispielsvveise 3,!'0 wird, kleiner aber gevviss nicht. Wollte man die chinesische 

Angabe iiber das Verschwinden des Kometen ausser Acht lassen und die Angabe von Fracastor, dass 

der Komet am 4. December zwar noch zu sehen, aber nicht mehr sicher zu beobachten war, als Kxtinctions- 

beobachtung ansehen, so musste man, da der Komet an diesem Tage nur .'50° Elongation von der Sonne 

hatte, als beobachtete Helligkeit einen Werth annehmen, der nicht geringer als 5'!'5, sondern ehcr noch 

bedeutender, u. zw. nahe an 5"'0 ist, wodurch man l'tir Mf wieder auf nahe 3'/g
m gefiihrt wird. Durch die 

Annahme A/, = 37»m erscheint also der Umstand dargestellt, dass der Komet am 4. December noch zu 

sehen war, dagegen am oder nach dem 26. December nicht mehr. 

Was das erste Sichtbarwerdcn des Kometen betrifft, so erscheint cs auf den ersten Blick befremdend, 

dass der Komet in Europa erst vom 22. September an, in China dagegen schon am 2. September, u. zw. in 

einer viel siidlicheren Stellung gesehen worden ist. Diese vveit differirenden Angaben lassen sich aber 

leicht durch die recht wahrscheinlichc Annahme vereinigen, dass die Ghinesen direct nach neuen Gestirnen 

ausgeschaut haben, wahrend die Europaer durch den Kometen erst iiberrascht worden sind, als er schon 

eine bedeutende Helligkeit erlangt hatte. Nimmt man demgemass an, dass der Komet am 2. September von 

der 3. bis 4., oder mit Rucksicht auf seine sudliche Stellung von der 3. Grosse, am 22. September aber 

schon von der 2. bis 3. Grosse gewesen ist, so folgt aus diesen beiden Annahmen als reducirte Grosse im 

Mittel wieder 3"'5. 

Man kann also die erste Auffalligkeit und das Qnsichtbarwerden des Kometen in cine naturgemiisse 

Ubereinstimmung bringen, wenn man als reducirte Grosse vor dem Perihel 3'/2'" und nach dem Perihel 

ebenfalls 372"
1 oder eine noch etwas bedeulendere Helligkeit, ctwa 3m annimmt. Auf Grand dieses 

Resultates war der Komet im October, als er sowohl nach der Rechnung als anschcinend auch nach den 

Berichten seine grosste Helligkeit hatte, von der 2. Grosse, dilrftc aber wegen seiner gleichzeitigen 

Sonnenniihe noch wesentlich heller gewesen sein. 

Der Kopf des Kometen war nach Fracastor dreimal so gross als Jupiter. Wenn diese Angabe den 

Mclligkeitseindruck des Kometen bezeichnen soil, so scheint sic durch die hier gefundenen Zahlcn nahe 

dargestellt zu sein; wenn sic aber, was viel wahrscheinlicher ist, die Grosse der Kernscheibe bezeichnen 

soil, so kann als scheinbarer Durchmesser fur das blosse Auge 2 oder 3 Minutcn angenommen werden, 

woraus sich, falls die Beobachtung fur Ende September oder Anfang October, also fur die Zeit der Erdnahe 

gilt, Z>, = 2' ergibt. 

Als schcinbarc Schweiflange C hat Apianus am 3. October (nicht am .'?. September, wie im Astro- 

nomicum Caesareum zu lesen ist) I4°58', also nahezu 15° gefunden, woraus c = 0'19 folgt. Vogelin 

hat aus seiner Beobachtung vom 6. October die Schweiflange bcrechnet und 6'= 4°37'38" gefunden, also 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schtveife. 421 

vicl weniger als Apianus. Wahrscheinlich bezieht sich die erste Angabe auf die gesammte Lange, die 

zweite aber nur auf die hellste Partie des Schweifes, der somit gegen das Ende zu recht lichtschwach 

gewesen sein diirfte, Nach Fracastor schicn der Bart 2 Klafter Lang zu sein; der Ausdruck Bart ist hicr 

offenbar darum gebraucht, weil der Schweif vor dem Kopf aufging, also demselben voranging. 

In dieser Zcil scheint sich iibrigens, wie die Kleinheit von A und die Grosse von 7 erkennen lasst, der 

Schweif fur die Erde am langsten gc/.eigt zu haben, natiirlicb abgesehen davon, dass seine wahre Lange 

gegen das Pcrihel hin vermuthlich noch zugenommen hat. Diese Zunahme gegen das Perihel ist in dem 

chinesischen Bericht insofern gut angedeutet, als der Schweif nach diesen Angaben am 2. September nur 

I Fuss lang zu sein schicn, aber nach und nach zunahm, so dass er im Maximum 10 Fuss lang zu 

sein schicn. 

In Mailand soil im Jahre 1535 zur Zeil des Todes des Herzogs Franz Sforza II. (24. October) am 

hellen Tagc bei hciterem llimmcl ein matter Stern gesehen vvorden sein; siehe Pingre I, S. 498. Wenn 

man annehmen diirfte, dass der k'omef von I 5:52 wahrend seiner grosstcn Helligkeit, also im October, so 

glanzend war, dass er noch bei Sonnenaul'gang, nicht gerade am hellen 'Page, sichtbar blieb, so ware es 

immerhin moglich, dass man dicsc Erscheinung in das Jahr 1535verlegt hat, urn ein bedeulendes irdisches 

Kreigniss von einer aussergewohnlichen Himmelserscheinung begleiten zu lassen; wahrscheinlich hat aber 

dieser angeblichc Stern mit dem Kometen von 1532 nichts zu thun. 

1533- 

M[ = 4"' (?). 

Apianus hat diesen Kometen am 18., 21., 23. und 25. Juli beobachtet (Astronomicum Caesareum). Da 

aber die Beobachtungen nicht genau, und auch die Beobachtungsstundcn nicht angegeben sind, und uber- 

dies der Beobachtungszeitraum im Verhaltniss zu der langen Dauer der Sichtbarkeit des Kometen sehr kurz 
ist, so ist von keiner der berechnelen Bahnen zu erwarten, dass sie den Lauf des Kometen auch fur den 

Anfang und das Ende der Erscheinung, die beide von dem Beobachtungszeitraum weit abstehen, richtig 

darzustellen vermag; es sind daher die I'iir den Anfang und das Ende berechnelen Helligkeitsverhaltnisse 

sehr unsicher, lis liegen zwei sehr verschiedene Bahnen vor, die cine von Douwes (Struyck 1753, S.24), 
die andere von Olbers (Berliner Jahrbuch fur 1800, S. 120): 

7"=1533 Juni 16-819, it—«ft = 21°32', & = 125°44', « = 144° 11', log </ = 9 • 307068      Douwes 

14-889 278   21 20',)   It) 28   14 9-514362      Olbers. 

Beide Bahnen stimmen wenigslens so weit iiberein, dass der Komet sowohl nach der einen, als auch 

nach der anderen cine ziemlich klcinc Periheldistanz besitzt, und dass das Perihel vor dem Zeitraum der 
Sichtbarkeit ties Kometen liegt. Da die Bahn von Olbers etwas wahrscheinlicher ist (s. Nature, Bd. 12, 

S. 88), so habe ich sie zur Rechnung beniitzt. 

1533 a s I P \   L log- r log A 5 log rA T 

Juli       1-5  

7-5  
21-5  

95° 
86 
39 

317 

+ 230 

33 
54 

+ 24 

95°52' 
86 26 

56 '5 
328 19 

+ 0° 2' 
10 0 

37 M 
1-37 41 

— i2°58' 
28 8 

  71 42 
H 145 4 

9'757 
9-844 
9'995 
0-300 

9 • 669 
9- 600 
9-562 
0-076 

—2-9 
 2-8 

2-2 

+ 1 • 9 

I56?5 
i33-9 
83-6 
22-5 

Vollmond: Juli 6, August 4, September 3. 

Die erste Sichtbarkeit des Kometen ist ziemlich allgemein von Ende Juni datirt, das Ende von den 
letzten Tagen des August Oder den ersten des September; siehe Pingre* I, S. 100. Nach dem chinesischen 

Bericht (Biot S. 55; Williams Nr. 327) ist der Komet am 1. Juli gesehen vvorden und erst am 16. Sep- 

tember verschwunden. Wird fiir diesen letzten Tag die 0. Grosse angenommen, so folgt Mx =4"pl. Der 

Komet hatte demnach am 7. Juli, an welchem Tage sein Kopf nach Fracastor (s. Pingre 1, S. 497), 
ctwas grosser als Jupiter war,  die Helligkeit 1'!'3 gehabt.   Nahezu diesclbe Helligkeit, niimlich 1'!'2,  crgibt 
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422 Johanii Holetschek 

sieh auch (immer unter der Annahme der Bahn von Olbers) fur den 1. Juli, an welchem Tage der Komet 

von den Cliinescn entdeckt worden ist. 

Dass die Entdeckunghelligkeit hior wesentlich grosser gefunden wird als in den meisten anderen 

[•"alien, ist ganz naturgemass, weil der Komet, wie aus der obigen Rechnung hervorgeht, bei nur 13° Elon- 

gation von der Sonne, also offenbar bei tiefem Stande, in der Dammerung entdeckt worden ist; es stehen 

also die muthmasslichen Werthe der Entdeckungs- und Extinctionshelligkeit mit einander nicht im Wider- 

spruch. 

Die scheinbare Schweiflange war nach Apianus am 21. Juli 15°, woraus c = 0*10 folgt. 

Den Chinesen schien der Schweif am I. Juli 5 Fuss, und spater, vermuthlieh im Maximum, 10 Fuss 

lang zu sein; diese Zunahme braucht aber nicht reell zu sein, weil der Komet am 1. Juli in der Damme- 

rung stand, und der Schweif daher wahrscheinlieh noch nicht vollstandig gesehen werden konntc. Aus 

dei' Vergleichung der grossten scheinbaren Langen, 15° und 10 Kuss, crgibt sich ebenso wie bei dem 

vorigcn Kometen, class sich bei der Schatzung der Chinesen 1 Fuss iiber l'/2° erstreckt hat. 

1556. 

.1/, = 5"'. 

Dieser Komet ist 7 bis 5 Wochen vor dem Pcrihel in eincr bedeutenden Erdnahe (A<0'2) und 

wahrend derselben ein allgemein auffallender HimmelskSrper gewesen. 

Was Pingre iiber den Kometen gesammelt hat (Cometographie 1, S. 502), ist durch die von 

K. v. Littrow bekannt gemachten »Drei Quellen iiber den Kometen von 1556« (Sitzungsberichte der kais. 

Akademie der Wissenschaften in Wien, math.-naturw. Classe, Bd. 20, S. 301) wesentlich vcrvollstandigt 

worden. Diese Quellen (Karte und Judicium von Paul Fabricius in Wien und ein Auszug aus dem Tractat 

von Joachim Heller in Ntimberg) haben zu der schon beim Kometen von 1264 citirten Bahnbcstimmung 

von Hock Veranlassung gegeben: De Kometen van do Jaren 1556, 1264 en 975, en hare vermcende 

idenlitcit; auch in Astr. Nadir.,  Bd. 55, S. 216. 

7=1556 April 22-191 1, x—£= 100°52'6, ft= 175° 13'9, s' = 320 25!7, logq = 9'69092. 

Hock gibt in der genannten Abhandlung (S. 36) nach der Bahn von Hind cine Ephemeride, vvelche 

nebst a und 8 auch A und r entha.lt, Nach dieser Ephemeride zu schliesscn, ist in der Rechnung sonder- 

barer Weise auf den Umstand, dass im Jahre 1556 der Februar 29 Tage gehabt hat, nicht Rilcksicht 

genommen und somit die sehr wichtige erste Beobachtung des Kometen vom 27. Februar auf eincn anderen 

Tag verlegt, also nicht mit den zugehorigen, sondern mit anderen Sonnen-Coordinaten in Vcrbindung 

gebracht. Ich habe zur Untersuchung der Helligkeitsverhaltnisse 5 Tage in Rechnung gezogen, namlich 

den erstcn und den letzten Tag, an welchem der Komet von Heller gesehen worden ist (letzterer mit dem 

Tag des Perihels zusammenfallend), den Tag der bedeutendsten Erdnahe und ubcrdies 2 Tage im Mai, 

weil der Komet nach dem chincsischcn Bericht (Biot S. 55; Williams Nr. 330) noch bis in den Mai 

hinein gesehen worden ist. 

1556 n. 3 X P x-x log r        log A 5 log /A T 

Mai             8-5  
24'5  

l8tl° 

9 
24 
37 

-  9° 
1 58 

23 
16 

-1 13 

i89°43' 
'74  11 

»7  5<> 
28 34 

39    4 

- -   5°29' 
+ 66    3 

16 55 
I    6    8 

- 1  31 

i58°39' 
-I 171  56 

-  24    3 
29    7 

-  M 58 

O' 105 
0-014 
9-691 

9797 
9" 948 

9'473 
8-926 
9-948 
0-099 
0-183 

-2-1 

-5'3 
-i-8 

-0-5 
-\ 0-7 

i7°o 
62 -o 
89-2 

53'i 
39'7 

Vollmond:  Februar 25, Marz 26, April 24,  Mai 2 1. 

Der Komet ist von J. Heller,  als sich derselbe auf eincr Rcisc im Eichtolgebirgc befand,  Donnerstag 

den 27. Februar, am  dritten  Abend  nach  dem Vollmond,  als   »lounger, grosser,  ungewohnlicher Stem 

gesehen worden, welcher dem Mortd im Aufgang nachlolgte.   Er stand damals nahezu in Opposition mit der 

Sonne, riickte aber, nachdem cr im Marz in bedeutender Erdnahe durch die nordlichc Circumpolargegend 
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Grdssc mid Helligkeit der Kometen unci Hirer Schweife. 423 

des Himmels geeilt war, immer mehr gegen den Morgenhimmel. Heller hat ihn zu Niirnberg vom (>. Miir/. 
bis zum 19. April beobaehtet, konnte aber noch bis zum 22. April, dem Tag des Perihels, in der Morgen- 

dammerung »einen geringen Glanz« von ihm bemerken. 

Am Morgenhimmel blieb der Komet auch noch im Mai, u. zvv. wie die obige Reehnung zeigl, bei ciner 

Elongation von nahe 30°, und diese nicht ganz unglinstige Stellung, in weleher iiberdies der Komet 
selbst, da er erst vor Kurzem sein Perihel passirt hatte, noch reeht hell gewesen scin diirfte, war wohl der 

Grund davon, dass er dem chinesischen Bericht zufolge erst am 10. Mai (am 2. Tag des 4. Monates) ver- 

schwunden ist. 

Nach diesem, iibrigens reeht mangelhaften Bericht ist der Komet in (Tina am 1. Marz (Epocbc Kia- 

tsing, 35. Jahr, 1. Monat, cyclischer Tag Keng-tschen) entdeekt worden, von anscheinend 1 Fuss Liinge 

allmalig bis auf 3 Fuss gewachsen und am 2. Tag des 4. Monats verschwunden. 

Dieser Tag des Versehwindens kann nun, da am 9. Mai Neumond war, auf den 10. Mai verlegl 

werden. Naeh Williams ware dieses Datum ungefahr der 27. Mai, eine ganz irrige Deutung, die wahr- 

scheinlich durch differentiellen Ansehluss an die nicht richtige Voraussetzung entstanden ist, dass das 

Erscheinen des Kometen auf den 1. Tag des 1. Monats fallt; der Komet ist aber nicht am 1. Tag, sondern, 

da die Angabe des Monatstages fehlt, wahrend des 1. Monats iiberhaupt entdeekt worden, u. zw., wie eine 

nahere ehronologisehe Untersuchung zeigt, am 21. 'Page. Der Tag des Versehwindens dart sonaeh nicht 

mit dem 27. Mai, wohl aber mit dem 10. Mai identilieiit werden. 

Der Komet selbst war naeh Paul Fabricius, der ihn vom 5. bis zum If). Marz, also wahrend der Erd- 

nahe, anscheinend taglich beobaehtet hat, so gross oder etwas grosser als ein Stern I. Grosse, aber matt 

an Licht: »Gometa non adeo magnus, aequat enim aut vix superat stellam aliquam primae magnitudinis, 

et obscurus lumine ... cauda mediocri.« Am 16. Marz war er so klein, dass er kaum zu erkennen war; 

zu dieser Unansehnliehkeit scheint aber, da der Mond schon 5 'Page alt war, und die Beobachtung um 

9 Uhr abends gemacht ist, aueh das Mondlicht beigetragen zu haben, doch muss der Komet in diesem 

Falle reeht matt und glanzlos gewesen sein. C. Gemma sagt (Pingre 1, S. 502), er habe den Kometen 

seit dem Anfang seiner Erscheinung, also vermuthlich ebenfalls in der ersten I lalfte des Marz, wenigstens 

so gross wie Jupiter gefunden, und gibt als Schweiflange 4° an. Andere Berichte setzen den Kometen an 

Grosse der Hiilfte des Mondes gleich, in weleher Dimension offenbar der grosste Theil der Nebelhiille mit 

inbegriffen ist, wahrend Fabricius und Gemma mit ihren Vergleiehungen wahrscheinlich nur die 

centrale Lichtverdichlung gemeint haben. 

Es ist fur die vorliegende Untersuchung sehr zu bedauern, dass die Schrift von Heller naeh dem von 

Littrow mitgetheilten Auszug nicht viel mehr enthalt, als was sich auf den Paul" des Kometen bezieht; 

zum ('.Kick ist aber auch schon der ai.is dem 4. Capitel mitgetheilte Bericht iiber die Umstande bei der 

Entdeekung des Kometen so ansehaulieh, dass sich aus ihm eine anscheinend ziemlich sichere Folgerung 

iiber die muthmassliehe I felligke.it des Kometen Ziehen lasst. Ausser diesen Angaben bietet sich zur 

Beurtheilung der Machtigkeit des Kometen noch ein anderer, wenn aueh minder sicherer Anhaltspunkt dar, 

namlich die vollstandige Extinction des Kometen durch das Mondlicht in der zweiten Halfte des Marz, 

wozu iibrigens auch der ziemlich tiefe Stand des Kometen am nbTdlichen I lorizont wesenllieh beigetragen 

haben diirfte. Der Komet konnte namlich von Heller wegen des Mondlichtes am 21. Marz nur sehr 

schwer und am 22. Marz, obwohl der Himmel klar war, ganz und gar nicht mehr erkannt werden; erst 

am Morgen des letzten Marz wurde er wieder gefunden, nachdem er inzwischen von den Sternbildern 

Cepheus und Cassiopeja in die Andromeda gekommen war. 
Durch diese Extinction durch das Mondlicht scheint sich auf den ersten Blick auch der Umstand 

erklaren zu lassen, dass V. En-gelhart in Erfurt (siehe die von Prof. Galle in Astr. Nachr. Bd. 54, S. 12 
besprochene Schrift) den Kometen in dem Zeitraum zwischen dem 17. Marz (a. a. O. stent irrthilmlich 
Miirz 27) und dem 3, April nicht gesehen hat. Der Einblick in die Schrift selbst zeigl jedoch, dass der 

Komet in dem genannten Zeitraum hauptsachlich Iriiben Wetters wegen nicht gesehen worden ist. Dei 

Verfasser macht namlich  zum   17. Marz (am  [3. 'Page,  vom 5. Marz an gerechnet),  an welehem 'Page der 
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424 J oh an n Holefschek, 

Schweif des Kometen (vermuthlich gerade vvegen des Mondlichtes) schon vcrmindert schien, die Bemerkung, 

dass der I limmel mit Wolken unterlief und etliche Tage ganz dunkel Wetter war und dass der Komet 

erst nach 14 Tagen, als das triibe Wetter vergangen war, vvieder gesehen vvorden ist. Trotzdem ist aber 

die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, dass zur Unsichtbarkeit des Kometen wahrend dieses langen Zeit- 

raumes auch das Mondlicht beigetragen hat. 

Die Gesammtheit dieser Angaben lasst sich, vvie ich nach cinigen Vcrsuchcn gefunden habe, am 

befriedigendsten durch die Annahme M, = 5'!'0 Oder Qberhaupt durch M, = 5• darstellen. Fiir den 

27. Februar erhalt man unter dieser Annahme die 3. Grosse, also dieselbe Entdeckungshelligkeit, welche 

sich bei den meisten anderen Kometen zeigt. Es liesse sich wohl ein Umstand anfiihren, der es einiger- 

massen wahrscheinlicli machen wiirde, dass der Komet bei einer geringeren Helligkeit entdeckt worden 

ist, u. zw. der, dass Heller aus astrologischen Griinden, namlich aus gewissen Planetcn-Gonjuncturen, fur 

das Jahr 1556 einen Kometen prophezeit und daher vermuthlich besondcrs sorgfaltig nach einem solchen 

ausgeschaut hat, doch ist trotzdem cine vvesentlich geringere Anfangshelligkeit als 3• nicht wahrscheinlicli, 

u. zvv. zunachst darum, weil Heller die Stelle, an welcher der Komet erschienen ist, nicht vvissen konntc 

und sich daher fast in derselben Lage befand, vvie die Chinesen bei ihren Kometenentdeckungen, haupt- 

sachlich aber darum, weil der Komet am 27. Februar bald nach seinem Aufgang entdeckt worden ist, 

obwohl er dem noch immer hellen Monde im Aufgang nachfolgte, also erst dann i'lber dem I lorizont 

erschien, als dei'selbe schon vom Mondlicht erhellt war. 

Aus der Mittheilung von Heller, es batten einige Personen in Niirnberg den Kometen gleichfalls 

schon an dem genannten Donnerstag gesehen, scheint zwar ebenfalls hervorzugehen, dass der Komet an 

diesem Tage schon recht auffallig gewesen sein muss, LIOCII darf auf diese nachtriigliche Bestiitigung kein 

besonderes Gewicht gelegt vverden. Sicher ist es aber, dass der Komet am 2. und 3, Miirz schon fast 

allgemein gesehen worden ist und demzutolge an diesen Tagen kaum einen geringeren Helligkeitseindruck 

gemacht hahen kann, als ^\a\ eines Sternes 2. Grosse, eine Helligkeit, welche, da 5 log rA am 1. Miirz 

— 2'8 und am 3. Miirz —3"2 war,  mit der Annahme  M\ = 5^0 in IJbereinstimmung ist. 

Zur Zeit der Erdnahe war der Komet unter der Annahme M, = 5'!'0 urn eine Grosscnclasse auffalliger 

als ein Stern der 1. Grosse, ein Resultat, welches zwar durch Beobachtungen nicht leicht controlirt werden 

kann, aber doch wenigstens dem Wortlaut der Angabe von Fabricius und anderseits dem Sinne del 

Beschreibungen aus der Zeit der Erdnahe recht nahe kommt, 

Am 21. Miirz und die folgenden Tage hatte der Komet, da 5 log **A am 21. Miirz —3'9, am 25. Marz 

—3-4 und am 31. Marz 2-8 war, unter der Annahme A/, = ,r>'"0 den Helligkeitseindruck eines Sternes 

I. bis 2. Grosse machen sollen. Nimmt man nun an, dass die Aul'falligkeit des Kometen durch das Mond- 

licht um 2 Grossenclassen und durch den tiefen Stand am I lorizont urn 1 Grosscnclasse, also im Ganzen 

um 3 Grossenclassen geschwacht worden ist, so ist die Schwachung, da der Komet wahrend der 

genannten Zeit anfangs nur schwer und dann tiberhaupt gar nicht gesehen werden konntc, noch immer 

um mehr als I Grossenclasse zu gering angenommen; man gelangt somit zu der Folgerung, dass der 

Komet seiner Extinction durch das Mondlicht und durch die unteren Schichten unserer Atmosphare nur 

einen sehi geringen Widerstand geleistei und somit in dieser Zeit keinen besondcrs glanzenden Kern 

gehabt hahen kann. 

biii- den 8. Mai ergibt sich unter der Annahme A/, =: f>'"0 als Helligkeit 4'!T>, fiir den 24. Mai f>'!'7, und 

da man sich vvegen des ziemlich tiefen Standes des Kometen am Morgenhimmel seine Helligkeit um einen 

wesentliehen Betrag, u. zw. um etwa 1 Grossenclasse vcrmindert denken muss, so ist der Umstand dar- 

gestellt, dass  der Komet nur noch   im  ersten Drittel  des Mai gesehen worden ist,  spater aber nicht mehr. 

Die Annahme Mt—5T90 stellt also alle Angaben iiber die Sichtharkeit des Kometen naturgemiiss dar. 

F.s ist zwar moglich, dass sich aus dem in der Niihe des Perihels liegenden Zeitraum ein etwas hedeu- 

tenderer Werth der reducirten Grosse, beispielsweise 41/2
m, ergeben wiirde, aber im Allgemeinen scheint, 

wenn man bei einer ganzen Zahl stehen bleiben will, die Annahme M\ = 5'!'0 die geeignetste zu sein. 

Soviel   ist nach diesen Untersuchungen   jedenfalls sicher,  dass ^\cf Komet  unter den  fur das  hlosse Auge 
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Grosse und Helligkeit tier Kometen und Hirer Schweife. 25 

sichtbar gewesenen Kometen zu den minder ansehnlichen gehort und nur wegen und wahrend seiner 

bedeutenden Erdnahe einc grosscrc Auffalligkeit erlangt hat. Dasselbe gent auch aus der Untersuchung 
der Schweiflange hervor. 

Von cincm Sehwcif wurde am 27. Februar noch nichts gesehen, wohl aber am 2. und 3. Marz und 

noch mehr an den folgenden Tagen; sollte der Schweif schon am 27. Februar vorhanden gewesen sein, 

so konnte seine Unsichtbarkeit sowohl durch das Mondlicht, als auch durch die bedeutendc perspectivische 
Verkiirzung vcrursacht sein, indem der Phasenwinkcl •( nur 17° war. 

Dcr Schweif war immer blass und lichtschwach, zum Theil vermuthlich darum, weil der k'omct noch 

vor dcm Perihcl war. Mit dcr von C. Gemma zu 4° angegebenen Schweiflange stimmt auch einc Angabe 

von Scultetus tiberein, der in seiner Schrift ilbcr den Kometen von 1577 sagt, cr erinncrc sich, den 

Kometen von 1556 noch als Knabe gesehen zu haben, und meint, dass der Schweif desselben kaum 4° 

oder 5° crreicht hat. Nach diesen Angabcn schcint die wahre Schweiflange kaum grosser gewesen zu sein, 

als c—0-02. 

Da der Schweif den Chinescn im Maximum 3 Fuss lang zu sein schicn, so kann diesmal die schein- 

bare Liinge eines Fusses ungefahr gleichbedeutend mit 1° angenommen werden. 

Die seit Dun thornc (Philosophical Transactions, Bd. 47, Jahr 1751) viclfach behauptete, aber durch 

das Ausbleibcn dcr erwartctcn Wicdcrkehr ganz unwahrscheinlich gewordene Identitat dcr Kometen von 

1264 und 1556 verliert auch durch die vorlicgcndc Untersuchung an I hill. Diese zeigt namlich den Kometen 

von 1556 sowohl beziiglich seiner Helligkeit, als auch bezugiich seiner Schweiflange wesentlich schwa- 

cher als den von 12(54, indem sich als reducirte Grosse dort 3'/,,'", hier nur 5'", als Schweiflange dort unge- 

fahr 0-20, hier nur 0,02 ergeben hat. Allerclings konnen die beiden Kometen nicht strenge mit cinander 

verglichen werden, weil der von 1556 vor dem Perihcl, dcr von 1264 aber nach dem Perihei bcobachtet 

worden ist, doch kann bei cincm Kometen, der sich dcr Sonne nur bis <7z=0'5 nahert, der Unterschicd 

zwischen den Erscheinungcn vor und nach dem Perihcl gewiss nicht so gross sein, als er sich bci diesen 

beiden Kometen wirklich zcigl. 

1558. 

Die Untersuchung dieses Kometen fuhrt zu keinem vcrlasslichcn Resultat, weil die wenigen und ein- 

ander theilweise sogar widersprechenden Beobachtungen eine auch nur einigermassen sichere Bahn- 

bestimmung nicht zulassen. Es sind zvvei Barmen gerechnet, die cine von Olbers (Berliner Jahrb. 1817, 

S. 176) aus drei Beobachtungen des Landgrafe'n Wilhelm von Hcssen vom 20., 21. und 23. August 

(bekannl gevvorden durch cincn von Rothmann an Tycho Brahe gerichteten Brief) und ciner Beobach- 

tung von C. Gemma vom 17. August, die andere von Hock (Astr. Nachr. Bd. 68, Nr. 1614) aus siebcn auf 

eincr Kartc von Paul Fabricius eingelragcncn Positionen, leidcr ohnc Datum, so dass Hoek gezwungen 

war, die Beobachtungstage einigermassen willkiirlich anzunehmen, wobci jedoch die einzige in beiden 

Bcobachtungsreihen nahezu iibereinstimmende, vom I.andgrafen am 20. August beobachtete Position als 

Anhaltspunkt beniitzt werden konnte. Sonst aber sind die beiden Beobachtungsrcihcn mil cinander nicht 

zu vcreinigen, indem die Breilcn in tier erstcn K'cihc mil der Zcit grosser, in dcr zweiten dagegen klcincr 

werden; es sind dahcr auch die beiden bcrcchncten Bahnen wesentlich verschieden und weichen von cin- 

ander besonders darin ab, dass die Pcrihclzcit in dcr Bahn von Olbers vor, in der von Hoek aber nach 

dem eigentlichen Beobachtungszeitraum liegt. 

7=1558 Aug. 10-52, *—ft =    2°47', & = 332°36', / = 106°31', log </ = «.)• 70M0      Olbers 
Sept. 13-55 119  37 335     3 110  53 9-4480 I lock 

Welche von diesen Bahnen der Wahrheit naher kommt, lasst sich nach den Rechnungsgrundlagen 
allcin nicht entschciden; rechnet man aber auch 1'iir cinigc vor und nach dcm cngeren Beobachtungszeit- 

raum liegende 'Page die Sichtbarkeitsvcrhaltnissc des Kometen und vergleicht dicsclben mit dcr allcrdings 

schr diirftigen Uberlicferung, so zeigen sich zwei Umstande, aus denen hervorgeht, dass die Bahn von 

Olbers doch etwas wahrscheinlicher ist, als die von block". 

DenkschrifLen dcr mathora.-naturw. CI. LXIII, Hd. 54 
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426 Johann Holelschek, 

Nach der Bahn von Olbcrs: 

1558 a 3 X P /.     L log r log A 5 log >'^ T 

August        5-5  
i3'5  
2i'5  

124° 
'59 
189 
2lO 

+   4° 
25 
33 

+ 32 

i24°54' 
15° 47 
173 44 
•93 59 

-14°49' 
+ 15    0 

33 32 
+ 40 34 

 17°13' 
+   0 58 

16  11 
+ 20 52 

9 - 769 
9-764 
9-798 
9-916 

9-693 
9-660 
9 804 
0-056 

2-7 

— 2 • 9 
— 2 -o 
— O- I 

I3i?3 
116-8 
105-7 
59'o 

Nach der Bahn von Hoek: 

1558 a 8 I P \-L logr log A 5 log rA 
T 

13-5  
2I-5  

42° 
154 
188 
190 

1   24° 
55 
29 

| 16 

47° °' 
133  29 
175   16 
183   15 

+ 7° 0' 
40 43 
29 45 

| 18 28 

-95°  7' 
— 16 20 
-M7 43 

1 10    8 

0-024 
9-95o 
9-855 
9-556 

9'359 
9-243 
9-599 
9-978 

-3-i 
-4-0 
-2-7 

-2-3 

72?4 

128-9 
127-6 
87-9 

Am 28. August war Vollmond. 

1. Am 5., 6. und auch noch am 13. August soil der Komct unter der Coma Berenices gestanden sein 

(Pingre I, S. 507), also in der Umgebung der Position X= 170°, p= +20°; diese Position wird zwar 

durch keine der beiden Bahnen dargestellt, doch kommt ihr die von Olbcrs doch etwas nahcr, als die 

von Hoek. 

2. Nach der Bahn von Hoek hatte der Komct wahrend der ersten Halfte dcs August in Folge bedeu- 

tcnder Erdnahe einen grossen Theil dcs Himmcls durchlaufen, und gegen das Ende seiner Erscheinung 

noch immer eine anschnliche Helligkeit zcigen milssen, cine Folgerung, welchc durch die Berichtc keines- 

vvegs bestatigt wird. Der Komet war namlich schon im Anfang nicht besonders hell, nach C. Gemma 

(Pingre I, S. 508) am 17. August vicl schwacher als der von 1556, und wurde wiihrend des kurzen Beob- 

achtungszeitraumes noch schwacher, und sein nicht besonders auffallender Schwcif noch kiirzer. So 

schreibt Rothmann in dem schon oben erwahnten Brief an Tycho Brahe (Epistolac astron. S. 126): »Et 
cum esset admodum obscurus, observari desiit. Longitudinem caudae non facile visu asscqui potuit (sc. 

Guilielmus, Landgr. Hassiae).« 

Die Bahn von Olbers fi'ihrt also, obwohl sie auch schr unsicher ist, doch wenigstens auf keinen 

Widerspruch, und scheint den Lauf des Kometen im Allgemeinen angenahert richtig zu geben. 

Einigen Beobachtern verschwand der Komet (vermuthlicb wegen dcs zunchmenden Mondlichtes) 

schon am 24. oder 25. August, andere abcr sahen ihn noch bis zum 5. Oder 6. September. Wird fur den 

6. September als Helligkeit des Kometen die 6. Grosse angenommen, so ergibt sich nach der Bahn von 

Olbers als reducirte Grosse M{ =6'!'l, und der Komet ware demnach wahrend der ersten Zeit seiner 

Sichtbarkeit mit der Helligkeit eines Sternes der 3. Grosse crschicnen. 

Mit dem Kometen von 1577 beginnt die Rcihc der von Tycho Brahe und seinen Gehilfen 

beobachteten Kometen. Da Tycho die Kometen hinsichtlich ihrer schcinbarcn Durchmesser gewohnlich 

mit hellen Fixsternen oder mit Planeten, namentlich mit Venus, Jupiter und Saturn verglichen hat, so 

hielt ich es fur zweckdienlich, hicr die schcinbarcn Durchmcsser mitzutheilcn, welchc Tycho fur die 

Fixsterne und Planeten angenommen hat; sie finden sich im 1. Band der Progymnasmata (I)e nova, stclla 

anni 1572), u. zw. S. 481 (De affixarum stellarum veris magnitudinibus, autoris censura) und S. 475 (l)c 

reliquorum quinquc planctarum quantitatibus, autoris opinio). 

Sterne Durchmesser I) in Minul.cn Sterne Durchmcsser IJ in Minuten 

1. Grosse 2 4. Grosse :,/4 

2. . 1Va &•     • lh 
3. iVl! 
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Grdsse und Helligkeit der Kometen mid Hirer Schweife. 427 

Da die Durchmesser der hellen Sterne desto kleiner gesehen werden, je scharfer das Auge ist, und da 

anderseits besonders scharfe Augen die Sterne unter noch kleineren Durchmessern sehen, als hier 

angegeben ist, so folgt, dass Tycho allerdings gute, aber noch immcr nicht besonders scharfe Augen 

gehabt hat. 

Filr die Planeten hat Tycho die folgenden scheinbaren Durchmesser angegeben: Mercur in seiner 

nahezu grossten Digression von der Sonne 21/,.'; Venus in der mittleren Elongation 3'//; Mars in der 

mittleren Distanz \"/./; Jupiter 2:i//; Saturn 1'50". Etwas spiiter, namlich Seite 485 (De stellae novae vera 

niagnitudine) ist bcmerkt, dass die Planeten Jupiter und Venus wahrend ihrer Erdnahe nach der Ansicht 

einiger Beobachter sogar 7 oder 8 Minuten im Durchmesser haben. Diesen letzteren Werth hat Tycho 

z. B. bei der Vcrgleichung des Kometen von 1580 mit der Venus beniitzt; er sagt namlich am ersten 

Beobachtungstag: der Kopf des Kometen war von der Grosse der Venus wahrend der Erdnahe, so dass er 

8 Minuten gross zu sein schien. Auch die Grossenangabe fur den Kometen von 1577 am 13. November (7' 

oder 8') stimmt mit dem hier angenommenen Durchmesser der Venus so sehr iiberein, dass es aussieht, 

als ob diese Grosse nicht durch Messung, sondern nur durch Vcrgleichung mit der Venus gefunden wor- 

den ware. 

Setzt man die von Tycho angegebene Kcihe der Fixsterndurchmesser unter Annahme des Quotienten 

1-4 fiber die erstc Grosse hinauf fort, so gelangt man mit dem Durchmesser von 8' zu einer Helligkeit, 

welche um 4 Grossenclasscn bedeutender ist, als die der Sterne 1. Grosse und daher durch —3• 

ausgedriickt wird. Da nun die Venus im grossten Glanz nach den Beobachtungen von G. Mil Her in 

Potsdam um 5-3 Grossenclasscn heller als ein Stern 1. Grosse, somit von der Helligkeit —4'"3 ist, so 

kommt die aus der obigen Durchmesser-Schatzung abgeleitete Helligkeit der durch genaue Beobach- 

tungen gefundenen Helligkeit bis auf eine Grossenclasse nahe. Es sci noch bemerkt, dass bei Beniitzung 

des Helligkeilsverhaltnisses 2'5 der Quotient 1 -4 durch den etwas grosseren 1/2-5= 1-58 ersetzt werden 

miisste. 
Die gesammten Kometenbeobachtungen von Tycho Brahe sind in neuerer Zeit von Friis nach den 

zu Kopenhagen beflndlichen Manuscripten herausgegeben worden (Tychonis Brahe Dani observationes 

septem cometarum, Havniae 1867), nachdem schon fri'iher die Beobachtungen der Kometen von 1585 und 

1596 von Schumacher in den Astronomischen Nachrichten (Band 23 sammt Beilage) veroffentlicht 

worden waren. 

Auch Pingre gibt in seiner Gometographie den grossten Theil der Beobachtungen auf Grund der 

Manuscripte von Tycho, aber vollstiindig nur die Ortsbestimmungen, wahrend die Angaben iiber den 

Kometenkorper und den Schweif nur ausnahmsweisc mitgetheilt sind. 

Tycho selbst hat nur iiber den Kometen von 1577 ein eigencs Werk veroffentlicht, welches den 

II. Band der Progymnasmata bildet (De mundi aetherei recentioribus phaenomenis). Ausziige aus seinen 

ubrigen Kometenbeobachtungen hat er dem Landgrafen Wilhelm IV. von Hessen mitgetheilt, u. zw. iiber 

den Kometen von 1585 (Epistol. astron., S. 5 und 13) und den von 1590 (ebenda S. 174 und 176). 

1577- 

Afj = —P bis +2'"3. 

Der durch eine kleinc Periheldistanz ausgezeichnete Komet von 1577 ist bald nach dem Perihel am 

Abendhimmel mit ungewohnlicher Helligkeit aus den Sonnenstrahlen herausgetreten und mehr als 

2 Monate sichtbar geblieben, ohnc aber der Erde besonders nahe zu kommen. 
Woldstedt hat aus den Beobachtungen von Tycho Brahe die folgenden, von den Halley'schen 

nicht wesentlich verschiedenen Bahnelemente abgeleitct (»De gradu praecisionis positionum cometae 

anni 1577 a eel. Tychone Brahe per distantias a stellis Axis mensuratas determinatarum etc.*, Helsingfors 

1844, S. 13:  »Maxime probabilis«;  auch in Astr. Nachr., Bd. 24,  S. 7): 

7=1577  October 26-9541, R-fl = 255°38'4J £ = 25°20,4, *=104°50!3, log q = 9 • 24920. 

54* 
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428 Johann Holetschek, 

Es sei hier bemerkt, dass Woldstedt das Datum der Heobachtungstage von Tycho um 10 Tage 

erhoht und demnach auch die Perihelzeit um 10 Tage spater (J = November 5) gefunden hat; da aber 

der gregorianische Kalender vor 1582 noch nirgends eingefiihrt war, ist hier in Ubereinstimmung mit alien 

K'onietenbahnverzeichnissen die Perihelzeit auf das julianische Datum zuriickverlegt worden. 

1577-1578 rj.                  0 I P )  /. log r log A 5 ]°g rh T 

I)-2  

25'3  

229° 
277 
319 
328 

335 
34o 

-28° 
-14 
+ 12 

18 
21 

+ 24 

234°29' 
277 0 

324 5° 
336 33 
344 50 
35« 4o 

-io° 8' 
+ 98 
26 33 
28 21 
29 l8 

+ 3° 5 

+ 5° 0' 
35 39 
57 4 
52 22 
44 22 

+ 34 59 

9' 446 
9'783 
0-081 
0-181 
o- 256 
0-316 

9-886 
9-812 
o-122 

o'255 
o-35i 
0-423 

-3'3 
— 2 • 0 
+ i-o 
+ 2-2 
+ 3-0 

|-3'7 

i36°o 
103 7 
45'5 
33'' 
25-3 
196 

Vollmond:  1577 November 25, December 24,  1578 Janner 23. 

Beobachtungen: 

Tycho Brahe: Progymnasmata, II. Band (De mundi aetherei recentioribus phaenomenis); die 
naheren Umstande der Auffindung sind im Prooemium erzahlt. Das Tagebuch der Beobachtungen ist, wie 

schon gesagt, von Friis herausgegeben. 

Ausserdem habe ich einige mehr oder weniger brauchbare Angaben in den folgenden Schriften 
gefunden : 

Maestlin: Observatio et demonstratio cometae aetherei, qui anno 1577 et 1578 apparuit, 

llagecius:  Descriptio cometae, qui apparuit anno 1577. 

Scultetus: Cometae anno humanitatis 1577 a 10. Novembris in 13. Januarii . . . adparentis descriptio. 

Grynaeus: De ignitis meteoris. 

Roeslin: Theoria nova coelestium (Astst&pcov etc. 

Dei- Komet soil, als er in der hell en Dammerung sichtbar vvurde, zuerst in Peru am 1. November 

gesehen worden sein (Struyck 1740, S. 256; Pingre I, S.511). Nach eincr von Dreyer (Tycho Brahe; 

a picture of scientific life and work in the sixteenth century, cap. 7) mitgetheilten Notiz wurde er schon am 

niichsten Tage auch von cinem Beobachter in London gesehen und von demselben am 3., ')., 13., 15., 24. 

und 25. November beobachtet; die Leuchtkraft dcs Komctcn ist dort in 1'olgenderWeise geschildert: »Dieser 

Komet gliinzte (coruscabat), als ich ihn das erste Mai sah, u. zw. durch Wolken, mit soldier Helligkeit 

(tanto lumine), dass ich, bevor ich seine Gestalt ganz gesehen hatte, meinte, es sei der Mond.« Als Schweif- 

lange ist (vermuthlich fur den 3. November) 6°30' und dariiber angegeben. Da der Komet nach der Redl- 

ining in den ersten Tagen des November in ziemlich gieicher kectascension mit der Sonne, aber nahe 10° 

siidlicher stand, so ging er fiir nordliche geographische Breiten erst nach der Sonne auf und schon voi- 

der Sonne unler, konnte also in London nur bei Tage zugleich mit der Sonne gesehen werden! 

In der Zeit vom 9. bis zum 13. November begann der Komet schon allgemein gesehen zu werden. 

Tycho Brahe sah ihn zum ersten Mai am 13. November einige Zeit vor Sonnenuntergang (paulo ante solis 

occasum) zwischen der Sonne und dem 4 Tage alten Mond als einen glanzenden, der Venus zur Zeit 

ihrer Erdnahe gleichkommenden Stern. Da also der Komet zugleich mit der Sonne gesehen werden konnte, 

so diirfte seine Leuchtkraft nicht gcringer als die der Venus gewesen sein, ist also, da nach den 

Untersuchungen von G. Miiller die grosste Helligkeit der Venus nahe —4"-'3, und selbst die kleinste kaum 

gcringer als —3*3 ist, durch die Annahme —3*3 gewiss nicht tiberschatzt; wird dicser Werth fiir den 

Kometen angenommen, so ergibt sich als reducirtc Grosse der ausserordentlich bedeutendc Werth —1'"3. 

Die grosse Helligkeit des Kometen ist auch in dem Bericht von llagecius, vvenn auch nicht so bestimmt, 

angedeutet, indem es hier heisst, dass der Korper des Kometen am 12. und 13. November so gross wie 

Jupiter oder Venus war,  »luce nitida, splendore eximio». 

(Jber den Schweif hat Tycho am 13. November die folgende Bemerkung gemacht. Als die .Sonne 

untergegangen und das Tageslicht immer schwacher geworden war, zeigte sich ein 1-anger Schweif, der 
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Grosse und Helligkeit der Koniclcn und Hirer Schweife. 429 

schliesslich bis zu [3 Capricorni verfolgt werden konnte, von welchem Stern der Kopf des Kometen urn 

5'/2 Uhr 21°40' entfernt war; der Schweif war somit nahe 22° lang, doch meint Tycho, dass derselbe, 

weil sein Ende lichtschwach war, um mindestens 3° langer, also gewiss 25° lang gewesen ist. Am 

15. November wurde der Schweif 21 ° lang gesehen. 

Naeh Maestlin hatte der Komet anfangs die Lange ein.es ganzen Zeichens, also 30°, und am 

17. November die Lange 20°; nach Hagecius war die Schweiflange 25°, nach der Angabe des 

Landgrafen von Hessen am 16. November 17°. Diese Angaben stimmen unter einanderweit besser iiberein, 

als es bei lichtschwachen Kometenschweifen der Fall ist; der Schweif scheint demnach wahrend dieser 

Tage bis zu 20° Lange allgemein sichtbar, also sehr hell gewesen zu sein. Die hier noch auftretenden Dil 

ferenzen konnen, wie Tycho selbst hervorhebt (Progymnasmata II, S. 248), vollstandig durch Verschie- 

denheiten der Reinheit der Luft, der Scharfe der Augen und iiberhaupt dadurch erklart werden, dass 

nicht alle Beobachter dieselbe Stelle als das Ende des Schweifes angenommen haben. 

Die scheinbare Grosse des Kopfes und des Schweifes hat vom November an stetig abgenommen 

(Progymnasmata 11, S. 205), war aber im November doch noch immer so bedeutend, dass der Komet 

auch bei Mondsehein ohne Storung beobachtet werden konnte und nur am 23. November- die Sichtbarkeit 

des Schweifes durch das Mondlicht einigermassen beeinlriichtigt wurde. 1m December wurde jedoeh die 

Abnahmc schon allgemein bemerkt. Maestlin beschreibt den Kometen im Anfang als weiss und hell, im 

December aber schon als dunkel Oder lichtschwach (tenebrosum et nigricantem). Hagecius hebt am 

11. December hervor, dass sich der Komet im Vergleich zum 5. December sehr vermindert (corpore valde 

diminutus) gezeigt hat. In ahnlieher Weise macht Scultetus zum 8. December die Bemerkung, dass der 

Komet seit dieser Zeit an Helligkeit und Grosse merklich abnahm (sensibiliter luminis et qUantitatis decre- 
mento laborans). Grynaeus macht die Bemerkung, dass clcr Komet schon viel kleiner war, zum 14. und 

15. December. Ich babe aus dieser Zeit den 9. December in Rcchnung gezogen. 

Zur Zeit des Deeember-Vollmondes wurde der Komet von Tycho zwar beobachtet, war aber sehr 

schwach und konnte insbesondere am 23. und 24. December kaum gesehen werden. Ich habe den 

25. December in Rechnung gezogen, weil ich vom 26. Jiinncr nach riickwarts 3 Tage in Intervallen von je 

16 Tagen gewahlt habe. 

fm Janner 1578 haben die Beobachter ziemlich schnell nach einander den Kometen aus den Augen 

verloren. Grynaeus hat ihn schon am 12. Janner nicht mehr gesehen. Hagecius und Scultetus haben 

ihn bis zum 13. Janner gesehen. Maestlin konnte ihn am 8. Janner noch gut beobachten, aber am 14. 

und 18. nicht mehr sehcn. Ubrigens stand in dicscn Tagen der Mond am Abcndhimmcl. Nach Rocslin ist 

der Komet nach der Mitte des Janner verschwunden. 

Die Chinesen (Biot S. 55; Williams Nr. 333) haben den Kometen bei weitem nicht so lange 

wie die Europacr, namlich vom 14. November an nur durch einen Monat beobachtet; iiberhaupt 

mtissen die chinesischen Angaben fiber dicscn Kometen gegen die der Europacr in jeder Hinsicht zuriick- 
tretcn. 

Am langsten ist der Komet von Tycho beobachtet worden. Obwohl er namlich schon am 13. Janner 

so lichtschwach war, dass Distanzen von Eixsternen mit einem Instrument nicht mehr gemessen werden 

konnten, wurde er trotzdem auch noch am 26. Jiinncr 7'/2 Uhr abends vor Aufgang des Mondes gesehen; 

er war aber so klein und schwach, dass er von denen, die kein scharfes Auge batten, nicht gesehen 

werden konnte, auch wenn ihnen die Stelle gezeigt wurde. 
Wird filr den 26. Janner die 6. Grosse angenommen, so crgibt sich als reducirte Grosse M, r= 2 3. 

Auf Grund dieses Kesultates hatte der Komet um den 13. Janner, in welchcr Zeit er den Augen der 

meisten Beobachter entschwand, die Helligkeit 5*5, und am 23. oder 24. December, als er bei Vollmond 
nur schwer beobachtet werden konnte, die Helligkeit 4'!'3, was damit ubereinstimmt, dass man bei 

Vollmond im Allgemeinen die Eixsterne der zwei schwiichsten Grossenelassen nicht sehcn kann; in der 

ersten Hiilfte des December, in weleher die Abnahmc des Kometen allgemein bemerkt wurde, hatte er auf 

Grund der obigen Zahl die Auffalligkeit eines Sternes 3,. Grbsse. 
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430 Jokann Holetschek 

His hieher werden also die wenigen Angaben fiber die Sichtbarkeit des Kometen durch das Resultat 

Ml = 2'"3 anscheinend befriedigend dargestellt. Dagegen ist die Hclligkeit des Kometen zu Anfang des 

November jedenfalls viel bedeutender gewesen, als das genannte Resultat erwarten lasst. Es stehen sich 

also zwei wesentlich verschiedene Werthe der reducirten Grosse gegenliber: der cine aus der Zeit nahe 

am Perihel, ungefahr M, = —1'", der andcre aus der Zeit der letzten Sichtbarkeit, Mt = + 2'"3. Da jeder 

dieser Werthe fiir die Zeit, aus welcher er abgeleitet wurde, berechtigt ist und keiner dcm anderen 

wesentlich genahert werden kann, so ist bei diesem Kometen eine Verstarkung der reducirten Grosse in 

der Nahe des Perihels, also die Unzulanglichkeit des Verhaltnisses ! : r*A! mit aller Bestimmtheit aus- 

gesprochen, 
Am 13. November hat Tycho audi den Durchmesser des Kometenkopfes, sobald derselbe nach 

Untergang der Sonne vollstandig zu sehen war, bestimmt; das Resultat war nach Progymnasmata II, S. 2 

7 Minuten (scrupulorum), nach dem von Friis   herausgegebenen Tagebuch  der Beobachtungen  7  Oder 

8 Minuten, welche Angabe, wie schon friiher bemerkt worden ist, vermuthen lasst, dass sic vielleicht nur 

das Resultat einer Vergleichung mit dem scheinbaren Durchmesser der, allerdings nicht zugleich mit dem 

Kometen sichtbar gewesenen Venus ist. Wird dieser Durchmesser auf A = 1 reducirt, so ergibt sich 

D[=4'5. Der Durchmesser des Kopfes ist ubrigens von Tycho (siehe Progymnasmata II, S. 205) nur 

an diesem einen Tage beobachtet worden. Einen unverhaltnissmassig grossen Werth fur den Durchmesser 

des Kopfes hat Scultetus angegeben, namlich 54 Minuten; ein Druckfehler oder ein ahnliches Versehen 

ist hier ausgeschlossen, da eigens hervorgehoben wird, dass der Durchmesser des Kometen von 

Regio montanus nur 11', der des gegenwartigen aber grosser, namlich 54' gewesen ist. Ubrigens hat 

Tycho selbst in seinem schon citirten Buch liber den Kometen von 1577 (Progymnasmata II, S. 415) 

diese Grossenangabe als unrichtig erklart. 

Die zahlreichen Schweifbeobachtungen von Tycho Brahe sind von Brandes reducirt worden, 

wobei sich als wahre Schweiflange die unter) links stehende Zahlenreihe, und als Zuriickbeugung im 

Minimum nahe 14°, im Maximum 33'/2° (am 2. December) ergeben hat; siehe audi die Untersuchung von 

Bredichin in Annales de l'observatoire de Moscou, V, 2, S. 51. 

Am langsten scheint der Schweif von Maestlin gesehen worden zu sein, indem er nach den 

Angaben dieses Beobachters im Anfang mehr als 30° lang war, unci am 6. December kaum urn ein Drittel 

abgenommen hatte, also noch immer 20° lang war. Werden die von Maestlin direct in Graden 

angegebenen Schweiflangen C unter der hier gevviss nicht zutreffenden Annahme, dass die Zuriickbeugung 

null war, in wahre Langen c umgerechnet, so ergeben sich die hier rechts stehenden Zahlen, die wegen 

der Vernachlassigung  der Zuriickbeugung wesentlich  grosser  sind   und daher als ungenau bezeichnet 

werden miissen. 
c 

1577 November «3 °'23 
•5 0-25 

23 0 25 

3° 0-2I 

December [O °'44 

3° 'o-47 
1578 Jilnner 5 0-32 

C c 

I.S77 November 3°c 
o'34 

December 0 20 o-88 

1578 Jilnner 6 6 0*62 

8 3 o- 29 

Der Schweif ist nach den Beobachtungen von Tycho zwar allmalig schwacher, aber, wie sich hier 

zeigt, bis zum 5. Janner nicht wesentlich kiirzer geworden. Fur die Machtigkeit des Kometen und seines 

Schweifes ist es bezeichnend, dass am 12. Janner sowohl der Komet als audi der Schweif mit blossen 

Augen noch immer zu erkennen war, obwohl die Entfernung von der Sonne schon bis 1 '8 zugenommen 

hatte. 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schweife. 431 

1580. 

Mt = 4'". 

Dieser Komet ist vor dem Perihel in eine ziemlich bedeutende und langere Zeit andauernde Erdnahe 

gekommcn und auch noch nach dem Perihel, wenn auch in minder giinstiger Stellung, gesehen worden, 

nachdem er inzwischen vom Abendhimmel an den Morgenhimmel geriickt war. 

T— 1580 November 28*49961, rc—SI = 89o20'14", fl = 19°6'42", i = 64"33,49", log q = 9-77986. 

Diese Bahnelemente sind von Schjellerup aits Tycho's Sextanten-Beobachtungen berechnet 

(Tycho Brahe's Original-Observationer, benyttede til Banebestemmelse af Cometen 1580). In dieser 

Bahnbestimmung gibt Schjellerup eine Ephemeridc, nach welcher die Erdnahe des Kometen am 

14. October stattgefunden hat; cs ist aber zu beachten, dass diese Ephemeridc unter log p sonderbarer 

Weise nicht die wahrc, sondcrn die curtirtc Distanz des Kometen von der Erde, also die Grosse 

A cos |B gibt. 

1580-1581 a 8 X P \-L log r log A 5 log >'A T 

October         2 -25 .   .   .   . '5° -'3° 9°  5' -18° 4' f-169038' o- 113 9-502 -1*9 i5?8 
10-25 .   •   •   • 343 -  3 343  23 •1-  3  5<> 135  58 0-069 9-368 -2-8 36-2 
15-25 .... 3*9 + 6 322 47 21    15 110 22 0-040 9-382 -2-9 59'i 
25*25 .... 285 16 288 36 38 47 66   9 9-974 9-561 -2-3 86-8 
29-25 .   .   .   . 27S 18 2 79 30 41     1 53    2 9-946 9-634 — 2-1 90-0 
30-25 .   .   .   . 276 18 277  30 41  22 50    2 9-938 9-651 — 2-1 91-7 

3f25 •   •   •   • 275 18 275 40 41  40 47   '* 9'93* 9 • 668 — 2-0 92-8 
November   12-25 .   •   •   • 262 19 259  29 41   4<» +   '8 52 9-845 9-831 -i-6 91-6 

25-25 .... 253 [6 249    4 37    0 4 4<J 9-783 9'952 -'•3 79'4 
December    12- 75 .   .   .   . 247 1-   4 243 48 25  25 27  5* 9-832 0-048 -o-6 60-7 

20 75 .... 245 —   1 243 42 19 42 36   6 9-887 0-072 — o- 2 55*8 
Janncr          13-75 •   •   •   • 247 -18 247 5(> +   3 35 - 56 19 0-052 o- 120 ! 0-9 46-7 

Vollmond:   1580 October'23, November 21, December 21,  1581 Janncr 19. 

Ncbst den Beobachtungcn von Tycho Brahc sind von Wichtigkeit die von Macstlin: Consideratio 

ct observatio Cometae aetherei astronomica, qui anno 1580 mensibus Oct., Nov. ct Dec. in alto aethere 

apparuit. Maestlin hat aber den Kometen nicht, wie bei Pingre zu lesen ist, in Tubingen, sondern in 

Backnang beobachtct; nach Tubingen kam er erst spater, nachdem er inzwischen noch einige .(ahrc an 

der 1 lochschule in Heidelberg angestellt gewescn war. 

Ausserdem habe ich durchgesehen: Hagecius ah Hayek: Apodixis physica et mathematica de 

cometis, turn in genere, turn in primis de eo, qui anno 1580 effulsit. 

Tycho Brahe hat den Kometen vom 10. October bis zum 25. November am Abendhimmel und dann 

noch am 13. December am Morgenhimmel beobachtct; Macstlin hat inn schon am 2. October, die 
Chinesen zuerst am 1, October gesehen. 

Nach Maestlin war der Komet am 2. October rund und grosser als die Venus, ohne ihr aber an 

hicht gleichzukommen; »stellae obscurae et nebulosae non dissimilis*. In ahnlicherWeisc bemerkt Hage- 

cius zum 12. October, dass der Komet an Grosse die Sterne 1. Grosse ubertraf. Diese Grossenangaben 

bezichen sich sclbstvcrstandlich nur auf den Durcbmesser und konnen daher nichl als Helligkeitsbestim- 

mungen aufgefassl werden. Auch die Angaben von Tycho sind hauptsachlieh Grossenschatzungcn, doch 

konnen  die folgenden vier auch als Schi'itzungcn  des  Helligkeitseindruckes beniitzt werden. 

Am 30. October, an wclchcm Tagc der Kopf des Kometen heller und scharfer als gewbhnlich, fast 

hxsternartig erschien, wird der Eichteindruck in folgender Wcisc beschricben. Die Grosse (quantitas) des 

Kopl'es war ctwas geringcr als die von a Aquilac (l'r0) und etwas grosser als die der Sterne im Schwanz 
des grossen Baren (2'"). Der Kopf war aber nicht so gliinzcnd wie a Aquilac, sondern gedampft (color 

fuscus), ahnlich wie a Ophiuchi odei Algol; er war von ctwas sclivviicherem Licht (paulo obscuriore 
lumine, hicr vcrmulhlich als Flachenhelligkeit aufzufassen) als a Ophiuchi, ahnlich wie (der zwischen der 

3. und 4. Grosse veranderlichc) a Hcrculis   Hicrauf ist nochmals gesagt, dass er grosser als die Sterne 2. 
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432 ./ohaua Holetschek, 

und etwas kleiner als die Sterne 1. Grosse war. Naeh alledem mag der llelligkeitscindruck des Kometen 

der eines Sternes 2. Grosse gewesen sein. 

Auch am 31. October war die Grdsse (magnitudo) des Kopfes fast der Gr5sse von a Aquilae gleich. 

Der Komet schimmerte wie gestem mit einem blassen (sublivido) Licht und scintillirte nicht vvie die 

Fixbterne; er war tlberhaupt an GrSsse unci Farbe dem Saturn ahnlich, aber nicht so hell, sondern an 
Licht etwas schwacher. Auch naeh dieser Beschreibung kann fur den Kometen die 2, Grossenclasse 

angenommen werden. Tycho meint iibrigens, dass der Komet, weil er in der Milchstrasse stand, gestem 

und heute heller gewesen sei als sonst. Auf den erstcn Blick konnte man meinen, dass Tycho die Worte 

»quantitas« und »magnitudo« in einem versehiedenen Sinne gebraucht; das ist aber nicht der Fall, denn 

beide Worte bedeuten ihm, wie sieh hier zeigt,  die Grosse der scheinbaren Sternscheibchen. 

Am 25. November abends sah Tycho den Kometen in der llelligkeit eines Sternes 2. Grosse 

(cometam satis lucide apparentem et lucentem magnitudine instar stcllae secundae magnitudinis). 

Am 13. December morgens bei Beginn der Dammerung sah er den Kometen wie einen Stern der 
3. Grosse (instar stellulae tertiae magnitudinis). 

Reduction der Grossenschatzungen von Tycho: 

1580 M 5 og r\ .U, 

October     30 2-0 -2 1 4' 1 
3' 2'0 •2 0 4-0 

November 25 2   O 1 3 3'i 
December 13 3-0 0 6 yb 

Mittcl 37 

Die Werthe von /!/, stimmen unter einander ganz befriedigend uberein und diirften insofern cinigcr- 

massen vcrlasslich sein, als die meisten Grossenschatzungen durch lange Zeitraumc von einander getrennt 

und daher unter wesentlich versehiedenen UmsUindcn gemacht sind. Trotzdem ist es nothwendig nach- 

zusehen, oh und wie wcit diese meislens aus Grossenschatzungen abgeleiteten Zahlen auch als Grade der 

llelligkeit betrachtet werden diirfen. Zu diescm Zwcck miissen hauptsiichlich die letzten Beobachtungcn 

des Kometen benutzt werden, obwohl von den bisher genannten Beobachtern nicht bestimmt gesagt wird, 

wann der Komet dem blossen Auge ganz unsichtbar geworden ist. 

Maestlin hat seine Beobachtungen schon am 12. December morgens gcschlossen, aber nur darum, 

weil er Backnang verliess, urn einem Ruf naeh Heidelberg Folge zu leisten. Tycho hat den Kometen, 

nachdem er inn zum letzten Mai am 13. December morgens beobachtet hatte, auch noch vom 19. bis zum 

22. December gesucht, ohne ihn jcdoch zu linden; dabci mag aber nebst der Dammerung auch das Mond- 

licht storend gewirkt haben. Von Hagecius ist der Komet zum letzten Mai am 16. December gesehen 

worden, »corpore et cauda admodum tenui, quasi jam jam dissolvcndus«; da aber einigc Tage mit 

ungiinstiger Witterung folgten, so meint Hagecius, dass der Komet noch liinger sichtbar gewesen und 

vielleicht erst gegen den 25. December verschwunden isl. Das ist jcdoch nur cine Meinung und keinc 

wirkliche Beobachtung. Die chinesischc Angabe fiber die Dauer der Sichtbarkeit wiirde ahnlich wie beim 

Kometen von 1577 zu einem irrigen Resultat I'uhren; der Komet ist namlich in China vom I. October an 

durch 70 Tage, folglich nur bis zum 10. December gesehen worden. 

Am langsten ist der Komet von Meine in Konigsberg beobachtet worden, namlich bis zum II. 

(oder 14.) Janner 1581 (siehe Hevelii Cometographia, S. 865). Dass diese lange Sichtbarkeit moglich ist, 

geht sovvohl aus dem obigen Werth der reducirten Grosse, als auch daraus hervor, dass die Elongation 

des Kometen von der Sonne im Janner schon wieder grosser (E — 56°) als im December (E = 40°) 

gev\'csen ist. Da der Komet bei der Beobachtung am 14. Janner wegen seines sucllichen, also ziemlich 

tiefen Standes wohl kaum schwacher als von der 5. Grosse angenommen werden darf, so kann die 
reducirte Grosse nicht wesentlich gcringcr als 4"'0 gewesen sein. Der Werth von My kann somit wahrend 

des Beobachtungszeitraumes immerhin gcringcr als 3"'7, aber doch nicht wesentlich gcringcr als ctwa 4"'0 

gewesen sein, liegt also jedcnfalls in der Niihe von M\ — 4"'0. 
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GrSsse mid Helligkeit dcr Kometen mid Hirer Schweife. 133 

Fur die erste Sichtbarkeit des Kometen, d. h. fur den I. oiler 2. October ergibt sich auf Grund der 

Zahl My = 4• die 2. GrSsse. Dass der Komet bei diescr ansehnlichen Helligkeit nicht schon friiher 

gesehen worden ist, hat seinen Grund offenbar darin, dass er vom Silden heraufgekommen und daher 

anfangs Lief am I [orizont gestanden ist. 

Nach einer Bemerkung von Hageeius war dcr Komet Ende October und Anfang November viel 

heller als friiher. Diesc beinerktc Helligkeitszunahme kann durch das Iheoretischc Helligkeitsverhaltniss 

nicht erklart werden, da der Komet in dcr genannten Zcit allerdings auf die Sonne zugegangen, abcr noch 

rascher von der Erde weggegangen isl, und in Folge dessen die Iheoretischc Helligkeit sogar etwas 

abgenommen hat; sic deutet also an, dass der Komet durch seine Annaherung an die Sonne cine grossere 

I [elligkeit erlangt hat, als das Verhaltniss  1 : r8Az erwarten lasst. 

Ober den Durchmesser des Kometen hat Tycho zwei Angaben gemacht. Am 10. October hatte der 

Kopf die Grosse der Venus zur Zcit ihrer Erdnahe, u. zw. vvic Tycho sclbst sagt, ungefahr 8 Minuten. 

Am 29. October, bald nach 7h40ra, war die Distanz des Kometen von cincm kleincn, auf dem Globus nicht 

verzeichnetcn Stern (vermuthlich Ml llerculis, T!T>) etwas kleiner als dcr Durchmesser der Sonne, unge 

fahr 25', und es schicn, dass die GrSsse des Kopfes zwischen dem Kometen sclbst und dem genannten 

Stern 1- oder hochstens 5mal aufgetragen werden konne; der schcinbare Durchmesser des Kometenkopfes 

war demnach 5 bis (i Minuten. 

Nach Maestlin war der Durchmesser des Kopfes am 1 ,r>. October 1 (>'/., Minuten (scrup. pi'imorum). 

Reduction der Durchmesser auf A=l 

1580 

October 10 
'5 
29 

BeobachteT 
Tycho . . . . 
Maestlin . . . 
Tycho .   .   .   . 

8' 
16' /.j 

5Vs 

t'9 
4-0 

2-4 

Die grosse Differenz zwischen den Angaben von Maestlin und Tycho macht cs wahrscheinlich, 
dass Maestlin die gauze Nehelhiillc, Tycho abcr nur den hellcrcn Thcil des Kometenkopfes beriicksich 

tigl oder gesehen hat. Obrigens ist die Vergleichung vom 10. October keinc cigentlichc Durehmesser- 

bestimmung, da sic hauptsachlich auf dem Helligkeitseindruck der Venus bcruht; dass das Resultat diescr 

Vergleichung von dcr Durchmesserbestimmung vom 29. October so wenig abwcicht, kann abcr als Beweis 
fur das sichcre Auge von Tycho angesehen werden. 

Was den Schweif des Kometen betrifft, so stimmen alle Beobachter darin iiberein, dass derselbe sehr 

lichtschwach gewesen ist; dadureh liisst es sich aber audi erklarcn, ilass die Schweiflange von verschie- 

denen Heobachfern sehr verschieden angegchen wirtl, so zwar, dass sic nach Tycho im Maximum kaum 
10°,  nach Maestlin dagegen mehr als WO" gewesen ist. 

Nach Tycho war die Schweiflange am 10. October der Distanz der zwei cntfernteren hcllen Sterne im 

Adler gleich ; vvenn damit die Sterne y und 8 gemeint sind, so war die Schweiflange 9°, sollten abcr die 

Sterne f und [5 gemeint sein, so ware sic nur 43/4° gewesen. Am 12. November hatte der Schweif cine 

Lange von 3°. Am 13. December, in der Morgendammerung, zeigte der Komet einen sehr lichtschwachen 

Schweif (tenuissimam caudam). 
Nach Hageeius schicn dcr Komet am 12. October noch fast gar keinen Schweif zn haben; am 

27. October wird der Schweif mit Rauch vcrglichen , und am 1. und 2. November zart und lichtschwach 

genannt (cauda tenui et raro). 
Nach Maestlin war der Komet am 2, und 8. October noch ohne Schweif und zeigte am 9. October 

zum erstenmal cine Schweifspur. Am 10. October war die Schweiflange 4'/,/ oder etwas grSsser. An den 

folgenden Tagen erreichte der Schweif cine solche Lange, dass er nicht vicl kleiner war als der des Kometen 

von 1577; er war alter so lichtschwach, dass er nur bei schiefem, nicht abcr bei directem Hinschauen 

gesehen werden konnte (radii obscuri ct tenebrosi, adeo ut tantum ex obliquo inspicientibUS, non autem 
dirccte intuentihus possent observari). Dies gilt inshesondere vom 15. October, an welchcm 'Page Maestlin 

nebst dem Durchmesser des Kopfes auch  the Lange des Schweifes messen wollte, letzteres abcr unter- 

Donkschrlften dcr mathem.-naturw. C). LXIILBd. 55 
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4 34 .Tolla 11 u Holetschek, 

[assen musste, da es wegen der Lichtschwache des Schweifes nicht moglich war, sein Ende genau anzu- 

geben; der Schweif erstreckte sich aber iiber mehr als die Lange eines Zeichens (ultra dodecatemorii spa- 
tium), war somit mehr als MO0 lang. 

Nachdem der Schweif an den folgenden Tagen wegen des Mondlicbtes grosstentheils unsichtbar 

gewesen war, wurde er am 25. October wieder gut gesehen; er ging iiber alle Sterne des Pfeiles und auch 

noch iiber den ersten Stern (j Sagittae), war somit, da die Distanz des Kometenkopfes von f Sagittae 10° 

hetrug, mehr als 10° lang. 

Am 12. December morgens war der Schweif gegen den eilften Stern Engonasin (C Herculis) gerichtet. 

Diese Angabe iiber die Richtung des Schweifes nebst einigen anderen von Tycho hat Brandes bei der 

Bestimmung der Zuriickbeugung des Schweifes nicht beniitzt; er findet fiir den 26. October als Zurilck- 

beugung 10° bis 17° bei einer Lange von (V06. 

Berechnung der Sehweiflange: 
1580 

October 4 k 
9 

0-04 

0 08 

IS 30 0-25 

25 10 0-06 

November 12 0-03 

Dass sich die Sehweiflange am  15. October unverhaltnissmassig grosser ergibt als an den ubrigen 

Tagen, hat seinen Grund offenbar in der bedeutenderen Erdnahc des Kometen, durcb welche es ermog 

licht worden ist, auch noch sehr schwache Partien des Schweifes zu erkennen, 

Die Lichtschwache des Sehweifes findet ihre naturliche Erklarung darin, dass der Komet hauptsach- 

lich vor dem Perihel beobachtet worden ist; in der Nahe des Perihels und naeh dem I'erihel war der Schweil 

vermuthlich viel heller, konnte aber hier wegen der ungunstigen Stellung des Kometen nicht mehr volb 
stiindig gesehen wcrden. 

1582. 

Af1 = 5t/im. 

Ein Komet mit einer kleinen Periheldistanz, der bald naeh seinem Perihcldurehgang in ziemlich 

geringer Elongation von der Sonne, u. zw. zum Thcil in der nordlichen Circumpolargegend des Himmels 

beobachtet worden ist. Da nur drei, fur eine Bahnbestimmung recht ungiinstig vertheilte Beobachtungen 

vorliegen (Mai 12, 17, 18), und iiberdies die letzte nur iv nlarn. gemacht ist, so lasst sich eine sichere 

Bahnbestimmung nicht crwarten, und in der That weichen die fur den Kometen berechneten Elementen- 

systcme nicht unbedeutend von einandcr ab, wenigstens so weit, dass auch die Resultate der vorlicgcndcn 

Untcrsuchung durch die Unsichcrheit der Bahnclemente becinflusst erscheinen. Die folgende Bahn ist von 

d'Arrest aus den von Hind ncu reducirtcn Beobachtungen von Tycho abgeleitet (Astr. Nachr. Bd. 38, 

S. 35): 

T— 1.582 Mai 6-41717, n—ft = 333° 2'43", a = 229° 18' I", i= 119° 12/57", log ,, = 9-226156. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1582 a S X P \-L log / log A 5 logrA T 

27-5 ..... 
Juni              9-5   

67 ° 
76 
88 
98 

+• 36° 
43 

i 52 

71°I2' 
79 27 
88 41 
95 51 

+ i3°i7' 
20 25 
26  13 

4- 29    8 

+ 9°46' 
13 13 
13    4 

4-   7 Si 

9-467 
9-643 
9-851 
o,oo6 

9-9S8 
0-030 
o-i45 
0-245 

-2-9 
-i-6 

o-o 
: i'3 

I02°5 
70-7 
44'I 
30-2 

Am 5. Juni war Vollmond. 

Die I5eobachtungcn von Typho schlicssen mit dem 18. Mai  und cnthalten zwei Grossenschal/ungen. 

Am 12. Mai war der Komet zwischen der 2. und 3. Grossc, schien aber wegen der Nahe der Sonne, also 
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Grdsse und Helligkeit dcr Kometen und ihrcr Schweife. 435 

in dcr Dammerung, nur 3, Grosse zu scin; am   17. Mai erschien er sehr klein, kaum wic ein Stern der 
4. Grosse, Aus diesen Angaben folgt: 

1SS2 M 5 logrA M\ 
Mai     12 2'S -2-9 5-4 

17 4'o -1-6 S'6 

Mittel 5'5 

Wic vvcit dicsc Grossenschatzungen auch als Grade der Wahrnehmbarkeit angesehen werden diirfen, 

Lasst sich zwar durch cine Extinctionsbeobachtung nicht entscheiden, weil der Komet nach dcm IS. Mai 

nicht nur wegen seiner Unansehnlichkeit, sondern auch wegen dcr zunehmenden I lclle der Sommemachte 

unsichlhar geworden ist, doch darf gerade aus dem Umstande, dass der Komet nur in der Dammerung 

ziemlich tief am Horizont beobachtet werden konnte, wenigstens das gefolgert werden, dass die Grossen- 

schatzungen bei diesem Kometen wahrscheinlich kcine Uberschatzungen sind. 

Die Verschiedenheit der Lange der Sommemachte unler verschiedenen geographischen Breiten macht 

cs erklarlich, class dcr Komet unter minder hohen Breiten etwas langer als auf der Insel llvcen gesehen 

vvorden ist, so nach Mylius zu GQrlitz in dcr Lausitz (s. Pingre 1, S. 544) vom 12. bis zum 2.3. Mai, nach 

einem anderen Berichterstatter (s. Struyck 1740, S. 258) sogar bis zum 27. Mai. Auf Grund dcs Resul- 

tates Af,=5,!'5 hattc dcr K'omct am 23. Mai ungelahr die Helligkeit 5ra, am 27. Mai 5'/g
m, und konnte 

demzufolge allerdings noch am 23., abcr kaum mehr am 27. Mai gesehen werden. Die Gesammtdauer der 

Sichtbarkeit ist nach alien diesen Angaben nicht grosser als 17) Tage. 

Nach dcm chincsischen Bericht (Biot S. 56; Williams Nr. 335) ist der Komet erst am 20. Mai 

gesehen vvorden und ungefahr 20 'Page sichtbar gewesen, wfire demnach erst urn den 9. Juni verschwun- 

i.\cn. Dieses letzte Datum steht mit dem aus Tycho's Schatzungen abgelciteten Resultat Af, = 5•5 im 

Widcrspruch, indcm der K'omct nach den obigen Bahnelcmenten am ',). Juni von der 7. Grosse war, also 

dem frcicn Auge schon viel IViihcr unsichlhar sein musste. Die chincsischen Angaben stehen also nicht 

nur in Bezug auf the Zcit dcr Sichtbarkeit, sondern auch in Bezug auf die theoretische Helligkeit mit den 

curopaischcn in cinem Widcrspruch, dcr kaum andcrs als durch cine willkiirliche Dcutung dcs Textes 

beseitigt werden kann, z. IS. durch die Annahme, dass die zu 20 Tagen angegebene I)auer dcr Sichtbar- 

keit nicht mit dem 20. Mai, sondern schon mit einem friihercn Tag zu beginncn babe, oder dass die Dauer 

dcr Sichtbarkeit als ganz unzuverlassig anzusehen sei, weil sie mit »ungefahr« bezeichnct ist. Sol!tc aber 

der Komet wirklich erst urn den 9. Juni verschwunden scin, so musste er auf Grund dcr obigen Bahnele- 
mente viel heller gewesen sein, als the Grossenschatzungen von Tycho angeben ; es miisste namlich die 

reducirte Grosse mindestens 4'/,,'", und mit Riicksicht auf die Sommemachte sogar noch etwas bedeutender 
gewesen scin. 

Die scheinbare Schweiflange diirfte nach den Angaben von Tycho am 12. Mai 13° gewesen scin; 

am 17. Mai war der Schweif sehr lichtschwach und kurz, kaum 3° lang. Aus diesen Angaben folgl als 

wahre Schweiflange ftlr tlcn ersten Tag 0-20, fur den letzten 0-06, also cine sehr bedeutende Abnahme, 

welclic wic die dcs Kometen selbst zum Theil reell (Komet nach dem Perihel), zum Theil aber nur schein- 

bar,  namlich cine Folge der zunehmenden llclle der Sommemachte gewesen sein diirfte. 

Von hier an sind die Zeitangaben nach dem gregorianischen Kalender angesctzt. Da es abcr wiin- 

schenswerth crscheinl, die Beobachtungstage auch dort, wo sie noch nach dcm julianischen Kalender 

angegeben sind, direct nach dcm Original mitzuthcilcn, dabei aber doch immcr milder in der Rechnung 

gebrauchten neuen Dalirung in I'lbcreinstimmung zu bleiben, so babe ich in solchen Fallen, und so nament- 

lich zunachst bei den von Tycho beobachteten Kometen, beide Datirungen angesctzt, namlich die von dcm 

Beobachter angegebene julianische mit der gregorianischen durch die iibliche Bruchform vereinigt. Ist ein 
Datum nicht doppelt, sondern nur einfach angesetzt, so bezieht cs sich immcr auf den gregorianischen 

Kalender. 
55* 
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436 J oh ami  Ilol et sell c k. 

I585- 
Af, = 7;ro. 

Dieser Komet ist bald naeh seinem Perihel in bedeutender Erdnahe und fast in Opposition mil dei 

Sonne bcobachtet worden, aber wahrend der ganzen Dauer seiner Sichtbarkeit unscheinbar und nahezu 

schweiflos geblieben. 
Bahn von Peters und Sawitsch (Astr. Nachr. Bd. 29, S. 2(30): 

7=1585 Oct. 8-0:327, it—ft = 331 ° 24' 10", ft = 37°44'15", / = 6° 5'52", log? = 0-0393531. 

S i chtbark cits verb altnisse : 

158S 

October 1 ; • 5 • 
• 8-s . 
28-5 . 

November 14.' 5 . 

25'5 • 

348° 
o 

19 
39 
45 

•25" 
-16 

5 
2r 

- 2(1 

X 

33«042' 
353   15 

19 44 

43 25 
5° z3 

P X-Z 

I8°I3' + t38°i2' 

13 49 
3 24 

-I-   b 23 
1   8 31 

147 46 
164 15 
170 49 

+166 39 

lOR r 

o'04i 

0-045 
0-059 
0-098 
0-129 

>K 

9-145 
9-132 
9 • 200 
9-429 

9 568 

5 In-/'A T 

-4' 1 39?8 
-4-T 30 -8 

-3 "7 14-0 
-2-4 8-8 
-1-5 "•5 

Vollmond: October 8, November 7. 

Nach dem chinesischen Bericht (Biot S. 56; Williams Nr. 336) ist der Komet am 3./13. October 
1111 Wassermann entdcckt worden, schien 1 Fuss lang zu sein und vvurde immer kicincr, bis er am 

17./27. November verschwand. 

Das Aussehen des Kometen ist wobl am besten von dem Astronomen des Landgrafen Wilhelm IV. von 

I lessen, Chr. Rothmann, beschrieben, der den Kometen zu Oassel 11.111 8./18. October in Abwcscnheit des 

Landgrafen entdcckt und bis zum 8./18. November bcobachtet hat. Man lindet die Beobachtungen von 

Rothmann als ersten Anhang zu der Schrift von Snellius Qber den Kometen 1618 II, S. 69 -156: Chri- 

stophori Rothmanni ... scriptum dc cometa, qui anno 1585 mensibus Octobri et Novembri apparuit. Der 
Komet war, wie Rothmann schrcibt, kcin 7t (07(0 viae, sondern wirklich ein %0[J,^nr]?. »Er zeigte sich ziemlich 

hell und rund nach Art eines Halos um einen Stern in dichtercn Diinsten, und schien an Grosse der Venus, 

vvcnn sic am grossten crscheint, gleichzukommen oder sie beinahe nocli zu iibertreffen, licl aber vvegen 

der nebeligen Glanzlosigkeit seines Lichtes bei weitem nicht so dcutlich in die Augen, vvic die ubrigen 

Sterne, und konnte auch nicht leicht wahrgenommen werden, vvcnn nicht sein Ort vom Fiirsten oder von 

mir gezeigt vvurde. Die Mittc, auf vvclche ich meine Beobachtungen richtete, war heller (luminis compac- 

tions ac densioris) und erschien ungefahr wie ein Stern der 4. Grosse, was sowohl mit blossen Augen, als 

auch dutch die Spalten des Instrumentes dcutlich zu bemerken war.* Um den 8./18. November, als er 

schon allmalig unsichtbar vvurde, war er der Krippe (Praesepe) im Krebs sehr ahnlich. Am 10./20. Novem- 

ber konnte ihn Rothmann vvegen seiner Lichtschwache nicht mehr beobachten, und am 1 1./21. Novem 

her gar nicht mehr sehen. Ir.s sci noch bemerkt, dass sich ein Auszug aus dieser Beschreibung auch in 

dem Werke von Gassendi: Tychonis Brahei vita, liber II vorfindet. Nach einem Brief des Landgrafen 

(Tychonis Epist. astron. S. 3 und 4), der den Kometen zu Rothenburg am 19./29. October bcobachtet hat, 

war derselbc »klein und um und um vollcr Lfaar« (exiguus et undiquaque crinitus). 

Die Grdssenschatzung von Rothmann gibt, da sie offenbar fur die erste Zeit der Beobachtungen gilt, 

als rcducirte Grosse 8'!'1 bis 7'"7. Was den Durcbmesser des Kometen betrifft, so diirfte derselbc, wenn 

man fiir den scheinbarcn Durchmesser der Venus die von Tycho angegebene Maximalgn'isse annimml, 

Ungefahr 8 Minuten gevvesen sein, woraus sich, vvcnn dicse Angabc auf den 18. October verlegt vvird, als 

reducirlcr Durchmesser D, = 1' 1 ergibt. 

Wie Rothmann, so hat auch Tycho u. zw. mchrmals, den Kometen mit der Krippe im Krebs ver- 

glichen; seine Beschreibung ist aber nicht so widerspruchslos wie die von Rothmann, und hat mich zu 

einer langeren Untersuchung genSthigt. Der Komet erschien nach der Beschreibung von Tycho (Schu 

machcr, Beilage zu den Astron.Nachr. Bd. 23, und Priis S. 52) am  18./28. October, dem ersten Beob 

achtungstag,  als triibcr,  ncheliger Stern, in  der Mitte etwas  heller  als an  den  Randern, und  hatte die 
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Gr&sse und Helligheit der Kometen and Hirer Schweife. 437 

scheinbare Grosse der Sterne 1. Grosse (nach der GrSssenscala von Tycho 2' Durchmesser), oder, wenn 

man die Rander scharfer ins Auge fasste, die Grosse des Jupiter (nach Tycho 23/</ Durchmesser); or war 

aber nicht so glanzend vvie die Fixsterne, oder so hell wie einer der Planeten, sondern schimmerte mit 
einem matten. schwachen Licht, so dass er sich nicht viel von dem »nebuloso gyro ®« unterschied. Er 

war vollig rand, und zeigte nur am 20./30. October und 22. October/1. November eine kleine Schweifspur 
»kaum eine Spanne lang; man musste aber sehr genau hinsehen, sonst sah man sic nicht«. 

Der Komet wurde nach und nach kleincr, so dass er am 4./14. November- nur so gross war wie der 

erste Stern im Wicldcr, wclchen Copernicus als Anfangspunkt beniitzt hat. Dieser Stern ist der Doppel- 

stern y Arietis, welcher fur das blosse Auge wie ein Stern der 4, Grosse erscheint; der Durchmesser des 

Kometen ware demnach, der Grossenscala von Tycho entsprechend, an diesem Tage kaum 1 Minute 

gewesen, Zum nachsten Tag, namlich zum 5./15. November, ist aber bemerkt, dass der Komet der Pra- 

sepe ahnlich und nur etwas kleincr war. Es slehcn also diese zwei Ictzlen Grossenangaben mit einander 

in einem offenen Widei'spruch, der aber durch die sehr nahe liegende Annahme beseitigt werden kann, dass 

sich die Angabe vom 4./14. November auf die centrale Lichtverdichtung, die vom 5./15. November dagegen 

auf den ganzen Kometen, also namcntlich atich auf die Ncbelhiillc bezieht. 

Am 14./24. November wurde der Komet nur noch als schwaches Wolklein gesehen; am 15./25. Novem 

her glaubten scharfere Augen noch eine schwache Spur von ihm wahrzunehmen, und nach diesem Tage 

wurde er gar nicht mehr gesehen. 

Mit diesem von Tycho und seincn Gehilfen in (Jraniborg beobachteten Verschwinden clcs Kometen 

stimmt der von den Chinesen angegebene Zeitpunkt so befriedigend iiberein, dass die Extinctions 

beobachtung gesichert erscheint. Nimml man demgemass ftir den 25. November die 6. Grosse an, so ist 

die reducirte Helligkeit Mt = 7•5, ein Resultat, welches mit dem aus der Grossenschatzung von 

Rothmann abgeleiteten Werth ^ = 8"! bis 7'!'7 ganz befriedigend stimmt. Ptir die spatere Rechnung 
babe ich den Maximalwerth   M\ — 7nl5 beniitzt. 

Da, sich die zwei Durchmesserangaben von Tycho nur auf die hellsle Partic des Kometen zu beziehen 

scheinen, sollen sic zum Unterschied von I) mil </ bezeichnel werden.  Die Reduction auf A = 1   giht: 

'5«S d <*• 
October 2S 2' 75 "!-l 

November '  1 I 'o o"3 

Da also nicht nur der beobachtete, sondern auch der reducirte Durchmesser auffallend klein ist, so 

erscheint die Folgerung berechtigt, dass sich diese Zahlen nicht auf den ganzen Kometen, sondern nur 
auf die centrale Verdichtung beziehen. 

Was die Schweiflange betrifft, so ist diesclbe von Tycho zwar nur in einem unbestimmten Sinn aus- 

gedriJekt, doch scheint aus den Beobachtungen des Kometen von 1596 hervorzugehen, dass bei Tycho 

eine Spanne etwa 2° sein dtirfte; nimmt man demgemass C = 2° an, so ergibt sich c = 0'02, Diese 

Lange ist zwar klein, dtirfte aber noch immer zu gross sein; da sich namlich nach der Bemerkung zum 

21./31. October morgens die Schweifbildung nur dadurch zu erkennen gab, dass der Komet an seiner 

Westseite nicht vollig rund war, so ist der Schweif offenbar kiirzer gewesen als der Durchmesser des 
Kometen, somit. viel kleinei-als I Grad, wonach die wahre Schweiflange noch viel kleincr als 0-01 gewesen 

sein muss. 

Iliemit ware die Untersuchung dieses Kometen  cigenllich beendigt.   Es muss aber noch miner auf die 

Vergleichung mit der Prasepe eingegangen werden, weil der Komet nach dem von Tycho an den Land 

graJ'cn von I lessen eingesandlcn Bericht (Epist. aslr. S. 13;  Friis  S. 89)  nicht nur so matt und glanzlos, 
sondern auch so gross, ja in den ersten Tagen  SOgar noch clwas grosser als  die Prasepe gewesen  sein 

soil.  Es heisst namlich, dass der Komet in seiner ganz 
er in  den ersten Tagen  etwas grosser (aliquanto major) als dieser  »gyrus«  erschien, 
we 

'.en Form der Prasepe sehr ahnlich war, ausser dass 
so zwar,  dass  er, 

enn man die Rander scharfer ins Auge  fasste, dem Jupiter an scheinbarer Grosse sehr nahe kam;  er 
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438 Johann Holetschek, 

nahm allmalig ab, so dass er am 4./14. November etwas kleiner (aliquantulum minor) als dor genannte 

gyrus war u. s. w. 

Es ist nun vor allem widcrsinnig, dass cin Komct, dcsscn scheinbarer Durchmesser dcm der Sterne 

1. Grosse odor des Jupiter gleichkommt, somit nach der Scala vonTyclio 2' oder hochstens 3' ist, so 

gross oder noeh grosser als die unverhaltnissmassig gross ere Krippe sein soil. Dieser Widerspruch 

scheint sicli allerdings durch dieAnnahme beseitigen zu lassen, dass sich die Vergleichung mit Fixstemen 

und mit dem Jupiter auf die eentrale Verdichtung, dagegen die Vergleichung mit der Krippe auf den 

ganzen Kometen bezieht, doch miisste tier Komet in diesem Falle wegen des zweiten Theiles der obigen 

Vergleichung eine ganz ungewohnliche Grosse gehabt haben; man findet namlich, da der scheinbare 
Durchmesser der Krippe nahc 1 Grad ist, fur den auf A=l reducirten Durchmesser des Kometen fast 

10 Minuten, eine GrSsse, welche noch bei keinem einzigen nahezu schweiflos gebliebenen Kometen 

gefunden vvorden ist, indem sich scheinbare Extreme nur bei unsichercn Durchmcsserbestimmungen, 

z. B. beim Kometen von 1747 zeigen. Allerdings steckt in der Zahl 10 auch noch die etvvaige Unsichcr- 

heit der Bahn, speciell der Distanz A, doch ist dieselbe, auch vvenn sich die vermuthete Ellipticitat der 

Bahn bestatigen sollte, gewiss nicht so gross, class A noch eine so bedcutende Anderung erfahren konnte, 

wie sie hier erforderlich ware. 

Vicl glaubwiirdiger als dieAngabe von Tycho und tiberhaupt ganz naturgemass crscheint dieAngabe 

von Rothmann, nach welcher der scheinbare Durchmesser des Kometen etwa 8 Minuten und der auf 

A= 1 reducirte 1 • 1 Minute gewesen sein diirfte, 

Urn beziiglich der scheinbaren Grosse der Prasepe ganz sicher zu gehen und diese Frage moglichst 

objectiv entscheiden zu konnen, habe ich von verschiedeneri Personen, sowohl von Astronomen als von 
anderen Lenten zu erfahren gesucht, wie gross sie die Krippe im Krebs mit blossen Augen sehen. Da zeigt 

sich nun zunachst, class die meisten, vvenn sie unverschens nach der GrSsse der Krippe gefragt werden 

und daher nur nach der Erinnerung urtheilen konnen, diese GrOsse vicl zu klein angeben. Auch die- 
jenigen, welche die Krippe nicht genau, sondcrn nur Ihichtig anschen, unterschatzen ihre Grosse. Fordert 

man aber dieselhen Personen auf, anzugeben, wie oft sie den Durchmesser der Prasepe auf der Verbin- 

dungslinie zvvischcn zwei bestimmten Sternen neben einander auftragen kdnnen, so merken sic erst, class 

derselbe vie] grosser ist, als sic anfangs meinten. 

Nach meiner Schatzung kann die Prasepe auf der Verbindungslinie zwischen a und p Geminorum 
(l)istanz 495) 4mal, zwischen y und 3 Cancri (Distanz 393) 3mal aufgetragen werden; der scheinbare 

Durchmesser der Prasepe ist also nach beiden Vergleichungen 1? I, kann aber noch etwas grdsser 

erhalten werden, vvenn der grosste Durchmesser gewahlt und auch noch der schwachere Rand mit- 

gerechnet wird. Diesem Resultat kommt auch eine Angabe von Dr. R. Spitaler sehr nahe, nach welcher 

der Durchmesser der k'rippe mehr als '/,,, aber weniger als '/,, der Distanz zwischen y und o Cancri 

betragt, somit zwischen 50' und 07' liegt. Der grosste Durchmesser, der von einem Beobachter angegeben 
vvurde, ist 1 '/2°, namlich '/., der Distanz zwischen a und (3 Geminoi'um, der kleinste 8/4°, namlich '/,. 

dieser Distanz, oder •"/,, der last genau einen Grad betragenden Distanz zvvischcn p und o Geminorum; 

man sieht, dass auch das Mittel aus diesen beiden extrcmen Angaben nahc an 1" 1 liegt. 

Vergleichungen mit dem Mond lassen die Krippe ohne Ausnahmc zu klein erscheinen, mag nun der 

Mond zugleich mit der Krippe iiber dem Horizont stehen oder nicht; die meisten Beobachter geben als 

Durchmesser der K'rippe :!/,f des Monddurchmessers, somit ungefahr '2-1 Minuten an. \)cv Grund liegt 

offenbar in der grossen Helligkeitsdifferenz zwisclicn beiden Objccten. Ebenso wird die Krippe beziiglich 

ihrer Gn'isse zu klein geschatzt, wenn sie nicht hoch iibcr dem Horizont steht, wcil hier der schwachere 

Hand nur schwer oder gar nicht zu erkennen ist. 

Von diesen letztcn Vergleichungen kann ohne weiters abgesehen werden, und somit blcibt das Resultat 

librig, dass der Dui'chmessei' der Krippe sehr nahe I °, also bei vveitem nicht so klein ist, wie der des 

Kometen von 1080 vermuthlich gewesen ist. 
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Grosse und Helligkeit der Kometen mid Hirer Schweife. 439 

Es ist zur Beurtheilung der Vergleichung des Kometen mit der Krippe sehr wichtig, zu wissen, ob 

Tycho die Krippe gleichzeitig mit dem Kometen sehen konnte. Diese Frage muss allerdings bejaht wer- 

den, da die Krippe Ende October und Anfang November schon vor Mitternacht im Osten erscheint, und 

der Komet an jenen Tagen, an denen er dem Beobachtungsjournal zufolge mit der Krippe verglichen 

wurde (18./28. und 20./30. October, 5./15. und 9./19. November), auch noch nm Mitternacht oder wenig- 

stens bis gegen Mitternacht beobachtet wurde, doch musste die Krippe, vveil sic noch niclit hoch stand, 

ofl'enbar viel unansehnlieber erscheinen, als wenn sie in grosserer Hohe, beispielsweise so hoch vvie der 

Komet, gestanden ware. 

Da die Grossenvergleichung mit der Krippe zu einem unzulassigen Resultat fuhrt, so kann auch die 

Frage aufgeworfen werden, ob sicb im Krebs vielleicht ein anderes nebeliges, aber kleineres Object 

befindet, welches Tycho gemeint habcn konnte. Einer solchen Vermuthung darf aber nicht Raum 

gegeben werden, weii ausdrttcklich gesagt ist: »...nebuloso gyro @ quern praesepe vocant«; und iiber- 
dies wiirde sich im Krebs kein anderes Object darbieten, als der Cumulus Messier Nr. (37, dcr aber nicht 

gemeint sein kann, da er nur fur sehr scharfe Augen zu sehen ist, indem er zwar bei Ileis, abcr niclit bei 

Argelander vorkommt. 

Um nichts unversucht zu lassen, was die Worte »aliquanto major« und »aliquantulum minor« 

erklarlich machen konnte, habe ich auch die Moglichkeit in K'cchnung gezogen, dass sich dicse Worte 

vielleicht nicht auf die Dimension, sondcrn auf die Helligkeit des Kometen und der Krippe beziehen. Zu 

diesem Zweck muss man die I lelligkeiL der Krippe zu ermittcln suchen. Was die schwer zu bestimmende 

Flachenhelligkeit betrifft, so liegt dieselbe nach einer Schatzung von Dr. Spitaler zwischen der 4. und 

5. Grosse, aber naher an der ,1. als an der 4. Grosse. Was die Gesammthelligkcit oder Wahrnehmbarkeit 

betrifft, zu weleher nebst der Flachenhelligkeit auch die Grosse der Flache beitragt, so habe ich aus Beob- 

achtungen in der Dammerung gefunden, dass die Prasepe nahe gleichzeitig mit Sternen von der Grossc 

<$l/t
a bis -I'" sichtbar oder unsichtbar wird. 

IJnlcrsueht man nun auch, welche Helligkeit der Komet an den verschiedenen Beobachtungstagen 

gehabt haben mag, so lindet man auf Grund des obigen Rcsultates Mt = 7"-'r> die folgenden Zahlen: 

1585    October 13 und  18 
...   2<S 

November ,   ,   .14 

3*4 
3-8 
5-i 

Da der Komet nach dieser Rechnung am 28. October heller (;V!'cS) und am 14, November schwacher war 

(5"' I), als die Flachenhelligkeit dcr Krippe nach der obigen Schatzung ist, so scheint thatsachlich eineOber- 

einstimmung der K'cchnung mit der jctztigen Deutung des Textes erreicht zu sein, doch darf diese Deutung 

trotzdem nur als Vcrsuch angesehen werden, denn dass Tycho mit den Worten »major« und »minor« 

nicht die Grossc, sondcrn die Helligkeit gemeint haben sollte, ist zwar immcrhin moglich, aber nicht 

wahrscheinlich, 

Trotzdem geben die letztcn Betrachtungen cinen Fingerzeig, wie der Text aufgefasst werden muss, 

wenn die Vergleichung mit dcr Prasepe zu einer naturgemasscn werden und doch die Beschreibung von 

Tycho bestchen bleiben soil; namlich in folgender Wcisc. Wenn es schon richtig sein sollte, dass dcr 

Komet dem Beobachter wirklich so gross oder sogar noch etwas grosser erschienen ist, als die Prasepe, 

so liegt der Grund dieser Erscheinung darin, dass der Komet gegen die Mitte heller gewesen ist als the 

Prasepe und demgemass cinen starkeren Lichteindruck gemacht hat und in Folge dessen auch fiir grosser 

gehalten warden ist als die Prasepe; dazu kommt noch, dass die am ostlichcn I lorizont erscheinende 

Prasepe jedenfalls einen vie! geringeren Helligkeitseindruck gemacht hat, als wenn sie hoch fiber dem 

Horizont gestanden ware. Die Grossenvergleichung ist demnach hauptsachlich wegen der grossen Differenz 

zwischen den llohcn, in wclchcn die beiden Gestirne zur Zeif der Beobachtung standen, so ungenau 

gevvorden, dass sie zu einem unbrauchbaren Resultat fiihi't. 
Betrachten wir, um diese Unlcrsuchung zu Ende zu bringen, auch noch die Quellen, in welchen der 

Komet mit der Prasepe verglichen wird, etwas genauer.   Dass dcr Komet am 5./15. November etwas kleiner 
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140 .1 olntii u Holetsch ek 

(paulo minor) war als die Prasepe, steht auch im Beobachtungsjournal (Friis S. 65) und ist immerhin 

zulassig, da nicht gesagt ist, urn wie vie! der Komet klciner war als die Prasepe. Dass aber der Komet in 

den ersten Tagen etwas grosser war als die Prasepe, steht nicht im Beobachtungsjournal, sondern nur in 

dem an den Landgrafen von I lessen eingesandten Auszug aus den Kometenbeobachtungen, welcher, wie 

schon aus den Eingangsworten »Praecedente anno 1585« und noch bestimmter aus dem in dcm Begleit- 

schreiben (a. a. (). S. 12) angesetzten Datum, namlich 1. Marz L5S6, hervorgeht, erst im Jahre 1586 

geschrieben und vermuthlich auch verfasst worden ist, also zu ciner Zeit, in welcher dcr Komet schon 

lange nicht mehr zu sehen war. Tycho wollte wahrseheinlich, ohne auf die Grosse der Prasepe besonders 

geachtet zu haben, in der dem Landgrafen mitgetheilten Beschreibung des Kometen ein Dbriges thun, und 

hat in scincm Eifer nachtraglich ein Grossenverhaltniss angegeben, welches er in der Erinnerung fur 
richtig hiclt,  ohne es direct hcohachtet zu haben. 

Obrigens kann the Beschreibung, welche der Beobachtung vom 21./31. October morgens beigefiigt ist 

(Friis S. 55), wenn sic nur fliichtig oder nicht vollstandig gelesen wird, leicht zu der Meinung verleiten, 

dcr Komet sei so gross gewesen wie die Krippe; es hcisst namlich, dass der Komet in dieser Naeht mil 

demselben mattcn und nebeligen Licht erschien wie die Krippe (instar tenebrosi gyri ©) und von der 

selbcn Grosse, welche cr am 18./28. hatte. Erst durch den letzten Nebensalz wird der Sinn dcr SLelle 

vollstandig geandert. 

Es braucht also auch nach diesen Untersuchungen die schon fruher ausgesprocbene Vermuthung, 

dass sich Tycho's Vergleichungen des Kometen mit Fixsternen und mit dem Jupiter auf die centrale 

Verdichtung und die Vergleichungen mil der Krippe auf den ganzen Kometen, also auf die centrale 

Verdichtung sammt der lichtschwachen Nebelhtille beziehen, nicht geandert zuwerden, nur muss noch 

hinzugefugt werden, dass die Grosse dcr Krippe wegen ihres tiefen Standes am Sstlichen Horizont offenbai 

unterschatzt und in Folge dessen die scheinbare Grosse des Kometen Qberschatzt worden ist. 

Ich stclle hier zum Schluss noch die wahrseheinlichsten Resultate der llntei'suchung dieses Kometen 

zusammen. 
K'cducirtc I Iclligkeit A/, : 

Nach der Grossenschatzung von  Rothmann 8"'l bis 7"7. 

»      »   Extinctionsbeobachtung         7'"5. 

Scheinbarer Durchmesser der centralen Verdichtung: 

Beobachtet 23/4'bis I', reducirt auf die Einheit der Entfernung 0: I bis 0' 3. 
Scheinbarer Durchmesser des ganzen Kometen: 

Beobachtet ungefahr 8', reducirt auf die Einheit der Entfernung  I '1. 

I590- 

Dieser Komet ist nach dem Penhcl am Abendhimmel in cine ziemlieh bedeutende Erdnahe gekommen, 

aber nur kurze Zeit, namlich vom 5. bis zum 16. (nach Mylius bis zum 17.) Marz gesehen worden. Bahn 

von Hind, berechnet aus den Beobachtungen von Tycho Brahe (Astr. Nachr,, Bd. 25, S. 11 1 u.129): 

T= 1590 Febr. 8-03363, «—ft = 307°39'44", ft = 165°36'56", i— 150°30' 16", \ogq- 9-7541386. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1590 

Mitrz 5'5 • • • • 
6-5 .... 
7*5 • • • • 
8-5 •   •   •   • 

r 1 • 5 .   .   .   . 

16-5 .... 
20-5 .   .   .   . 
24-5.   .   .   . 

Am 20. Marz war Vollmond 

IO° 

'7 
24 

30 
43 
56 
61 
66- 

! 25° 
29 
32 

35 
39 
4' 
42 

I 42 

"9°25 

27 19 
34 4 
39 5° 
52 16 

63 28 
68 29 
7i 53 

P X -L 

-I- i8°25' 

19 4i 
20 28 
20 56 

21 15 
20 42 
20 13 

II') 48 

i 34 '17' 
41 1 1 

46 5(> 
51 42 
()i 9 
67 23 
68 26 

1 67 53 

lOG 

9 • 902 
9-910 

9-918 
9-926 
9'949 
9-98(1 
0-013 
0-040 

log A 

9'43& 
9-467 
9-503 
9-54o 
9-647 
9-796 
9-890 
9-967 

5 log /-A 

-3 
-3 

.. 2 

— 2 
~_ 2 
— 1 
— o 

o 

T 

120-4 
112-6 
105-8 

9°'3 
74 o 
65 • 2 
58S 
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Grdsse und Helligkeit der Komcten und Hirer Schwcifc. 441 

Der Komet ist nur von Tycho beobachtet wordcn. Eine »brevis descriptio cometae« findet sich in 

einem Brief von Tycho an den Landgrafen von Hessen (Epist. astr., S. 176), das Tagebuch der 

Beobachtungen selbst in den von Friis herausgegebenen Observationes septem cometarum. 

Als der Komet am 23. Februar/5. Marz zum erstenmal gesehen wurde, schatzte man ihn anfangs von 
der 2., spater von der 1. Grosse und seinen Durchmesser zu 3'. Die Schweifliinge war nach der ersten 

Schatzung 4° odcr 5°, nach einer andcrcn 5° odcr (3°, nach einer drittcn 7°, und nach ciner vierlen so 

gross wic die Distanz zwischen y Andromedae und p Trianguli, somit 7'/d°; auf eine reelle Zunahme 

der Schweifliinge darf aber aus dicsen Angaben selbstverstandlich nicht gcschlossen werden, u. zw. schon 

darum nicht, wcil die ersten Beobachtungen dieses Abends in der Eile zwischen Wolken erhascht werden 
musslen (hacc raptim obscrvabantur inter nubes). 

Am 24. Februar/6. Marz war die Lange des ilbrigens sehr lichtschwachen Schwcifes 10° und die 
Grosse des Kopfes wic die der Sterne 1. Grosse. 

Am 25. Februar/7. Marz erschien der Kopf an Grosse nahe wic a Aurigae, und dem entsprechend 

wurde sein Durchmesser auf 3' odcr mindestens 2l/l' geschatzt. 

Am 20. Februar/8. Miirz kam die Schweifliinge dem Abstand des Komcten von p Trianguli gleich, eine 

Angabe, wclche auf die geringe Lange C= 2° fi'ihrt. Dieselbe Lange ergibt sich auch aus der Zeichnung 

von Tycho (s. Friis, Fig. 32), in welcher der Scliweif ungefahr so king ist wic die Distanz zwischen 

P und '( Trianguli, mit welchen beiden Sterncn der Kometenkopf um tt'/.J' ein gleichschenkeliges Dreieck 

bildetc. 
Am 1./II. Miirz gibt Tycho als Grosse des Kometenkorpcrs direct 3' an: »Eine geradc Linie vom 

Aldebaran nach dem Knie der Cassiopeia liess den Komcten etvvas liefer, ungefahr um die Grosse seines 

Korpers, d. i. etwa 3 Minutcn«. Vom Schwcif des Kometcn konnte am Abend dieses Tages, obwohl derMond 

erst 5 Tage alt war, nur noch eine Spur, spater aber gar nichts mehr gesehen werden. Am 2./12. Miirz 

war der Schwcif nicht mehr zu sehen, auch nachdem der Mond schon untergegangen war (Cauda cometae 

non apparuit,  neque luna supra neque infra horizontem cxistente). 

Am 6./16. Miirz wurde der Komet zum letztenmal gesehen und beobachtet. 

Es sollcn nun zuniichst die Crossenschiitzungen von Tycho als Hclligkcitsangaben bchandelt 

werden, obwohl dicse Annahme nicht zuliissig crschcint, einerseits, weil schon der Wortlaut auf die 

Grosse, aber nicht auf die Helligkeit dcutet, andcrseits, wcil die Helligkeit durch die Annahme, der 

Komet sei 1. Grosse gewesen, ganz gewiss uberschatzt ist, da er in dem Bericht schon in den ersten Tagen 
als matt  wnd lichtschwach (subobscuro et raro lumine) bezeichnct ist. 

1590 M 5 log r\ A/, 

Miirz 5 \2\ -3'3 
(5-3) 
U'3i 

6 1 -3'1 4' 1 

7 1 -2-9 .>•') 

Mitte 4'4 

Dass die Zahlen 71/, untereinander nahezu iibereinstimmen, ist von vorne herein zu crwarten, weil 

der Komet an alien 3 Tagen gleich gross geschatzt wurde und diese 3 Beobachtungstage so nahe an 

einander liegen, dass die K'eductionsgrossc 51ogrA fast dieselbe ist; die nahe Ubereinstimmung ist daher 

in dicsem Fallc kein Bewcis fur die Richtigkeit der Werthe von M.. 

Den Grad der Wahrnchmbarkeit des Kometen findet man am sichcrstcn aus seinem Verschwinden fiir 

das blossc Augc, und zu dicsem Zweck konnen die Bemerkungen, mit denen Tycho seine Mittheilung an 

den Landgrafen von I lessen schliesst, beniitzt werden. 
Nach dem 6./16. Marz wurde der Komet nicht mehr gesehen und war schon an dicsem Abend so 

schwach, dass er sich mit den Instrumenten nur schwer beobachten liess, denn selbst gute Augen 

konnten ihn kaum sehen, weil das Mondlicht seinen ohnchin schon unansehnlichen Korper noch mehr 

schwiichte. 

Denkschrlften der mathem.-naturw. CI. I.Xlll. lid. 56 
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442 Johann Holetschek 

Um diese Angabe als Extinctionsbcobachtung bentitzen zu konnen, muss man eine Annahme dariiber 

machen, um welchcn Betrag die Wahrnchmbarkoit des Kometen durch das Mondlicht vermindcrt worden 

sein mag. Da bis zum Vollmond nur noeh 4 'Page fehlten, dilrfte der Komet nicht schwiicher als 5. Grosse 

gewesen sein (denn sonst hatte man ihn bei Mondschein vvohl gar nicht m'ehr gesehen), aber auch nicht 

heller als 4. Grosse (denn sonst hatte man ihn vvohl besser gesehen); nimmt man demgemass 1'iir den 

16. Marz als Helligkeit 4,p5 an, so erha.lt man als reducirte Grosse Mx = 5"'G. 

Eine mchr verliissliche Extinctionsangabe liegt in dcr vveitcren Bemerkung von Tycho, dass der 

Komet nach dem Vollmond, u. zw. »circa dies medietatem Martii proximo anteccdcntcs«, also jedenfalls 

zvvischen dem 12./22. und 15./25. Marz, obwohl abends vor Aufgang des Mondes sorgfaltig nach ihm 

ausgeschaut vvurde, nicht mehr zu sehen war (nullum prorsus vestigium extabat). 

Der Komet muss demnach in dicscn Tagcn schon nahc an der G. Grosse oder noch schwachcr 

gewesen sein und es ergibt sich, da 5 log rA in diesen Tagcn (insbesondere an dem willkurlich 

angenommenen 24. Miirz) nahezu null ist, auch fur die reducirte Grosse nahczu 6"1. 

Die zvvei Ictzten, aus dem Unsichtbarwerden abgcleiteten Zahlcn gcben den Grad dcr Wahrnehm- 

barkcit des Kometen jedenfalls genauer als die aus den directcn Grossenschatzungcn abgeleitetc Zalil 4"-'4; 

und wenn man schon auch dicscr Zahl cin kleincs Gewicht zuerkennen will, so darf man sich von 

Mx = 6"1 doch nicht weiter entfernen, als bis ctwa Ml=51/i
m, Auf Grand dieses Ictzten Werthes ergibt 

sich fur den 5., G. und 7. Miirz als Wahrnehmbarkeit des Kometen ungefahr 21/4
m, eine Zahl, wclchc zvvar 

nicht mit dem Wortlaut, vvohl aber mit dem Wescn dcr Beschrcibung von Tycho stimmt, da cin Komet, 

der so gut wie ein Stern 2. bis 3. Grosse wahrzunehmen ist, immerhin einen so grossen scheinbaren 

Durchmcsscr haben kann wie die Sterne 1. Grosse. Es diirfen also die Grosscnschiitzungen von Tycho 

bei diesem Kometen nicht als Helligkeitsgrade, sondern nur als Durchmesserbestimmungen aufgefasst 

werden. 
Reducirt man die drei directcn Angaben iiber den scheinbaren Durchmcsscr auf A = 1, so hat man: 

'59° n A 
Marz     5 3' o-S 

7 *Sli o-9 

11 3 i'3 

also im Mittcl D{ — 1 !0; dicscr Durchmcsscr bczieht sich natiirlich nur auf die mit blossem Auge sicht- 

barc kernartige Lichtvcrdichtung. 

Berechnune der Schwciflange: 

•590 C C 

Miirz 5 7<l:>° C042 
6 to 0-054 
8 2 0'0I2 

Da die Erde am 24. Februar/G. Marz durch die Ebene der Kometcnbahn gegangen ist (L = ^), so hat 

Brandes untersucht, ob sich vicllcicht cine Abwcichung der Schweifaxe von der Bahnebcnc zeigt, und 

hat aus den zu diesem Zvveck allerdings nicht hinrcichend sichercn Bcobachtungen von Tycho als 

Neigungswinkel ctwas mchr als ?>" gefunden, welches Resultat aber aus dem eben angefuhrten Grunde 

sehr zvveifelhaft ist. 

1593- 

Mx = Vv0. 

Ein Komet mit einer schr klcinen Periheldistanz, dcr nach dem Pcrihcl in der nordlichen Circumpolar 

gegend des Himmels in die Erdniihe gekommen ist. 

Balm von Lacaill c : 

T      1593 Juli 18-575, ff-^ = 12°4/
) ft = 164°15', / = 87°58', log^=8-94994 
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Grosse mid Helligkeit dcr Kometen und Hirer Schtveife. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

143 

1593 

•iiiii        30-5 
August       4" 5 

23-5 
31 -s 

September  2'5 

115 
110 

<S8 
10 

329 
325 

I     A r ° 45 
5i 
69 
74 
54 

+ 49 

X 

ioyc 14' 
104 5» 
89 1 

59 2 

5 49 
355 40 

P 

+ 22e 5'' 
29 9 
46 4 

59 52 
60 4 

•1 57 23 

X-I 

i8°i4' 

27 33 
54 4 
9i 45 

152 42 
164 48 

log r 

9-699 
9-811 
9 • 969 
0-047 
o-110 
o-123 

log A 

9-898 
9-841 
9 ' 720 
9-660 
9-672 
9-686 

5 log M 

ioiu3 
98-1 
83-0 
64-9 
44-6 
40 • 4 

Vollmond: August 11, September 10. 

Dor Komet ist zu Zerbst in Anhalt von einem ehemaligen Assistenten Tycho Brahe's, Chr. Hansen 

aus Ribe in Jutland (Christiernus Johannes Ripensis) beobachtet vvorden. Auf der Insel Hveen ist er 

nicht beobachtet, ja nicht einmal gesehen worden, und zwar, wie in Gassendi's Tychonis Brahei vita, 

lib. IV gesagt ist, wegen fortwahrender Chasmata, d. i. Nordlichter, welchc am nSrdlichen 1 limmel, durch 

vvelehen der Komet ging, cine Art heller Morgenrothe hervorriefen; von besonderer Grosse kann er also 

schon aus diesem Grunde nicht gewesen sein. In China (Biot S. 56; Williams Nr. 338) hat man inn 

zuerst am 20./30. Juli gesehen; ausserdem ist abcr nur noch ein einziger Beobachtungstag, namlich der 

'.)./19. August genannt. 
Ripensis hat denKometen zum erstenmal am 22.Juli/1.August, /Aim letztenmal am 24. August/3.Sep- 

tember gesehen; »circa 25. diem Augusti totus efflagra'vit«. Diese Beobachtungen (Friis, Tychonis obser- 

vatiohes septem cometarum) enthalten nebst den Ortsangaben aueh ftinf Grossenschatzungcn, vvelche sich 

zum Theil auf die Grosse, /Aim Theil aber auch auf die Helligkeit des Kometen beziehen. 

Am 25. .luli/4. August kam dcr Komet an Grosse den Sternen 3. Grosse gleich. Am 6./16. August 

morgens iibertraf er an Helligkeit (lumine) cincn Stern 4. Grosse, wahrend er anderseits Sterne 3. Grosse 

an Uml'ang iibertraf, aber minder eompaclcs Licht hattc; angenommen 3"'3. Am 13./23. August war der 

Komet dem Stern 7 Cephei (3,p4) an Licht, Grosse und Fafbe ahnlich, aber duster und blass; angenommen 

3'!7. Am 22. August/1. September (nach dcr Deutung von Pingre in der Nacht vom 31. August zum 

I. September) war dcr Komet an Grosse dem Stern J Cephei gleich, in Bezug auf seine geringe Helligkeit 

(lumen rarum ct obseurum) ungefahr den Sternen C Cephei (3'"5) und e Cephei (4"'2) iihnlieh; angenommen 

l'"0.  Am 23). August/2. September kam dcr Komet an Licht und Grosse den Sternen 6. Grosse gleich. 

Die Reduction dicscr Grossenschatzungcn i'iihrt zu dem folgenden Resultat: 

1593 

August 

September 

4 
16 

23 
31 

M 

3 

4-0 

6 

5 loj;M 

-1-7 
-i-6 

-i'5 
— 1 • 1 

— 1 • 0 

M1 

4'7 
4-9 

5'2 

5'i 
7-0 

Wahrend die vier ersten VVcrlhc von Mi unter einander rccht gut stimmen, wcicht dcr Ictzte von 

dem Mittel aus tlen vier ersten, M{ = 5-0, urn zwei GrSssenclassen ab. Dicse ganz unzulassigc Differenz 

vcrlangt eine nahere Untersuchung. Wiirc sic recll, so miisste die Helligkeit des Kometen in den zwei 

Tagen vom 31. August bis /Aim 2. September eincn Sprung fiber zwei Grossenclasscn gemacht haben; ein 

soldier ist /war immerhin moglich, abcr durch die Angabe cines cinzigen licobachters doch zu wenig 

verbiirgt. Viol wahrscheinlicher ist es, dass die grosse Differenz von einer Vcrschicdenhcit in dcr 

Schatzungsvvcisc des Beobachters hcrriihrt, und cs zcigt sich in der That, dass dcr Komet am let/ten 

Tage nach einem andcren Princip geschatzt ist, als an den vorangehenden. Wahrend er namlich an den 

vorangehenden Tagen be/uglich seines Helligkeitseindruckes mit bestimmten Fixsternen, u. zw. anschei- 

nend rccht sorgfiiltig verglichcn ist, crschcint er am 2. September ohne Angabe eines bestimmten Ver- 
gleichsternes in die 6. Grosscnclassc, also in die der schwaehsten Fixsternc, cingerciht. Nun war abcr der 

Begriff der  (i.   Grosscnclassc in   fruheren Zciten,   namentlich  in  dcr vortcleskopischcn Zcit,  ein  ctwas 

f>G » 
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444 J oka nn 11old s c h c k, 

schwankender, indem manchcr Beobachter als Sterne 6. Grosse einfach diejenigen bezeichnet hat, welche 

fiir sein Auge an der Grenzc der Sichtbarkeit standen. Man darf dahcr diese Grosscnangabc nicht immer 

direct nach dem Zahlenwerth in Rcchnung Ziehen, sondern muss auch ctwa vorhandene storende 

Umstande zu ermitteln und zu bcriicksichtigen suchen. Was den Beobachter Rip ens is betrifft, so ist zu 

erwarten, dass cr sich an seincn Meistcr Tycho gehalten hat. Nun findct man in mchreren Sternbildern, 

namentlich in der an den Cephcus grenzenden Cassiopeja, cine grosserc Zahl von Sternen, welche Tycho 

in die 6. Grossenclasse einrciht, wahrend sic nach Argelander und Heis von der 5. Grosse, also 

wesentlich heller sind. Man wird dahcr, ohne mit der Angabe von Ripensis in einen ernstlichen Wider- 

spruch zu gerathen, Fur den Kometen am 2. September statt der 6. die 5. Grosse annehmen diirfen, und 

kommt durch diese ganz berechtigt erscheinende Annahmc den vicr ersten Grossenschatzungen wesentlich 

naher. 

Dass der Komet am 2. September zu schwach geschatzt ist, geht auch noch aus dem folgenden 

Umstand hervor. Der Komet wurcle von Ripensis nach dem 2. September auch noch am nachstfolgenden 

Tage, am 3. September gesehen, konnte aber nicht mehr beobachtet werden, u. zw. sowohl vvegen seiner 

Unansehnlichkeit, als auch wegen der Helligkeit des 1 lintcrgrundes (turn propter corporis rarilatem, turn 

propter subjecti loci luciditatem). Wodurch diese Helligkeit des Himmclsgrundcs bewirkt worden ist, ob 

durch das Licht des im ersten Viertel belindlichen, vom Kometen allerdings weit abstehenden Mondcs, 

oder clurch die Dammerung, oder vielleicht durch ein Nordlicht, ist nicht gesagt und hier audi ziemlich. 

gleichgiltig; in jedem Fallc muss aber der Komet, wenn er trotz eincs hellen 1 lintcrgrundes gesehen wer- 

den konnte, wesentlich heller gewesen sein, als von der 6. Grosse, und wenn das der Fall ist, so ist er 

auch am vorhergehenden Tage, am 2. September, noch nicht von der 6. Grosse, sondern heller, u. zw. 

mindestens so hell oder noch heller als am 3. September gewesen. Da aber nicht ermittelt werden kann, 

um welchen Betrag die Helligkeit des Kometen am 2. und 3. September durch die storenden Umstande 

vermindert worden ist, so crscheint es angezeigt, die lctzte Grossenschatzung ganz ausser Acht zu lassen, 

und als reducirte Grosse dasMittel aus den vier ersten, unter einander ganz befriedigend stimmenden Wer- 

then, Af, = 5'"0, anzunehmen. 

Es ist einigermassen beachtenswerth, dass man auch dann, wenn man fur den ersten von den Chi- 

nesen angegebenen Tag der Sichtbarkeit, fiir den 30. Juli, den Erfahrungcn gemass die 3. Grosse annimmt, 

als reducirte Grosse 5"'0 erhiilt. 

Der sehr lichtschwachc Schweif war am 25. Juli/4. August 41/2° king, woraus sich c = 0"05 ergibt. 

Am 6./16. und 9./19. August war vom Schweif nur noch eine Spur, und am 22. August/1. September gar 
nichts mehr zu schen. 

1596. 

M, = 4•6. 

Dieser Komet ist in der Niihc des Perihels in der nordlichen Circumpolargegend des Himmcls bci 

ziemlich geringer Elongation von der Sonne beobachtet worden. Es stehen nur wenigc brauchbare Orts- 

bestimmungen zur Vcrfugung: Drci von Tycho, u. zw. von Juli 17/27, 21/31 und Juli 24/August 3, 

zwei Aligncments von Maestlin vom 22. und 27. Juli (siehe Pingrc 1, S. 562), und zwei minderwerthige 

Angaben von Rothmann, u. zw. von Juli 21/31 und Juli 25/August 4; die letzteren, welche man eben- 

falls bci Pingrc lindct, sind urspriinglich von Sncllius als zweiter Anhang zu seiner Schrift fiber den 

Kometen 1618 II veroffentlicht worden (S. 155: Descriptio cometac, qui anno 1596 mensc Julio fulsit). Die 

aus dicscm sparlichen Beobachtungsmaterial berechneten Bahnen sind jc nach der Wahl der Beobach- 

tungen nicht unwesentlich von einander vcrschieden, stimmen aber wcnigstens bcziiglich dcrPerihcldistanz 

ziemlich nahe uberein. Die folgenden Elcmcntc sind von Hind aus den drci Bcobachtungcn von Tycho 

abgeleitet (Astr. Nachr. Bd. 23, S..229): 

T= 1596 Juli 25-2208, w—ft = 59826'14//f, ft = 330020'49", j = 128° 1'50", log q =9-753702. 
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GrSsse mul Helligkeit der Kometen unci Hirer Schtveife. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

445 

1596 

Juli 

August 

Am 8. August war Vollmond. 

24-5 
26-5 

3'S 

147° 
1 S3 
166 

X \-L 

+ 40° 
45 

+ 35 

I32"25' 
138 23 
'53    9 

31 '24' 
30 52 
26 47 

-I- 10°26' 
14 29 

4 21  35 

log r log A 

9'754 
9'754 
9-782 

9-857 
9-892 
0'024 

5 l(>S ''A 

- 1 • 9 
1 '8 

>°3V5 
96 • 4 
69-2 

Tycho hat den K'ometcn zum erstenmal zu Kopcnhagcn am 14./24. Juli gesehen, bemerkt aber, dass 

ihn andcrc schon drei Tage friiher, somit schon am 11./21, Juli gesehen haben; zu Uraniborg hat er ihn 

vom 17./27. Juli an bcobachtct (Schumacher, Astr. Nachr. Bd. 23, S.371; Friis, Tychonis observationes 

septcm cometarum). Seine Beobachtungen enthalten drei Grossenschatzungen. 

Am 14./24. Juli crschicn der Kopf vvie die Sterne 2. Grosse, ungefahr wie die Sterne im grosser! Baren, 

besonders vvie der untcrc von den zwei im Riickcn vorangehenden (anschcinend (3); ich nehme 2"'5 an. 

Der Schweit war schr lichlschvvach (rara ct tenuis); als Schweiflangc gibt Tycho 3 bis 4 Spannen an, 

welches unbestimmte Mass er auch beim K'ometcn von 1585 gcbraucht hat. 

Am I6./26. Juli kam der Komet den Stcrnen 3. Grosse gleich. 
Am 24. Juli/3. August war der Komet schwach und schwer zu sehen, an Grosse kaum einem der 

Sterne im hintcrcn Fuss des grosscn Baren gleichkommend; da dicse Sterne v und | Ursae majoris sind, 

soil fur den Kometen 8"'5 angenommen werden. 

Am 27. Juli/6. August abends wurde der Komet zum lctzten Mai gesehen, konntc aber mil den Instru- 

menten nicht mchr bcobachtct wcrdcn, u. zw. sowohl wegen seiner Lichtschwache, als auch wegen der 

Dammerung und des Mondlichtes. 

Die Reduction der drei Grossenschatzungen licl'ert: 

1596 M SlogM       ,W, 

Juli        24 2-5 -1-9 4'4 

26 3'o -1-8 4'8 

August    3 3'5 — 1 -o 4'5 

Mitlcl 4-6 

Der letzte Beobachtungstag, der 6. August, kann zu eincr bestimmten Folgcrung iiber die Helligkeit 

des Kometen nicht verwendet werden, wcil der Komet nicht nur wegen seiner llelligkeitsabnahme, son- 

dcrn auch wegen der Dammerung und des Mondlichtes unsichtbar geworden isl. Andererscits liisst sich 

aber aus dicsem Umstand die Folgcrung ziehen, dass der Helligkcitseindruck des Kometen durch die 

obigenZahlen wahrscheinlich nicht iiberschatzt ist, und dass somit diescZahlen auch als Grade derWahr- 

nehmbarkcit angeschen werden konnen. 

Die Chinescn haben nur cine einzige mit einem Datum verschene Beobachtung iiberliefert (Biot S. 56; 

Williams Nr. 339). Der Komet wurde am 20. Juli/5. August im Nordwesten gesehen; er war wic cine 

grosscKugcl, also in cicrDammcrung schcinbar ohnc Schwcif, und schicn 1 Fuss lang zu scin. Ein andcrcr 

Tag ist nicht genannt. 

Nach Santucci (Pingrc I, S. 560) soil der Komet vom 11. Juli bis zum 12. August gesehen wor- 

den scin. 

LJnter den wenigen Aiilzeichnungen von Rothmann ist von einigem tnteresse, dass bei der Beobach- 

tung am 25. Juli/4. August der Mond die Sterne 3. Grosse verdunkelte (lunae lumen Stellas 3. magn. ob- 

fuscans), und dass sich der Schwcif am 21./31. Juli, als der Komet bei X= 148°, |3 = +27,/i!
0 stand, 

gegen den letztcn Stern im Schwcif des grosscn Baren crstreckte, aber etwas gegen Wcstcn abwich, so 

dass er der Sonne nicht genau cntgegengeselzt war. 
luir die Liinge des Schweifes habe ich nur cine einzige direct vervvendbare Angabe gefunden, namlich 

die, dass nach Santucci die grosste Schweifli'tnge 4° war; wird dicse Lange auf den 26. Juli vcrlcgt, so 

crgibt sich 6- = O05. 
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446 Jo h a it n Ho letsckek, 

Aus der unbestimmten Angabe von Tycho lasst sich zwar keine bastimmte Vorstellung iiber die 

Lange des Schweifes gewinnen, wohl aber aus seinen Zeichnungen, namentlich aus der ersten. Gauss 

findet (s. Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher, Bemerkung zum Brief vom 19. Juni 1845) als 

Schweiflange 6°52', wonach Tycho's Sparine (spithama) etwa 2° war; aus der scheinbaren Lange C=6°52' 

ergibt sich als wahre Lange c = Q-09. 

Aus den zwei anderen Zeichnungen von Tycho, vvelche die Lage des Komelen und seines Schweifes 

gegen die Sterne des grossen Baren veranschaulich'en, wlirde sich aber einc viel grossere Schweiflange 

ergeben, falls die eingezeichneten Striche die Schweiflange andetiten sollten; die Schweiflange ware nam- 

lich nach der einen dieser Zeichnungen (Schumacher Fig. 2; Friis Fig. 38), vvelche zum 16./26. Juli 

gehort, ungefiihr 20°, und nach der anderen (Schumacher Fig. •>; Friis Fig. 39), vvelche zum 21./Ml. Juli 

gehort, sogar 30°. Es scheint jedoch, class die eingezeichneten Striche nicht die Lange, sondern bios die 

Richtung ties Schweifes angeben sollen. 

Dass der Schweif selir lichtschwach gewesen ist, macht auch die folgende paradox ausseheiulc 

Bemerkung von Mylius (Pingre I, S. 500) erklarlich: Der Schweif crschien auf den ersten Blick ziemlich 

lang, schien aber, wenn man ihn fester betrachtete, zu verschwinden. Diese bekannte Erscheinung, dass 

lichtschwachc Objecte beim schiel'en llinsehen leichter wahrgenommen werden, als bei directer Betrach- 

tung,  ist auch schon von Maestlin  an dem Kometen von  1580 bemcrkt worden. 

Die Bahn des Kometen von 1506 zeigt einigc Ahnlichkeit mit der des Kometen 1845 III (T = Juni 5); 

liir cine Identitat erscheint mir aber die Differenz zwischen den Periheldistanzen (dort g" = 0'51 bis 0-57, 

hier aber nur q =0"40) zu gross. 

1607. (Der Halley'sche Komet.) 

M, = 4"1:!. 

Diese Erscheinung des Halley'schen Kometen hat mil der vom Jahre 1835 insofern einige Ahnlichkeit, 

als der Komet vor dem i'erihel in die Erdnahe gekommen und zur Zeit des Perihels in <.\cii Sonnenstrahlen 

verschwunden ist.  Bahn von P.essel (Monatl. Corr. Bd. 10, S. 438): 

J=:1607 Oct 26-72244, n—£ = 107° 2'18", £ = 48°40'28", * = 162°47'43", logq =9-769358, 

e=0- 967089. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1607 

September 21 ' o 

!5*3 
i'3 
9 • 3 

()ctober 

"3 

•6 

>i.;" 
146 
211 
236 
240 
241 
241 

i 43 
48 
27 

-1-   1 

s 
I [ 

— 12 

iocS°3o' 
131 1 
197 9 

233 1 
238 (1 
242 9 
242 17 

•2o°37' 

32 33 
36 S3 
20 

'5 
9 

I    8 

l-L 

69' 
5i 

-  9 
37 
38 
32 
29 

log r log A      5 logrA 

9-978 

9 '947 
9'9°3 
9' <s44 
9-817 

9-773 
9-769 

9 • 601 

9-4SI 
9-441 
9-716 
9-827 
0-022 
0-070 o-8 

85?8 
I06-2 
I30-0 
I09-I 

97'2 
67 • 8 
57'7 

Vollmond: September 5, October 5. 

Der Komet ist in China (Biot S. 56; Williams Nr. 340) am 1I./21. September entdeckt und am 

2./12. October zum letztcn Mai bcobachtet worden. Kepler in I'rag wurde am 16./26. September abends 

durch einen I'ekannten auf den Kometen aufmerksam gemacht; er schreibt (Opera omnia, herausgeg. von 

Frisch, Bd. 7, S. 63): Ich sah einen Stern untcr dem Baren, grosser als die iibrigen durch Fernglilser 

betrachtet (per perspicilla intuitus), der mir ohne Fernglas Licht wie die iibrigen Fixsterne auszusenden 

schien. Nach ciner Bemerkung von Kepler ist der Komet von eincm Monch in Schvvaben schon am 2.'!. Sep 

tember gesehen worden. 

Nach Longomonta n us (Astronomia I )anica, Appendix) hafte der Komet am L8./28. September einen 

ziemlich langen und hellen Schweif (caudam satis longam densamque), und kam an scheinbarerGrSsse dem 

Jupiter,  hinsichtlich seines matten und blassen Aussehens  aber dem Saturn  gleich.   Dieser hauflg wieder- 
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Grttsse und Helligkeit dcr Kometen unci Hirer Schweife. 447 

kehrenden, im Allgemeinen recht unsicheren Vergleichung kann in dem vorliegenden Falle eine andere, 

bestimmtere Vergleichung an die Seite gestellt werden, namlich' die Angabe von Lower, dass der Kern 

(Stern) des Kometen am 17./27, September so gross war, wie die Sterne im grosser! Barer), somit 2. Grosse. 

Die Beobachtungen von Lower sind gemeinschaftlich mit denen von Harriot zuei'st von Zach im 

I. Supplementband zum Berliner Jahrbucb veroffentlicht worden; da aber hier mehrere Stellen des Manu- 

scriptas unrichtig gedeutet sind, so hat Rigaud diese Beobachtungen abermals herausgegeben, u. zw. als 

Appendix zu ^Miscellaneous works and correspondence of James Bradley«, Oxford 1832, S. 511. Diese 

neue Ausgabe ist fiir Helligkeitsuntersuchungen insofern ein besonderer Gewinn, als sich in derselben drei 
Zahlen, welchc Zach fiir Tagesstundcn gehallen hat, als Orosscnschalzungcn herausstellen. Aus dieser 

neuen Ausgabe geht auch noch hcrvor, dass die von Zach einem gewissen Torporley zugeschriebenen 

Beobachtungen in dcr Wirklichkeit von William Lower sind; man sehe dariiber auch die Monatsschrift 
-The Obscrvatory«, Bd. 14, S. 347 u. 421. 

Harriot hat fiinf Grossenschatzungen gemacht, namlich: 

September 21/October 1:   Corpus acquale Arcturo; angenommen 1'!'0. 

September 28/ October 8:   Corpus lucidum 2. magn. 

September 29/October (,):   Corpus 2. magn. et satis clarum. 

October 3/ 13:   Corpus minus 2. magn.; angenommen 2"'8. 

October l3>/23:  Corpus=jt? fere; dap = C Ophiuchi war, kann fiir den Kometen 2'"8 angesetzt werden. 

Diese Angaben scheinen sich allerdings zum Theil mehr auf die Grosse als auf die Helligkeit des 

Kernes zu beziehen, diirftcn aber doch auch den Helligkeitseindruck des Kometen, d. h. seines Kernes in 

derselben Wcise vcranschaulichen, wie andere Schatzungen, welche sich auf den Kern eines Kometen 
beziehen. 

Mit tier letzfen Angabe stimmt auch die von Kepler (Opera omnia, Bd, 7, S. 37 unci 123), dass dcr 

Kopf, welcher gegen das Ende der Erscheinung immer kleiner vvurdc, am 22. unci 26. October in der 

Abenddammerung mehr wie ein Nebel als wie ein Stern, fast gleich dem Stem im Knie des Ophiuchus zu 

sehen war; da, mit dieser Bezeichnung nur C (2"'8) oder TJ Ophiuchi (2'!l(i) gemeint sein kann, warderKomet 

nahc von der Crosse 2"-'7. 

Reduction der Grossenangaben: 

[607 M 5 log rL\ M: 

September 27 2'0 -3"' 5'i 
October r 1 '0 -3-3 4'3 

S 2-0 -2-3 4'3 

9 2'0 — 2' 2 4-2 

[3 2-3 -i-8 4'i 

23 2-8 — 1 -o 3'8 

Die Zahlen Mv namcntlich die zwei aussersten, zcigen eine deutliche Zunahme der reducirten Grosse 

gegen das Perihel; dagegen kOnnen die zu October 1 bis 13 gehorenden Zahlen direct zu einem Mittel, 

My — 4^2, vercinigt werden, welches zulallig auch dem Cesammtmiltel M{ = 4'!'3 recht nahe kommt. Es 

sei hei'vorgehoben, dass die meisten Crossenschatzungen, aus denen dieser Werth abgeleitet ist, 2 bis 3 

Wochen vor dem Perihel gemacht sind. 
Fragt man nach dcr Helligkeit, welche dcr Komet am 21. September, als er von den Chinesen zum 

erslcn Mai gesehen wurde, gehabt haben mag, so darf man wegen des Ganges in den Zahlen M, nicht 

das Mittel verwenden, sondern muss eine andere, gut beobachtete Erscheinung des Kometen zu Rathe 

Ziehen, und dazu eignet sich wieder die Erscheinung von 1885. Dem 21. September 1607, 35-7 'Page vor 

dem Perihel mit log r r=z !)• 08, an welchcm 'Page der Komel zum ei'sten Mai gesehen wurde, enlspricht im 

Jalire 1885 del' 1 1. October, an welchcm 'Page der Komet, da er am vorhergehenden 'Page von dcr 2. Crosse 

und am nachl'olgenden noch heller als von der 2. Crosse war, die Helligkeit 1*7 gehabt haben durfte; da nun 

LogA am 1 I. October 1835 0-28, am 21. September 1607 aber 0-60, somit urn 0-32 grosser war, so folgt 
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448 Johann Holetschek, 

aus dieser Vergleichung, dass der Komet am 21. September 1607 bei einer Helligkeit von l"-'7-f- l'!'G = 3'p3 

entdeckt wordcn ist, ein Resultat, das mit unseren Erfahrungen rccht gut stimmt. 
Der Schweif zeigte sich ahnlich wie im Jahre 1835, in welchcr Erscheinung der Komet ebenfalls vor 

dem Perihel in die Erdnahe gekommen ist, nicht besonders hell oder lang; nach den Angabcn der engli- 

schcn Beobachter ist die grosste Liinge am 29. September/9. October beobachtet worden: 

1607 lieobachlcr        C c 

October   9       Lower 5\ 1°      005 
Harriot        7 0-065 

Kcplcr (a. a. O., S. 123) konnte den Schweif am ersten Abend »prae oculorum imbecillitate« nicht 

sehen, obwohl ihn andere sahen; er erkannte iibcrhaupt den Komcten nicht clurch den Schwcil', sondern 

durch den Ort und die Auffalligkeit (quantitas) des Kopfes. Als er spater den Schweif wirklich sah, 

bemerkte er, dass derselbe besser zu sehen sei, wenn man nur seitlich und nicht direct hinblickt; 

bezuglich des Grundes dieser Erscheinung verweist er auf die Optik. Nach dem Vollmond, also nach dem 

5. October, war der Schweif, obwohl der Mond nocli hell war, besser zu sehen, cinmal kurz, dann wieder 

plotzlich lang, bis zu 8° und 10° schimmcrnd »ut virgac chasmatum«; die Maximalli'tngc von c diirftc dem- 

nach 0- 10 bis 0• 12 gewesen sein. Als dcr Komet gegen den Abendhimmcl ri'icktc, war dcr Schweif nicht 

mehr zu sehen. 
Nach den Untersuchungen von Bran des war die Zurilckbeugung des Schwcifcs am 7. October 10'/.,0, 

sonst aber nahezu null. 

1618 I. 

M, = 5m (?). 

Dieser   Komet   stand   zur  Zcit   des   Pcrihcls   in   den   Sonncnstrahlen,   u.   zw.   diesseits   dcr   Sonne 

(/„- -Z^rfclSO* =—8°, /;„-- +9°), trat aber bald nach dem Perihel am Morgenhimmel aus den Sonncn- 
strahlen hcraus und wurde sodann cincn Monat lang gesehen. Bahn von Pingre, bcrechnct aus Kepler's 

Beobachtungen: 

7=1618 Aug. 17-133, «—& = 24°55', & = 293°25', i = 2l'28', logq = 9-71010. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1618 a 0 X P x   1 . logf log A 5 log r& T 

August       25-0      .... 147° 
139 
135 
128 

38 

+ 44 

i38°46' 
129 52 
12s  5o 
119  19 

1   I7°20' 
21 12 
22 26 

+ 23   38 

-I39"' 
28   51 
37 44 

— 62 49 

9-737 
9-793 
9-840 
O'OOI 

9-732 
9-782 
9 • 820 
9-923 

•   2-7 
2 • 1 
1-7 
0-4 

'37°o 
no-6 
96-2 
65'3 

Am 4. September war Vollmond. 

Der Komet ist nur von Kcplcr in Linz beobachtet wordcn (Opera omnia, hcrausgcgcbcn von F risen, 

lid. 7, S. 75). Die erste Entdeckung ist vom 25. August datirt, an wclchcm 'Page der Komet zu Kaschau 

in Ober-Ungarn gesehen wordcn ist. Vom 27. August an wurde er in dem Standlagcr bei Linz gesehen; er 

ging vor dcr Sonne um 3h morgens auf und hatte einen von Ost nach West gerichteten, also von der 

Sonne abgewendeten Schweif. Als Kepler diese Nachricht am 31. August erhaltcn hatte, suchtc er gleich 

am niichsten Morgen, also am 1. September, nach dem Kometen, konnte ihn aber wegen dcr dicken Luft 

und in Kolge seines schwachen Gesichtes erst nach liingerer Zeit finden. Dcr Komet war jedoch, auch 

wenn man die hier genannten st()renden Umstande beriicksichtigt, nach dcr Bcschreibung von Kcplcr 

kein besonders auffallendes Object mehr; seincn Schweif hatte er schon nahezu ganz vcrloren, und auch 

der Kopf war lichtschwach. Bemerkbar machte er sich durch den Schimmer seines noch iibrigcn Schweifes, 

der aber so gcring war, wie der Schimmer irgend einer Stellc in der Milchstrasse; er war kurz, aber breit, 

wie ein Bcsen oder eine Biirste (specie scoparum vestiariarum) und in die llohe gcriehtet. 

Am 0. September konnte K-cpler den Schweif mit blossen Augen nicht mehr sehen; im Fcrnrohr 

erschien  der Komet ziemlich  gi-oss, wie  einc  kleine Wolkc, aus welchcr kurze Pfaare  (trunci brevissimi 
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Grdsse and Helligkeit dcr Kometen mid ihrcr Schweife, 1 19 

crinium) hervorragtcn. Am 8., 10. und 12. September konnte der Komet wegen des Mondlichtes von den 

umstehendcn Fixsterncn nicht geniigend untcrschicdcn wcrden. Am 23. September crschien er im Tcleskop 

»villosus, lato ct brevissimo capillitio, nebulosus, non micantc lumine«. Nach dem 25. September verlor 
inn Kepler ganz aus den Angcn. 

Durch tlicse Beschreibung wird also das bestatigt, was Kepler schon in dcr Einleitung hcrvorhebt, 
namlich dass der Komet im .September schon so lichtschwach (obscurissimus) war, dass er kaum von dem 

aufmerk'samsten Astronomen, geschweige denn vom Volk bemerkt wurde. 

Nimmt man mit Rucksicht auf den ziemlich tiefen Stand des Kometen und das schwache Gcsicht 

Kepler's an, dass dcr Komet am 25. September noch die Helligkeit eines Sternes von dcr Grossc 4l/%
m bis 

5ra gchabt hat, so erhalt man als reducirte Grossc TV" bis 5'/gm; unter dieser Annahme ware dcr Komet am 

25. August wic ein Stern von der Helligkeit 2'/./" crschicncn. 

Wic lange dcr Schwcif war, ist nicht angegeben; nimmt man liir den 1. September C=5° an, so 

erhalt man c = 0'05, also cine massige Lange. Da der Schwcif bei dcr Entdeckung vcrmuthlich rccht 

anschnlich, dagegen am 6. September mit blossen Augcn kaum mehr zu sehen war, scheint dcr Komet 

hauptsachlich in Folge seiner Annahcrung an die Sonne ein besonders auffallcndcs Gestirn geworden zu 

sein, und nach dem Perihel mit zunehmendem Radiusvector seine Auffalligkeit rasch verloren zu haben. 

Mehr und zwar Verlasslichcs durfte aus den wenigen Mittheilungcn von Kepler wohl kaum abzu- 

leitcn sein. 

1618 II. 

ilf, = 4*8. 

Dieser Komet ist unter den bcrechncten Kometen des Jahrcs 1618 dcr zwcite, wird aber von Pingre 

und auch schon von Kepler als dcr drittc Komet dieses Jahrcs bezeichnct, als dcr zwcite dagegen 

derjenige, wclchcr in Europa vom 10. bis zum 29. November u. zw. wegen seines sQdlichcn Standes als 

Schwcif ohne Kopf gesehen worden ist und anscheinend mit dem in China (Williams Nr. 370) vom 

24. November/4. December an durch 19 Tagc geschencn »wcissen l)unst« identisch ist. 

Dcr Komet 161811 hat cine ziemlich klcine Periheldistanz (qzz0'39) und ist cincn Monat nach dem 

Perihel in cine ansehnliche Erdnahe gekommen, in wclchcr er langere Zcit vcrblicbcn ist. Besscl hat aus 

mehr als 40 Beobaehtungen von 1618 November 29 bis 1619 Janner 21 die folgendc Bahn berechnet 

(Berliner Jahrbuch fur 1808, S. 113): 

7=1618 Nov. 8-3572, rc—& = 287°21'11", ft = 75°44'10", ? = 37°11'31", logq=Q-590556. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1618/19 

November 25-5 
29-5 

Dcecmbcr 2-5 

Janncr 

7 
9 

14 
16 

19 
20 

23 
7 

224" 
221 

221 

220 

217 
216 

213 
211 

210 

209 
207 

'85 
H7 

-170 

7 
- 4 
+ 2 

'7 
23 
36 
41 
47 
49 
54 
72 

+ 77 

227' 
22] 
219 
21 (1 

20S 
204 

193 
189 
l8l 
179 

170 45 
'3° 54 
in 4 

2 

17 
46 
39 
8 

26 

58 
16 

44 
8 

P 

— 0"25' 
+ 8 44 

11 14 
16 
29 
34 
45 
49 
53 
55 
5« 
(12 

+ 57 

26 
34 
32 
28 
8 

43 
o 

1 2 

6 

'7 

\-L 

— i6°4o 
26 28 
29 o 
34 9 
47 46 
53 3° 
69 3 
75 48 
86 23 
90 o 

101 26 

-156  36 
I     !(><)     I') 

log r 

9-775 
9-827 
9-840 
9-863 
9-918 
9-938 

9-983 
o-ooi 

0-024 

0-032 

0-054 

0-147 
0-215 

og A  5 log rA 

623 

581 
574 
562 

555 
560 

588 
604 

631 
640 
670 
821 

949 

3'o 

-3"° 
-2-9 
-2-9 
-2-6 
-2-5 
— 2 I 

— 2-0 

-i-7 
-i-6 
-1-4 
— o- 2 
+ o-S 

i5i?6 
136-9 
132-9 
124-8 
105-2 

97-9 
8i-6 

759 
68-3 
66 o 

59-7 
39'3 
30-6 

Vollmond:   1618 December 2 und 31. 

Beobaehtungen: 

Cysat,  Mathemata Astronomica de loco, motu,  magnitudine et oausis Cometae,   qui  sub finem 

anni  1618 et initium anni  1619 in coclo fulsit, 

Denkschrlften dcr mathem.-naturw. CI. I.XIII. Bd. 

Auctore J, B. Cysato, S. J., Ingolstadii 1619. 
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If)!) Johann Holetsckek. 

Harriot, im ersten Supplementband zum Berliner Jahrbuch, einige Correcturen dazu in ^Miscellaneous 

works and correspondence of James Bradley«, Oxford 1832, S. fill) (Appendix). 

Kepler, Dc cometis libelli tres (Opera omnia, herausgegeben von Frisch, Bd. 7). 

Longomontanus, Astronomia Danica, Appendix. 
Willebrordi Snellii descriptio Cometae, qui anno 1618 mense Novembri primum effulsit, Leiden 1619. 

Der Komet ist Ende November am Morgenhimmel mit grosser Helligkeit aufgetaucht und nach 

Kepler zuerst am 14./24. November von Max Marsilius zu Budweis in Bohmen gesehen worden; er 

riickte allmalig in die nordliche Circumpolargegend und entschwartd den Augen der meisten Beobachter 

Mitte Janner Kill). Die Chinesen (Biot S. 56; Williams Nr. 341) haben inn vom 16./26. November bis 

zum 25. Deccmber/4. Janner beobachtet, also nicht so lang wie die aufmerksameren Europaer. 

Betrachten wir zunachst die in diesen Beobachtungen enthaltenen directen und indirecten Helligkeits- 
angaben. 

Nach Harriot war der Komet am 20./30. November morgens kleiner als Spica, kaum dem Arctur 

gleich, und am IK/21. December von der .'!. Orosse; von diesen beiden Angaben bcnCitze ich nur die 

letzte. 

Nach Longomontanus war der Komet am Morgen des 21. November/1. December, 2\\. Novem- 

ber/;?. December und 24. November/4, December etwas grosser als Spica, cine Angabe welche von der 

ersten H arriot'schen nicht wesentlich verschieden ist. Zum letzten dieser Tage ist bemerkt, class der 

Kopf zwar noch immer grosser als Spica war, aber in der Morgendammerung nicht solange sichtbar blieb; 

ahnlich war am 28. November/8. December morgens im Zwielicht noch Arctur zu sehen, als der Komet 

schon unsichtbar geworden war. Die Lichtstarke des Kometen war somit bestimmt schwacher als die eines 

Sternes I. Grosse. Am 5./15. December 2h morgens erschien der Komet kleiner als der Stern 3. GrSsse 

•( Bootis; es kann somit fur den Kometen 3'"3 angenommen werden. 
Nach Cysat ubertraf der Kopf des Kometen am 1. December morgens an schcinbarer Grosse einen 

Stern I. Grosse, hatte aber mattes und blasses Licht. Am 10. December abends wurde zum ersten Mai 

cine vvesentliche Abnahme der Helligkeit des Kernes (Sternes) bemerkt, so zwar, dass der Schweif an der 

Anfangsstelle (a principio) heller war als der Kopf. Am 27. December abends war wegen lies Mondlichtes 

die Coma (hier offenbar der Schweif) nicht zu sehen, obwoh! es so heiter war, dass auch die Sterne 

6. Grosse dcutlich zu sehen waren; auch der Kopf war scliwcr zu sehen, nicht grosser als ein Stern 

t. Grosse und viel schwacher als die Qbrigen Sterne. Oberhaupt war der Komet an diesem Abend bezuglich 

seiner Lichtschwache der Milchstrasse und den nebeligen Gestirnen sehr ahnlich; am 28. December 
morgens,  bei Abwcsenheif des Mondes, war er jedoch viel grosser und heller. 

Am 28. December abends war wegen des Mondscheines vom Kometen nichts zu sehen, obwohl die 

Sterne (5. Orosse sichtbar waren. VVcnn die zwei Angaben liber die Sichtbarkeit der Sterne (i. Orosse 

wortlich zu nehmen sind, so muss das Licht des Kometen im Vergleich zu dem der Sterne recht matt 

gewesen scin. 

Am 3. Janner abends war nach Cysat der Kopf des Kometen noch immer von der 4. Grosse oder 

auch etwas grosser, vvenn das »plumbeum jubar affusum« hinzugezahlt wird. 

Zum letzten Mai wurde der Komet am 22. Janner lh morgens beobachtet, worauf mehr als 8 Tage mit 

truber Witterung folglen; spater war vom Kometen nichts mehr zu sehen. Demzufolge war der Komel am 

22. Janner jedenfalls schon sehr schwach, aber doch noch nicht an der aussersten Grenze der Sichtbarkeit; 

seine Helligkeit diirfte demnach zwischen o'/^'" und (i"L, also vielleicht 5^7 gewesen scin. Fast ebenso lang 
seheint auch Schickard den Kometen beobachtet zu haben, indem seine Zeichnung bis zum 18. Janner 

reicht (Kepler,  Opera omnia,  Bd. 7, S. 89). 

Auffallend friih schliessen the Beobachtungen von  Snellius.  Dieser hat den Kometen vom 2. bis zum 

24. December fiinfmal,  nach diesem Tage aber nur noch ein  einziges Mai,  namlich am 27. December mor 

gens beobachtet u. zvv. weil der ,Komel  von Tag zu Tag an Helligkeit und Grosse abnahm   (splendore el 

magnitudine remitteret)  und mit den Instrumenten nur schwer beobachtet werden konnte. 
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Grosse und Helligkeit dcr Kometen und ihrer Schweife. 

Reduction der Grossenschatzungen : 

45! 

1O1S December 14(1 
20-7 

1 iii')    .lannci' 3'3 
21 • 7 

Beobaehter it 

Longomontanus    . 3 • 3 
I [arriot 3"o 

Cysat 40 

» 5'7 

5 log '.A A/, 

— 2' 1 5  4 
1 • 6 4-6 

-0-5 4'S 
+o-8 4-9 

Mittel 4-8 

Das Mittel Ml = 4ip8 stellt alle Grossen- odor Helligkeits-Angaben weit innerhalb dcr zulassigen 

Unsicherheitsgrenzen dar. Fiir den 7. Janner, an welchem Tage dcr nur mit einem schwachen Gesicht 

ausgestattete Kepler den Kometen zum letzten Mai als Nebelschimmer (splendorem quasi nebulosae 

convqlutionis) gesehen hat (Opera omnia, Bd, 7, S. 88), ergibt sich die Gesammthelligkeit 4^6. 

Fiir Ende November und Anfang December, in wclchcr Zeit dcr Komet nach den oben rriitgetheilten 

Angaben ungefahr so gross wie ein Stern 1. Grosse war, erhalt man die 2. GrSsse; ob das als Dberein- 

stimmung oder Nichtubereinstimmung betrachtet werden soil, muss dahingestellt bleiben, vvcil sich die 

Vergleichungen mit Sternen 1. GrSsse offenbar auf den Durchmesser und nur wenig oder gar nicht auf die 

Helligkeit bezichen. Ubertrieben ist wohl die Angabe von Habrecht (Ilevclii Cometographia S. 340), nach 

wclchcr dcr aus drci Lichtkrciscn (dcm ausscren, sebimmcrnden, dem mittleren, hcllcrcn, und dcm inncrcn, 

hellsten) bestehendc Kopf am 21. November morgens einen solchen Glanz von sich gegeben haben soil, 

dass er der Erdc mehr Licht zugesendet hat, als die Venus in dcr Erdnahe. Solltc sich dieses Datum auf 

den neucn Kalender bezichen, so ware die erstc Sichtbarkeit des Kometen mit den Angaben anderer 

Beobaehter nicht lcicht in Obereinstimmung zu bringen; wenn es sich aber, was viol wahrschcinlichcr ist, 

auf den alien Kalender bezieht, d. h. mit dcm 1. December identisch ist, an welchem 'Tage dcr Komet 

schon allgemcin gesehen worden ist, so ist zu bemerken, dass aus den Angaben anderer Beobaehter cine 

SO bedeulende Helligkeit nicht hervorgeht. 
Angaben iiber den Durchmesser des Kopfes fur das IVeie Augc babe ich bei drci Bcobachtern gefunden. 

Cysat hat  den   scheinbaren Durchmesser  tics Kopfes  mit  einem Radius  astronomicus an 4 Tagen 

bestimmt und dabei am Morgen des 8. December 6 Minuten, am Morgen des 7., 9, und 10. December 6 bis 

7 Minuten gefunden; diescn vier Angaben  zul'olge war der auf A = 1   reducirte scheinbare Durchmesser 
2!2 bis 2!,r). 

Nach Sncllius (S. 38) war der bcobachtetc Durchmesser 4 Minuten (4 scrupula). 

Longomontanus hat bei seiner Berechnung der Grosse des Kometen als scheinbaren Durchmesser 

3 Minuten angenommen. Das ist aber kein directes Messungsresultat, sondern beruht darauf, dass der 

Kopf des Kometen zur Zeit seiner ersten Sichtbarkeit nach der Schatzung dieses Beobachters etwas 

grosser als dcr Stern 1. Grosse Spica (nach der Scala von Tycho 2' Durchmesser) gewesen ist; die 

Reduction auf A = 1 gibt D, = I ! I. Aus tier wesentlichen Differenz zwischen den Angaben von Cysat 
und Longomontanus lilsst sich die Folgerung Ziehen, dass tier Ictztere wahrscheinlich nur die hellste 

Stelle ties Kometenkopfes, tier erstere auch die umgebende Ncbclhiillc bcri'icksichtigt hat. 
Die ungewohnlichen Phanomene, wclchc Cysat am Kopf des Kometen mit dem Kcrnrohr gesehen 

hat, werden clwas spater zur Sprache kommen. 

Die scheinbare Schweiflangc war iin December nach den Angaben der meistcn Europaer 30° bis 70°; 

da der Schweif den Chinesen 10 Fuss lang zu sein schien, so hat sich bei dieser Abschatzung die schein- 

bare Liinge cincs Fusses iiber 3° bis 7° erstrcckt. Am 29. November morgens, einem dcr ersten 'Page, an 

dencn der Komet beobachtet worden ist, wurde tier Schweif von Kepler in Linz 30°, von Bcobachtern in 

Wien und Rom aber .r>8° lang gesehen. Nach Snellius (S..43) war die Liinge am 1 1, December 50°. 
Das grossle Anwachscn zeigte die scheinbare Schweiflange gegen den 9. December, last zu dersclbcn Zeit, 

in wclchcr die Erde durch die Ebene dcr Kometenbahn ging; es war nairlich am 7. December L=:?J. In 

dieser Zeit schien der Schweif gcradlinig zu sein; nach Cysat war er am 7. December morgens nicht 

mehr gekrummt, sondern fast wie ein gerader Balken und erst am 17. December morgens wieder merklich 

gekrummt. 
57* 
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452 Johann Holetschek, 

Die grosste scheinbare Schweiflange ist von Longomontanus am 30. November/10. December 

morgens beobachtet worden. Als namlich der Komet um l1' morgens fast gleichzeitig mit dem Mond auf- 

gegangen war, reichte der Schweif iiber den Scheitelpunkt bis zu einer Elongation von 104°, namlich bis 

zu den Sternen in der linken Hand des Fuhrmann, wurde aber, als der Komet hoher gestiegen war, rasch 

kurzer. Da fur diesen Tag 7 = 97°54', also die Bedingung 7 > C nicht erfiillt ist, so zeigt sich recht auf- 

fallcnd, dass der Schweif nicht die geradlinige Fortsetzung des Radiusvectors gewesen sein kann, sondern 

zuriickgebeugt und vermuthlich auch gekrummt gewesen ist. Die Zuriickbeugung kann aus den Beob- 

achtungen nicht erkannt werden, weil wie schon gesagt die Krdc nahe an der Ebene der Kometenbahn 

stand, darf aber daftir in der durch Erdc, Sonne und Komet bestimmten Ebene licgcnd angenommen 

werden; die wahre Schweiflange ist demnach, vvenn man den Schweif geradlinig annimmt und <p 

unbestimmt lasst: 

A sin C 
~ sin (7— C+tp)' 

Wahlt man fur <p die Werthe 30°, 40° und 50°, so erhalt man fiir c in derselben Reihenfolge 0-87, 

0*63 und 0'51; da sonach die wahre Liinge c auch bei einer Zuriickbeugung von 50° noch immer sehr 

gross ausfallt, so scheint nicht nur die Zuriickbeugung, sondern auch die Kriimmung des Schwcifes cine 

bedeutende gewesen zu sein. 

Brandes hat die Zuriickbeugung nach den Beobachtungen von Cysat und ciniger anderer Bcob- 

achter bestimmt und als Minimum verschiedene Werthe zwischen 10° und 20°, als Maximum sogar 56° 

gefunden, wahrend das Mittel aus den cinigermassen sicheren Zahlen tp = 24° ist; siehc auch die Unter- 

suchung von Brcdichin in den Annalcs dc l'observatoire de Moscou, V, 2. 

Die Schweifbeobachtungcn von Cysat sind iiberhaupt die besten und zahlrcichstcn. Sie sind von 

Cysat gemeinschaftlich mit vicr Gchilfen gemacht (eramus, qui id observabamus, quinque) und reichen 

vom 1. December bis zum 16. Janner. Sie sind doppelter Art, indem einerscits der Schweif in die 

betreffenden Sternbildcr eingezeichnet, andercrseits die Liinge des Schweifes im Text auch direct in Graden 

gegeben ist. Brandes hat sich bei semen Untersuchungen an die Zeichnungen gchaltcn, da es ihm haupt- 

sachlich um die Gestalt und nur nebenbei um die Liinge des Schweifes zu thun war; auch die fiir den 

24. December angegebenen zwei Langen 25° und 30° sind der Zeiehnung entnommen. 

Die von Brandes gefundenen Langen habe ich durch 20'0 dividirt und in der folgcnden Ubersicht 

zusammengestellt. Um aber auch die direct angegebenen Langen wenigstens angenahert zu vcrwerthen, 

habe ich dicselben ohne Riicksicht auf die Zuriickbeugung in wahre Langen umgcsetzt und in die fol- 

gende Zusammcnstcllung mit aufgenommen. lis zeigen sich nun, wie man sicht, mitunter sehr betnicht- 

liche Differenzen. Diese konnen zwar zum Theil daher riihren, dass die einen diescr Zahlen aus den 

Zeichnungen, die anderen aus den in Graden angegebenen Langen abgeleitet sind, der eigentlichc Grund 

liegt aber darin, dass bei der vereinfachten Rechnung die Zuriickbeugung ausser Acht gelassen ist. In der 

That sind die Untcrschiede besondcrs dort sehr gross, wo die scheinbare Schweiflange dem Winkcl 7 sehr 

nahe kommt, wo somit die Differenz (7 — C) klcin ist, so dass also die Unsicherheit durch die Klcinheit 

des Nenners vergrossert wird. 

Sind fiir einen Tag zwei Zahlen nach den Angaben desselben Beobachters angesetzt, so bczieht sich 

die kleinerc auf den helleren, lcicht sichtbarcn Theil des Schweifes, die grossere aber auf jenc Liinge, bis 

zu welcher der Schweif in Momenten besondcrs durchsichtiger Luft geschen werden konnte. Solche 

s>Strahlenschiisse«, nach Kepler »fulgura«, waren nach dem Bcricht von Cysat besondcrs am 

24. December morgens sehr haufig. 

Uber die grosste scheinbare Breite des Schweifes hat Cysat die folgenden Angaben gemacht: 

7. December 2t/l", 8. December 3°,  17. und 18. December 2°, 24. December 4°, 29. December 2°. . 

Der Tag ist in der folgcnden Zusammenstellung von Mittag an (astronomisch) gezahIL 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und ihrer Schweife. 453 

1618 C c    c nach Brandos 161S/ 9 C c     t ' nach Brandos 

November 28 3°° 0-2I C27 Decembei 20 21° 0-22 o- 19 

58 °"33 o'34 22 - - o-o7(?) 

29 

30 22 0-15 

0"2I 

021 
23 (25 

bo - 
o-i9| 

0-31* 
December    1 - - o' 30 27 - - o-43 

6 57 0'38 0-30 28 35 o-g8 0-44 

7 
8 

58 

75 

o'4i 

0-78 

0-32 

0-47 
Ji'Liiner 3 - - fO-HJ 

16 56 0-98 jo'3M 
io-36J 

7 
12 

8 o-i8 o-12 

OT5 

17 54 I 'OO — 16 - - 0-15 

19 34 0*42 o-37 

Die bcdeutende, vviihrend der erstcn Wochen beobachtcte schcinbarc Schweiflange wird hinreichend 

crklart durch die giinstige Stellung des Kometen gegen die Erdc (A < 0 • 5, Y grosser oder doch nicht wescnt- 
lich klciner als 90°), die bedeutende wahre Schweiflange durch die reducirte Grosse 4"'8 in Verbindung mit 

dem Umstand, dass der Komet bei ziemlich klciner Periheldistanz (<? = 0-39) erst nach dem Perihel in die 

Erdnahe gekommen ist. Der Schweif hatte selbst am 16. Janner, als der Komet bei r=l,5 dem freien 

Auge cntschwand, noch immcr cine anschnliche Lange. 
Die von Cysat mit dem Fernrohre geschenen Phanomene sollcn hicr abgesondert betrachtet werden, 

weil sie einen bequemen Ubergang zu den von Hcvel beobachtetcn Kometen bilden. 

Ubcrdie von Cysat und Hcvel mit dem Fernrohre geschenen mchrfachen Komctenkerne. 

Cysat hat an dem Kometen 1618 II mit einem Doppelfernrohr (per tubum opticum, cumque geminum), 

von dem das cine 6, das andere 9 bis 10 Fuss lang war, cin »novum ct singulare capitis cometae phacno- 

mcnon« gesehen, namlich cine Theilung des Kernes in immer mehr Sternchen, und iiberdies cine fort- 

wahrende GrSssenzunahme bei glcichzeitiger Hclligkcitsabnahme des Kopfes. Diese Beobachtungen sind 

hauptsachlich durch Hcvel bekannt geworden, der sie in seine Cometographia (S. 341 und 342) auf- 

genommen hat, und zwar darum, weil cr selbst an den Kometen von 1G52, 1661 und 1064 mchrfachc 

Kerne gesehen zu habcn glaubte, welche Wahrnehmungen abcr durch andcrc Beobachter nicht bestatigt 

worden sind, weshalb cr cifrig bemtiht war, bestatigende Zcugnissc aus der friiheren Zeit bcizubringen; 

und da waren ibm eben die Beobachtungen von Cysat an dem Kometen 1618 II sehr willkommen. 

Obwohl nun so aussergewohnliche Erscheinungcn nach unscren gegenwartigen Kenntnissen nicht 

vcreinzelt dastehen, so ist es doch sehr sonderbar, dass sie geradc in jener Zeit besonders hiiufig gewesen 

scin sollen, in welcher sich das Fernrohr noch in der Kindheit befand; es soil daher bei diesen Beobach- 

tungen ctwas langer verweilt werden. 

Was die Angabcn von Cysat ilber mchrfachc Kerne betrifft, so bestchen sie in der Hauptsache darin, 

dass der Kern (nucleus), nachdem er am 1. und 4. December noch vollig rund und gleichmiissig hell 
gewesen war, am 8. December in drei oder vier Thcile von unregelmassiger Form gcspaltcn war, die am 

17., 18. und 20. December in cine noch grossere Zahl von Sternchen zerfallen schicnen, unter denen abcr 

drci besonders deutlich waren. Am 24. December schicn das Phanomen scinen Hohepunkt errcicht zu 

habcn; von den drei Sterncn wurdc nur ciner stetig gesehen, die iibrigen waren so zahlrcich, dass sie 

nicht gczahlt werden konntcn, waren aber nicht continuirlich zu sehen, sondern nur sprungweise, iihnlich 

wic die fi'ir das freic Auge an der Grenze der Sichtbarkcit stehenden Fixstcrne. Lcidcr wurdc der Komet 

nach diesem Tagc nicht mehr mit dem Fernrohr angesehen. 
Cysat hat dieser Beschreibung vier Zeichnungcn beigegeben, die abcr das Phanomen nicht glaub- 

wurdigcr machen, dcnn sic sind so schcmatisch angelegt, dass sic wohl kaum dem im Fernrohr Geschenen 

und noch viel weniger der Wirklichkeit entsprcchen konnen. Dies gilt namentlich von der drittcn und 

vierten Zcichnung; cs sind namlich auf der dritten Zeiclinung, welche zum 17., 18. und 20. December 

gchort, nebst drei grosscn noch ncun kleinc, und auf der vierten, welche zum 24. December gehort, nebst 
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454 Johann Holetschek, 

einem grossen nicht weniger als 18 kleine Sterne, u. zw. so deutlich dargestellt, vvie sic schon nach dem 

Wortlaut des Berichtes gewiss nicht gesehen worden sind. Offenbar hat der Verfasser mit diesen Zcich- 

nungen nicht eine naturgetreue Darstellung, sondern nur einc entfernte Vorstellung von dem im Fernrohr 

Gesehenen zu geben beabsichtigt. 

Cysat bemerkt, dass ein Mathcmatikcr Namens Chrysost. Gall gemeinschaftlich mit ihm bcobachtct 

hat, und dass sie das Phanomen oft cine halbe Stunde, zuvvcilen sogar cine ganze Stunde fortwilhrend 

bctrachtet haben, doch kann diescr zweite Beobachter nicht als unabhangiger Zeuge gelten, vvcil cr durch 

dasselbe Fernrohr gesehen hat. Andere wurden nicht zugelasscn wegen der Schwierigkeit, so lange Fern- 

rohre zu behandeln (ob difficultatem tarn longos tubos tractandi). 

Ubrigcns schcint das von Cysat bcni'itzte Fernrohr nur wenig Detail und auch das nur schr ver- 

schwommen gezeigt zu haben. Es geht dies aus den schr unvollkommenen Beschreibungen hcrvor, vvclche 

Cysat in demselben Kometenbericht vom Orionnebel und von der Krippc im Krcbs gegeben hat. Vom 

Orionnebel sagt cr wenig mehr, als dass derselbe einige auf cincn engen Raum zusammengedrangte 

Sterne enthalt und bezi'iglich seiner Gcstalt ctwas langlich ist. In der Krippc hat er mit dem Tubus ftlrif 

nebeligc Stcrnhaufcn mit cinigen dazwischen aufblitzenden Stcrncn geschen. Die cliesbcziigliche Stclle ist 

die folgenclc. 

»Cactcrum huic phaenomeno similis stellarum congeries est in firmamento ad ultimam stcllam Gladii 

Orionis; ibi cnim ccrncrc est (per Tubum) congestas itidem aliquot Stellas angustissimo spatio et circum- 

circa intcrquc ipsas stellulas instar albae nubis candidum lumen affusum; hacc inquam congeries stella- 

rum capiti cometae simillima est, nisi quod aliquanto oblongior. Non multum etiam absimilcs sunt huic 

capitis cometae phaenomeno quini stellularum cumuli, qui in unica Ncbulosa Cancri per Tubum spectantur, 

ex nubilo lumine constantes intermicantibus aliquot stellulis.« 

I'Tinf Stcrngruppen kSnnen ubrigcns in der Praesepc leicht nachgewiesen werden: 1. Die nordliche, 

wcit zerstrcute Gruppe, in wclchcr sich unter anderen die 2 Minutcn von einander abstehenden Sterne 7'"0 

BD.+20° 2158 =39 Cancri und 7"'3 +20° 2159 = 40 Cancri bclinden; 2. die bciden nur 1 Minute von 

einander abstehenden Sterne 7'!'3 BD. +20° 21 (5G unci 8"'5 +20° 21(55 in Vcrbindung mit dem Stern 7"'l 

BD. +20° 2172=42 Cancri, wozu auch der gegen Nordwcst stchendc Stern 7,!'() 151). +20° 2149=38 Can- 

cri gczahlt werden kann; 3. die drci nahe an einander stehenden Sterne 7'!'2 BD, +20° 2150, 8"'2 2152 

und 8'"2 2153; 4. die zwei Sterne 7'"2 BD. +20° 2171 =41 Cancri und 8'!'2 +20" 21(53 sammt den Sstlicb 

von ihncn stehenden Stcrncn; 5. die Gruppe der siidlichen Sterne, in wclchcr sich untcr anderen der Stem 

7"'0 BD. +19° 2009 bclindct. Es ist zwar moglich, dass Cysat einige diescr Sterne in andercr Wcisc zu 

Gruppen zusammengefasst, z. 11 die 3. und 4. Gruppe als einc cinzige Gruppe angeschen, daf'iir aber in eincr 

anderen, etvva in der nordlichstcn Gruppe, zwei Gruppen unterschieden hat, doch hat cine derartige ctwas 

abgeanderte Gruppirung hier wenig zu bedeuten; wichtig ist nur das cine, dass alle in diesen Gruppen 

cnthaltcncn hcllercn Sterne schon mit cincm klcinen Fernrohr deutlich getrennt werden konnen und nichts 

Ncbcliges zeigen. 

Zum Schluss wird der Kopf des Komcten von Cysat mit cincm Stcrnhaufcn im Sagittarius vcrglichcn, 

wclchcr offenbar der auch fur das freic Auge sichtbare Cumulus Messier Nr. 24 ist. 

Intcrcssant ist noch die Vcrgleichung des Kometenkopfes mit dem Saturn. Cysat schrcibl niimlich, 

dass die drei odcr vicr Sterne, in welche der Kometcnkern am 8. December gespalten schien, unter einan- 

der zusammcnhiingend waren (inter sc cohacrentcs), »quales solcnt apparere Saturni comites«. Dicsc 

»Begleiter« waren aber nicht, wic z. B. R. Wolf gemeint hat (Mitthcil. d. naturf. Gescllsch. in Bern, 1853, 

S. 351), zwei Monde des Saturn, obwohl Cysat, offenbar auf Grund diescr seiner Bcobachtungen, auch in 

seiner Darstellung des Weltsystemes dem .Saturn zwei Monde bcilcgt, sondern, wie aus der Bemcrkung 

»untcr einander zusammenhangend« ganz unzwcifelliaft hcrvorgeht, nichts andcrcs als die auch den 

anderen damaligen Beobachtern bekannten, undeutlich gesehenen Anscn des Ringes. >'.,    . 

Wie Hcvel (Cometographta S. 342) mitthcilt, soil Gottfried Wendcli n die Thcilung des Kernes, 

gleichfalls mit einem Teleskop, schon am 29. November geschen haben. Daraus folgt aber nach mciner 

Ansicht nur, dass das hier beniitzte Teleskop noch unvollkommencr gewesen ist, als das von Cysat. 
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Grosse und Helligkeit der Kometen mid Hirer Schweife. 455 

I level verweist anch auf Chr. Scheiner (Rosa Urslna S. 612), der die Theilungen des Kernes eben- 

falls gesehen haben soil. Scheiner sagt namlich, nachdem er die Hypothese ausgesprochen, die Kometen 

konnten wie die Sonnenflecken ihren Ursprung in der Sonne haben, Folgendes: >•... quemadmodum ex Cometa 

anni 1618 clarnm est, quem ego Aeniponti Telioscopio etiam observavi, et Pater noster Cysatus in editis 

suis pulchre ostendit. Nucleorum enim mutationes et varietates exhibuit tales, quales plane maculae solent.« 
ALIS dieser Slelle ist aber mit Bestimmthcit nur zu enlnehmcn, class Scheiner den Kometen mit einem 

Teleskop betrachtet, aber nicht, dass er die Theilungen des Kernes sclbst gcschcn hat, dcnn die Stelle 

kanri auch so aufgefasst werden, dass sich Scheiner hinsichtlich tier Theilungen nur auf das Zeugniss 

seines Ordensbrudcrs Cysat bcrult. 

Das zvveitc Phanomen, welches Cysat mit dcm Kernrohr am Kopf des Kometen gesehen hat, namlich 

die Zunahmc der Dimensioncn, war sowohl am Kern (nucleus), als auch an dcm ihn umgebenden Licht- 

saum (limbus, jubar), also Qberhaupt am ganzen Kometenkopf zu bemerken. Am 1. und 4. December war 

der Durchmesser des Kernes 2', die Brcitc des Limbus 3', somit der Durehmesser des ganzen Kopfes 8'. 

Am 8. December war der Durchmesser des Kernes 3' bis 4', am 20. December 5' bis (i'. Am 24. December 

erschien der Kopf am grosstcn; der Durchmesser des Kernes war namlich (:>', die Brcitc des Limbus 5', 

somit der Durchmesser des ganzen Kopfes 1(5'. Ls sei hier bemerkt, dass in I level's Cometographia 

(S. 343 346) der Durchmesser des Kopfes auch noch 1'iir andere, zwischenliegendc Tage gegeben ist; 

da aber diese Zahlen bei Cysat nicht vorkommen, so sind sic von Llcvcl offenbar nur durch Interpolation 

gefunden worden. 
Durch cine Anderung der Distanz von der Erde A kann die Zunahmc des KomctemDurchmessers 

nicht erklart werden, da der Komet nicht auf die Krde zugegangen, sondern im Gegentheil von ihr weg- 

gegangen ist; die Ursache der Vergrosserung darf also nur im Kometen sclbst oder im Kernrohr gesucht 
werden. 

Von besonderer Wichtigkeit ist der Umstand, dass das Lich-t des Kopfes wahrend des genannten Zcit- 

raumes immer schwacher (dilutius ac rarius) geworden ist; wahrend der Kopf im Kernrohr am 1. Dcccmber 

am kleinsten, dagegen am 24. December am grosstcn erschien, zeigte er sich fur das i'rcie Augc (in libera 

visione) am I. December am grosstcn, am 24. aber schon viel kleiner. Dieses l'hanomen crinncrl zwar 

lebhaft an dasjcnigc, welches an dem merkwiirdigen Kometen 181)2111 (Holmes) bcobachtet worden ist, 

darf aber mit demselben nicht in cine Linie gestellt werden, und zwar unter anderm darum nicht, weil der 

Komet 181)2 111 nach jcdem Liehlausbruch, insbesondere nach dem zvveiten, bis zur volligcn Unsichtbarkcit 

abgenommen hat, wahrend der Komet 1618 II, wie aus den Zahlen Mi hcrvorgehl, in seiner Cesammt- 
helligkeit nichls Ungewohnlichcs gezeigt hat. 

Es ist sehr befremdend, dass das angeblichc Grosserwerden des Kometenkopfes v<m keinem anderen 

Beobachter erwahnt wird. Freilich sind die meistcn Beobachtungen mil blossen Augen gemacht, aber cine 
Vergrosserung des Kometenkopfes von 8' auf 1(3', also auf die Halfte des scheinbaren Monddurchmessers, 

oder cine Vergrosserung des Kernes von 2' auf 6' hiltte man nach mcincr Ansicht doch bemerken 
miissen. 

Am massgebendsten crscheinen mir die Beobachtungen des aus Tycho's Schule hervorgegangenen 
Longomontanus. Dieser hat den Kometen vorn 21. November/I. December bis zum 1S./28. December 

im Ganzen 13mal bcobachtet und auch einige Grossenschatzungen gemacht, welche zum Theil schon 

weiter oben beniitzt worden sind. Wahrend tier ersten Tage sehatzte er den Kometen auf 3/im Durch- 

messer, namlich ctvvas grosser als a Virgin is. Am 5./15. December aber erschien ihm der Komet (offenbar 

der Kopf) schon kleiner als cin Stern 3. Grosse, hatte somit nach der Gr5ssenscala von Tycho wenig 

mehr als 1' im Durchmesser; an diesem Tage hat Longomontanus den Kometen auch durch cin 

»specillum opticum* angesehen, aber nichls weiter bemerkt, als dass das »COrpUS comelicum valdc lividum» 

gewesen ist.  Am 14./24. December (Mond im ersten Vierlel) war der Komet »admodum extcnuatus«. 

Die hier deutliCh ausgesprochenc Abnahme stimmt mit dem, was Cysat mit blossen Augen gesehen 

hat, so gut ubcrein, und stent anderseits mit dcm Wachslhum, welches Cysat mit dem Kernrohr gesehen 
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456 Johauu Holetschek, 

hat, so sehr im Widerspruch, dass cs kaum mchr zweifelhaft bleiben kann, welchc von diesen Beob- 
achtungen recll sind. 

Der Umstand, dass dcr Komet im Fcrnrohr immcr grosser, in dcr Wirklichkcit aber, wcnigstcns fur 

das blossc Augc, immcr kleiner und schwachcr gcworden ist, gibt auch einen Fingerzeig zur Beurthcilung 

des ganzen im Fcrnrohr gesehencn Phanomens. Es sieht namlich so aus, als ob die Lange des Fern- 

rohres durch irgend wclche Ursachcn, viclleicht durch die Kalte, geiindert, aber die Einstellung in den 

Focus nicht corrigirt worden ware. Ob dieser Vcrdacht berechtigt ist, muss allerdings dahingestcllt blei- 

ben; wenn er es aber ist, so sind die zahlreichcn scintillirenden Sternchen nur deshalb gesehen worden, 

wcil dcr Kopf im P'crnrohr immcr undeutlicher, wenn auch grosser, geworden ist. 

Es ist sehr bedauerlich und auch beclenklich, dass Cysat nach dem 24. December, an welchcm Tage 

die Dimcnsioncn und iiberhaupt allc im Fcrnrohr gesehenen Phanomene noch intercssanter, als an den 

frtiheren Tagen geworden waren, den Kometen mit dem Fernrohr nicht mehr angeschen hat, wahrend er 

doch die Ortsbestimmungen mit blossem Auge bis zum Unsichtbarwerden des Kometen fortgesetzt hat; er 

sagt nichts weiter als:  »Atquc hoc die ultimo per tubum obscrvare licuit«. 

Ahnlich wic Cysat hat auch Hcvcl mit dem Fernrohr mehrfache Kometenkernc gesehen. Hier sind 

aber cinige Umstandc zu beinerkcn, aus dencn rccht dcutlich hcrvorgeht, dass bci dicscn Beobachtungen 

die Unvollkommcnheit des Fernrohres eine grosse Rolle gespielt haben muss. 
Bctrachtet man die Kometenzeichnungcn von Hcvcl, so flndet man, wic berechtigt dcr bekanntc 

Ausspruch von R. Hooke ist, welchen ich hier nach dem Citat von Olbers (Monatl. Corr. Bd. 25, S. 8) 

anftihre: »So wie Hcvcl die Kometen abbildet, hat gewiss nie ein Komct ausgeschen.« Man sieht nam- 

lich nur auf sehr wenigen Zeichnungen eine kernartige Lichtverdichtung, dagegen auf den moisten eine 

ubergrosse, von einem verhaltnissmassig schmalen Saum umgebene Scheibe, welchc bci den zucrst beob- 

achtctcn Kometen in der Regel anscheinend planlos mit Fleckcn betupft ist. 

Was die tibermassige Grosse der Lichtverdichtung anbclangt, so diirfte von ihr wohl dassclbc gclten, 

was Ncwcomb in seiner Popularen Astronomie bei Gelegenhcit des von Gassendi 1681 bcobachteten 

Mercur-Durchgangcs sagt: »Die unvollkommenen Fernrohre der damaligen Zeit umgaben jedes glan- 

zendc Object mit einem Streifen diffusen Lichtes, welches desscn schcinbarc Grosse bedeutend vcr- 

mehrtc.« 

Aber auch die gesehenen Theilungen sind hochst wahrscheinlich nicht recll gewesen. Hcvcl's Zcich- 

nung des Kometen von 1652 (Cometographia S. 327) sieht so aus, dass man gewiss nicht von Theilungen 

dcs Kometen, sondern nur von Flccken oder Tupfen reden kann. Von den Theilungen, welchc Hcvcl an 

dem Kometen von 1664 gesehen hat (Prodromus cometicus), haben die mit verschiedenen, zumTheil rccht 

guten Fernrohren ausgerusteten Beobachter in Rom mit Bestimmtheit nichts gesehen. Es ist iiberdies beach- 

tenswerth, dass Hevel von mehrfachen Kernen nur bci solchcn Kometen spricht, welchc cine grossere 

I'Tache dargeboten oder iiberhaupt keinen stcrnartigen Kern gczcigt haben, wic z. B. dcr von 1652, wah- 

rend er anderseits bei einem Kometen, der einen scharf hervortrctenden Kern hatte, wie dcr von 1665, 

oder hauptsachlich in dcr Dammerung zu sehen war und daher kleiner als in der finsteren Nacht 

erscheinen musste, wie der von 1672, eigens hcrvorhebt, dass derselbe nur einen einzigen Kern gehabt 

hat. Ein auffallendes Beispiel fiir diese Scheidung ist der Komet von 1661, an welchem Hcvcl am crstcn 

Beobachtungstag nur einen einzigen Kern, und erst spater, als der Komet schon weiter aus dcr Damme- 

rung herausgeriickt war, mehrere Kerne gesehen hat (Cometographia S. 720 und 721, Zeichnung S. 458). 

Es schcint demnach, dass die Sichtbarkeit von vielfachen Kernen durch den Mangel cines sternartigen 

Kernes, also durch das Vorhandensein eines grosseren, scheibenformigen Kernes begiinstigt worden ist. 

Am meistcn vcrdachtig erscheint mir dcr Umstand, dass Hcvcl nur an den crstcn dcr von ihm bcob- 

achteten Kometen, namlich an dencn von 1652, 1661 und 1664, mehrfache Kerne gesehen hat, an den 

spateren aber nicht mchr. Es ist nun sehr bcachtenswerth, dass in diese.Ubergangszeit die crste wesent- 

lichc Verbesserung dcs Fernrohres fallt, welchc untcr andcrcm die Entdcckung der wahrcn Form des 

Saturn-Ringcs,   der  sogenannten   Cassinischcn  Trennung   und   dcr  hcllcrcn Saturn-Satclliten   zur Folgc 
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Grdsse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schweife. 457 

hatte.  Die Entdecker und Beobachter dieser Objccle berichten niehts von vielfachen Kometenkcrnen, und 

nach dem Jahre I(i(M horen solche Angaben, wie schon angedeutet, auch bei Hevcl auf. 

Vereinzelt kommen sic allerdings auch noch spater vor, sind aber durch die iiberwiegende Mehrzahl 
der verlasslicheren Beobachter nicht bestatigt worden. So sagt z. B. ein Beobachter des Kometen von 1707, 

der Kern dessclben sei unterbrochen crschicnen, als ob es mehrere 1< 1 cinc Korper Oder Flecken auf der 

Oberflache gewesen witren, und in ahnlicher Weise sollcn sich in dem Kopf des Kometen von 1742 durch 

Femglaser vicle helle Punkte gezeigt haben, wahrend doch kein verlasslicher Beobachter von Theilungcn 

berichtet. 

Ubrigens kommen derartige Beschreibungen sogar in der Cegenwart vor und durfen auch hier 

nicht immer buchstablich genommen werden. Uber den Kometen 1892 I schreibt z. B. der Beobachter in 

Jena am 31. Marz (Astron.Nachr. Bd. 134, S. 207): »Der sehr helle Komet hat (in einem 7'/2zolligen Refractor) 

das Aussehcn eines Slernhaufens« und in ahnlicher Wcisc der Beobachter in Hamburg am 10. August 

(a. a. 0. S. 394): »Manchmal schcint es, als ob der Kern (in einem Refractor von 97a Zoll Offnung) aus 
mchrcrcn, zwei Oder drei, Kernen bestande, doch lasst sich dies auch mit starkercr Vcrgrosserung nicht 

bestimmt constatiren.« Dieser Komet ist abcr nach den Berichten der mcistcn, ebenfalls mit guten oder 

noch besseren Instrumenten vcrschencn Beobachter nur wie cin heller kugeliormiger Ncbcl ohnc Spur 

ciner Theilung crschicnen. Und vvenn auch thatsachlich der Kopf den Einclruck eines sehr gedrangten 

und reichen Sternhaufens gemacht hat, so hatte man die cinzelnen Sterne mit den Kernrohren von Cysal 

und 1 level gewiss noch weniger gesehen, als mit einem Refractor der Gegenwart. 

Nach einer Bemerkung von Winnecke (Pulkowaer Beobachtungen des hcllen Kometen von 1862, 
S. 36, enthalten in den Memoires der Petersburger Akademie) konnten die Wahrnehmungcn von mehr- 

I'achen Kernen durch Cysat, Ucvel und andere auf cin Phanomcn zuruckgefuhrt werden, welches er 

an dem Kometen 1862 111 beobachtet hat. Die Ausstromung aus dem Kern zeigtc niimlich an ihrem Ende 

einen ovalen, zur Mitte heller werdenden Meek, dessen Helligkeit an cinzelnen Tagen so betrachtlich war, 

dass man nach der Ansicht von Winnecke zur Pointirung bei Ortsbestimmungen gewiss die Mitte dieses 

Fleckes gewahlt haben wiirde, wenn der klcine Kern des Kometen ausgeloscht ware. 
Reelle Theilungen von Kometenkcrnen in mehrere Kerne sind in unserem Jahrhundcrt allerdings schon 

mchrmals beobachtet worden, doch konnen dieselben mit dem, was mit den ersten Fernrohren des 17.Jahr- 

hunderts gesehen worden ist, nicht in cine Linie gcstcllt werden, denn iiberall, wo solche Theilungen mit 

Bestimmtheit stattgefunden haben, so namentlich an den Kometen von Biela, 1882 II, 1889 V, waren nur 

wenige, aber dcutlich und wcit von einander geschiedene Kerne odcr Nebcnkometen zu sehen, nicht aber 

cine solche Mcnge von wirr durcheinander tanzenden Sternchen, wie sic von Cysat geschildert und 

gczeichnct worden sind. 

Nach alldem erscheint der Schluss gerechtfertigt, dass Theilungen eines Kometcnkcrncs, obwohl sic 

im IS). Jahrhundcrt schon mchrmals thatsachlich beobachtet worden sind, bei den Kometen des 17. Jahr- 

hunderts wegen der Unvollkommenheit der damaligen Fernrohre zu wenig verbiirgt sind, als dass man sic, 

wie cs z. II Schiaparelli in seinem Sternschnuppenwerk gethan hat, als erlauternde Beispiele fiir die 

Auflosung von Kometen heranziehen konnte. 
Nach dieser gemeinschaftlichen Betrachtung der von Cysat und I level gesehenen mchrfachen 

Komctenkerne gehen wir zum ersten der von I level beobachtcten Kometen, zu dem von 1652. 

1652. 

Mx — (>"' 3. 

Dieser Komet ist bald nach seinem Perihcldurchgang nahczu in Opposition mit der Sonne und dabei 

m cine bedeutendc Erdnahe gekommen. Bahn von llalley, berechnet nach Hevel's Beobachtungen: 

T— 1052 Nov. 12-6593, %—& — 300°8'40", ft = 88° 10', i - 

Denksohrlften der matlicm.-naturw. CI. LXIII  lid. 

79° 28', log? = 9-92814. 
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458 Iohcti,<u Holeischck, 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1652/53 

I Iceembcr 15' 5 . 
20'4 . 
23"4 . 
26-4 . 

i-5 • 
243 • 
3-5 • 
()•<) . 
97 • 

Janner 

"'I 

71 

57 
48 
38 
38 
37 
34 
33 

- 7 
•I 18 

32 
44 
45 
46 
48 

[ 49 

20c 22' 

68 2 

59 5 
54 42 
5° 37 
5" 19 
49 58 
49 18 
49 1 

7' 33' 
29 43 

— 2 0 

1 13 26 
27 7 
28 2 

29 22 

3i 56 
-1 33 42 

/. / 

11 r 26' 

-1 •158 iS 
146 17 
138 5' 
12.S 30 
127 25 
125 48 

H 
I 22 

1 iS 35 

o-oi 7 
o 03S 
0-051 
o • 064 
o • 091 
0-094 
o • 100 

o • 113 
o 125 

9-223 
9-115 
9-219 

9'356 
9'577 
9 • 600 
9-633 
9-708 
9'773 

5 log /-A 

•3-8 
4-2 

3'6 
- 2 • 9 
-1 • 7 

•i'S 
-1' 3 
-0-9 

-0-5 

T 

66?2 
32-2 

29- 1 

35'3 
41-6 
41 • 9 
42'2 
42-6 

42-5 

Vollmond:  1652 December 15,  1653 Janner 14. 

Dcr  Komet   ist   in   Folee   seiner bedeutenden Crdnahe unter eincm sehr grossen Gesichtswinkel 

erschienen und hat zu z.ahlreichen Durchmesserbestimmungen Veranlassung gegeben. Nach 1 level, der 

ihn in seiner Cometographia (Liber I —VI) sehr ausfiihrlich beschrieben hat, erschien er am 20. December 

kaum kleiner als die Mondscheibe, hatte somit nahe 30 Minuten im Durchmesser, cine (irossc, welche 

dcm Beobachter so unerwartet kam, dass er nach Bestatigungen dieserWahrnehmung durch dieZeugnisse 

anderer Beobachter suchte, rind in der That auf S. 324 und 325 vier Beobachter anftihren konnlc, namlich 

VVcndclin in Tournay, Malvaticus in Bologna, Christianus in Giessen und einen englischcn Arzt zu 

Alepo in Syrien, die alle in dcr Zeit vom 18. bis zum 21. December den Kometen so gross vvic den Mond 

gesehen haben. Wir kSnnen aber jetzt hinzufugen, dass diese Zeugnisse nicht nothig gewesen waren, da. 

uns die Beobachtungen von I level sclbst, namentlich wenn sie ohne Fernrohr gemacht sind, mehr gelten, 

als die Angaben seiner Gewahrsmanner. 
Auf S. 327 gibt Hcvcl cine Art Ephemeride fur den Durchmesser dcs Kometen, worin aber die 

meisten Zahlcn nur durch interpolation zwischen den beobachteten Grfissen abgeleitet, also blosse Rech- 

nungsresultate sind; ich habe daher auf A= 1 nur diejenigen reducirt, welche durch wirkliche Beobach- 

tungen, sci es durch Mcssung oder durch Schatzung, gefunden worden sind. Die Ictzte diescr Beobach- 

tungen, angcstellt am Morgcn ties 10. Janner, ist mil dcm Teleskop gemacht, wobci dcr Komet an (Irossc 

Sterne der 1. (Irossc ubcrtraf, aber an Licht viol schwacher war. 

Schatzunc 1652 December 

1653 Janner 

20-4 

23'4 
26 -4 

2-3 

6-6 

9"7 

Messung 

Schatzunc 

3"' 

•"l 

3!9 
(25 bis 27 4'3 
(23 » 24 53 
| 7 •  8 3'° 
i  5 2-6 

4 2-4 

Mittel  3  6 

Ausser dcm lieiicht vnn I level habe ich audi nocb cinige andere durchgesehen, aber nur in den 

Beobachtungen von Arcieri in Rom (mitgetheilt von Zach in der von Lindenau und Bohnenberger 

hcrausgcgchencn Zeitschrift fiir Astronomic, Bd, I, S. 93 und 94; siehe auch Nature, Bd. 21, S. 164) vcr- 

vvendbare Angaben gefunden. Nach Arcieri, der den Kometen mit eincm Teleskop von i) Palmen beob- 

achtet hat, ware dcr scheinbarc Durchmesser dcs Kometen im Gegensatz zu I level's Beobachtungen in 

den ersten Tagen betrachtlich gewachsen; es ist namlich fur den 10. December 10', fur den 21. December 

15', und fiir den 22. December 20' als scheinbarer Durchmesser angegeben. Diese Zunahme ist aber wahr 

schcinlich nicht rccll, sondern diirfte ihrcn Grund darin haben, dass dcr Komet in den erstenTagen wegen 

seines tiefcren Standcs (am 10. December 5 = —14°, am 22. December aber schon 8=+15°) kleiner 

erschienen ist. 

Unter den vveitercn Bemerkungen von Arcieri konnen zwei, namlich dass der Komet am I. Janner 

an scheinbarer (Irossc kaum ein^m Stern der 4. rind am .'!. Janner kaum eincm Stern dcr 5. (Irossenclasse 

gleichzukommen schien, als Helligkeitsschatzungen angesehen vverden, und liefern unter dieser Annahme: 
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Grosse und Helliglieit dcr Kometen und Hirer Schweife. 459 

M 5 log r\ «, 

653 J tinner 1 4" 3 -1-7 6'o 

3 S'3 -1'3 6-6 

also im Mittel A/, = 6^3. Auf Grund dieser Zahl war dcr Komet am 10. Jilnner morgens von der Helligkeit 

5'r8, also fiir das blosse Auge an der Grenze der Sichtbarkeit. Da nun Hevel berichtet, er habe den 

Kometen am 8. und 9. Jilnner, allerdings bei Mondschein, trot/, aller Anstrengung nicht schen kdnnen, 

dagegen am 10. Jan nor morgens, als sich der Mond schon 7,11m Untergang neigte, noch mit Hilfe des Fern- 

rohres erblickt, spater aber nicht mehr gesehen, so steht das Resultat der zwei Grossenschatzungen von 

Arcicri in anscheincnd befnedigender Ubercinstimmung mil den Ictztcn Versuchen von Hcvcl und somit 

auch mit dom Vorschwindcn des Kometen fiir das blosse Auge. 
Mit dem 10. Jilnner 1653 schliessen die Nachrichtcn uber die Sichtbarkeit des Kometen. Wann er 

zuerst in den Gesichtskreis unserer Breiten gekommen, ist auch zicmlich sichergestellt; wahrend ihn nam- 
lich I level in Danzig zuerst am 20. December 1(152 wahrnahm, sahen ihn andere, mehr sudlich situirte 

Beobachter schon am 19. und 18. December. Viol friiher konntc er seines siidliehen Standes wegen in 

unsercn Breiten nicht gesehen werden; in Brasilien ist or dagegen schon am 16. December gesehen wor- 

den, wahrend der erste Tag-, an clem er iiberhaupt ervviihnt wird, dor 15. December ist (s. Struyck 1740, 

S. 18). 

Wenn man, von dem Resultate Af, = 6•3 ausgehend, nachsieht, welchen Helligkeitseindruck der 

Komet am 20. December gemacht haben mag, so lindet man 2'!'1 ; dicse Zahl liisst sich aber an den Beob- 

achtungen, auch wenn sie vorhanden waren, nicht prufen, weil dor Komet cine fiir diesen Zweck zu 

grosse Flache dargeboten hat; sie ist also nur ein Rechnungsresultat, ist aber wenigstens nicht unwahr- 

scheinlich, da sie mit unseren allgemeinen Erfahrungen nicht im Widerspruchc steht. 

Nach B.Schimpffer in Halle (KurzeBeschreibung des dunkelen Cometen, so anno 1652 den 8. Decem- 

ber crschienen...), dcr don Kometen vom 8./18. December bis /Aim 25. Dcccmber/4. Janncr gesehen hat, 

zcigtc sich derselbe am ersten dieser Tage wie cine »nubecula coelestis*, ahnlich der im Zeichcn derZwil- 

linge, aber etvvas heller. Da theses Zeichen von 00° bis 90° Dilnge reieht, so wird man auf den bei Arge- 

lander und llcis vorkommenden Cumulus Messier Nr. 35 (1860-0: a = 6h0'!'2, 5 = +24° 21') geluhrt. 

Diese Vergleichung erinnert an Tycho's Vergleichung des Kometen von 1585 mit der Krippe im Krcbs, 

isi aber zu wenig bestimmt, 11111 zu oincr genaueren Untorsuchung verwendet werden zu konnen, 

Reduction de* Angaben I level's liber die Schweilliinge: 

C C 

652  December 20'4 

23'4 
2()'4 

6° his 

s 
2 

n 
7 0 03 V   bis 0-037 

O'OJS 

0' 014 

653 Janner 2'.1 4 0-045 

Da.mil slimml audi die Angabe von Arcicri, dass dcr iibrigens sehr lichtschwachc Schweif am 

22. December 8" king war. 

Die massigen Werthe von A/, und c zeigen iibereinstimmend an, dass dieser Komet unter den fiir das 

Ircie Alloc sichtbar eewesenen Kometen zu den schwacheren gehort. 

1661. 

Ml :     5'/,"'• 

Ein Komet mit einer ziemlich kleinen Periheldistanz  (^ = 0"44),  dcr  zur Zeit des Perihels in den 

Sonnenstrahlen, u. zw. diesseits der Sonne stand (70—L0±180°= -17°, /'„      +17°), und einigc Tage 
spater, als er sich  sowohl von der Sonne, als auch von tier Erde entfemte, am Morgenhimmel sichtbar 

wurde,  Bahn von M echa in: 

r— 1661   Jann. 26'8875, 7T-   ft:    33°22'8",  ft ^81654' 0", * = 33°0'55", log? = 9-646131. 

,r)8 * 
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160 Johann Holetschek, 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1661 

Februar 

Mara 

2-7 

4'7 
S'7 
6-7 
9"7 

16-7 
2S-7 

i"7 
27*6 

X-£ 

3070 

304 
302 
301 
297 
292 
288 
286 
280 

+ 4° 3io°io' + 22° 2' 
6 307 6 23 Si 
6 3°5 42 24 35 
6 304 20 25 13 
7 300 42 26 38 

7 294 35 27 53 
6 290 6 27 5° 
6 288 44 27 3« 

+ 3 280 44 I-26 17 

- 4"50' 
9 53 

12 18 
14 40 
21 20 

34 29 
48 o 
53 23 

-87    6 

log r log A      5 log M 

9-677 
9 • 696 
9' 706 
9-717 
9'75' 
9-831 
9-924 
9-960 
0-138 

9-703 
9 • 804 
9-809 
9 • 81 () 

9'8 j6 
9-881 
9-928 

9 • 943 
9-995 

— 2'6 
-2 5 
-2-4 
-2-3 
— 2- I 

— 1*4 
-0-7 

-o'S 
-ho-7 

T 

I27?5 

I20'6 
117-1 

113-7 
104-1 
86-5 
72-0 
67 -2 
46-6 

Vollmond: Februar 14, Marz 16. 

Hevel (Cometographia, Liber X) hat den Kometen vom 3. Februar morgens bis zum 28. Marz beob- 

achtet, in den letzten Tagen aber nur noch mit dem Teleskop; tiberhaupt muss bei diesem Kometen noch 

mehr als bei dem vorigen unterschieden werden, ob Hovel's Reobachtungen iiber das Aussehen des 

Kopfes mit blossen Augen Oder mit dem Teleskop gemacht sind. 

Am 3. Februar morgens zeigte der Komet im Fernrohr cincn dem Jupiter nahezu gleichkommenden 

Kern, der selbst fur das blosse Auge noch einige Zeit im Zwielicht zu sehen war. 

Nach Weigel in Jena (Speculum Uranicum) erschien der Komet am 29. Jiinner/8. Februar unci 

30. Janner/9. Februar morgens so gross und fast noch etwas grosser als der mittlere, hellste Stern des 

Adlers (aAquilae, 1. Grosse), doch bei wcitem nicht so hell; als die Dammerung heranriickte, kam cr schon 

mit den kleinen Sternen des Adlers aus den Augen, als der hellste noch vvohl zu crkennen war. 

Nach M. Zingg in Zurich (s. Mittheil. cl. naturforsch. Gesellsch. in Rem 1848, S. 270) war das »Cor 

pus« am Morgen des 30. Janner/9. Februar weiss und von der Grosse eincs Sternes 3. Oder 4. Gr5sse, nahe 

in der Mitte; es kann also 3'"5 angenommen werden. 

Vom 5. bis zum 20. Februar sah Hevel den Kern in mehrere Theile gespalten. Betrachtet man aber 

die von Hevel gegebene Zeichnung (Cometographia, S. 458), so zeigt sich ahnlieh wic beim Kometen von 
1052 nur eine grosse mit Flecken betupfte Scheibc, die wohl kaum ein wahres Abbild des Kometen ist. 

Am 17. Februar war der scheinbare Durchmesser des Kometen dem des Jupiter gleich, und am 2. Marz 

hatte der Komet immer noch einige Minuten (aliquot minutorum) im Durchmesser; da unter diesem Aus- 

druck wohl nicht weniger als 3' zu verstchen sind, so ergibt sich ftir Z?, kaum weniger, sondern cher noch 

mehr als 2'6. 

Am 10. Marz, bei Mondschein, war der Komet zvvar nicht mit blossem Auge, wohl aber mit dem Fern- 

rohr zu sehen. Am 19. Marz suchte Hevel gemeinschaftlich mit dem bei ihm als Cast weilenden Astro- 

nomen Bullialdus langere Zeit nach dem Kometen, konnte ihn aber weder mit blossen Augen noch mit 

dem Fernrohr linden; allerdings waren seit dem Vollmond erst drei Tagc vcrllossen. Am 28. Marz dagegen 

sahen sie den Kometen nach langerem Suchcn mit dem Teleskop als einen iichtschwachcn, rundlichen 

Nebel. 

Zur Bestimmung der Helligkeit eignet sich am besten die Bemerkung von Hevel, dass der Komet am 

26., 27., 28. Februar und am 1. Marz bei Abwesenheit des Mondes und sehr heitcrem Himmel nur noch wie 

ein Stern der 5. Grosse war; sie gibt als reducirte Grosse nahe 5"'5. 

Dieser Zahl zufolge war der Komet am 28. Marz, als cr nicht mehr mit blossen Augen, sondern nur 

noch mit dem Teleskop zu sehen war, schwachcr als von der 6. Grosse, und am 9. Februar, als seine 

Grosse nach der Angabe von Zingg nahe in der Mitte zwischen 3'" und 4'" war, von der Crosse 8'".'!. 

Nach der Angabe von Weigel ist zvvar der Komet am 9. Februar um mehr als zwei Grossenclasscn grosser 

gewesen als nach der von Zingg, doch bezieht sich dieselbe, wie aus dem Wortlaul des Berichtes deut- 

lich hervorgeht, nur auf die Grosse, d. h. auf den Durchmesser, und nicht auf den I lelligkeitseindruck des 

Kometen. Am 3. Februar, also zur Zeit der Entdeckung, war der Komet auf Grund des obigen Resultates 

von der 3. Grosse. Es werden also die wenigen Angaben iiber die I [elligkeit oder Sichtbarkcit des Kometen 

durch das Resultat Mi =5'n5 ganz befriedigend dargestellt. 
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Grosse und Helligkeit dcr Kometen und Hirer Schweifc. 461 

Die 

morgens 
rolir nur 

bis zum 

audi bei 

bis zu I 

Tages. 

Schweiflange hat Hevel fast anjedem Beobachtungstage zu bestimmen gesucht. Am 13. Februar 

war dcr Schweif wegen des Mondlichtes mit blossen Augen fast gar nicht, und selbst im Fern- 

bis zu einem halben Grad zu erkennen; iiberhaupt wurden die Beobachtungen von diesem Tage 
20. Februar durch das Mondlicht gestort. Vom 26. Februar bis zum 1. Miirz zeigtc sich dcr Komet 

Abvvcsenheit des Mondes ohnc Schweif, und nur noch am 2. Miirz war dcr Schweif im Fernrohr 

°  Lange zu  erkennen.   Alio  diese Zeitangahen  bcziehen  sich auf den Morgcn  des betreffenden 

1661 C c 

Februar 2 7 6° 0-076 

4 7 4 0-050 

5 7 4 0-049 

6 7 3 0-037 

9 7 2 0-024 

Miirz i •7 I 0*017 

Nach EberhardWelper in Strassburg (s. Berliner Jahrb. fiir 1788, S. 195) war am 29. Janner/8. Februar 

die Lange des Sehwcifes 5°. 
Die durch langcre Zcit fur wahrscheinlich gehaltene Idcntitiit dieses Kometen mit dcm von 1582 fordcrt 

nattirlich zu ciner Vcrgleichung der Helligkeilcn und dcr Schwciflangcn auf. Es hat jedoch schon Olbers 

in seiner Abhandlung »Oher den auf 1789 crwarteten Kometcn« (Gesammelte Werke, herausgegeben von 

C. Schilling, Berlin 1894, S. 246) cine so eingehende und zwar gegen die Identitat sprechende Vcr- 

gleichung der beiden Kometen gegeben, dass hier kaum etwas andercs iibrig bleibt, als zu zcigen, dass 

die von Olbers aus dcm vcrschiedenen Ausschen der beiden Kometen gezogenen Schliisse auch durch 

mcine Untersuchung vollstandig bestatigt werden; ich vvcrde daher die von mir gefundenen Resultate hier 
ei nan der gegcniiberstellen. 

kiir den Kometen von 1532 ist als reducirte Grosse ungefahr 3"'5, fiir den von 16(51 nahe 5m5 gefunden 

worden, 10s entstcht nun zuniichst die Frage, oh diese Grossen direct mit cinander vergleichbar sind, und 

dann, ob sic cinander wescntlich naher gebracht werden konnen. Die crste Frage kann bejaht werden, 

vveil die cine wic die andere Zahl aus tier Zeit der geringeren I lelligkeit, LI. zw. hier wie dort aus dem nahe 

2 Monate nach dcm Perihel liegenden Zeitraum abgclcitct ist. Beziiglich dcr zvvciten Frage muss hervor- 

gehoben werden, dass der fiir den Kometen von 1532 gefundene Zahlenwerth von M{ hochstens bis etwa 

4'"0 geandert werden darf, und auch nur dann, vvenn die Angabe der Chinesen tiber die Dauer der Sichtbar- 

kcit und das Verschwinden des Kometen ausser Acht gelassen wird, welche Ausschliessung aber nicht 

berechtigt ist, weil sic dcm klarcn Wortlaut des chinesischen Berichtes widerspricht. Auch dcr fiir tlen 

Kometen von 1661 abgeleitcte Werth von . Mt darf nicht wescntlich geandert werden, wenn man mit den 

Bemerkungen Hevel's aus der letztcn Zcit dcr Sichtbarkeit in Qbereinstimmung bleiben will. 
Die wahrc Schweiflange zeigt sich beim Kometen von 1661 entschieden kleincr, als bei dem von 15:52, 

obwohl die Siehlbarkeitsverhaltnisse, wie man namentlich aus r, A und 7 sicht, gewiss nicht ungiinstiger 

gewesen sind; auch wurde die gnissere Schweiflange des Kometen von 1582 schon vor dem Perihel, die 

kleinerc des Kometen von 1661 erst nach dem Perihel beobachtct, wahrend doch in dcr Kegel das 

Entgegengesetzte statttindet. 
Auch das Verschwinden des Schweifes nach dcm Perihel zeigt den zwciten Kometen schwiicher als 

den ersten. Apian us hat den Schweif des Kometen von 1582 noch am 8. November, drei Wochcn nach dcm 

Perihel, gesehen, ohne tiber dessen Abnahme cine Bemerkung zu machen; Ilevcl hat dagegen den 

Schweif des Kometen von 1661 drei Wochcn nach dem Perihel, allerdings bei Mondschein, mit blossen 
Augen nur mit Miihc, bald darauf aber, namlich in der vierten und fiinften Woche nach dcm Perihel, selbst 

mit dem Fernrohr nur noch ein einziges Mai gesehen. 
Diese Gegeniiberstellung zeigt also in Qbereinstimmung mit den Vergleichungen von Olbers den 

Kometen von 1661  in jeder llinsicht schwiicher als den von 1532. 
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462 Johann Holetschek, 

tJntcr den von Olbers noch weiter bemerkten Discrepanzen zwischen don beiden Kometen erscheint 
mir die Differenz zwischen den Periheldistanzen (dort q nicht wesentlicn kleiner als 0'52, hier nicht 
grosser als 0*45) am moisten beacbtensvvcrth, weil sic nacb meiner Ansicht nocb immer viol zu gross ist, 
um die Idenlitat zuzulassen. Dass wir ftir den Fall der [dentitat eine bessere Qbereinstimmung zu erwarten 
berechtigt sind, kann man an dem in so vielen Erscheinungen beobachteten Halley'schen Kometen sehen, 
dessen Periheldistanz bei jeder Wiederkehr so nahe dieselbe ist, dass sich die Differenz erst in der 
3. Decimale zeigt. 

1664. 

Mt = 3Tp6. 

Ein Komet mit einer etwas iiber 1 liegenden Periheldistanz (#=1 03), vvelcher drei Wochen naeli 
dem Perihel in Opposition mit der Sonne und dabei in eine ziemlieh bedeutende Erdnahe gekommen ist 
(/—L0 ± 180° = 4-55°), und daher am besten in jener Zeit beobachtet werden konnte, in welcher die 
Kometen gewohnlich ihre grosste Helligkeits- und Schweifentwicklung zeigen. 

Lindelof hat aus Bevel's Beobachtungen die folgende Bahn berechnet (m. Aqu. 1665-0): 

T   : 1664 Dec. 4-48988, it—ft = 310°33' 15", £ = 81° 15'52", i = 158°41'48", logq = 0-010949. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1664/65 

December 
November 1 7 • 5 

4'5 
'3-5 
I4-5 
i7'S 
20*5 
22-5 

25' 
27- 

2<)' 

Februar 

Marz 

5 
6 

7 
9 

10 
11 
12 

17 
ig 
20 

2 
12 
18 
20 

87° 
83 
77 
7<> 
72 

65 
58 
38 
15 
87 
65 
40 

37 
35 
33 
3' 
30 
29 
26 

25 
24 

23 
23 
23 
23 
2S 

• i8c 

20 
22 
22 

24 
26 

28 

30 
28 
22 
-12 

- 3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
12 
12 
12 

13 
'5 
16 

17 
20 

I 

I93°45 
191 10 

187 13 
186 30 
183 27 
17.S 18 

172 13 

153 4 
124 22 
86 22 
60 58 

3« 36 
36 38 
35 7 
32 5" 
31 55 
3r 8 

3° 3° 
28 20 

•14 3 
17 17 
21 28 
22 12 

25 5 
29 32 

33 55 
43 38 

49 19 
45 3 
32 45 
12 2 

9 5o 

27 48 1 52 
27 36 2 15 
27 6 3 13 
26 29 5 20 
26 46 6 36 
27 11 7 10 
30 28 i- 9 8 

X-Z 

- 42 41 
62 32 
75 38 
77 22 
83 28 
91 41 
99 4-8 
122 1 

-152 45 
1 167 13 
'39 47 
112 18 
109 19 
106 47 
102 28 
100 32 

98 44 
97 5 
89 49 
87 15 
86 2 
82 29 

7i 44 
61 54 
56 16 

I 29 37 

5 In.-; /-A. 

0'027 
0 (III 

o • o 16 
0-017 
0-021 
0-025 
0-029 
0-035 
0-040 
0-045 
0-050 
0*064 
0-066 
o 069 
0-075 
0-078 
0-082 
0-085 
o- 100 
o-107 
o-1 10 
O- 120 

o-i53 
0-186 
0-205 
0-291 

o 180 

9'979 
9' 796 
9 770 
9-681 

9-571 
9 • 484 
9\33<> 
9-253 
9 ' 23<' 
9-300 

9' 
9' 
9- 

9' 
9- 

')• 

541 
•582 
•621 
•69] 

•723 
•752 

9-780 
9 • 898 

9-938 
9-956 
0-006 
0-139 
o 236 
0-283 
0-438 

+ i-o 
 - o • I 
-0-9 

-i-5 
— 2-0 
-2-4 

-3'I 
-3-5 

•3'6 
-3'3 
— 20 
-i-8 

-••5 
— 1-2 
— I "0 

T 

1 2 
1 2 

40% 

59 "6 
67-4 
97-9 
68 9 
68 • o 
('5'5 
56-8 
46 • 9 
40 • o 
42- 2 
52-0 

52' 
53 
53-8 
53 
53 
53 
5' 
5° 
49 
47 
41 

34 
3' 
•5 

Vollmond:   1664  December 3,   1665 Janner 2 u. 31, Marz 2. 

Die verlasslichsten Angaben iiber den Kometen hat uns I level in seinem Prodromus cometicus bin 
terlassen. Es linden sich jedoch auch in den Flugschriften, die de\- Komet hervorgerufen hat, manche von 
Verstandniss zeugende Angaben, besonders zahlreich aber, leider mit mannigfaltigen, fur die Kometen- 
kunde gleichgiltigen Mittheilungen vermengt, im I.Thcil des Theatrum cometicum (Th. com.) von Stanis- 
laus Lubien ie tzk i, vvelcher, urn Berichte von Augcnzeugcn iiber die Kometen von 1664 und 1665 zu 
erhalten, mit vielen Gelehrten Europa's in Verkehr gctreten ist und den so entstandenen Briefwechsel in 
dem genannten Hand veroffentlicht bat. Um Wiederholungen zu vermeiden und die Obersicht iiber dieses 
umfangreiche Buch zu erleichtem, thcile ich hier mit, auf welchen Sciton jene Angaben iiber die Grosse 
des Kopfes odor des Schwcil'os zu linden sind, wolcho ich in der folgenden Untersuchung beni'itzt oder 
(iberhaupt erwahnt babe:  Stockholm S. 1, Rom S. 210 u. 763, Upsala S. 261 u. 356,  Koln S. 378,  Paris 
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Gr&sse und Helligkeit dcr Kometen itml Hirer Schweife. 463 

S. 379 u. 468, Prag S. 380 u. 381, Constanz S. 381', Olmiltz und Janowitz S. 381    383, Franeker in Fries 

land S. 495    499,  Leiden (und Genf) S. 592 u. 593, Strassburg S. 598—601,  I [annover S. 668-   (170, Ingol- 

stadt S. 767,  Freiburg im Breisgau S. 775—778, Luttich S. 779, Wien S. 851—854,  Hamburg S. 918    920. 

Ausserdem babe ich nebst Hevel's Prodromus cometicus beniitzt: Die Beobacbtungen von Weigel 

inJena (Fortsetzung des Himmelsspiegels, XI. Capitel, Il.Satz und »Vollstreckung des Anhanges«), Honold 

in I Mm (Cometographia oder kurzer Bericht von den zwei jiingst erschienenen Kometen), John Ray in 

Rom, reiehend von December 20 bis 29 (Philos. Transactions, Bd. 25, Nr. 309, S. 2350-2352; Jahrg. 1707) 

Der K'omet stand anfangs am Morgenhimmel, kam aber, da seine Elongation von der Sonne rasch 

zunahm, am 28. December mit der Sonne in Opposition und ruckle hierauf in den Abendhimmel; er ist 

also beinahe von einer Conjunction mit der Sonne bis zur anderen sichtbar gewesen. In Spanien soil er 

schon am I 7. November gesehen worden sein (Pingre II, S. 10), was aber auf Grund der berechneten Hellig- 

keit nicht wahrscheinlicb ist; am 2. December morgens ist er von Kechelius in Leiden, am 15. December 

von lluygens in Haag (Oeuvres completes V, S. 189) zum ersten Mai bcobachtet worden (Caput 2'"). 

Zur Bestimmung der reducirten Grosse babe ich nur die Grossenschatzungen aus jener Zeit beniitzt, 

in welcher der Komet schon sebwiicber als von der 2. Grosse war; es sind die folgenden. 
Nach Weigel in Jena war am 31. December/10. Janner der Kern an Grosse dem Stern a Ceti (2'"0) 

gleich. Am 7./17. Janner war er an Helligkeit kaum den Sternen 4. Grosse gleicb, doch diirften, weil Acv 

Komet am nachsten Tage mcrklich bcller war, nach einer Bemerkung des Beobachters die umstehenden 

Wolken das Auge verfiihrt haben; angenommen 3*7. Nach einer Prager Angabe (Th. com. S. 381) war der 

Komet am 15.Janner von der 4. Grosse. Nach 1 lonold in Ulm war vom 10./20. bis zum 13./23.Janner der 

•an Licbt und Schweif ziemlich abspinnende« Komet nurwie ein Stern der 5. Grosse, und am l./l l.Februar 

weder bcller noch grosser als dcr Stern i Arietis (5*3). Nach Bussmann in Hannover (Th. com. S. 609 u. 

670) kam der Komet am 24, u. 25. Janner/3. u. -1. Februar einem Stern der 5. Grosse gleicb. Nach Briefen 

von Moray in Whitehall an lluygens (Oeuvres compl. V, S.228 u.236) war cram 4.Februarvon derselben 

Gr5sse vvie "(-Arietis, und am 10. Februar (Dinstag vor dem 1.'!. Februar) so gross, aber weniger bell als ein 

Stern 5.Gr5sse. Mit diesen letzten Angaben stimmt auch die aus Wien (Th.com. S.854), dass der K'omet am 

1 I. Februar bei sehr heiterem Himmel zwar durcb das Fernrohr ganz gut, aber mit blossen Augen nur mit 

Miihe zu selien war. Nach Hevel in Danzig gab der Kopf des Kometen am 2. Februar bezuglicb seiner 

Helligkeit (in claritatc) dem ersten Stein des Widdcrs (7 Arietis 4"1) nichts nach, obwohl er ihn an Grosse 

(3' bis 4') iibertraf. Am 12. Februar war der Komet schon so schwach geworden, dass er kaum dcm Stern 

am liaise des Widdcrs unter dem Horn (1 Arietis, nach Hevel 5. Grosse, bier wie schon friiher ange- 

nommen 5'"3) gleichgesetzt werden konnte. Am 14. Februar wurde er von Hevel zum letzten Mai mil 
blossen Augen gesehen; der Kopf zeigte sich vvohl schwach, aber doch deutlich. Am IN. Februar vcr- 

mochte I level den Kometen mit freiem Auge nicht zu erkennen und glaubte erst nach langerem Suchcn 

mil dcm Fernrohr an einer Stelle, an welcher er den Kometen nicht vermuthel hatle, ein Object zu sehen, 

welches er fur den Kometen Welt; die Identitiit dieses Objectes mit dem Kometen ist aber von Auzout 

in Zweifel gezogen worden und hat zu einer Controverse geluhrl (s. Phil. Trans. Bd. 1, Nr. 0, S. 101 —108, 

und Nr. 9, S. 150), deren Lndresullat dcr Nachweis war, dass, was auch immer das Object gewesen isl, 

welches 1 level am 8./18. Februar 1665 beim ersten Stern des Aries gesehen hat, der Komel diesem Stern 

gevviss nicht nahe gekommen isl. In der That isl der Komet in Konigsbcrg (Th. com. S. 13) am 18. Februar 

noch mil blossen Augen gesehen worden. In Upsala (Th.com. S.356) wurde er am 15. Februar zum letzten 

Mai beobachlel,  und konnte am 20. Februar kaum mehr gesehen werden. 

Reduction dcr Grossenschatzungen: 

1665  Febr 

Beob.-Ort M 5 log rA Mt 

665 Winner 10 Jena . .   . .2-9 — 1 -o 3 9 
15 Prag, .   . . 4-0 -0-3 4'3 
'7 Jena .  .    . • 3'7 0 • 0 3'7 

20 - -2J Ulm . .   . • 5 '» 1 °'5 4 5 II,   12 

Beob.-Ort M 5 log rk M, 

4 Danzig, Whitehi 11   . 40 hi "5 2'S 
4 Hannover .   .   . •   • 5' ° t-i-6 3'4 
0 Whitehall .   .   . •   • 5'3 1  2'0 3'3 
2 Ulm, Danzig ••53 [   2-1 3'2 

3-6 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Iiil ,1 oliann Holetsclick, 

Das Mittel M, = 3'!'6 gibt fur don 20. Februar, an welchem Tage dcr Komet audi jcncn Augen, die 

inn am tangsten gesehen batten, entschwunden ist (KQnigsberg, Upsala), die I Iclligkeit (VM, stimmt also 

mit dem Verschwinden des Kometen fiir das blosse Auge ganz befriedigend iiberein. 

Mit dem Femrohr ist dcr Komet von Auzout in Frankreich und Cassini 1. in Italicn bis zum 17. 

und 18. Marz, und nach einem von Pingre (IF, S. 13—21) ausfubrlich mitgcthcilten Bcricht zu Valencia 

in Spanien bis zum 20. Marz 1665 beobachtet worden; er war jctzt nach dcr Angabe des Ictztcn Beob 

achters schon so klein und schwach, dass die Nahe dcr Sonne und des Mondes kcinc weitere Beob- 

achtung nichr gestattctc. Auf die Bahnbercchnung konnen diesc Beobachtungen vvohl kcinen vvcscntlichcn 

Einfiuss iiben, weil die geocentrische Bewegung des Kometen scit Februar nur noch cine geringc war, 

aber fiir die Beurtheilung dcr Helligkeit des Kometen und dcr Leistungsfahigkeit dcr angewandtcn Tele- 

skope sind sic von einiger Wichtigkeit. Nach dcr Rechnung war dcr Komet in diescn Tagcn urn mehr als 

cine Grossenclassc schwacher als zu dcr Zcit, in welchcr er fur das frcie Auge vcrschwand, niimlich von 

der Hclligkcit 7'!'2. 

Mit dcr reducirten Grosse A/, = 3WQ sollen nun diejenigen Grossenschatzungen vcrglichcn werden, 

welche vvegen schr bedeutendcr Hclligkcit des Kometen oder wegen ihrcr Abhangigkeit von einem (unbe- 

kannten) Femrohr oder iiberhaupt vvegen irgend cincr Unbcstimmthcit zur Berechnung von 71/, nicht 

beniitzt worden sind. 

1664/65 Berechnete 
Grossenclasse Beobaehtun 

December   — 

13 
14 

16 

17 
18 

19 

23 
24 

25 

J aimer 

2my 

2'5 
2 2 

2- I 

1-9 

i-8 

1*4 

09 
0-7 

"'5 

26 0-3 

30 0'2 

31 0-3 

I o-6 

7 2 ' I 

9 

'3 
17 
20 

2-4 

3i 
3*6 

3'9 

Hannover: Magnitudine fere luoiferum superans, luce tamen obscura. 
Franckcr  1511 —161':  Caput clarum  et praegrande, Sirio  acmulum. 
Haag 1711: Caput obtuso lumine praeditum, haud minus tamen eonspicuum stellis 2ae magnUudinii 

Upsala 171': Nicht kleincr als ein Stem 2. Grosse. 
Dim: Im Durchmcsser grosser als ein Fixstern  T. Grosse, aber blass und dunkel. 
Genf: Grosser als ein Stern  1. GrSsse, selbst Venus; ebenso December 19. 
Constanz   l6h:   Corpus  die Venus  an Grosse  nicht vicl  ubertreffend. 

Freiburg 14'1: Superabat fere magnitudo Stellas primae magnitudinis, maligno tamen et nebu- 
loso  lumine. 

Rom (Ray)   1511:  Von  der GrSsse  cines Stcrncs   1, Crosse, aber nicht SO  glanzend  und  hell. 
Luttieh   i6h:   Corpus   stcllae   facile  superabat magnitudine  4stcllas  primae  magnitudinis. 
Rom (Ray):  Grosser als  irgend  ein Fixstern,  ausgenommen Sinus, 
[ngolstadt: Magnitudine sua aequat Stellas primae magnitudinis. 
Paris  i6h: Major Stella primae magnitudinis.   . ncc stellas tertiae classis,   quoad splendorem 

superans. 

Janowitz:   Durchmcsser  etwas   grosser   als   dcr  der Venus,   dcr hcllcre Kern aber 2. Grosse. 
Liittich: Grosse des  »Sterncs«  wie December 21, obwohl er Einigen etwas grosser crschien. 
Rom (Ray): Korpcr noch  heller als an den vorigen Tagcn. 
[ngolstadt 9h:  Sterne 1. Grosse  mcrklich  ubertreffend. 
Freiburg 911:  Grosser als ein Stern   1. Grosse. 

Wien 91': So gross wic Venus, wenn sic uns am grossten erscheint. 
Jena 5'':   Kleiner  als   sonst,   aber  dem   Stern   a Ceti   mcrklich   iibcrlcgen;   als   aber   11h   die 

Wolken   zerrissen   und   den  Kometen   freicr   schen  liesscn,   war  dcr Kern  des  Kopfes  an 
GrSsse dcr Venus glcich. 

Freiburg  7'1 — 9'1:   Im Femrohr dreimal  grosser  als Jupiter. 
Freiburg:  Im Femrohr grosser als  1. Grosse; fast ebenso am  14. Jiinncr. 
Freiburg: Im Femrohr nicht grosser als Sterne 3. Grosse, 
Wien 711:   So  gross  wic   die Sterne 2. Grosse,   und   viellcicht noch etwas grosser,   aber an 

Hclligkcit wcit schwacher. 

Bctrachtet man diesc Zusammenstellung, so sieht man, dass die Angaben der Bcobachtcr mit den 

berechneten Zahlen fast durchgehends so wcit stimmen, als es bci dcr Grossenschatzung cines hcllen 

Kometen ervvartet werden kann. Die Schwierigkeit, den Komctenkern mit einem Fixstern zu vergleichen, 

suchen vorsichtige Bcobachtcr audi hicr dadurch zu umgehen, dass sic zvvci Grossenangaben maclicn, 

von dcncn die cine den schcinbaren Durchmcsser, die andere die Hclligkcit kennzcichnen soil; dass in 
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Grdsse und Helligkeit der Konitien und Hirer Schweife. 465 

einigen dieser Falle, z. B. Paris Dec. 24, Janowitz Dec. 25, Wien Minn. 20, die bereebnete Grosse mehr 

oder minder bestimmt zwischen den jeweiligen zwei Grossenangaben liegt, dilrfte sowohl f'iir die Vcrlass- 

lichkcit dieser Grenzwerthe, als auch fur die angenaherte Richtigkeit der berechneten GrSssen sprechen. 

Von Dec. 1.'] bis 19, also bald nach clem Perihel, seheint zwar die beobachtete Grosse bedeutender 

gewesen zu sein, als die bcrechnete, doch sind die Grossenangaben aus diesen Tagen, da sic haupt- 

sachlich Vergleichungen des Kometen mit Venus, Sirius und Stcrnen 1. Grosse sind, zu unsicher, um 

einen Untersehied zwischen Rechnung und Beobachtung mit Bestimmtheit erkennen zu lassen; auch 

diirften einige dieser Schatzungen untcr dem ersten, Qberwaltigenden Eindruck gemacht unci dahcr zum 

Theil (ibertrieben sein. Es ist somit bei diesem Kometen cine Abweichung der Helligkeit des Kernes von 

dem Verhaltniss 1 :r*A! nicht nachzuweisen, was ilbrigens in der nur geringen Anderung von *• cine hin- 

reichende Erklarung flndet. 
Den Durchmcsser dcs Kopl'es hat 1 level mehrcre Male bestimmt, am erstcn Tag auch den 

Durchmesser der kernartigen Lichtverdichtung (3'—\'). Letztere schien im Fernrohr aus vielen grosseren 
und kleineren Korperchen zu bcstchcn; A. Kirchcr schrcibt aber (Th. com. S. 754 u. 755), dass die 

Mathematiker in Rom, obvvohl ihre Bcobaehtungen mit denen von Hcvel, soweit die einen mit den 

anderen vergleichbar sind, sammtlich iibercinstimmcn, von einer Stemanhaufung im Kometenkorper mit 

kleinen, mittleren und grosscn Fernrohren (von welchen die lctzteren als ausgezeich.net gcriihmt werden), 

nichts bemerkt haben. 1 level's Durchmesscrbcstimmungcn, untcr denen die vom 23. Janner auf einer 

teleskopischen Vergleic.hung mit Mondflecken beruht, sind die folgenden: 

1664  December '.! ,7i, 1 2' 7!5 
17 16 15 7-2 

20 16 iS 6-7 
27 '3 22 3' 9 
29 9</s 24 4' 1 

[665 Janner 6 6    1 1 8 3' ' 
2j 7 6 (6'1) 

Februar 2 7 3    '1 '1 • 8 

Damit stimmt auch die Angabe von Weigel, dass am 12./22. December -l'1 morgens der Durchmcsser 

dcs Komctcn (»Kopf sammt Wolle«) mehr als don halben Theil des Mondes betrug. 

Aus den Beobachtungen von llcvel geht die bemerkenswerthe Thatsache hervor, class der Durch- 

messer dcs Kometen vier Wochen nach dem Perihel wesentlich klelner war, als zwei Wochen nach dem 

Perihel; es ist namlich im Mittel: 

Aus Dec. 13 bis 20 ...   .      /), = 7 ! 1 

»     Dec. 27 bis Febr. 2 .   .   . Dt =4*0. 

Der Schweif des Kometen war, wie von mehreren Beobachtern ausdriicklich hervorgehoben wird, nur 

in seiner ersten Halfte recht hell, dagegen in der zweiten recht lichtschwach (rar und diinn), und dieser 

grosse Helligkeitsunterschied ist oifenbar der Grund davon, dass die zahlreichen Angaben tiber die schein- 

bare Schweiflange untereinander bedeutend differiren; the kleinen Langen (z, IS. die aus Rom) beziehen 

sich demgemass vermuthlich auf die hellste, gut sichtbare Partie des Schweifes, die grosseren (z. B. die 

von 1 level in Danzig) auch auf die schwachslcn, nur zeitweilig sichtbaren Partien. Es kommt auch vor, 
dass sogar derselbe Beobachter an einem Tag mehrcre wesentlich verschiedene Angaben iiber die Schweif- 

lange macht, z. I!. Petit in Paris (Th. com. S. 379) Dec. 24: »Crines post longitudinem 8 aut 20 graduum 

evanescebant* Noch auffallender war dieser Wechsel der Schweiflange nach dem Bericht aus Janowitz, 
Dec. 25, nach welchem die Strahlcnschiisse bald 20°, bald 28°, bald sogar :\7" l.ange batten, am bestan- 

digsten aber bei 28" hliehcn. 
Da der Ort Janowitz in der astronomischen Literatur sonsl won! kaum genannt sein dflrfte, babe ich 

nachgesehen, welcher von den vielen Orten dieses Namens hier gemeint ist. Da der 0(1 nach dem Bericht 

Denksohrlftan tier mathem.-naturw. CI. LXIII.Bd. 59 
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466 Johann Holetschek, 

(Th. com. S. 381) 5 Mcilen nordlich von Olmiitz untcr dcr Polhohc von 40° 50' (muss offenbar 49° hcissen) 

und  untcr derselbcn Liingc  vvic Wien  (muss wohl Olmiitz  hcissen)   licgt, ist vcrmuthlich Janovvitz   hci 
—   1/f^iV Romerstadt gemeint, ein Ort, dcssen geographische Lage nach dcr Kartc von Scheda ist: Liingc = 14T) 

ostlich von Paris, Hreite = +49° 56'. 

Dass einige Beobachter die Schweifliinge bis auf Minuten, ja sogar bis auf Secundcn (Leiden 9. Jann.) 

angegeben haben, ist natiirlich kein reelles Beobachtungs-, sondern nur ein Ablese- Oder Rcchnungsresultat; 

ieh habe in solchen Fallen nur Zchntel des Grades angesctzt. 

Liegen von demselben Tag mehrere Angabcn iibcr die schcinbare Schweiflange vor, so sind dicsclbcn 

nach steigenden Werthen dcr Schweiflange geordnet. 

Auf wahre Liingcn c habe ich nur die Maximalwerthe und die Angabcn von Hcvel in Danzig umge- 

rechnet, die ohnehin moistens zu den grossten gehoren. 

1664/65 Beobachtungsort 
Beob.- 
Zeit 

C c 1665 Beobaehtung sort Beob.- 
Zeit C 6' 

Dec.   13 Danzig  171' 140 o-19 Jann.   6 Freiburg   .   . 8'' IO° 

14 Haag    .... 17 7-8 6 Danzig .   . "> '5 O' 16 

14 Danzig .... 17 11 0-13 6 Hamburg  . 9 16 0-18 

17 >       .... 16 12 O- 12 7 » 6 6 

17 Hamburg  .   .   . 15-17 15 7 Prag .   .   . - 10 

17 Ulm  — 18-19 7 Olmiitz .   . 6 11 

'7 Strassburg   .   . 16 22 0-25 7 Ulm   .   .   . - 11'/. 
18 Rom  - 11 7 Jena .   .   . 11 12 

iS Stockholm    .   . 16 20 0- 20 7 Danzig .   . 7 13 o" 14 

19 Rom (Ray)    .   . - 5-6 8 Prag .   .   . - 5 
19 Constanz .   .   . 16 12 8 Olmiitz .   . 7'/i 6-2 

'9 Ulm  - l5 8 Hamburg  . 10 8 

19 Freiburg   .   .   . 14 35 0'42 8 Leiden  .   . 8 I3T 

20 Rom (Ray)     .   . - 10 8 Koln .   .   . 9— \2 22 0-32 

20 Paris     .... - 15 9 Leiden  .   . 4-2 

20 Hamburg .   .   . 18 17 9 Hamburg  . 6 6 

20 Danzig .... 16 22 o" 19 9 Strassburg 7 6 

22 »       .... - 20 0-I5 9 Danzig .   . 7 IS 0' 20 

23 Rom  - IS O' 10 10 Hamburg  . 7 4 

24 1 lannover .   .   . - '9 10 Strassburg 6V1 s 
24 Paris  16 8-20 10 Olmiitz .   . 7 6 
24 .Strassburg    .   . '5 22 0-15 10 Jena .   .    . 7 10 

25 Janowitz   .   .   . 15 
J28 

b7 
O   211 

°'39i 

10 

11 

Danzig .   . 7 

7 

12 

iS 

o-16 

°'3° 
26 Haag    .... 14 25 12 Jena .   .   . 6 s 

26 Leiden .... - 27-4 0'22 12 Danzig .   . 6 20 0-37 

27 Danzig .... 14 7 °'°3 '3 Strassburg 6 4 

27 Jena  12 3° 0-31 14 » 6 4 

28 Janowitz  .    .   . 15 22-4 0-19 14 Jena .   .   . 7 5 

29. 3°, 3i Danzig .... 9 1 '5 Hamburg  . 12 S 
Ji'inn.    1 Leiden .... - Vi 15 Prag .... - 10 0' [8 

2 .... - 3 16 Jena .   .   . 7 3 

3 Danzig u. Hambu rg 9 3 '7 »     .   .   . 7 3 

3 Jena, ..... 6 s-<> 17 Danzig .   . 7 8 0 • 16 

3 Leiden .... 5:V., 9 18 Jena  .    .   . 7 3 

3 I'Yanekcr   .   .   . 8 9 19 Danzig .   . 7 8 0-18 

4 Hamburg  .... 10 6 20 .   .   . 7 7 OM6 

4 Strassburg    .   .   . 8 9—10 Febr.    2 .   .   . 5 3 o-12 

4 Wien  6 14V2 0 • 13 2 Ulm   .... 4~5 O- 20 

5 Prag  7 11 3 Jena  .... 6 5 O' 21 

5 Danzig .       ... 7 14 0-14 

Einige Angabcn  fiber die schcinbare Breite tics Schweifes: Constanz December 19: gegen das Knde 

4° brcit;  Danzig Dec. 20:  l1// bis 2°;  Paris Dec. 24:   1°;  Haag \)cc. 26:  >2°; Jena Jann. 7: 2° bis 3". 
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Grosse und Helligkeit dcr Kometen und ihrer Schtveife, 4(37 

Nach Bussmann in Hannover war die Schweiflange an den ersten Beobachtungstagen, 18. bis 
21. December,  12° und mehr, und vom 4. bis zum I."). Janner ungefahr 15°. 

Als der Komet die Opposition miL der Sonne passirte, musste die scbeinbarc Schweiflange abnehmen 

und nach der starksten perspectiviscben Verkiirzung vvicdcr zunehmen, und gleichzeitig die Richtung des 

Schweifes, die ani'angs cine westlichc war, in cine ostlichc ilbergehcn. Diesc Ubcrlegung wird zwar durch 

I level's Beobachtungen im Allgemeincn bestatigt, doch darf, da dcr Phasenwinkel y in den letzten Tagen 

des December wohl klcincr, aber nicht bedeutend klciner war, als wahrend des vorangchenden und nach- 

folgenden Zeitraumes, die von Hevcl beobachtete Verkiirzung nur zum Thcil als perspectivischc Ver- 

kiirzung angesehen werden; ein grosser Thcil muss auf andcre Ursachcn zuri.ickgefi.ihrt wcrden, u. zw. 

December 29 bis Janner 3 auf das Licht des am 2. Janner cingetrefenen Vollmondes, und December 27 auf 

cine bedeutende Extinction durch die Atmosphare, indem der Komet wcgen seiner siidlichen Stellung fur 

the gcographische Breitc von Danzig sclbst im Meridian nur 6° iiber dem Horizont stand. Dass er 5 Tage 

friiher, namlich December 22, als seine Meridianhohe ebenso klcin war, dennoch einen ansehnlichcn 

Schweif von 20° Lange zeigte, kann dadurch erklart werden, dass tin diesem Tage die cntferntcren 

Partien hohcr iiber den Horizont hcraufragtcn und daher durch die Atmosphare weniger ausgcloscht 

wurden als December 27. In dcr That wird dcr Komctenschweif in diesen Tagen von den siidlichcrcn 

Beobachtungsortcn, Jena und Janowitz, vicl liinger, namlich C=30° und 27°, dagegen von dem nord- 

lichstcn, Upsala, sehr kurz angegeben, namlich bis zum 23. December G°, 7°, manchmal 8°, nach dem 

30. December (5°. Diesc dcutlich ausgesprochene Abhiingigkcit der scheinbarcn Schweiflange von der 

geographischen Breitc des Beobachtungsortcs zeigt sich aber nur in diesen wenigen Tagen des December; 

im Janner, in welchem Monat dcr Komet schon nordlich vom Aquator stand, und das Licht seines 

Schweifes durch die Atmosphare viel weniger geschwacht wurdc als im December, ist sie nicht mchr zu 
crkennen. 

Was die wahre Lange des Schweifes c betrifft, so zeigen sich die Schweifbeobachtungen trotz ihrer 

grossen Menge nicht vdllig ausreichend zur Beantwortung der Frage, wann die wahre Schweiflange am 

grossten gewesen ist, und o.b iiberhaupt wahrend dcr Monate December und Janner eine wescntlichc 

Vergrdsserung oder Verkleinerung der wahrcn Schweiflange statfgefunden hat. Nach den zahlreichcn und 

consequent angestelllen Beobachtungen von Hovel ergeben sich fur Janner 11 und 12 allcrdings auf- 

fallende Maximalwerthe, die aber nicht schwer ins Gcwicht fallen konnen, u. zw. der erstc, weil Hcvel am 

I I. Janner auf dem Lande, also in einer anderen, vielleicht reincren Luft bcobachtct hat, und in dcr That 

auch bemerkt, dass dcr Schweif am Ende sehr schwach war, der zvvcite, weil auch am 12. Janner der 

Schweif gegen die Spitze besonders schwach und zart, und nur in den ersten 7 oder 8 Gradcn hinreichend 
hell war. 

Iiberhaupt scheint gerade in diesen Tagen die Helligkeit des Schweifes, welchc nach I level's Beob- 

achtungen Anfang Janner am grossten gewesen ist, merklich abgenommen zu haben. Am 5. Janner war 

der Schweif, besonders am Anfang (circa cductionem), von einer betnichllichen Helligkeit, welchc er bis 

dahin kaum jemals gehabt hatte; ahnlich heisst cs am 6, Janner: »Caudam egregiam prae se ferebat 
Claritatem«. Am 10. Janner zeigte sich aber schon eine Abnahmc der Helligkeit: »Cauda rarior et brevior«; 

am 17. Janner: »Cauda subobscura«, u. s. w. bis zum 1'-!. Kebruar, an welchem Tage der Komet ohne 

Schweif erschien und nur »transversis oculis attente consideratUS« einen sehr schwachen Lichfslrahl aus- 

zusenden schien. 
Erlaubt man sich, aus den 16 Wcrthen von c, welchc aus 1 level's Beobachtungen von December 13 

his Janner 20 abgeleitet sind, das Mittel zu nehmen, so erhalt man 0' 17, oder, wenn die extremen Werthe 
von December 27, Janner II und 12 ausgeschlossen werden, 0*16; die December-Beobachtungen fur sich 

allein geben ()• 14, bezw. ()• 16, die Janner Beobachtungen allein 0-20, bczw. 0- 16. Die Abweichungen der 

einzelnen Zahlen vom Mittel scheinen, wenn von den drei erwahnten abgesehen wird, ganz zufalliger 

Natur zu sein, so dass von einem Maximum oder Minimum oder iiberhaupt von cincm Gang nicht 

gesprochen werden kann. 

59 » 
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468 Johauit Holetschek, 

Soviel aus den Schweifbeobachtungen von I level. Wenn man auch die Angaben anderer Beobachter 

betrachtet und erwagt, dass die meisten Beobachter ebenso wie 11 eve I im December wegen des tiefen 

Standes des Kometen von seinem Schweif wohl nur die hellste Partie, im Janner aber, als der Komel 

schon hoher stand, auch noch die schwacheren Partien sehen konnten, so stellt sich als sehr wahrschein- 

lich heraus, dass die Lange und die Helligkeit des Schweifes im December ansehnlicher gewesen ist, als 

die Beobachter angeben, also auch ansehnlicher als im Janner, und dass somit die Machtigkeit des 

Schweifes im Janner 1665 schon geringer gewesen ist als im December 1664. 

Wegen r> R isl das Ende des Schweifes weitei' von uns entfernt gewesen als der Anl'ang, und dieser 

Umstand hat gewiss auch dazu beigetragen, dass der Schweif gegen das Ende lichtschwacb erschienen ist. 

Nach Brandes ware der Schweif am 26. December, als er sich bis 37° vom Kometen erstreckt hat, 

bei einer Zuruckbeugung von 18°40' aussergewohnlich lang gewesen, namlich 15 Millionen Meilen, also 

c - 0-7."). Die Zuruckbeugung ist iibrigens bei diesem Kometen aus den Beobachtungen nicht gut zu 

hestimmen; im December war sic nach einigen Beobachtungen grosser als 35°, nach anderen 20° und 

noch weniger, im Janner durchschnittlicn etwa 15°. Bredichin hat zu seinen Untersuchungen (Annales 

de 1'observatoire de Moscou V, I) das Mittel tp beniitzt. 

1665. 

/I/,        I"' bis 2'/./"(P). 

Ein K'omet mil einer kleinen Periheldistanz, der vor dem Perihel in die Erdnahe kam iif\i\ am Morgen 

himmel zu sehen war.  Bahn von   llalley,  nach  Devel's  Beobachtungen 

T   : 1665 April 24-2253, Jt- 

Sichtbarkeitsverhaltnis.se: 

= 156°7V/, & = 228°2', f=103°55'> log? = 9-027309. 

1665 

Miirz 
April 

26-5 
5-6 
7-6 

10 •() 
126 

• 5-6 
19-6 

301" 

33(> 
343 
355 

3 
l3 
24 

+    2° 
1'J 
21 
24 

25 
26 

+ 24 

l-L log r 

303"49 
344  13 
353  13 

5 49 
13  10 
22  11 

I  2I°3l' 
2(1 35 
25 5 a 
23 54 
21 55 
18 31 

! 13 4 

-62°57' 
32 29 
25 27 
15 47 
10 24 

-  4 19 
+   o 39 

9-971 

9'»34 
9'799 
9'734 
9-681 

9-5^4 
9-385 

9-822 
9-750 
y 7<>5 
9'795 
9-824 
9-874 
9-952 

5 log '-A 

-1  o 
-2 'O 

2'2 

-2'4 

-2-5 
2-y 

-3'3 

75-' 
ios-8 
111-5 
118 '. 1 
121 -2 
121 • 5 
110'4 

Am 31. Miirz war Vollmond. 

Obwohl der Komet nur vor dem Perihel beobachtet worden ist, zeigte er dock schon in diesem Zeit 

raum  cine so bedeutende Helligkeit,  dass er seinen unmittelbaren Vorganger, den Kometen von   1664 

ubertraf und von den meisten Beobachtern den hellsten Fixsternen gleichgesetzt wurde, cine Helligkeit, 
zu welcher nebst seiner cigenen Machtigkeit  offenbar seine bedeutende Annaherung an die Sonne bei 

getragen hat. 

Gesehen wurde der Komet zu Niirnberg und an anderen Orten am 26. Marz, zu Aix (Pingre II, S. 22) 

am 27., zu Ulm am 28., zu Ingolstadt am 30. Miirz u. s. w.; die brauehharen Beobachtungen beginnen 

aber erst im April, u. zw. mil den Beobachtungen von Hevcl. In den ersten Apriltagen war zugleich mil 

dem Kometen auch der Mond iiber clem Horizont. 

Lubienietzki schreibt im Theatrum cometicum (I, S. 375), dass der Komet von A. de Grau zu 

Franeker in Friesland zuerst am 16./26. Miirz gesehen wurde, als er aus dcm Pegasus gegen den Kopf 

der Andromeda ging; da aber, wie die Redlining zeigt, diese Zeitangabe mit der Ortsangabe nicht stimuli, 

und spider auf S. 521, wo die zu Franeker gemachten Beobachtungen abgedruckt sind, gesagt wird, dass 

der Komet zuerst am Oslcrtag, 26. Miirz/5. April, erschienen ist, so erweist sich die dem 26. Miirz vor 

gesetzte Zahl 16 als eigenmiichlige, und /war unrichlige Erganzung von  Lubienietzki. 

Die Beobachtungen von I Level (Descriptio cometae anno 1665 exorti) reiehen vom (5. bis zum 

20. April und enlhalten ubcr die Grosse und Helligkeit des Kometen das Folgende. 
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Grosse und Helligkeit der Kometen mnl Hirer Schwcife. t69 

Am (i. April morgens, dem ersten Beobachtungstag (und vermuthlich aucb an den nachstfolgenden 

Tagen) war der Kopf des Kometen 1'iir das freieAuge von der Farbe des Jupiter, »multo tamen lucidius, ac 

illius praecedentis cometae (1664) caput, quanquam aliquanto minus*. »Mit blossen Augen wurde or trotz 

des Mondscheines noch 11111 4h34ra gesehen, woraus man entnehmen kann, mit welch kraftigem und leb- 

haftem Licht dieser Komet ausgestattet war.« 
Am <S. April morgens wurde der Komet noch urn 4''30'" gesehen, obgleich die meisten iibrigen Sterne 

schon verblasst waren; es soil demnach die 2. Grosse angenommen werden, An diesem Tage bestimmte 

I level audi den Durchmesser des Kometen, u. zw. mittelst des Fernrohres durch Vergleichung mit Mond- 

lleeken; es ergab sich als Durchmesser des Kernes 12" bis 13", wahrend der ganze Kopf (nucleus interior 

cum tota materia adhaerente) 6' im Durchmesser hatte,  Nach dieser letzlcren Angabe ist 23, =3'5. 

Am 11. April morgens ubertraf der Komet an Helligkeit sowolil a. Andromedae als [i Pegasi; ange- 

nommen l'T>. 
Am 13. April morgens hatte SOWOhl der Kopf als audi der Kern von seiner friiheren Helligkeit und 

Grosse nichts verloren; obvvohl sich der Komet Tag fur Tag der Sonne naherte und immer tiefer am 

Horizont stand, erschien er doch nicht schwacher, sondern beinahe noch heller. Als nach I1' die Sonne 

gegen den Horizont heraufriicktc, und die Morgenrothe schon machtig war, konnte er noch immer mil 

blossen Augen gesehen werden; man kann darnach wohl die 1. Grosse annchmen. 

Am 15. April schien der Komet noch heller geworden zu sein, so gli'mzend und lebhaft war er; audi 

der Kern zeigte sich im Kernrohr etwas grosser. Da der Komet immer mehr in die Dammerung ruckle, 

schien  der Kopf nur aus dem Kern zu bestehen, die Nebelhiille (reliqua materia) fehlte fast vollstandig, 

Am 16. April ragte der circa 20° lange Schweif schon lange liber den I [orizont herauf, bevor tier Kopi 

des Kometen erschien. Gleich nach seinem Aufgange ubertraf der Kopf an Helligkeit fast alle iibrigen Fix- 

Sterne, ja sugar den Saturn; man wird daher in Anbetracht der geringen Hohe des Kometen seine Hellig- 

keit gevviss nicht iibcrschalzcn, wcnn man die Grosse 0"'0 annimmt. Mit dem Teleskop zeigte sich der 

Kern ohne Nebelhiille (hauptsachlich einc Folge tier hcllen Dammerung); sein Durchmesser war kleiner als 

der des Jupiter, gleich dem des Saturn (diametro Saturni corporis intcrmedii). »Daraus ergibt sich, dass 

der Komet in dicsen Tagen noch an Glanz und Grosse zugenommen hat.« 

Am 20. April morgens gab der Komet fur den freien Anblick an I lelligkeit kaum irgend einem Fixstern 

etwas nach, obvvohl er nur wcnige Grade tiber, und die Sonne nur wcnige Grade unter dem Horizon! 

stand; da die Helligkeit des Kometen an dicscm letztcn Heobachtungstage sowolil durch die belle 

Dammerung, als audi durch die bedeutende Extinction in der Atmosphare wesentlich geschwacht worden 
sein muss, war sic in der Wirklichkcit gewiss einc sehr grosse, vielleicht sogar 2 Grossenclassen 

bedeutender als die der Sterne I. Grosse unci diirfte somit schon nahe an     1"' gewesen sein. 
Im ersten Thcil dcs Theatrum cometicum, cbenso in anderen schon beim Komcten von 16641 citirlen 

Schriften linden sich mehrere Angaben tiber die Helligkeit und Grosse des Kometen, die aber fast alle nur 

insofern von Wichtigkeit sind, als sic die Angaben von Hcvel  im Allgemeinen bestatigen. 
In Luzern (Th. com. S. 788 und 789) zeigte sich der Kopf des Kometen am Morgen des 6. und 7. April 

so gross odcr grosser als Sterne 1. Grosse, aber mit maltem Licht. Der Schweif war nach VVeigel in Jena 

(Erdspiegel S. 149) am 27. Marz/6. April 3h morgens trotz des Monties bis auf 5° Lange zu erkennen, und 

•'mi Morgen des 31. Marz/10. April und l./ll. April 30° king. Am 2./ 12. April morgens war tier Kopf ties 

Kometen nach Weigel nicht merklich grosser als ein Stern 1. Grosse. Nach Honold in Dim (Cometo- 

graphia etc.) war die Schweil'lange audi am 2./12. und 3./13. April 30°. 
Lis zum 14. April morgens hatte tier Schweif an Lange und Helligkeit bedeutend zugenommen; in 

den nachslen Tagen zeigte er sich aber vvegen ties Zwielichles immer kiirzer. 
Am 14. April morgens hat Lubienietzki in Hamburg (Th.com. S. 37-1) den Kometen mil blossen 

Augen in tier Dammerung bis 4%" gesehen. Kurz vor dem Kometen wurde a Andromedae und gleichzeitig 

mil ihm the Capella unsichtbar, wahrend der Planet Jupiter noch einige Zeit leuchtete; der Komet scheint 

demnach mindestens von der 1. Grosse gewesen zu sein. 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



470 Jolt a uu Holetsvhek, 

Am ir>. April morgens ging dor Komet nach der Angabe von M. Faber zu Neuenstadt am Kocher 

(Th. com. S.787), nachdcm er cincn Schweif von mchr als 24° Lange vorausgeschickt hatte, mil einem sehr 

glanzenden Kopf auf, dem kurz hernach aufgehenden Jupiter an GrSsse nichts, an Glanz nur wenig nach- 

gebend. Nach Siver in Hamburg (Th. com. S. 923—925) gab das Licht des Kometenkorpers an demselben 

Tage einem Stern 1. Grosse nichts nach. 

Am 10. April leuehtete nach der Angabe von Bullialdus in Paris (Th, com. S. 481) der Kopf mit 

glanzenderem und lebhafterem Licht als der ties vorigen Kometen, erschien jedoch kleiner (offenbar wegen 

des Zwielichles), und sein Durchmesser war nur i/3 vom Durchmesser des Jupiter. 

Biithner in Danzig bemerkt (Th. com. S. 819), ohne aber eincn bestimmten Tag zu nennen, dass der 

Kopf die Farbe von aAquilae hatte und an Grosse die Capella ilbertraf. 
Am 9./19. April morgens konntc man nach Wcigel den Kometen his cine halbe Stunde vor Sonnen- 

aufgang, als auch die grossten Fixsterne schon verschwunden vvaren und Saturn kaum mchr zu erkennen 

gewesen, deutlich schen. 

Werden die Helligkeitsangaben mit den schon angesetzten Zahlenwerthen in die Rechnung eingefiihrt 

und die Beobachtungsstunden vom Mittag des Vortages an gezahlt, so ergibt sich die folgende Zusammen- 
stellung: 

[665 M 5 log /"A M, 

April     7 Danzig . .      161' 2 — 2'2 4'2 
10 »     • -      15 '•5 -2-4 3'9 
11 Jena .   . 14 1 -2'4 3 "4 
12 Danzig , .      16 1 "2-5 3-5 
13 Hamburg •    l6'/2 

1 — 2'6 3-6 

«s Danzig . 16 0 -2-7 2-7 

19 » .      16 -1 -3"3 2-3 

Fine Zunahme der reducirten Grosse gcgen this Perihel war bei diesem Kometen gewiss vorhanden, 

darf aber aus den Zahlen Mi nicht herausgelesen werden, weil fastjede von ihnen auf einer willkiirlichcn 

Deiitung beruht; aus diesem Grunde ist auch das Mittel Mi — 3^4 sehr unsicher. Fragt man, welchc 

I lelligkeit der Komct am 20. Marz gehabt haben mag, so darf diese Frage wegen der grossen Verschieden 

heit zvvischen den Radienvectoren nicht aufGrund des Mittelwcrthcs von Mt bcantwortct werden. Nimmt 

man aber der Erfahrung gemass an, dass der Komet, als er am 2(5. Marz aufzufallen begann, schon von 

der 3. Grosse war, so erhalt man aus dieser Annahme Mi = l'"0, und diese Zahl ist insofern nicht 

unwahrscheinlich, als sic mit dem Mittel aus jenen Zahlen, welchc ihr dev Zeit nach am nachsten liegen 

(April 7 und 10), Qbereinstimmt. Die reducirteCirosse dieses Kometen scheint daher aufGrund der hier 

abgeleitetcn Zahlen am Anfang, als der Radiusvcctor noch grosser war, nahe 4'", spiiter 3%•, und schliess- 

ich 2'/2"' oder noch bedeutender gewesen ZU sein. 

Angaben fiber die Schweiflange: 

1663 

April s 
5 
7 

7 

9 
9 

10 

10 

10 

1 1 

Beobachtungsort Beobach- 
tungszeit 

Jena . . 
I lanzig . 
Luzern . 

Danzig . 
I [amburg 
Jena . . 

Luzern . 
Danzig 
Jena . . 

I tamburg 

Franeker 

•5" 
15 
16 
16 

15 

«sVi 
15 

15 

5- 
17 
6 

15 

'7 
22 

30 
12 

18 

o- 17 

0-15 

0-30 

CV24 

0-31 

1665 Beobachtungsort Beobaoh- 
tungszeit 

April Luzern . . 
Llin . . . 

Hamburg . 
Danzig . . 
Dim . . . 

Hamburg . 
Luzern . . 

Neuenstadt 
Luzern . . 

Danzig .   . 

i5" 

iS 

'5 

<5 

15 

19" 

30 
16 

25 
3° 
18 
26 
24 

»7Vi 
20 

0-32 

0'28 

°-.S3 

°" 3° 

"'33 
o' 26 
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Grdsse mid Helligkeit der Kometen und Hirer Schtveife. 47 i 

Die Zunahme der Schweiflange zeigt sich nach den Beobachtungen von Hovel recht deutlich; die 
scheinbare Abnahme am letzten dieser 'Page rllhrt naliirlicb daher, dass der Komet sammt dem Schweif 
schon in die Dammerung geriickt war. Man musste iiberhaupt in dieser Zcit, um die Lange des ganzen 
Schweifes bestimmen zu k6nnen, die Spitze schon vor Aufgang dcs Kopfes markiren. 

Die ZurUckbeugung des Schweifes war nach der Untersuchung von Brandes sehr gering, im Mittel 
cp z= +6°; siehe auch Bredichin, Annales de l'observatoire de Moscou V, 2. 

Die fur M. und c abgeleiteten Zahlen m5chte ich auf folgendeWeise in zweiGruppen zusammenfassen: 
r Mi c 

o-7        4        o-is 
o • 4        3        o • 3 

1668. 

Dieser Komet gehort zu einer Gruppe von Kometen (1668, 1089, 1695 und vielleicht auch 1702 1) 
welche das mil einandcr gemein haben, dass, obwohl die iibcrliefertcn Beobachtungen filr cine sichere 
Bahnbestimmung unzureichend sind, dennoch auf cine kleine Periheldistanz geschlossen werden darf, und 
zwar darum, wcil jeder dieser Kometen mit einem langen hellen Schweif aus den Sonnenstrahlcn heraus- 
getreTen ist, obwohl der Kopf nur unbedeutend odcr gar nicht zu sehen war. 

Zur Bahnbestimmung des Kometen von 1668 miisscn die in eine Karte (Observationes Goae habitae 
circa Phaenomenum Coclcste, quod apparuit Mense Martio Anno 1668, Romam missae ad P. Aegidium 
Franciscum de Gottignies in Collegio Romano Mathescos Professorem) eingezeichneten, wenig genauen 
Positionen verwendet werden, nach welchen zuerst Henderson im Jahre 1842 eine Bahn berechnet hat 
(a), wahrend sich, wie man gleich im nachsten Jahre gesehen hat, diese Positionen auch durch die von der 
direct gerechneten ganzlich verschiedene Bahn des Kometen 1843 I darstellen lassen (b), wenigstens so 
vveit, als es die Unsicherheit der in die Karte gezeichneten Positionen (etwa 1°) gestattet (Astr. Nachr. 
Bd. 20, S. 333 u. 401). 

DieErscheinungdes Kometen 1843 I war tibrigens auch dieVeranlassung dazu, dass die genannte Karte 
neu publicirt worden ist, und zwar als Bcilage zu der Schrift: Estratto delle osservazioni fatte sulla Comcta 
del 1(508 da alcuni Padri della Compagnia di Gesu, Roma 1843, welche hauptsachlich die am Collegium 
Romanum zu Rom, von Candone zu Goa (15° nordl. Br.) und von Estancel (Stanzel) in Brasilien (San 
Salvador, Allerheiligen-Bai, 13° slldl. Br.) gemachten Beobachtungen nach dem Giornale dei Letterati ent- 
halt; nach derselben Quelle sind die in Brasilien gemachten Beobachtungen auch in den Philosophical Trans- 
actions (Bd. 9, Nr. 105, Jahr 1074, S. 91—93) mitgetheilt. Eine grosserc Zahl von Notizen, die zumeist 
Schiffsjournalen entnommen sind, fmdet man bci Struyck 1753, S. 34. 

An den moisten der bisher genannten Orte, namlich in den Tropengegenden, ist der Komet vollstiindig 
gesehen worden; in Europa und iiberhaupt unter mittlercn nordlichcn Brciten konnte man abcr nur den 
Schweif, und auch diescn an den meisten Orten nur theilvvcisc sehen. Cassini I., damals noch in Bologna, 
hat ihn vom 10. bis zum 14. Miirz beobachtct und zuletzt am 19. Miirz gesehen. Ein erster Bcricht iibcr 
diese Beobachtungen (Miirz 10—12), wclcher auch die in Lissabon am 5. Miirz gemachte Beobachtung enthalt, 
flndet sich in Philos. Transactions (Bd. 3, Nr. 35, Jahr 1668, S. 683 u. 084), wo iibcrdics beigefiigt ist, dass 
noch andere Berichte aus Lyon, Toulouse, Toulon, aber nicht aus Paris vorliegen, und class dev Komet 
auch in England nicht gesehen worden ist. In den Pariscr Mcmoircs sind die Beobachtungen von Cassini 
im 8. Band erwahnt, der ausschliesslich Abhandlungen von Cassini enthalt, wahrend im Jahrgang 1702 
die Positionen dcs Schweifes fUr den 10., 14. und 19. Miirz zugleich mit zwei Positionen des imFebruar und 
Miirz 1702 gesehenen Kometenschweifes in cine Sternkarte cingezeichnet sind. 

Der Komet ist zu Lissabon und in Brasilien zum crstcnMal am5.Marz, nach den von Struyck gesam- 
melten Notizen schon am 4. Miirz, und am Cap der guten Hoffnung schon am 3. Miirz gesehen worden. 
Nach der Mitte des Miirz wurde das Phanomen durch das Licht des scit 13. Miirz zunehmenden Mondcs 
immer mehr geschwacht  und schliesslich ganz Uberstrahlt; in Goa war vom 18. an nur noch der hellere 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



472 Jokann Holetschek. 

Theil des Schweifes zu sehen, und am 22. war auch dieser ganz unsichtbar. In Rom wurde nach clem am 
27. Miirz eingetretenen Vollmond am 28. unci 29. Miirz wieder nach dem Phanomen gesucht, aber ohne 
Erfolg. 

Da von den oben crvviihnten zwci Bahnen kcine einen Vorzug vor der anderen zu verdienen scheint, 

so babe ich die Rechnung nach beiden gemacht; aus diesem Grunde verdient auch von den nach beiden 

Bahnen abgeleiteten Resultaten keines einen Vorzug vor dem andern. 

a) Nach der direct gcrechncten Bahn: 

r= 1668 Febr. 24-788, %—£ =206°43', ft= 193°26', i = 27°7', [ogq — 9 39990. 

1668 

Marz 
9-0 
13-0 
17-0 
21 o 

9-5 
I8-I 

27-7 

38-7 
51-1 

• 9? 1 
9 #6 
9-8 

9-4 
-8-4 

I P \-L 

5° 6' 
12 55 
22 2 

33 1 
46 9 

I2°IOr 

16 0 

•9 47 
23 18 
26 1 1 

+ i9°23' 

23 13 
28 22 
35 22 

I 44 32 

log r log A  5 log ;A 

9'594 
9'688 
9-767 
9-832 
9-888 

9 922 
9 • 864 
9 • 811 
9- 76(1 

9'734 

-2-4 
-2'2 
-2- I 
-2-0 

-1 "9 

ioi?8 
107-5 
107*6 
103 • 8 

97' 1 

b) Nach dcr Bahn des K'ometen 184.3 I: 

£=1668 Febr. 28-8, K—ft = 80c15',  ft = 357017',  *=144°2/, log q = 7• 68000. 

[668 P X-Z log r log A      5logrA 

Marz 5-0 
9-0 

130 
17-0 
21 -O 

4 '9 
18 8 
30 2 

39 4 
46 8 

io-7 
10-7 
io-o 
90 
8-0 

O"   8' 

13     4 
24   21 

33 54 
41  51 

-n°43'! I i4°25' 
17  14 23  22 
20 54 30 41 
23   11 36  15 

— 24 31 1 -40  14 

9-512 
9 679 
9'7«5 
9-862 
9'923 

9-935 
9-946 
9-975 
0-012 
0-051 

 2 • 8 
I   () 

— I ' 2 
— o • 6 
— 0' I 

T 

104' 

88 
76 
66 

5 
3 
6 

58 9 

Es darf nicht unerwahnt bleiben, dass die bier nach dem Klemenlensystem b) berechneten a und 0 

wesenllicb verschieden sind von denjenigen, welchc Henderson (Astr. Nacbr. Bd. 20, S. 335) als nach 

demselben Elementensystem bcrcehnet angegcben bat; so ist z. B. a hicr grosser, und zwar am 9. Miirz 

um 2°, am 21. Marz um 1°, wahrend Qbrigens die Differenzen einen regelmassigen Gang zeigen. DerGrund 
der Verschiedenheit scheint in T zu licgen. Es sei auch noch bemerkt, dass die vorliegende Rechnung den 

der Karte entnommenen Kometenpositionen am 9. und 21. Miirz niiher kommt, dagegen am 13. und 17. Miirz 

noch mehr abweieht als die Ephemeride von Henderson. 

Die Schweiflange war gegen 30° und dariiber. In San Salvador land man am 5. Miirz 23°, in Rom 

am 9. Miirz mehr als 30°, in Goa an demselben Tage 35° Lange; nach dem Bericht aus Lissabon 

erstreckte sich am 5. Miirz dcr iiber dem Horizont befindliche Theil des Schweifes fast Qber den vierten 

Theil des sichtbaren Himmels. Nach Cassini war der sichtbare Lichtstreifen 3)0° bis 33° lang und \'/.i" 

breit; dabei ist auch noch erwiihnt, class man ihn gleich nach der Abenddiimmerung sah, wenn die Sterne 

der 3. und 4. GrSsse zu erscheinen anfangen. 

Als wiehtige Erganzung zu diesen vereinzelten Angaben zeigen die auf der Goa-Karte eingezeichneten 

17 Schweiflangen auch noch den ganzen Verlauf der Erscheinung, vorausgesetzt, dass die den einzelnen 
Tagen beigesctzten geraden Linien wirklich die jevveilige Lange und nicht etvva bios die Richtung des 

Schweifes darstellen sullen. Unter dieser Voraussetzung war der Schweif am 10., II. u\u\ 12. Miirz am 

langsten, niimlich 3>7°, ohne jedoeb in den folgenden Tagen wesentlieh abzunehmen; vom 18. bis zum 

21. Miirz ist zwar, wie die theilvveise punktirlen Linien in Verbindung mit dem Text anzeigen, der Schweif 

wegen des zunebmenden Mondlichtes nicht mehr in seiner ganzen Lange deutlicb siehtbar gewesen, doch 

steben die bier eingezeichneten Dimensioncn den iibrigen trotzilem nicht wesentlieh nach. Kntnimmt man 

der Karte die Langen dcs Schweifes fur die in der obigen Rechnung gcwahllcn 'Page und setzf fiir den 

21. Miirz, an welehem Tage die punktirte Linie schon den Rahmen der Zeiebnung beriibrt und daher viel- 

leicht noch etwas langer sein sollte, die Lange vom 20. Miirz an, so lindet man, wenn aus den so erhal 

tenen scheinbaren Langen C mit jedem der beiden obigen Elementensysteme die wahren Langen c berechnet 

werden, die folgenden Zahlen: 
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Grosse und Helligkeit der Kometen and Hirer Schrveife. 47?, 

166S c nach der c ire ct nacl der Bahn J as 

3'° 

gercchneten Bi llll K< meten 1S4; 

<J-54 

1 

arz     (j 

>3 35 0-39 0 • 8 2 

17 34 "'35 i   07 • 

2t 33 "'33 1-40 

An dem Wesen der Sache wird offenbar nichts geandert, wenn man die kleinenUnterschiede zwischen 

C als zufallig betrachtet und (', constant annimmt; unter dieser Annahme zeigt sich der Gang in den 

Zahlenwerthen von c noch etwas deutlicher. Wahlt man den im Text Fiir den {). Marz angegebenen, von 

der K'arte etwas abvveiehenden Wei'Lh   ('      35°,  so flndet man: 

[668 C 

Marz 9 

13 

35 
35 

'7 35 
21 35 

(direct) (1843I) 

0 • 44 o'63 

0'39 o- 82 

(>• 36 1 • 12 

o'35 1-59 

Nach der direct gerechneten Bahn ware also die Schweiflange c in diesem Zeitraum d. h. 2 bis 3 Woehcn 

nach dem Perihel, wenn aueh nicht bestimmt kleiner, so doch wenigstens nicht grosser geworden, nach 

der Bahn des Kometen 18431 aber bedeutend gewachsen. 
lis sei hier bemerkt, dass ich diese Uritersuchung fiber die Schweiflange des Kometen von 1668 auch 

schon in meiner Abhandlung »Uber den Kometen des Jahres 1689« veroffentlicht habe, 
Wahrend die Lange und die Richtung des Sehweifes am vollstandigsten auf der Goa-Karte dargestellt 

erscheint, ist die Helligkeit u. zw. sowohl des Kopfes als des Sehweifes einigermasscn anschaulich in dem 

Bericht von Estancel beschrieben. 
Als der Komet am 5. Marz 7h abends zum ersten Mai gesehen wurde, erregte er das Staunen der 

Beobachter besonders dadurch, dass er gleich in seiner vollen Grosse und mit ausserordcntlicher Helligkeit 

erschien; in diesem Auftreten liegt natiirlich niehts UngewShnliches, weil der Komet nahe in seiner 

grossten Helligkeit aus den Sonnenstrahlen herausgetreten ist. DerKopf (il globo 0 capo) war aber so klein 

und lichtschwach, dass ihn nur Wenige mit blossem Auge erkennen konnten, und der Berichterstatter 

musste, urn ihn gut zu sehen, ein Fernrohr beniitzen. 
Der Schweif war nach dem Bericht von Estancel immer der Sonne direct entgegengesetzt. Er war 

glanzend weiss und spiegelte sich im Meere mit solcher Lebhaftigkeit, dass die Strahlen bis ans Ufer 

reflectirt wurden, wo die Beobachter standen. Diese grosse 1 [elligkeit dauerte aber nur 3 Tage; am 5., <>• und 
7. 'Fag (offenbar vom 5. Marz an gerechnet) war sie schon merklich schwacher. Als das Sonderbarste wird 

hervorgehoben, dass trotz des Lichtverlustes die Grosse (offenbar die des Sehweifes) nicht abnahm, sondern 

eher noch zunahm, bis der Komet ganz verschwand. Der Komet wurde hier iibrigens nicht so lange 

beobachtet wie zu Rom und Goa; daftir wurde hier aber auch der Kopf gesehen, der nach den von 

Struyck gesammelten Notizen nur unter siidlichen Breiten, z. 15. aueh am Cap der guten Hoffnung gesehen 

wei'den konnte. 

Nimmt man mit Rucksicht auf den tiefen Stand des Kometen an, dass dev Kopf am 5. Marz von der 

I. oder 5. Grosse gewesen ist, so erhalt man als reducirte Helligkeit ungefahr 7'", eine Zahl, die zwar 

wegen ihrer Unsicherheit kaum eine E.rwahnung verdient, aber immerhin schliessen lasst, dass der Komet, 
wenn aus einer relativ so geringen Materie ein heller langer Schweif entstehen konnte, in einer bedeutenden 

Sonnennahe gewesen sein muss. 
Es sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass nach einer Notiz in der englischen Wochenschrift 

Nature (lid. 22, S. 270) die dem Bericht von Estancel beigefugte Bemerkung, in San Salvador sei einen 

Monat vor der Erscheinung des Kometen von 1668 in der iYlorgendammerung am Osthimmel em Komet 

gesehen worden, nicht dureh die Bahn des Kometen 1843 I, wohl aber durch II enderson's direete Bahn 

dargestellt wird. 

Denkschrlftsn dor matlicm.-naturw. 01.  LXIII. Bd, ,i0 
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474 Johann Holetschek, 

1672. 

,1/, 7. 

Die Bahn dieses Kometen hat im Jahre 1887 durch Herm A. Berberich in Berlin eine Neuberechnung 

erfahren, vvelche auf eine sorgfaltige Reduction dcr Beobachtungen von I level gegrtindet ist. Diese 
Beobachtungen linden sich im 2. Hand von I level's Machina coelestis, von dem aber nur vvenige 

Exemplare vorhanden sind; es isl daher ein dankenswerthes Unternehmen, dass lien- Berberich mit der 

Bahnbestimmung auch die Beobachtungen des Kometen nach der Machina coelestis fast vollstandig mitge- 

theilt hat (Astr. Nachr. Bd. I 18, Nr. 2812). Was sonst noch fiir mcine Untersuchung wichtig erscheint, ins 

besondere die Schweifzeichnungen, hat mir lien' Berberich in einer Copie freundlichst mitgetheilt. 

T= 1072 Marz 1- 15319, %—& = 109°33!.r>4, & = 298°6,50, / = 82°56l75, log # = 9-842271. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1672 X 

Marz 

April 

1'45 
7'5 

i8-s 
26-5 
30-5 
6-5 

i4'S 
21-5 

340° 
356 

27 
46 

54 
64 
75 
80 

4. -1 I ° 

35 
37 
32 
29 
24 
19 

+ 15 

356° 12' 
"  55 
38 46 
53 26 
59 14 
67 35 
75 4 
So 27 

\-L 

4 35' 36' 
33 47 
23 47 
14 13 

9 43 
4-   2 45 
- 3 38 
- 8 4 

+ 140 o' 
23 4o 
39 35 
46 20 
48 12 
49 40 
49 20 

+ 47 54 

log log A      5 log M 

9 • 842 
9-849 
9-891 
9'935 
9'95« 
9' 999 
0-045 
0-082 

0-048 
0-020 
0-012 
0-043 
0-065 
0 • 111 
o • 164 
0-208 

-0-5 
-0-7 

-"•5 
—o • 1 

I o-i 
1 o • 6 

+ 1.0 
I  I '4 

T 

6iv? 

65-8 
&5'4 
59'7 
56-2 
50-0 
43' 5 
38'5 

Vollmond: Marz 13, April 12. 

Die Auffindung des Kometen hat Ilevel in den Philosophical Transactions (Bd. 7, Nr. 81, S. 1017 u 

4018) angezeigt. Nach diesem Schreiben ist der Komet in Danzig schon am 2. Marz gesehen worden (fur 

die Rechnung ist Marz 1*45, der Moment des Perihels gewahlt), konnte aber von Ilevel, der zu dieser 

Zeit verreist war, erst am 0. Miirz beobachtet vvei'den. Die Beschreibung von diesem Tage lautet: Dei 

Komet ist klein, mit einem Schweif von 1° Oder I1/.,0, der ohne Zvvcifel grSsser erscheinen wtirde, wenn 

das Zwielicht und der Mond nicht witrc. Dazu sei bemerkt, dass der Mond im ersten Viertel war, und tier 

Komet anfangs nur in kleinen Hohcn beobachtet wcrden konnte; iibrigens war er anfangs sowohl morgens 
als abends,  spater aber nur abends zu sehen. 

In der Machina coelestis lindet sich liber die Lichtstarke und das Aussehen des Kometen unter anderm 

das Folgende. 

Am Morgen des 8. Miirz war der Komet bis 5u3In Uhrzeit (nach Berberich Miirz 7 17h21m mittl. Zeit) 

fiir das blosse Auge sichtbar, wobci er 18'/2° uber und die Sonne noch 11° unter dem Horizont stand; seine 

Lichtstarke, Oder richtiger seine Widerstandsfahigkeit gegen die Extinction, war somit keine bedeutende, 

Der Kopf des Kometen schien nach den Beobachtungen vom 8. Miirz morgens und 10. Miirz abends etwas 

zuzunehmen; diese Zunahme konnte allerdings reell u. zvv. eine Folge der Nachwirkung der Sonnennahe 

sein, ist aber viel wahrscheinlicher nur scheinbar, u. zvv. dadurch verursacht, dass der Komet mehr aus 

der Dammerung heraustrat. 
Eine jetzt nicht mehr uberraschende Bemerkung uber die Sichtbarkeit eincs Kometen in Fernrohren 

von verschiedener Grosse ist der Beobachtung vom 20. Miirz beigefiigt. Ilevel hat namlich an diesem 

Tage den Kometen nicht nur mit Tcleskopen von 12 und 20, sondern audi von f)0 und mehr Fuss Lange 

betrachtet und hebt hervor, dass sowohl der Schweif als der Kopf, somit die ganze Kometenmaterie, mil 

dem langeren Fernrohr zwar dcutlicher, aber zarter und sparlicher (tenuior et rarior) erschien, als mit den 

kleineren Fernrohren. Hevel bemerkt noch, der Komet habe wahrend seiner ganzen Erscheinung, soviel 
man bei der Schwiiche seiner Materic und der grossen Dislanz von der Krde wahrnehmen konnte, nur 

einen einzigen Kern gezeigt; das geschieht nattirlich mit Rucksicht auf seine Wahrnehmungen an den 

Kometen von 1652, 1661   und 1001. 
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Grdsse mid Helligkeit dcr Kometen und Hirer Schweife. 475 

Am 6. April schliessen die Distanzmessungen. An den folgenden Tagen konntcn wegen des Mond 

scheines und dcr Lichtschwache dcs Kometen nur noch Schatzungen seiner Position gemacht werden. Am 

('). April kam tier Komet eineni Stern (nach Berberich B.D. +24°674) sclir nahe, so dass der Stern urn 

'.)'' am Anfang ties Schweifes (in ipsa eductione caudae) stand. Der Komet war so lichtschwach, dass cr 

mil blossen Augen kaum bcobaehtet werden konnte. I level schreibt aber dicse Lichtschwache nicht so 

schr dem Kometen selbst, als vielmehr dem hellen Mondschein zu, der nur noch wenigc Tagc bis zum 

Vollmond hatte. In dcr That war der Komet am 14. April, also nach dem Vollmond, von ansehnlieher 

Grosse; vom Scbwcif war abcr kaum mehr etvvas zu sehen, 

Am 21. April wurde dcr Komet zum lctztenmal mit dem Telcskop bcobaehtet und auch noch mil 

blossem Auge geschen; angenommen 5J/gm. Da von jclzt an dcr llimmcl mchrcre Tagc bcwolkt war, und 

spater nicht weit vom Kometen auch dcr Mond wieder erschien, wurde tier Komet nicht mehr geschen. 

I level  bezweifelt auch, dass man den Kometen andcrswo noch langcr geschen hat. 

Dei' Komct Est audi von Cassini I. in Paris vom 20. Marz bis zum 7. April bcobaehtet worden,  und 

diese Beobachtungen  sind  fur die vorliegende Untersuchung von Wichtigkeit, weil  sic zvvci Grossen 

schatzungen dcs Kometen mit blossem Auge cnthaltcn; dcr Bericht von Cassini tindct sich in den Pariscr 

Memoires I'd. 10,  S. 359—365 und, ins Englische iibersetzt,   auch  in  den Philos. Transactions Bd. 7, 

Nr. 82, S. 4042—4050. 

In diesem Bericht ist zunachst gesagt, class der Komct in Pa Plcchc am 10. und in Clermont am 

25. Marz geschen worden ist. In Paris wurde er zum erstenmal am 20. Miirz geschen, und zeigtc sich ohne 

Fernrohr wic ein Stern tier .'!. Grosse. Im Fernrohr (lbertraf er tlic Sterne 1. Crosse, erschien abcr matt, wic 

cine klcinc, wcisslichc Wolkc und war nur mit Milhe wahrzunchmen, vvenn man die Faden bclcuchtctc, 

welche man, um mit grosserer Genauigkeit beobachten zu konnen, im Instrument statt der Absehevor- 

richtung (pinnules) angebracht hatte. Der Kopf erschien im Fernrohr von 17 Fuss fast rund und war von 

tier ihn umgebenden Nebulosital, welche cine Art von »chevclurc« bildete, gut zu unterscheiden. Der 

Schwcif war fast gar nicht zu crkennen, zeigtc sich abcr im Fernrohr in der Lange von zwei Durehmcsscrn 

dcs Kopfes. Der ganze Komct, namlieh Kopf, Schwcif und Nebclhiillc zusammcn, nahm nicht mehr als 

3' oder 4' ein (!). Unter dem Kopf dcs Kometen sah man eincn Stern (nach Berberich B. D. -+-32°626) 

in einem Abstand, welcher so gross war wic dcr doppelte Durchmesscr des Kometen (demnach wohl 

0' bis 8'). 

Am 30. Miirz abends erschien dcr Komct ohne Fernrohr wic ein Stern dcr 4. GrSsse; durch das Fern- 

rohr geschen, iibcrtraf cr abcr die Sterne tier 1. Crosse, war jcdoch schr matt, und man konntc, wic man 

ihn auch bctrachtetc, von dem Schwcif fast gar nichts bemerken. 

Am I. April war tier Komet ohne Fernrohr nicht zu sehen, weil der Mond schr nahe stand; mit einem 

Fernrohr von nur I Fuss war cr abcr leicht zu crkennen, und dabei zeigtc sich, dass er den nordlichslcn 

Stern im Kopf des Sticrcs (<{>Tauri) mit seinem siidlichcn Rand beruhrt haben musstc. 

Am 5. April zeigtc sich der Komet so confus, dass man selbst mit dem Fernrohr von 17 Fuss den 

Kopf von tier Nebclhiillc nicht genau trennen konntc; das Ganze erschien ctwas grosser als die Schcibe 

ties Jupiter,  durch dasselbe Fernrohr geschen. 

Am (S.April 8h bemcrktc man auch in Paris die von I level bcobachtete Annaherung an den Stern 

I'D. +24°674; Komct und Stern standen in gleicher Hohe, wahrend tier Abstand nur wenig grosser war 
•'ils tier Komctendurchmcsser. 

Am 8., 9. und 10. April war der llimmcl bcwolkt, und spater wurde tier Komet in Paris nicht mehr 

bcobaehtet. 

Eine GrSssenschatzung findet sich auch bei G. S. Dorffel, welchem der Komet am 15. und 10. Miirz 

von tier 3. Grosse zu sein schicn; sichc the schon in tier Einleitung genannte Schrift von C. Reinhardt, 
S   p). 

/air Bestimmune dcr reducirten GrSsse konnen also 4 Angaben benutzt werden: 

60 ; 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



.170 Johann Holetschek, 

1672 M 5 log rA A/, 

Mar-/, 15, 16 I'laucn 3 -o-.S 3"5 
26 Paris 3 (>• 1 3'i 
30 * 4 |-o-i 3 • 9 

.April          2r Danzig 5 •5(?) r-I'4 4-1 

Mittcl 3'7 

Das Miltel  M, = ?>"'! scheint alle Angaben iiber die Sichlbarkeit des Kometen gut darzustellen. 

Was die Dimensionen des Kometen betrifft, so ist es sehr befremdend, class dieselben von Cassini 

viel kieiner angegeben sind, als von I level; insbesondere sind die am 20. Marz angcgebencn Dimensionen 

so klein, dass cs bcinahe so aussieht, als sci das Gcsichtsfcld dcs Fcrnrohrcs beleuchtet gevvesen. Wahr- 

scheinlich hat aber das 17-fussige Tcleskop die schwacheren Partien dcs Kometen so sehr zerstreut, dass 

sic kaum zu erkennen waren, eine Vermuthung, die an Sieherhcit gewinnt, wenn man beachtet, dass der 

Komet am 1. April schon mit einem 1-fiissigen Fernrohr leicht zu schen war. Im Allgemeinen diirfte es 

abcr auch hier hauptsachlich Hovel's Gcschicklichkcit und Obung im astronomisehen Sehen gevvesen 

sein, vvelchc seinen Rcobachtungcn und Beschreibungen zu einer bedeutenden Uberlcgenheit ver- 

holfen hat. 

Herr Berberich hat aus Cassini's Angaben vom 20. Marz und 0. April den Durchmesser der Nebel- 

hiille abzuleitcn gesucht und dafiir 12' gefunden, eine Zahl, vvelchc durch Reduction auf A = 1 noch 

ctwas grosser wird und sogar dicjenigc, wclchc aus Tycho's Vergleichung des Kometen von 1585 mil 

dcr Pracscpc folgt, noch ubcrtriftt; da sonach diescr Durchmesser iibermassig gross ware, so meine ich, 

dass dcr Komet, falls die Schatzungen von Cassini richtig sind, den genanntcn zwei Sternen viel naher 

gestanden ist, als aus dcr obigen Bahn hervorgeht. 

Fiir die Schweiflange linden sich in dcr Machina coclcstis zwei dirccte Angaben; cs war namlich am 

0. Marz C = 2°, am 18. Miirz C=l'/2°. Die Anderungen, bezw. die Abnahme der Schweiflange, crsiehl 

man deutlich aus den Zeichnungcn von I level; unter dcr Voraussetzung, dass alien Zeichnungen derselbe 

Masstab zu (iruride liegt, war dcr Schweif am Morgen dcs 7. Miirz und am Abend des 15., 18. und 20. Miirz 

nahezu von derselben Lange, u. zw. l'/2° bis 2", am 2i). Miirz nur 1°,  am 3. April kaum Winger als die 

Nebelhiille, am   12. April  scbon kiirzer, und am 21. April dcr Komet ganz ohne Schweif.  Man hat dem- 

nach: 
1672 C c 

Marz      6 2° o'04 

18 i1/., 0-03 

29 1 0'O2 

Da dcr Bemerkung von Hevel zufolge die crslc diescr Langen ganz bestimmt nur cine untere Grenze 

ist, so ist die wahrc Schweiflange jedenfalls wesentlich grosser gevvesen als O-04. 

1677. 

M\    -- 3m (?). 

Ein Komet mit cincr zicmlich klcincn Periheldistanz (q = 0'28) und einer nach Siidcn gerichteten 

Bahnaxe (Brcitc dcs Perihels b0 =: +76°), wclchcr diescr Bahn entsprechend in Europa nur kurze Zeit, 

namlich in dcr Niibc dcs Perihels und in geringer Elongation von tier Sonne gesehen und beobachtet 
worden ist. Aus diesem Grande ist man bei dcr Untersuchung dcr I lelligkcit ausschlicsslicb auf die in der 

Dammerung gemachten Beobachtungcn angewicsen. Bahn von I [alley: 

T- 1077 Mai 6-0322, %—u - 99012'5", £ = 236°49'10", i = 100°56'45", log q — 0-448072. 

Bei  Pingre Iauten die zwei lctztcn Ziffcrn von  log q nicht 72, sondcrn 27. 

Die Sichtbarkeitsverhaltnisse babe ich von 2 zu 2 Tagen gerechnet und unter »El« auch die Elon- 

gation des K'umctcn von der Sonne bcigcl'iigt. 
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GrSsse und Helligkeit der Komctcn und Hirer Schweife. 177 

1677 

April 

Mai 

26-5 
28 -5 
30-5 

4'5 
6-5 

8'5 

21° 
27 
32 
36 
40 

43 
46 

28" 

3° 
32 
33 
32 
31 

-30 

3o°iS' 
35  53 
40 38 
44 :u 
47 44 
50   12 

52    9 

17' 
17 
17 
'7 
15  57 
14 
u 

6 
53 

\-L 

-6°S3' 
3 H 

— 0 25 

1  1   34 
2 48 
3 21 

El 

i8?5 
lS'2 

17 '9 
i7-3 
16 • 2 

i4-5 
12 • 3 

log r 

9'6i2 
9-566 
9'52i 
9-481 
9-455 
9' 449 
9-465 

log A 

9-845 
9-885 
9 -926 
9-967 
o'oo6 
0-042 
0-073 

5 l°g ^ 

7 
7 
8 
8 
7 
5 

2-3 

128% 
121 • r 
1 io- 3 
96-8 
80-8 
64-0 

47 -7 

Da am 2. Mai Neumond war, kann das Mondlicht die Beobachtungen dieses Kometen nicht wesentlich 

gestort haben, 
Auch bei diesem Kometen  ist man beziiglich  der Beobachtungen von  1 level  auf den so seltenen 

2. Band der Maehina coelestis angewiesen; diese Beobachtungen sind mir ebenfalls von Herrn Berb.erich 

mitgetheilt worden, enthalten jedoch nebst i\c\) Ortsbestimmungen nicht vie] mehr, als die zur Beurtheilung 

der Lichtstarke des Kometen immerhin sehr wichtigeThatsache, dass derKomet in der Dammerung lief am 

Horizont bei nur wenigen Graden Hohe beobachtet worden ist. Specielleres iiber den Komctcn, so nament- 

lich auch iibcr die Richtung dcs Schvvcifcs und die Grosse des Kopfes hat Hevcl, vvic cr am Schluss 

der Beobachtungen sagt, in eincr am 13. Mai 1677 ausgegebenen »Epistola« oder »Historiola« verSffent 

licht. Diese habc ich jedoch nicht gesehen. Zum Gliick lindeL man in den Philosophical Transactions (lid. 1 1, 

Nr. 135, S. 869—873) zvvci Briefe von 1 level, in denen die Erscheinung tics Komctcn so beschrieben ist, 

dass es denAnschcin hat, es sci hicr nahezu alles gesagt, was bei diesem nur in der Dammerung sichtbar 

gewesenen Kometen beobachtet werden konnte. Es wird daher genugen, nur das in Betracht zu Ziehen, 

was in tliesen beiden Briefen  und in der Maehina coelestis enthalten ist. 
Der Komet ist von 1 level zuerst am 27. April morgens gesehen, aber erst am 20. April genauer beob 

achtet worden. Der Kopf war nicht gross, aber glanzend, und bestand aus cinem sehr hellen Kern, ahnlich 

dem des Kometen von 1665 (nucleo clarissimo ad instar illius anno 1665 conspecti). Auf Grund dieser Ver- 

gleichung dtlrfte der Kern den Helligkeitseindruck eines Sternes 1. Grosse gemacht haben. Der Schweif 
konnte nur bis zu 2° Lange gesehen werden, war aber nach der Ansicht von I level vicl langcr, und 

crschicn nurvvcgcn der Niihc der Sonne so kurz. Auch an den folgenden Tagen crschien der Schweif nicht 

wesentlich langcr, namlieh am 30. April morgens etwas iibcr 2°, am 1. Mai ctwas kiirzer aber breitcr, am 

3. Mai morgens 2° bis 3°, und vom 4. Mai an schon wesentlich kiirzer. 

Die Lichtstarke ties Kometen selbst scheint nach den Angaben in der Maehina coelestis vom 2. Mai 

abends bis zum 5. Mai morgens am grosstcn gewesen zu scin. Am Abend tics 2. und ties 4. Mai wurde tier 

Komet in der Dammerung bei 4" Hohe mit blossen Augen gefunden, und am ersten dieser Tage bis zum 

Unlcrgang, am letztcn bis zu l1/,0 Hohe vcrl'olgt; am Morgcn des 3. und dcs 7). Mai wurdc der Komel in 

tier Dammerung gleich nach seinem Aufgang gesehen u. zw. zuerst tier Schweif und sodann tier Kopf. Am 

3. Mai morgens wurde tier Komet mil. blossen Augen bis 3h3 I1" (w. Zcit) wahrgenommen, mit dem Teleskop 

bis 3,l,4()'" (also nur 0 Minuten langcr). Zu dieser Zcit stand tier Komet I 1'/«" i-iber, und die Sonne nur 6° 

unter dem Horizont; man hatte den Komctcn sogar noch langcr gesehen, wenn ihn nicht Wolkcn verhiillt 

hatten. 
Am (i. Mai morgens crschicn der Kopf sammt dem Schweif vie] sehwachcr, da die Sonne vom Kometen 

nur Ui" entfernt war. 
An demselben Tage abends war tier Komet mit blossen Augen nicht mehr sicher zu erkennen; mit 

dem Fernrohr gesehen zeigte er einen noch kiirzeren Schweif als fruher. 
Am 8. Mai morgens wurde der Komet zum letztenmal beobachtet, u. zw. mit dem Fernrohr; cr war 

aber doch noch so hell, dass er bis zu 0° I lohc verfolgt werden konnte, als die Sonne kaum 5° unter dem 

Horizont stand, und alle Sterne mit Ausnahme ties Jupiter schon verschwunden waren. 
Am 8. Mai abends, 9. Mai morgens, und 10. Mai abends war tier Komet wegen zu gcringer Elon- 

gation von tier Sonne nicht mehr zu sehen,  weder mit blossen Augen,  noch mit dem Fernrohr. 
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178 Johann Holetschek, 

Nach diesen Beobachtungen von Hevel scheint der Komet wahrend seiner grossten Helligkeit fast 

die Lichtstarke der Venus oder wenigstens die eines dor hellsten Fixsterne, also namentlich die ties Sirius 

(—P") gehabt zu haben; die reducirte Grosse diirfte demnach, wenigstens in der Nahe ties Perihels, kaum 

geringer als Mi = 2'" gewesen sein. 

Eine directe Grossenschatzung haben wir von G. S. Dorffel in Plauen, der den Kometen (siehe die 

schon genannte Schrift von C. Reinhardt S. 22) vom 28. April bis zum 7. Mai verfolgt hat, und angibt, 

dass thm derselbe als ein Stern 2. Grosse erschiencn und sein Schweif Qber 2° lang gewesen sei. Nimrnt 

man mit Riicksicht auf die geringe Hohe dcs Kometen seine Helligkeit um eine Grossenclasse bedeutender, 

also P" an, so erhalt man als reducirte Grosse Mt :---: :>'!'<8, doch muss man sich, da der Komet in der 

Dammerung gesehen worden ist, die Helligkeit noch um einen bedeutenden, allerdings nicht genau 

bestimmbaren Betrag erhoht denken. 

Wenn wir demnach, um einerseits den von Hevel beschriebenen Sichtbarkeitsumstanden, anderer- 

seits dern Wortlaut der Angabe von Dorffel einigermassen nahe zu kommen, als Endresultat M\ = 3m 

ansetzen, so ist dasselbe hochst wahrscheinlich nur eine untere Grenze der reducirten Grosse, wenigstens 

in der Nahe des Perihels. 

In derselbcn Nummer der Philos. Transactions (Nr. 135), in welchcr die schon citirtcn Beobachtungen 

von I level enthaltcn sind, findet man auch die wenigen Beobachtungen von Cassini I. (S. 868) uiul 

Flamsteed (S, 873—875); die Ictzteren auch in der Historia coelestis Britannica (I, S. 103). Nach 

Flamsteed, der den Kometen zweimal bcobachtet hat, war dcr Schweif am Morgen des 23. April/3. Mai 

ungefahr 0° lang, am Ende 7' oder 8', namlich '/4 des Monddurchmessers, breit, und schien gegen den 

Stern im Knie dcr Cassiopeia (3) gerichtet zu sein; tier Kopf hatte, mit einem 16-fussigen Fernrohr 
betrachtct,  kaum  eine Minute im Durchmesser. Am nachsten 'Page zeigte sich ilcr Schweif schon kiirzer. 

Die Notiz von Cassini enthalt fast nichts, was filr die vorliegende Untersuchung von Wichtigkeit 

ware, Der Komet ist in Paris zuerst am 28. April morgens von Rbmer gesehen und bis zum 5. Mai beob- 

achtet worden. Der Kopf zeigte sich im Fernrohr nicht vollkommen rund, sondern oval, u. zw. so, dass 

der dem Horizont parallele Durchmesser langer war, eine Erscheinung, welche in dem Bericht dcr Refrac- 

tion zugeschrieben wird. Die Nebelhiille war, mit blossen Augen gesehen, klein (angusta), im Fernrohr 

aber grosser und fast parabolisch. Die Erscheinung des Kometen ist auch in den Pariser Memoires Bd. 10, 

S. 41 I u. 417, angezeigt; man hatte ihn, wie es dort heisst, schon einige Tage vor dem 28. April sehen 

konnen, wenn das Wetter gunstig gewesen ware. In der Nahe von Madrid ist der Komet von Zaragosa 

schon am 25. April gesehen worden. 

Reduction der von I level angegebenen Schweif 

1677 

April     28 

29 

Mai        2 

I,-in gen : 

C c 

2" 

2 

3 

°'°3 
0-03 

0-05 

Jede dieser Langen ist auf Grund der Umstande, unter denen sic beobachtel worden  ist, nur cine 

untere Grenze der Schweiflange. 

Aus Flamsteed's Angabe C=6°  foist c = 0'l0. 

1678. 

Mt = 7'" (?). 

Dieser Komet ist von Pah ire in Paris am I 1. September beim 18.Grad des Zeichens des Wassermannes 

entdeckt und bis zum 7. October gesehen worden, an welchem Tage er »aufhorte, sich zu zeigen«. Man 

findet die wenigen Angaben Qber den Kometen in der Histoire celeste von Lemonnier, S. 238 und 239, 

woselhsl der Lauf desselben auch noch auf einer Karte des Aquarius durch 10 successive kleiner werdende 

runde Nebelscheibchen bezeichnet ist. Bahn von Douwes: 

7/=1678 Aug. 27-592, r.—& ~ 166° 6', ft      161°40' i     3° 1'20", log? = 0-092728 
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Grdsse and Helligkeit tier Kometen und Hirer Schweife. 479 

Galle niacin in seinem Kometenbahnverzeichniss VOID Jahre 1864 darauf aufmerksam, dass das 

Periheldatum bei Struyck 1753, wenn es auf denselben Styl reducirt wird, auf S. 10(1 um einen Tag friiher 

angesetzt erscheint, als auf S. 38. Ich habe mil beiden Angaben, namlicb mit 7*:= Aug. 26 und 27 die 

Positioner! des Kometen ftlr den 11. September und den 7. October gerechnet und dadurcb gefunden, dass 

die in den bisherigen Kometenverzeichnissen angenommene Perihelzeit J = Aug. 26 die geocentrische 

Lange des Kometen am 11. September um 4'/,/ und am 7. October um 21/at grosser gibt, als sie naeh 

Lahire gewesen ist, wahrend die Annahme T = Aug. 27 dieselben Langen liefert, welche Lahire angibt, 

namlich fiir ^\on ersten Beobachtungstag X = 318°, fur den let/ten X = 34.r>°; es ist daher in der Bahn von 

Douwes das richtige Periheldatum r=Aug. 27. Ubrigens ist in der neuen Ausgabe des Kometenbahn 

verzeichnisses von Galle (Leipzig 1894) auch schon der 27. August angesetzt und dazu bemerkt, dass 

bei Struyck das unrichtige Datum durch cine unrichtige Annahme der Differenz zwischen dem juliani- 

schen und dem gregorianischen Kalender entstanden ist. 

Fiir ilen ersten und den letzten Beobachtungstag lindet man: 

1678 

September 11 '5 . 
October      7'5 . 

321° 
348 

•15" 
• 10 

).    /. 

3i8°i8' 
344  5i 

-o°i5' 
-4    5 I 149 52 

log r 5 log ''A 

o- 100 
o • 14 2 

9-457     ,     '    2'2 
9-634 I'l 

24-4 
21 • -\ 

Am 30. September war Vollmond, und das ist offenbar der Grund davon, dass die Beobachtungsreihe 

zwischen September 22 und October 3  unterbrochen ist. 

Nach der Rechnung hat A vom ersten bis zum letzten Tag zugenommen und die theorelischc Hellig- 

keit um eineGrossenclasse abgenommen, und dadurch ist zunachst das Kleinerwerden derKometenscheib- 
chen erklart. 

Was den Grad der Sichtbarkeit des Kometen anbelangt, so sind die Bemerkungen auf S. 238 und 239 

der Histoirc celeste so sparlich, dass sie durch ihre k'iirze und Unvollstandigkeit bcinahe an die ehinesi- 

schen Kometennotizen erinnern; den einzigen Anhaltspunkt bietet die Bemerkung zum 7. October: »Ende 

der Beobachtungen des Kometen, welcher bei X —345°, [3 = —5° aufgehort hat, sich zu zeigen.« 

Der Komet ist also bis zum Unsichtbarwerdcn verfolgt worden. Uass damit das Unsichtbarwerden fiir 

das blossc Auge gemeint ist, dass demnach der Komet 1'tir das blossc Ar.ge sichtbar war, ist nicht gesagt, 

aber sehr wahrscheinlich, und zwai' zunachst wohl darum, weil von einem etwa beniitzten Fernrohr 

nichts erwahnt ist, hauptsachlich aber, weil die Karte des Aquarius, in welche die Kometenpositionen 

eingezeichnet sind, nur Sterne entha.lt, welche fiir das freie Auge sichtbar sind; die Vergleichung mit ^\cn 

Karten von Argelander Oder Heis zeigt zwar hie und da einen kleinen Stern, der nicht sicher identifi- 

cirt werden kann, aber mehr Sterne, als auf einer der genannten Karten sind auf der von Lahire nicht 
verzeichnet. 

In Newton's »Opusculum de mundi systemate« lindet sich die sehr befremdende Bemerkung, der 

Komet von 1678 sei nach den Beobachtungen von Hooke in seinem Lichte den Sternen I. Grosse gleich 

gewesen 11. s. w.; diese Beschreibung bezieht sich aber, vvie mir auf meine Anfrage von Herrn W. E. 

Plummer in Oxford bestatigt worden ist, nicht auf den genannten, sondern auf den Kometen von 1680, 

ist also wohl nur in Folge eines Druckfehlers auf den Kometen von 1678 bezogen worden. In ahnlicher 

Weise ist in demselben Opusculum zwei Seiten spater bei der Beobachtung Flamsteed's vom 12. und 

15. December alten Styls als Jain- nicht 1679, sondern offenbar 1680 zu lesen. Sonderbarer Weise isl 

audi bei Pingre (Cometographie II, S. 197) bei der Wiedergabe von Hooke's Ansicht aber die Bildung 

der Kometenschweife »Cometa 1678, Londini* citirt. 
Was nun den Kometen von 1678 betrifft, so ist derselbe nach den fruheren Bemerkungen hochst 

wahrscheinlich bis zum 7. October mil blossen Augen gesehen worden, ohne dass man es versucht hat, 

ihn auch noch mil dem Fernrohr weiter zu verfolgen, wahrend er anderseits kein allgemein auffallendes 
Object gewesen sein kann, weil er nur an einer einzigen Sternwarte bcobachlet worden ist.  Dies gehl auch 
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I NO Johaaii Holetschek, 

aus den folgenden Worten hervor, mil welchen die Erscheinung des Kometen in der Histoire de l'Academie 

de Paris (Bd, I, S. 173) angezeigt ist. 

»Ein kleiner Komet zeigte sieh  im September im Sagittarius (diese Ortsangabe ist offenbar em In- 

dium); de la Mire bemerkte ihn zuerst, aber der Komet entzog sieh sehr schnell (presque aussitot) der 

Neugier (a la curiositc) der Astronomen. Dieselbe Entfernung (eloignement), vvelche ihn so klein erscheinen 

liess, war auch die Ursache,  dass uns nur ein kleiner Theil seines Weges siehtbar gcwesen ist.« 

Ech muss noeh einen reeht eigenthiimliehen Umstand anfiihren, aus welehem naeh rrieiner Ansichl 

ganz bestimmt hervorgeht, dass der Komet, als er von Lahire entdeekt wurde, eine so bedeutende 1 lellig 

keit gehabt haben muss, dass er dem blossen Auge auffallen konnte. 

Lahire war, so unglaublich es aucb klingt, bezilglich der Kometen ein Anhanger der Aristotelischen 

Lehre. Er konnte sieh, wie er in der Mittheilung seiner Beobachtungen des Kometen von 1702 ganz offen 

erklart, nicht dazu entschliessen, die Kometen als Himmelskorper nachArt der Planeten zu betrachten, und 

gab als Hauptgrund an, dass wir einen neu entdeekten Kometen nicht allmalig an Licht zunehmen, son 

dern gleieh im Anfang wie cin plotzlich entziindetes Keucr in grosser llelligkeit aufleuchten und von da 

an immer schwacher werden sehen; als Beispiele fiihrte er die Kometen von 1698 und 1702 an, die er fasl 

in ihrer grossten llelligkeit mit blossen Augen aufgefunden und so lange beobachtet hat, bis sie unsichtbar 

geworden waren. Man hat ihm vergebens entgegengehalten (s. Tables astronomiques de M. Halley. . . et 
l'histoire de la comete de 1759, I'aris 1759, S. 122), dass neueGestirne die Aufmerksamkeil der Astronomen 

erst dann auf sieh Ziehen konncn, wenn sie einen gewissen Grad von llelligkeit erreieht haben. 

VVenn nun Lahire durch die Kometen von 1698 und 1702, die er mit blossen Augen aufgefunden und 

beobachtet, aber nur ausnahmsweisc mit dem Fernrohr angesehen hat, in seiner Aristotelischen Ansicht 

uber die Kometen bestarkt worden ist, so darf man voraussetzen, v\enn es aueh nicht cigens hervorgehoben 

ist, dass er den sehon friiher erschienenen Kometen von 1(>78 ebenfalls mit blossen Augen entdeekt und 

beobachtet hat, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass er denselben ehenso wic die zwei genannten Kometen 

viclleicht hie und da auch noch mil cincm Kernrohr angesehen hat. 

Naeh diesen Indicienbcweisen crseheint es gereehtfertigt, fur den 7. October als Hclligkcil des Kometen 

5"1 his (V" anzunchmen, und die reducirtc Grosse ware demnach (5'" bis 7'". 

Sollte aber der Komet nur teleskopisch gewesen scin, so diirfte fiir seine Hclligkcil mit Rucksicht 

auf andcrc telcskopische Beobachtungen aus jener Zeit cloch nicht vicl weniger als die 7. oder 8. Grosse 

angenommen werden, in welehem Falle dann die reducirtc Grosse bci 8'" oder 9"1 liegen wurde. 

Da naeh den Kechnungen von Leverrier die [dentitat des Kometen von 1678 mit dem periodischen 

Kometen von de Vico (1844 (, J= Sept. 2) moglich ist, so habe ich auch die llelligkeit dieses lelzlen 

Kometen zu ermitteln gesucht. Der Komet wird von scincm Entdecker de Vico Ende August 1811 cin 

teleskopischer Komet genannt, war aber naeh Melhop in Hamburg, der ihn am 6. September selbstandig 

auffand (Astr. Nachr. Bd. 22, S. 199), mit blossen Augen zu erkennen, und d.amit Qbereinstimmend sagl 

auch Briinnow (Memoire sur la comete elliptique de de Vico, S. 49), dass der Komet mit freiem Auge 

wahrzunehmen war und ungefahr dcnsclbcn Eindruck machtc, wic der Andromeda-Nebel. Der Komel 
18 1 I I konnte demnach in der crsten Zeil seiner Sichtharkcit, wenn auch nicht leichl, mit blossen Augen 

gesehen werden, diirfte also die Hclligkcil 5"1 bis 5'/^'" gehabt haben; da im September 18 II als der Komel 

sowohl in derSonnen- als in derErdnahe stand, logr = 0'08 und logA = 9'30 war, so ist 51ogrA= -3'1, 

und somit Mj nahe an 8'". 

Wird fiir den Kometen von 1(578 statt der Parabel von Douwes die Ellipse von Leverrier (Astr. 

Nachr. Bd. 26, S. 382 U. 383), u. zw. die zweite, angenommen, so ist fur den 7. October logr = 0'll, 
logA:::9-51, also 5 log rA = — 1 • 9, und somit die reducirtc llelligkeit 7'" bis 8"'. Naeh der elliptisehen 

Bahn ist also die reducirtc llelligkeit des Kometen von 1(578 urn cine Grossenclasse geringer, als naeh der 

parabolischen Bahn, und kommt der fur den Kometen 1844 1 abgcleitetcn Hclligkcil so nahe, dass die noch 

Qbrige Differenz (etwas wenigCr als cine Grossenclasse) vollig durch die Unsicherheit meiner Annahmen 

uber die muthmassliche llelligkeit der beiden Kometen erklart werden kann. 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schweife. 481 

Es ist also die reducirte Helligkeit des Kometen von 1678, wenn seine Bahn als Ellipse angenommen 
wird, nicht wesentlich verschieden von der des Kometen 1844 !. 

1680. 

M] = 4"'l. 

Encke gibt in seiner Bestimmung der Bahn dieses Kometen (Zeitschrift fur Astronomie, Bd. 0) eine 
vollstandige Ephemeride, welche nebst a und 8 auch log r und log A enthalt, giltig fur 7h6m25?6 mittlere 
Zeit Secberg; die nachstchenden Zablen siiul aber alle direct nach den Elementen berechnct, und zvvar 
nacb Encke's Parabel (a. a. 0., S. 181). 

r=1680 Dec. 17-99997, rc—ft = 350°39'46", ft = 272° 9'33", « = 60° 38'37", log./ = 7-794700. 

Si eh tbarkeitsverhaltnis.se: 

1680/8i 

November 

I lecember 

.liinn 

13' 5 
i5-5 
20 • 5 

23' 5 
27- 
29- 

1 • 

3" 
5- 

20-5 . 
21-5 . 
22-5 . 

2.V5 • 
24'5 • 
25' S • 
2(1-5 . 

27-5 • 
28 -5 . 
29'5 • 
3o-5 • 
3i-5 • 
i'S • 
2-5 • 
3'5 • 
4'5 • 
5 • 5 • 
6-5 
7\5 
8-5 • 

TO-5 . 
12-5 . 

< 1- - 5 • 
15' 5 • 
' 7' 5 • 
iH-5 . 

2.r5 • 
25-5 • 

Marz 

4"5 
10-5 

'7'5 
7'5 

r 9 • s 

152° 

155 
166 

i75 
190 
199 
209 
219 
228 

273 
275 
277 
280 
282 
284 
287 
290 

2<).; 
29(1 
300 

303 
3°7 
3'" 
3'5 
319 
32.; 
327 
331 
335 
34 2 
348 
354 
357 

2 

5 
15 
18 

51 
3° 
41 

5" 
56 

11 

7 
2 

. 6 
10 

13 
18 
21 

17 
16 
14 

•3 
11 

9 
7 

- 1 
- 1 

3 
5 
8 

10 
12 
14 
[9 
18 
20 

23 
2 5 
2(> 

27 
28 
.Ml 

X 

[49°3°' 
'53 5 
i<>4 55 
'74 43 
191 44 
201 40 
211 54 
221 59 
251 21 

273 3 
275 2 

277 9 
279 28 
281 58 
284 40 

287 35 
290 47 
294 12 

297 54 
3"i 5' 
3o(> 3 
310 29 

3'5 IO 

319 57 
324 5° 
329 45 
334 3" 
339 20 

343 5s 

352 31 

0 3 
6 36 
9 32 
'4 45 
'7 3 
26 21 
29 17 

39 44 
44 7 
48 19 

5'' 2 3 
60 48 

p \-L 

I 
] 

I 5 
0 25 
0 10 

I 7 
I 3 7 
2 5 
2 28 
2 44 
() 0 

7 27 
8 52 

ro 16 

11 42 

'3 10 

14 39 
H> 9 
'7 39 
'9 9 
20 37 
22 1 

23 21 

24 33 
25 37 
2(1 3° 
27 '3 
27 42 

28 1 

28 11 

28 3 
27 28 

29 3 7 
29 9 
25 8 

24 38 
2 2 1 ; 

21 21 

17 55 
l() 2(> 

15 () 
12 47 
I I 47 

-83°    2' 
8l    28 

74 4t 
67 55 
54 5-s 

47    4 
38 51 
30 48 

-23 29 
-   2 57 

3 55 
5 1 
9 18 

7 47 
9 28 

11 22 

13 3Z 

15 S(> 
18 37 
21 33 
24 44 
28 9 

3' 4^ 
35 34 
39 26 
43 20 
47 10 
5° 52 
54 '(i 
61 o 
66 3" 
71 1 
72 56 
76 
77 
81 
82 
82 
81 

78  14 
98   20 
do   50 

log ' log A 5 log ''A 

o • 064 
o 047 

9' 998 
9-965 
9-913 
9 ' 883 
9-849 
9'812 
9-7(18 
9-294 

9'394 
9-468 
9'527 
9*57° 
9-619 
9-655 

688 
9-717 
9' 744 
9-768 
9-791 
<)-8i 2 

9-831 
9-849 
9-867 
9-883 
.(•8.,8 

9-913 
9-927 
9 "953 
9-976 
9-998 
0*009 
0*029 
0-038 
o'o8i 
o • 096 
<>• 163 

o- (97 
0-232 

0-307 
0-348 

9-868 

9-834 
9'743 
9-691 
9-638 
9 • 626 
9-628 

9' 643 
9-671 

9-912 

9-887 
9-864 
9-842 
9-820 
9 • 800 
9-781 
9-764 
9'747 
9'733 
9-720 

9' 709 
9' 700 
9 • 694 
9-690 
9-689 
9-69 1 

9*695 
9-701 

9-710 

9'73T 

9-757 
9-787 
9" S02 

9-833 
9-848 
9-924 

9-952 
0-077 
0-140 
o • 204 

0-335 
0-402 

— o- 

— o- 
— I' 

— I' 

— 2' 

— 2- 

— 2' 

— 2' 

— 2-8 

— 4-0 

_3-6 

— 3'3 
—3 -2 

;•(> 

9 
— 2-8 

— 2- 7 

—2-7 

— 2'6 

— 2-6 
— a" 
— 2' 

— 2' 

— 2 ' 

— 2 ' 

— 2 ' 

— 2 ' 

— I " 

— I ' 

9 
•8 

•6 

1 ' 3 
1 • 1 

—0-9 
— 0-7 

— o-6 

o-o 

I 0-2 

|l-2 

I '-7 
I 2 ' 2 

i 3 • 2 

I 3-8 

57?8 
61 -3 

72-9 
82-s 
99' 2 

109-0 
118-9 
128-8 

'37 7 
144-4 

I44-5 

I43-7 
142-5 

140-9 

138-8 

136-5 

i33'9 
131-0 
127-8 
124-4 

120-8 
117-0 
113-1 
109 • 1 

105-0 

101 -o 

97-o 
93'2 
89-4 
82-4 
79-3 
70 
68 
64 
62 

54 
5i 
42 

.->'N 3 
34-6 
27-2 

2.V 1 

Vollmond:   1680 November!), December 5,  1681 Janner 4, Februar 2, Marz 4. 

ewton (Principia u^^ Opusoulum de mundi systemate) immer mehr 
id besonders ihre Schweife nach 

Her Komet von 1680 hat die seit Nc 
zum wissenschaftlichen Gemeingut gewordene Regel, dass die Kometen unc 
dem Perihel grosser und heller als vor dem Perihel sind, und dass dieser Unterschied, abgesehen von der 
wahren Crosse der Kometen, desto nuffallender ist, je mehr sich ein Komet der Sonne nahert, je kleiner 
also seine Periheldistanz ist, recht augenfallig bestatigt. Vor dem Perihel ein nur wenig beachteterHimmels- 
korper mil einem zwar 15° bis 20° langen, aber sehr lichtschwachen Schweif, zeigte er gleich nach dem 

Donkachrlftan der mathem. naturw 01, I.Mil  Bd 01 
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482 J o h a tin Hole! s c h c k, 

Perihel einen so hellen, ungewohnlich langen Schweif, dass manche Berichterstatter die erste und zweite 

Erscheinung fur zwei verschiedene Kometen hielten, und dass sogar Gottfried Kirch in Coburg, der doch 

den Kometen vor dem Perihel (am Morgenhimmel) und nach dem Perihel (am Abendhimmel) mit besonderer 

Aufmerksamkeit beobachtet hat, die Behauptung der Identitat zu widerlegen sich bemiiht hat; siehe »Neue 

Himmelszeitung* I, S. 54, 72 und 73. 

Von den Beobachtungen des Kometen sollen zuerst die von Kirch vorgefuhrt vverden, und zwar etwas 

ausfuhrlicher als die iibrigen, weil Kirch den Kometen nicht nur entdeckt und schorl vor dem Perihel 

andauernd beobachtet, sondern auch bczuglich seiner Helligkeit in brauchbarer Weisc mit Fixsternen 

verglichen hat. Die Hauptquelle ist die schon citirtc »Neue Himmelszeitung-; Ausziigc aus den Beob- 

achtungen vor dem Perihel sind auch enthalten in Miscellanea Berolinensia, lid. 1, S. 215, 216, und in 

Philosophical Transactions, Bd. 29, Nr. 342, S. 170—172. 

Man bezeichnet den Kometen von 1680 gewohnlich als den ersten mit dem Fernrohr entdeckten 

Kometen, was in der That auch richtig ist, nur muss noch hinzugefugt werden, dass der Komet, als er am 

4./14. November morgens von Kirch mit dem Fernrohr entdeckt worden war, auch mit blossen Augen als 

klcincr Stern gesehen werden konnte. Als namlich Kirch an diescm ersten Beobachtungstage den Kometen 

mit einem 2-schuhigen Tubus zufallig gefunden hattc, suchtc er ihn auch mit blossen Augen und land ihn 

wirklich, obwohl nicht leicht, und zwar wie der Beobachter sclbst sagt, vielleicht wegen des nahen Mondes, 

der im letzten Viertcl stand unci schon mehr als eine Stunde vorher aufgegangen war; der Stern 4, Grosse 

p Leonis, wclcher untcr dem Kometen gegen den Mond zu stand, war mit blossem Gesichte besser zu 

sehen. Fur diesen Tag nehmc ich als Helligkeit des Kometen 4'/a'" an. 

Am nachsten Morgen hatte der Komet etwas zugenommen, von einem Schweif war abcr auch im 

10-schuhigen Tubus nichts zu bemerken. 

Am 6./16. November war der Komet mit freicm Gesicht ein wenig grosser anzuschen als p Leonis, liel 

aber nicht so frisch in die Augen; es soil hier die Grossenclasse von p Leonis, namlich 4'!'0, angenommen 

werden. An diescm Tage zeigte sich in jedem der beiden Fernrohre zum crstcnmal cine Schweifspur. 

11./21. November. Der Komet war viel grosser als die vorigen Tage, wohl so gross wie Mars Oder 

das Lowenherz (a Leonis 1'!'5); da sich dicse Vergleichung mehr auf die Grosse, als auf die Helligkeit 

bczicht, soil fur den Kometen die 2. Grosse angenommen werden. Der Schweif war mit blossem Augc noch 

nicht sichtbar, im 10-schuhigen Tubus abcr etwa 7a° king. 

14./24. November. Grosser als Mars oder ein anderer der grossten Sterne, aber nicht so hell, sondern 

etwas dunklcr (lichtschwachcr); angenommen die 1. Grosse. Der Schweif konnte mit freicm Gesicht 

gesehen werden, aber nicht von jedcrmann, weil er sehr schwach schien. 

18./28. November. Da clcr Schweif weit fiber YJ Virginis, fast bis zu p Virginis reichle, war seine 

Lange 10° bis 15°. 
22. November/2. December. Der Komet war gross und hell, der Schweif rcichtc bis zu a Virginis, war 

sornit ungcfahr  15°  lang,   doch  sah  ihn nicht jeder  so lang,   weil   er  am  Ende   sehr dtinn   und   lichl 

schwach war. 
23. November/3. December. Der Komet hattc mcrklich abgenommen und war nur so gross wie 

a Virginis, somit von der Grosse 1•2; da aber die Abnahme der Helligkeit offenbar nur durch den tieferen 

Stand des Kometen bewirkt worden ist, darf das K'esultat diescr Angabc mit den iibrigen nicht direct 

verglichen werden. 

24. November/4. December.  Der Komet hatte noch mehr abgenommen, indem er zwar grosser als die 

stidliche Wagschalc (a Librae 3'"0),  abcr  klcincr als a Virginis war.  Daraus wLirde sich ungcfahr 2m() 

ergeben,  doch  ist  auch   dicse Zahl  aus dem   friiher  angcgcbcncn Grundc  mit  den   Qbrigen   nicht  ver 

gleichbar. 
1 liemit schlicssen die Beobachtungen vor dem Perihel. Kirch hebt hervor, dass nicht jedermann den 

neuen Himmelskorper 1'iir einen'Kometen halten konnte, weil er den Fixsternen nicht unahnlich war, und 

sich von ihnen nur dadurch unterschied, dass er mcrklich grosser und etwas duster oder neblicht erschien, 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schweife. 483 

sowie etwa ein Stern, der hinter einer schwachen Wolke steht. Der Schweif konnte am 14./24., 16./26. und 

I 7./27. November mil blosscn Augen nicht von jederniann gesehen wcrdcn, wobl aber am 18./28. November, 

22. November/2. December und 23. November/:!. December, doch schatzte ihn immer der eine verschieden 

vorn andern, Kirch bemcrkl, er babe noch keinen Kometen mit einem so schwachen Schweif gesehen, wie 

diesen; denn obschon dcrselbe bisweilen 10°, lo0, ja 20° erreichte, war er doch schr lichtschwach und 

unscheinbar, besonders am Ende. 

Kirch's Beobachtungen nach dem Perihel enthalten tlber die Grosse und Helligkeit des Kometen das 

Folgende. 

15./2C). December abends. Corpus per tubum klein, nur 4. Grosse; diese Angabe ist natiirlich fiir die 

Rechnung nicht direct verwendbar. Der durch den Adler gehende Schweif zeigtc cine schr grosse I Icllig- 

keit, obwohl der westlichc 1 [orizont nicht rein war; der Stern 4. Grosse p Aquilae konntc mil freiem Gesichl 

gar nicht gesehen wcrdcn, wobl aber durch einen 2-schuhigen Tubus. Der Schweif war 70° lang und 

oben mebrcre Grade brcit. 

L6./26. December abends. Der Kern war im Tubus anzusehen wie ein rother Stern; offenbar weil er 

sehr lief am Horizont stand. 
18./28. December. Der Korper des Kometen war wcit besser zu schen, als am 15./25. December, war 

aber nicbl so gross und bell wie am 18./28, November. Vom 21./31. December an war der Komet samml 

dem Schweif nicht mehr so hell, wie in den crstcn Tagen. 

25. December/4. Janncr. Komet trotz des Mondschcincs gut zu sehen, und zwar wie ein Stern 

2. Grosse, aber zicmlich blass. 
27. December/6. Janncr. Vor Aufgang des Mondes crschicn der Komet etwa vvic ein Stern   1. Grosse 

, An den zwei folgenden Tagen war ausser dem grossen Schweif auch ein der Sonne zugekehrter, etliche 

< trade langer, aber schr lichtschwacher »Afterschwanz« zu schen. Der Komet war den 29. December/8. Janner 

wobl noch so gross wie ein Stern 1. Grosse. 

31. December/10. Janner. Der Schweif reichte bis z und 7 Persei, war also 55° lang. 

4./14. Janner. Der Komet hafte merklich abgenommen, und auch der Schweif war kurz. 

13./23. Janner. Der Komet war etwa so gross wie |u Andromedae (4. Grosse); auch durch den Tubus 

war er nicht gross, nur I Minute (demnach Di — 0!8, offenbar nur die kernartige Verdichtung), nicht viel 

anders als am 4./14. November. Mit blosscn Augen war er aber im Vcrglcich mit damals »fein zu schcn«. 

Schweiflange 30°. 

15./25. Janner. Da das Mondlicht wieder zu storen begann, crschicn der Schweif nur 12° bis 15° lang. 

16. / 26. Janncr. Kirch mcint, dass der Komet jetzt ungcfo.hr diesclhe Grosse hatte, wie am 

4./14. November, oder etwas weniger; denn an dem genannten Tage babe er ihn mit blosscn Augen 

besser gesehen, als das Mondlicht cbenso stark und der Komet nahcr beim Monde war. Was aber den 

Schweif betrifft, so konnte man dcnsclbcn beute noch mit blosscn Augen crkcnnen, wahrend der Komet 

am Entdeckungstag auch im 10-schuhigen Tubus keine Spur von cincm Schweif zcigtc. Da fiir den 

4./14. November M = 4'/,,'" angenommen ist, diirfte jetzt M — bm dem Sinn des Tcxtes nahe kommen. Es 

sei noch bemcrkt, dass nach der Rechnung am crstcn dieser beiden Tage der Radiusvcctor r = 1 • 16, am 

lctzten aber r = 1 '2(3, also nur wenig grosser war. 
25. Janner/ I. Februar. Der Komet war im Tubus ungefiihr in der Grosse von p (3•1), 7 (4-1) Oder 

•> Trianguli (5"'0), aber sehr dunkel, d. b. trub Oder lichtschwach. Als der Mond aufgegangen war, konntc 

der Komet nur noch durch den Tubus, aber nicht mehr mit blosscn Augen gesehen wcrdcn. Da die 

genannten drei Sterne an GrSsse schr verschieden sind, lasst sich fiir die Helligkeit des Kometen eine 

beslimmte Zabl nicht angeben, die tibrigens auch nicht direct verwendbar ware, weil der Komet bci der 

Vergleichung durch das Fernrohr angesehen wurde, 
27. Janner/6. Februar. Der Kopf des Kometen war mit blosscn Augen als ein sehr Kleiner Stern zu 

sehen, nachdem er am vorhergehenden Tage, wobl in Folge minder reincr Luft, nicht gesehen worden 

war; der .Schweif aber war an beiden Tagen zu schen. 
61 ' 
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134 J oh a uu Holetschek, 

31. Janner/10. Februar und l./ll. Februar. Die Schweifspur (das »Strahmlein Schwanz«) war mil 

blossen Augen zu erkennen, dagegen die Stelle des Kometen am ersten Tage nicht genau, am zweiten gar 

nicht; angenommen M = 0,!'0. 

Am 7./17. Februar konnte die Schweifspur noch mil blossem Auge erblickt werden, aber nicht von 

jedermann. Kirch fand durch den 10-schuhigen Tubus als Durchmesser des Kometen den auffallend 

grosser) Betrag von 4 Minuten, bemerkte aber spater, als er vom Schweif nichts sehen konnte, dass der 

Tubus bei dieser Observation »nicht recht gezogen gewesen*; diese Durchmesserbestimmung hat also zu 

'entfallen.   Fur clas blosse Gesicht aber zeigte sieb der Schweif noch 5° bis  10° latlg. 

Am <S / 18. und 10./20. Februar abends wurde der Komet sammt seinem letzten Schweifstuck nur noch 

durch den Tubus beobachlet. Am letzten dieser beiden Tage war mil I'reiem Gesicht weder Komet noch 
Schweif ZU erblickcn. 

In den zahlreichcn Flugschriften, welche dieser Komet veranlasst hat, linden sich manche Angaben 

Liber die Grosse und llelligkeit des Kometen, welche zwar von sehr verschiedenem Werthe sind, aber zinn 

Theil doch cine erwi'msclile Bestatigung oiler cine wcsenlliche Vervollstandigung dcr Beobachtungen von 

Kirch liefern. Es sollen daher die verlasslicheren zur Rechnung herangezogen werden, und besonders 

solche aus der Zeit der geringeren Helligkeit des Kometen. 

Dbrigens enthalten nicht alle dieser Schriften Originalbeobachtungen; in vielen ist nur das in anderen 

Schriften Mitgetheilte zu einem 'Fractal verarbeilet. EineWiederholung ist also nicht immer cine Bestatigung 

So beginnt dcr »Wundcrncuc Glucks-Komet etc.* von M. Damerwaldt seine Beobachtungen mil dcm 

4./14. November, also mit dcm Tag, an wclchem Kirch den Kometen entdeckt hat, und stimmt auch 

hinsichtlich der mitgetheilten Beobachtungsresultate mit der »Neuen Himmelszeitung« so sehr Qberein, 
dass man zu der Bchauptung bercchtigt ist, diese Schrift sci, obwohl der Vcrfasser in der crsten Person 

sprichl, nur cine kurze Mittheilung der Beobachtungen von Kirch, wenigstens vor dcm Perihcl; nach 
dcm Perihcl lasst der Bcrichl allcrdings von dem genannten Vorbild nichts mehr erkennen und sehliessl 

schon am 7./17. Janncr mit der Bemerkung, dass dcr Komet hoffentlich nach wenig Tagen vollcnds 

verloschcn werde. Am 4./14. Janncr war der Komet nach diescm Bericht kaum so gross wie ein Stern 

4. Grosse. 

Am 26. December war dcr Komet zulolgc der Schrift: Bctrachtung und Bedcnken liber den... 

Kometen. . . 1681 (Druckort nicht angegeben, Beobachtungsort wohl Regensburg) von der 2. Grosse. 

Nach dcr Schrift: Ausfiihrlicher Bericht von dcm am 26. December 1080 crschicnencn Kometen ... 

von J.J. Loyson in Obcr-Ausshcim (geogr. Breite +51°, vcrmuthlich identisch mit dcm im Regierungs- 

bezirkc Koln bei Bcrgheim liegenden Ober-Aussem), zeigte sich das Corpus des Kometen am 23, Janner in 

dcr Grosse eines Fixsternes 3. Grosse. Dicse Angabe steht aber zicmlich isolirt da, indem das Corpus am 

vorhergehenden Tage als sehr klcin, und am nachfolgcnden als merklich abgenommen bezeichnet wird; 

iiberdics hat dieser Beobachter den Kometen nach dcm 25. Janner gar nicht mchr gesehen. 

Nach dcm bis zum 4. Februar reichenden Bericht von Fr. Biithner in Danzig war der Kopl am 

17. Janner klcin, kaum so gross wic 5 Andromedac oder ein Stern ?>. Grosse. 

Mehrerc Beobachtungen linden sich in dcr grosstentheils sachlichen Schrift: G. S. D. Observations 

und kunstmiissige Untersuchung derer im November 1680 und Januario 1681 am I limmel crschicnencn 

beiden grossen Kometen, Brcslau bei J. A. Kastnern, 1681. Die vorgesetzten Jnitialcn schcincn auf 

Georg Samuel Dorffel zu dcuten, als Beobachtungsort ist aber nicht Plauen, sondcrn Brcslau genannt. Fur 

die Zeit vor dcm Perihcl sind zwar auch Beobachtungen aus Leipzig, Strassburg, Innsbruck, ja sogar aus 

Rom beigefiigt, aber von Beobachtungen aus Plauen, wo Dorffel diesen Kometen bcobachtel hat, wird 

nichts erwahnl. Dcr Vcrfasser kann iibrigens schon darum nicht Dorffel sein, weil er von zwei ver- 

schicdcncn Kometen spricht, was mit Dorffel's Entdeckung der wahren Bahnform des Kometen im 

Widerspruch steht; dcr Vcrfasser diiiTtc aber Dorffel's Schriften gekannt haben. 

Fiir den 19./29. November -morgans macht dcr Vcrfasser die auch bei anderen Bcobachlern haufig 

wiederkehrende Bemerkung, dass der Komet die in der Nahe stehende Spica fast zu ubertreffen schien, 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und ihrer Schweife. 485 

aber an Licht viol schwacher war. Der Schweif war so zart, dass er auf den ersten Blick kaum zu erkennen 

war. Schweiflange 5°, am 2. December 9s. 

29. December abends. Korper des Kometen klein, an Grosse einen Stern 2. Grosse nicht viel iiber- 

treffend; C= 75°. Am folgenden Tag- hatten Kopfund Schweif an Grosse nicht abgenommen. 

1. Janner bei Mondschein C = 00°; 5. Janner C = 62°. 

12. Janner.  Komet noch so gross vvie ein Stern 2. Grosse;  C> 45°. 

17. Janner. Der Komet hatte an Grosse und Licht sehr abgenommen; cine mil anderen Berichten 

ubereinstimmende, weiler aber nicht verwendbare Angabe. C= 24°. 

2;!. Janner. Corpus cometae klein, doch ziemlich hell und wohl zu erkennen, obgleich der vier Tage 

alte Mond die Luft ein wenig erhellte. Dem Mittel der anderen Beobachtungen zufolge dlirfte der Komet an 

diesem 'Page von der 4. Grossc gewesen sein. 

Am 4. Februar wurde der Komet zum let/ten Mai gesehen, wobei er klein, lichtschwach, und schwer 

zu erkennen war; C=4 °. Die Augen des Beobachters in Breslau gehorten demnach nicht zu den scharferen, 

was Qbrigens audi aus seiner weitcren Bemerkung hervorgeht, dass scharfsichtige Personen noch am 

I I. Februar cine Spur ties Schweiles gesehen haben. 

Der »Monitor hominum novissimus» von J. Honold in Ulm enthalt cine lange l\'eihe von Beobach- 

tungen, worunter fur mcinc Zwccke wichtig ist, dass der Komet am 14./24. Janner kaum grosser als ein 

Stern 5. Grosse, am 215. Janner/2. Februar so klein wie irgend ein kleiner Stern der Gluckhenne, also eher 

schon 6. als 5. Grosse war, und nun noch wcitcr abnahm, bis er am 6./16., 7./17. und 8./18. Februar auch 

vim denen, wclche ein scharfes Gesicht hatten, kaum noch gesehen werden konnte. 

Die Beobachtungen von I level, der im vorhergegahgenen Jahre »nefandis ignibus« seine Sternwarte 

und seine Instrumcnte vei'loren hatte, sind hauptsiichlich Schweifbeobachtungen, sonst aber kaum mehr, 

als cine Bestatigung der Angaben andercr Beobachter (Annus climactcricus, S. 106—114). Von 1 lelligkeits- 

angaben ist zu erwahnen, dass das Caput des Kometen am 2., 3. und 4. December morgens »salis lucidum* 

war und unter einem grosseren Durchmesser erschien als die Spica »cum ejus radiis adventitiis«. Auch 

am 28. December abends zeigte sich trotz der Dammerung das Caput »satis lucidum«. Wichtiger als diese 

nicht direct vcrwcndbaren Angaben sind die Bcmerkungen Hevel's iiber das Verschwinden des Kometen 

im Februar, wclche Qbrigens mit denen aller scharfsichtigen Beobachter gut ubereinstimmen. Am 4. Februar 

zeigte sich tier Komet noch ganz deutlich, am 13., 16. (bei sehr heiterem Himmel) und 17. Februar war er 

aber kaum mehr wahrzunehmen. 

Wie I level in Danzig so hat auch G. S. Dorffel in Plauen den Kometen mit unbewaffneten Augen 

zum letzten Male am 17. Februar gesehen; siche das schon in der Einleitung (§. 18) citirte wissenschaftliche 

Lebensbild von C. Reinhardt: Magister Georg Samuel Dorffel, S. 40. 
Setzt man fur tlen 17. Februar, an welchem Tage der Komet nach vcrlasslichen Angaben zum IclzLen- 

mal mit blossen Augen gesehen worden ist, M = 6'!'0 bis (5"-'5, so ergibt sich aus dieser Annahme Af, = 38 

bis I'":;. 

Von den directen Helligkeitsangaben sollen zuerst die Beobachtungen nach dem Perihel reducirt 

werden, und zwar gesondert in zwei Abtheilungen. 

A. Beobachtete Helligkeit 1, und 2. Grosse. 

1 eobachter M S log rA M, 

168o December 20 (R sgensburg) 2 -2-8 4-8 

29 G. S. I). 2 -2-6 4-6 

[681 Janner 4 Kirch 2 — 2'2 4'2 

6 i> I •— 2 ' O 3'° 
8 > 1 -l'8 2-8 

12 G. S. D, 2 -i'3 3' 3 

Mittel 3-N 
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186 .1'olniiiu Holetschek 

/>'.  Beobachtete He Hi gk e it 3, bis 6. Grosse. 

[ eobachtcr M 5 log r\ A/, 

681 Janncr t4 D aracrwaldt 4 1 • 1 5'' 
'7 Biithner y 3 -0-7 4"o 
23 Kirch 4 O'O 4*° 
23 Loyson 3 O'O 3-0 

24 Honold 5 j   O'l 4'9 
26 Kirch S i 0-3 4'7 

Februar 2 Honold 57 |  i-o 4"7 

10 Kirch 6 f  i'7 4 '3 

Mittci    4-3 

Nach diescn beiden Mittelwerthen von Mv vvelche zufallig auch mil den zwei aus derExtinction abge 

leiteten Zahlen iibereinstimmen, ware die reducirte Grosse des Kometen in den ersten Wochen nach dem 

Perihel um O'T) bedeutender gewesen als spater, doch darf aus dieser Differenz keine bestimmte Folgerung 

gezogen werden, weil die Unsicherheiten der einzelnen Schatzungen namentlich in der ersten Partie grosser 

sind als die massgebende Differenz sclbst. Man kann daher nur sagen, class cine Abweichung dcr llellig- 

keiten von dem Verhaltniss 1 :raAa zwar angedeutet, aber nicht hinreichend verburgt ist. In Folge dessen 

stellt auch das Mittci aus sammtlichcn Bcobachtungen nach dcm Perihel, namlich M1 = 4ipl, die einzelnen 

Schatzungen nicht wescntlich anders dar, und insbesondere wird durch diesen Mittelwerth auch das Vcr- 

schwinden des Kometen fur das blossc Augc so gut wic vollstandig dargestellt. 

Es sollen nun auch die wenigen Helligkeitsangaben, welchc Kirch vor dem Perihel gemacht hat, 

rcducirt und mit den Beobachtungen nach dcm Perihel, und zwar insbesondere wieder mil denen von 

Kirch selbst verglichen vvcrdcn. 

1680 M 5 log rA 3tt 

November 14 4'5 -0-3 4-8 

16 4 — 0 • 6 4-6 

21 2 -« '3 3'3] 
24 1 -1'7 2*7) 

December 3 (1-2) -2-7 (3"9) 

4 (2) -2-7 (4'7) 

1681 M 5 log rA 71/, r 

iinner 4 2 — 2 - 2 4-2) 

6 1 2-0 3-o 
2'8) 

o-8 
8 1 -i-8 

23 4 0 0 4-0 I • 2 

26 5 1 °'3 4'7 1'3 
'"ubiiiar 10 6 1  i'7 4'3 id 

o  9 

Eine Zunahme der reducirten Grosse gegen das Perihel ist in o\cn vier zum 14. bis zum 24. November 

gehorenden Zahlen, obwohl dieselben durch einigermassen willkurliche Deutung der Angaben von Kirch 

entstanden sind, ganz bestimmt ausgesprochen, jedenfalls vicl deutlicher als die Abnahme nach dem Pcrihcl; 

was diese letztcre betrifft, so sieht es so aus, als ob die reducirte Grosse nach dcm Pcrihcl durch einige 

Zeil constant geblicben und erst dann klcincr geworden ware. 

Was die 1 lelligkeit des Kometen bei gleich grosser) Radienvectoren vor und nach dem Pcrihcl betriftt, 

so miissen zunachst die zu r < 1 gehorenden Zahlen ausser Acht gelassen werden, weil sic wegen der 

geringen llohe des Kometen schr unsichcr sind und sogar, wie man sieht, den Kometen nach dem Perihel 

etwas schvvachcr zu zeigen schcincn, als bei gleich grossen Radienvectoren vor dem Perihel, was der 

Erfahrung widerspricht. Etwas vcrlasslicher sind die einerseits zu November 14 und 16 (im Mittci M, —4"7), 

anderseits zu Janncr 23 und 26 gehorenden Zahlen (im Mittci M, == 4'"'.'>); diese zeigen den Kometen bei 

nahezu demselben Radiusvector nach dem Perihel um 0"'4 heller als vor clem Perihel, sind aber doch zu 

vvenig zahlrcieh und zu wenig sicher, um eincn bcrechtigten Schluss zu gestatten. 

Es kann auch auf Grund dcr Angabc von Kirch, dass dcr Komct am 23. Janner noch etwas besser, 

am 26. aber schon minder zu sehen war als am 14. November, und dass somit seine Wahrnehmbarkcit 

zwischen dem 23. und 26. Janncr so gross gewcsen zu scin schcint wie am 14. November, naehgesehen 

werden, um wie vicl der Komct an sich nach dem Perihel heller gewcsen ist, als vor dcm Pcrihcl. Da logr 

nach dem Perihel nur um 0-02, log A um 0' 1 grosser, somit 51ogrA um ()IM(i grosser gewcsen ist, so folgl 

aus dcr Gleichsetzung dcr beobachteten llelligkcilen, dass der Komct an sich um diescn Betrag, also 

um 0'"6  heller gewcsen  ist.   Dass dicscm  Resullal auch die soeben  gefundene  1 felligkeitsdiffcrcnz ()"' I 
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Grdsse und Helligkeit der Kometen und Hirer Scliwcifc. 487 

sehr nahe kommt, darf aber nicht als wirkliche Bestatigung angesehen werden, weil die von mir fiir 

den 26. Janner angesetzte Grosse gerade auf Grund der muthmasslichen Helligkeitsdifferenz gegen den 
14. November angenommen worden ist. 

In jedem Falle geht aus den Beobachtungen von Kirch hervor, dass trotz der riesigen Schwcif- 

entwicklung die aus der Helligkeit erkennbare Vcranclcrung des Kometenkorpers nur einc massige gewesen 

ist. Leider sind diese Beobachtungen die einzigen, welche zu einer Vergleichung der Helligkeit vor und 

nach dem Perihel beniitzt werden konnen. 

Die Grossenschatzungen von Flamsteed, welche in Newton's Principien und im Opusculum de 

mundi systcmate, zum Theil auch im l.Bande der Historia coelestis Britannica cnthalten sind, sollcn hier 

abgesondert untersucht werden, weil sic gegen die der anderen Beobachter cine constante Abweichung 

zeigen. 
Am 12./22. December wurde der Kopf des Kometen (stclla obscura et irregularis) bei nur 0° Distanz 

von der Sonne beobachtet, was bei cincm Stern 3. Grosse kaum moglich gewesen ware. Auch am 15./25. 

und 17./27. December erschicn dcrKomct nur wie ein Stern 3. Grosse, weil er durch den Glanz der Wolkcn 

ncben der untcrgehenden .Sonne geschwiicht war. 

Nach der Hist. cocl. Brit, war jedoch der 17./27. December kcin Bcobachtungstag, dafiir aber der 

18./28. und dann wieder der 21./31. December. Ich habc nun, da am 18./28. December der Kopf des 

Kometen wcgen der am Horizont lagernden Wolken nicht gesehen werden konnte, dagegen am 

21./31. December einc bei Newton fehlcndc Grdssenschatzung gegeben ist, statt des 17./27. den 

21./31. December angenommen. Die Grossenbestimmung des Kometen an dicsem Tage ist in folgender 

Wcise ausgedriickt: »Nulla stclla in capite ncc nucleus apparuit, sed lucula quaedam (heller Schein, Licht- 

vcrdichtung) unius circiter minuti latitudinc, nebulosae ad cingulum Andromcdae valde similis, nisi quod 

duplo major erat (mit diescr Vergleichung ist wohl nur die hellstc Stellc des Andromeda-Nebels gemeint); 

stclla in capite nudis oculis tertiac circiter magnitudinis apparuit.« 

Am 26. December/5. Janner erschicn der Kopf dem blossen Auge wie ein Stern nahe 3. Grosse, nam- 

1 ich etwas klciner als s Pcgasi (2"'4). Am 3./13. Janner erschicn cr wie ein Stern •!., am 9./19. wie ein Stern 

5. Grosse; am 13./23. Janner vcrschwand er wegen desLichtcs des zunehmenden Mondes, unci am 25.Jan- 

ner/4, Februar, zufolge einer spateren Stellc auch am 27. Janner/6. Februar und 28. Janner/7. Februar, 
war cr kaum den Stcrncn 7. Grosse gleich. 

Dass der Komet am 13./23. Janner vvegen des Mondlichtcs unsichtbar gewesen scin soil, ist nicht 

wahrschcinlich, weil cr an demselben Tage an anderen Orten gut gesehen worden ist; entweder war in 

Greenwich the Luft ungiinstig oder das Verschwinden wcgen des Mondlichtcs wurde nichl am, sondern 

einige Tage nach dem 13./2:>>. Janner beobachtet. 

Reduction der Grossenschatzungen von Flamsteed; 

M 5 log rA lft 

i68o Dcccmb cr 2 2 -->3 - 3' 3 6-3 
25 ^*3 -2-o •5'9 
3i 3 -2-5 5'5 

i68i Janner 5 3 -2    1 S"' 
•3 4 — 1 - 2 5'2 

'9 5 -04 S'4 
Februar 

M ill el ail: 

4 

ilcn 

7 

5  let 

|   1-2 5-8 

zten Zahl en 5'4 

Die Zahlen M, stimmen unter einander recht gut, zeigen aber, dass Flamsteed den Kometen fast 

durchgehends um mehr als eine Grossenclasse schwacher geschatzt hat als die anderen Beobachter. Wenn 
die Grossenschatzungen alle mit blossen Augen gemacht sind, so muss flamsteed nach einer anderen 

Scala geschatzt haben, was ubrigens bei der letzten Angabe ganz gewiss ist, da. sic den Kometen am 

k Februar, als er noch von den meisten Beobachtern mil blossen Augen gesehen wurde, kaum den Sternen 

der 7. Grdsse gleichsetzt. Sollten aber die letzteren Schatzungen nicht mit blossemAuge, sondern vielleichl 
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488 Johann Holetschek, 

mit Hilfe des Sextanten-Fernrohres gemacht sein, so entziehen sie sich der Vergleichung. Dass Ubrigens 

auch die Fixstem-Helligkeits-Schatzungen von Flamsteed nicht verlasslicb sind, ist neuerdings in der 

Uranometria nova Oxoniensis, S. V, hervorgehoben worden. 

In Ncwtons Principien findet sich eine Bemerkung, welche eine kleine Priifung der durcb die Rechnung 

gefundenen reducirten Helligkeit gestattet. Newton hat namlich den Kpmeten vom 25. Februar/7. Marz 

bis zum 9./19. Marz mit eincm 7-fiissigen Fernrohr beobachtet. Da nun keine Bemerkung gemacht ist, 

dass dcr Komet schwer zu seben war, ausgenommen bei der zvveitcn Beobachtung vom 9./19. Marz, i\nd 

auch da nicht wegen der Lichtschwache des Kometen, sondern nur wegen seines tiefen Standes am Hori- 

zont, so muss dcr Komet im Fernrohr noch immcr wesentlich besser zu erkennen gewesen sein, als die 

schwaehsten, in dcm bcniitztcn Fernrohr sichtbarcn Sterne. Dicse Grcnzc kann nun aus der Beobachtung 

vom 5./15. Marz erkannt vvcrden, an vvelchem Tage der Ort des Kometen durch zvvci, mit den Buchstaben 

L und M bczcichnete Sterne bestimnit wurdc; L war cin Stern ungefahr 8. Gn'isse, M aber ein sebr kleiner 

Stern, welchcn man im Fernrohr kaum wahrnehmen konnte. Dieser Stern M gibt also die Grcnzc an, bis 

zu wclchcr die optischc Kraft des Fernrohrs gcreicht hat. 

Was zunachst den Ort des Sternes MbetrirTt, so bemerkt Encke, dass derselbe bei Pond (Lange = 

= 59° 18'54", Breite = +12° 7' 20") durch einen Druckfehler verunstaltet ist, gibt aber die Corrector 

selbst nicht an. Reducirt man die Position nach dcm 6. Band dcr Bonner Beobachtungen (+32° 689) auf 

1681 •(), so erhalt man:  Lange = 59° 22'57", Breite = +12° 8' 13". 

Was  die 1 lelligkeiten   der  beiden Sterne betrifft,  so sind dicselben in  der Bonner Durchmusterung 

angegeben wie folgt: 
* /»'. D. a 8 

M + 32°639 3h47" r9?o + 32°2S's 9'? 2 

L i 32 691 3 48 8-i i-32 27-7 8-3 

Da die Helligkeit des Sternes 71/ <)'!'2, oder nach dcm 6, Band der Bonner Beobachtungen 9•3 ist, so 

hat das Fernrohr auf Grund dcr Bemerkung von Newton kaum weiter als bis [)"•"•> gcreicht. 

Welche I lelligkcit mag nun der Komet vom 7. bis zum 19. Marz gehabt haben? Legt man 71/, - -I1":; zu 

Grunde, so erhalt man fur den ersten dieserTage 7'!T>, ftir den letzten 8"'I, also I lelligkeiten, die viel bedeu- 

tender sind als (,)"-".'>. Setzt man aber das Resultat der Hclligkcitsschatzungen von Flamsteed M\ =5^4 

ein, so ergibt sich  ftir den  ersten Tag 8'!'6, fiir den letzten S)'"2, also schon die Grcnzc der Sichtbarkeit. 

Es wird also die anscheinend ziemlich gute Sichtbarkeit des Kometen in dcm von Newton bcniitztcn 

Fernrohr durch Mi = 4•3 ganz befriedigend, dagegen durch die aus Flamsteed's Angaben abgeleitete 
Zahl Mj = 5Tp4 ganz ungeniigend dargcstcllt. 

Zur Berechnung der wahrcn Schweiflange aus der scheinbaren habe ich hauptsachlich langere Beob 

achtungsreihen aus demselben Ort und einige Maximalwerthe beniitzt; insbesondere die von Kirch in 

Coburg, Buthner und Novel in Danzig, G. S. D. in Breslau, Monoid in Ulm, und die Beobachtungen aus 

Greenwich (Historia coel. Brit. I), Paris (llistoirc celeste von Lemonnier, S. 243—245) und Regensburg. 

Einige Quellen sind schon bei den Helligkcitsangaben erwahnt. Die Schrift von J. II. Voigt zu Stade 

•Cometa matutinus ct vespertinus« enthalt Beobachtungen aus Hamburg, Stockholm, Norwegen etc. 

Newton gibt in den Principien ausser seinen cigenen auch Beobachtungen aus Rom von Ponthaus u. a. 

Da die Schwcifbcobachtungcn schr zahlrcich sind, habe ich von denjenigen, welche die scheinbare 

Schweiflange nicht direct in Graden, sondern indirect durch die Angabe von Fixsternen ausdrilcken, nur 

einige, und insbesondere die aus Greenwich, reducirt. 

Der Schweif war gegen das Ende immcr brcitcr und blasser; dass die vom Kopf entfernteren Partien 

immer schwacher warcn, zeigt schr dcutlich llcvel's Bemerkung vom 24. December, nach wclchcr die 

Schweiflange in der Abenddammerung nur 25", spater, als das Zwielicht immcr mehr abnahm, 30° und 

schliesslich 45° war, Seit Anfang .fanner zcigtc sich dcr Schweif immer mehr gekrummt; cs war also, 

da am 22. December L = SI war, die Kriimmung des Schweifes schon zu erkennen, als die Krdc nur urn 

wenige Grade aus der Bahnebene des Kometen herausgetreten war. 
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Grosse und Helligkeit der Kometen inn! Hirer Schwcifc. 489 

Es ist auffallend, dass von don beiden Beobachtern in Danzig BQthner die Schweifiange jedesmal 
grosser angibt als 1 level. Da er demnach noch bessere Augen gehabt zu haben scheint als Hevel, ware 
es wichtig zu vvissen, ob or don Kometen auch noch nach dem 17. Februar mil blossom Auge gesehen hat; 
loidor schliesst aber sein Bericht schon mil dem 4. Februar. 

Liegen von demselben Tag mehrere Beobachtungen vor, so sind dieselben nach der Grosse dor schein- 
baren Schweifiange in aufsteigender keihe geordnet. 

1680/s 1 Beobachtungsorl C c 

Nov. 20 Coburg  '/•" 0 • 005 .1 

26 '5 o' 1 2 

27 »  3° 0 • 2 3 

28 Dresden, Mainz .   . 3" O- 22 

Dec. 2° Norwegen    .... iS 0-31 

2o Greenwich    .... 33 O • 48 

2 1 Norwegen    .... 3" 0-42 

2 [ Greenwich    .... 37 0 • 4') 

22 .... 42 0  50 

22 76 0" 76 

24 Danzig H  45 0-47 

2 5 Greenwich    .... 5° o'4.S 

2 5 70 o- 64 

26 Hamburg  50 11 • 41 > 

26 Regensburg  .... 70 i >' 6 2 

27 Paris  44 o'40 

27 Danzig II  Co 0-52 

27 Stockholm    .... 65 0-56 

27 Danzig 1!  7" <>• 6 1 

28 60 0-51 

28 1 lanzig II  70 ii-(10 

29 Norwegen    .... 57 0*48 

2<l Paris  62 o' 52 

2<J 75 0-65 

3° Danzig II  90 0 -,,•• 

3' Stockholm    .... 66 °'57 
1 

.;' Greenwich    .... 75 0- 60 1 

.h'inn 1 Breslau       60 o' 52 

1 Danzig B  68 0 • 6 • 

2 Danzig 11  60 "'54 

.; .... 60 0*56 

,i Greenwich    .... 65 0' 64 

5 Danzig 11  60 0-65 

5 62 0 • 69 

7 Paris  62 o-86 
7 64 ,,-,) j 

Jann. 8 
8 

8 
10 

1 1 

12 

[3 

'5 
'5 
15 
16 

'7 
'7 
17 
IS 

IS 

19 

19 
20 

23 

23 

Febr 

25 
25 

4 
4 
4 
4 
4 

10 

17 

17 

20 

Beobachtungsort 

Danzig II. . . 
(Newton)  . . . 

Danzig B. . . 
Coburg     . . . 
IT i 111  

Breslau     . . . 
Greenwich . . 

Danzig II . . 
(Newton) . . . 
I lanzig Ii. . . 

Breslau . . . 
Danzig II 
Ulni  

Danzig H. . . 
is. . . 

Greenwich . . 
Danzig P. . . 
Greenwich . . 
Danzig II.. Pari: 

Breslau     . . . 
Greenwich . . 

Danzig P.. . . 
Coburg      . . . 

Danzig Ii. . . 

Breslau . . . 
Greenwich    .   . 
Ulni  

(Newton) . . . 

Danzig II.     .   . 

Coburg . . . 
Rom  
(Newton) .   .   . 

53" 
54 
60 

55 
54 

45 
35 
25 
38 
40 

40 

24 

36 
40 

25 
34 

15 
27 
IS 

'5 
20 

23 
24 

3" 

'5 
16 

4 

7 
S 

12 

18 

7 
10 

1 2 

2 

c 

0 69 
0 7' 
0 90 

0 96 

I °S 
0 78 
0 55 
0 39 
0 77 
0 85 
0 95 
0 43 
0 85 
I 07 

0 49 
0 84 
0 26 

0 60 

1 > 3(> 
0 34 

0 5' 

0 ''5 
0 68 

I °3 
0 3') 

0 42 

0 '' 5 
0 25 
0 3° 
0 •49 
0 90 

0 32 

0 67 
0 87 
0 1 1 

Das Mittel aus alien 07 Werthen dor wahren Schweifiange von December 20 bis Februar 20 ist 
c = 0-60. Theilt man die Zahlen in drei durch r = 0*50 und r — I '00 getrennte Gruppen, so erhalt man 

»"-<o"5     ffaKO'51        '5 Beob. von December  20 bis 27. 
0'5<c<i'o O

-
6Q      24     »      » » 28   » Janner 13. 

r>i'o °'57      28     »       »      Janner     15   » Februar 20, 

Diesen drei Mittel worth on von c zufolge ware /war die wahre Schweifiange erst im zweiten Zeitraum am 
grossten gewesen, doch ist es sohr wahrscheinlich, dass der Schweif schon im ersten, als der Radiusvector 
noch kloinor tils ()•[> war, am grSssten gewesen und nur wegen seines tieferen Standes in dor Abend- 

dammerung kloinor erschienen ist. 
Die grossten Werthe der wahren Schweifiange c liegen in tier Niihe von I, oin Zcitpunkt fur das 

Maximum lasst sich aber nicht angeben, da Maximalwerthe nicht nur Ende December, sondern auch noch 

Denksehrlften dar mathem.-naturw. CI.  LXIII. lid. ('2 
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190 Jo h a 1111  Hold s c h c k 

iin Februar vorkommen. Betrachtet man langere Reihen, die aus demselben Beobachtungsort und von dem 

selben Beobachter stammen, so zeigt die aus Greenwich ihre Maximalwerthe einerseits am 31. December 

und 3. Janner (c = ()-(i!) und 0 64), andererseits am 23. Janner (c •= 0-Q3), die von I level zuerst am 

30. December (c — 0*93), zuletzt am 4. Februar (6- = ()-,.)0); die Maximalwerthe unter den Beobachtungen 

von Kirch liegen zwar naher an einander, namlich am 10. (c = 0-96) und 23. Janner (c = I'03), doch 

liegen die beiden zunachst kleineren, abcr immcr noch bedeutenden Werthe weit auseinander, indem der 
einc (c = 0-64) schon am 25. December, also bald nach dem Sichtbarwerden des Kometen am Abend- 

himmel, der andere dagegen (c — Q'Q7) erst am 17. Februar beobachtet wurde, als der Kopf des Kometen 

mit blossen Augen kaum Oder gar nicht mehr zu sehen war. 

Die wahre Lange dcs ganzen Schweifes ist also von Ende December bis in den Februar hinein nichl 

wcsentlich kleiner geworden, sondern fast dieselbe geblieben. 

Anders ist cs mit der hellsten Partie des Schweifes. Wie aus den Berichten ZU entnehmen, ist die 

Helligkeit dcs Schweifes nur in der erstcn Zeit, namlich 1 bis 2 Wochen nach dem Perihel, cine bedeu- 

tende gewesen, hat aber wahrend dcs Janner vom Ende des Schweifes gegen den Kopf bin allmalig ab- 

genommen, indem die hellstc Partie ties Schweifes immcr kiirzer wurde, Nach Newton war tier Schweil 

am 25. Janner/4. Februar und 26. Janner/5. Februar lichtschwach, abcr doch bis auf/6 oder 7°, in Augen- 

blicken besonderer Heiterkeit bis auf mehr als 12" zu sehen, am 10./20. Februar im Fernrohr, worin die 

schwachere Partie nicht mehr wahrgenommen werden konnte, 2° lang, und vom 25. Februar/7. Marz an 

gar nicht mehr zu sehen. 

Aus diesen Betrachtungen geht also hervor, dass der Schweif bei wenig abnehmender Lange immer mehr 

verblasst ist, bis die Lichtschwache so bedcutend war, class fast alle Partien dcs Schweifes innerhalb sehr 

kurzer Zeit unsichlbar vvurden. Man vvird an den Kometen von 1668 eiinnert, dessen Schweif trotz des 

Lichtverlustcs nicht ab-, sondern cher noch zunahm, bis er ganz verschwand. 
Diesc Folgerungen iiber die wahre Schweiflange sind zwar unter der Annahme abgeleitet, dass der 

Schweif in der gcradlinigcn Vcrlangcrung des kadiusvectors gclegen ist, konnen aber nicht wcsentlich 

unrichtig scin, weil die Zurtickbeugung des Schweifes tp, wie die CJntersuchungen von Bredichin (Annales 
de Pobservatoire de Moscou, VII, 1) zcigen, nur gering, namlich in der Niihe von 10° war. 

Um schliesslich auch noch die Schweifbeobachtungen vor dem Perihel in den Kreis der Betrachtung 

zu Ziehen, stelle ich bier zusammen, wann der Schweif zum erstcn und zum letzten Male gesehen worden ist 

Mit blossem Auge vor dem Perihel zum erstcn Mai: 24. Nov.    .   .   bei r = ()•'.), 

» » »      nach  » »        »     letzten   »   :   17. U. 18. Febr.   »   r = I • 7. 

Fragt man nach dcr erstcn und letzten Sichtbarkeit cles Schweifes im Fernrohr, so findet man, wenn 

die von Kirch und Newton benutzten Tclcskopc als gleich stark angenommen werden, dass L\CY Schweil 

vor dem Perihel bei r — 1 • 1 erschienen, unci nach dem Perihel zwischen r zz 1*8 und r = 2-1, also nahe 

bei r — 2-0 verschwunden ist. 

Da sowohl bei dcr Sichtbarkeit fiir das blosse Auge, als auch im Fernrohr tier letzte Radiusvector 

vie! grosser als der erste ist, so zeigt sich die Nachwirkung dcr Sonnennahe auf die Schweifbildung als 

cine sehr bedeutendc; auf die Helligkeit des Kernes scheint sie dagegen keinc nachhaltige gewesen zu 

sein. 

1682. (Der Halley'sche Komet.) 
M, •{). 

Diese Wiedcrkehr des Hallcy'schen Kometen ist die letzte derjenigen, in wclcber dcr Komet unan- 

gemeldet erschienen und daher erst dann beobachtet worden ist, als er schon dem freien Auge aufflel; aus 

dicsem Grunde liegen auch diesmal die von verschiedenen Beobachtern angegebenen Zeitpunkte tier Auf- 
ftndung dcs Kometen nur um wenige Tage auseinander. Auch am Ende seiner Erscheinung wurde er, 

weil er nach Stiden eilte, trotz'der immer mehr in Gebrauch kommenden Tclcskopc auch tliesmal niclit 

langer beobachtet, als cr fiir die europaischen Beobachter mit blossen Augen zu sehen war. 
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Grosse unci Helligkeit dcr Kometen und Hirer Sclnvcifc. 491 

Zur Rechnung babe ich die Bahn von Rosenberger (Astr. Nachr. Bd. 12, S. 190) bentitzt, die Excen- 
tricitat aber vvegen der Nahe des Perihels nicht berucksichtigt 

T— 1682 Sept. 14-80155, 7t—ft = 109° lf/l I", ft =-51° 11'18", * = 162°15'15", log? = 976559, 6 = 0-96792; 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

August      25-5 
26 • 5 

27-5 
28 -5 

2<rS 
3° "5 
3i-5 

September   1 -J 
8-5 

14-5 
20-5 

121" 
127 

134 
141 
149 
1S6 
163 
1 70 
199 
209 
212 

42" 
43 
42 
42 
40 

38 
36 
33 
12 

•  2 

X X L 

U3°S4 
1 [8 39 
124    1 

129 57 
136 22 

143  12 
150  11 

157    9 
193    o 

205 55 
211   27 

2 1°5l' 

22 47 
23 57 
24 58 
2 5 48 
26 [8 
26 27 
26 11 

I 8 28 
12 1 ! 
8 6 

39" 3 
35 16 
30 52 
25 54 
20 28 

H 36 

8 35 
•  2 35 
26 28 

33 3i 
33   1 1 

log*- 

9 • 866 

9'859 
9-851 
9 • 844 
9-836 
9 "829 
9*822 
9-816 
9-778 
9- 766 

9-776 

log A 

9-700 
9-679 
9 • 661 
9*646 

9-634 
9-627 
9-626 
9-630 

9 76] 
9-901 
0-014 

5 log /A 

-2-3 
-2-4 
-2-6 

2-6 
2-7 

-2-8 
- 2 • 8 

-2-3 
-1 • 7 
- I • o 

ioS°i 
113-0 
118 • 1 
123- 1 
127-7 
132-0 
135-1 
136-9 

117-5 
92-1 
70- 2 

Vollmond: August 18, September 16. 

DerKomet ist nach einer Anzeige von Cassini I. (siehe die in der Lalande'schen Ausgabe derTables 

astronomiques de M. Halley enthaltene Histoire de la comete de 175',), S. 122) zuerst in Orleans am 

23. August gesehen worden. In der Histoire celeste von Lemonnier lindet sicb aril' S. 2(>,r> eine Gr5ssen- 

SChatZUDg und zugleich eine Angabe iiber die Schweiflange, welcbe alle anderen wcit iibertrill't; cs 

heisst dort: 

»2(>. August 2h30m morgens: Picard hat den neuen Kometen beobachtet, bei ungefahr \= 114° 30', 

fs = +20°; sein Kopf erschien dem blossen Auge so gross wie ein Stern 2. Grosse; sein Schweif erschien 

vvegen dcs Mondlichtes kurz; aber am 29. morgens, vor Aufgang des Mondes, erschien dieser Schweif von 

ungefahr 30°.« 

Nach dcr Historia coelestis Britannica, Bd. I, Theil 2, S. 108—110 wurde dcr Komct in dcr Nahe von 

Greenwich zuerst am Abend dcs 15./25. August und am darauffolgenden Morgen gesehen, konnte aber aul 

der Stcrnwarle erst am 19./29. abends und am 20./30. morgens beobachtet werden; Schweiflange C= 5°. 

Am 20./30. August abends wurde mit dem Fernrohr der Durchmesscr dcr Nebelhulle bestimmt (diameter 

capillitii axi caudae per nucleum normalis), wobei sicb D = 2' ergab, wahrend dcr Kern selbst kaum den 

zehnten Theil theses Durchmessers hattc; aus diescr Durchmesserbestimmung folgt der auffallend geringe 

Werth D{ = 0!85. 

Die Bemerkung in Newton's Principien und im Opusculum de mundi systemate, dass der kleinste 

Durchmesser des Schweifes an dem Kometen von 1682, durcb ein 16-fussiges Fernrohr gesehen und 
gemessen, 2 Minuten, der Kern aber kaum l/10 hievon, d. h. 11 bis 12 Secunden war, ist nach der Angabe 

von Newton nur cine Wiedergabe dieser Beobachtung von Flamsteed. Ausserdem wird hier aber noch 

gesagt, dass dcr Komel an l.icht und Helligkeit (luce ct claritatc) den Kometen von 1680 Qbertrai und den 

Sternen dcr 1. oder 2. Grosse gleichkam. Gilt diese Angabe filr die Zeit der grossten theoretischen Hellig 
keit, so liefert sic /!/, = \"-"3. 

Bei dieser Gelegenheit sei auch erwahnt, dass nach einer im I. Band der Pariser Memoires S. 227 

enthaltenen Notiz der Komet vom 27. August bis zum 22. September beobachtet worden und dcr Durch- 

messer des Kopfes, gemessen mit eincm am Fernrohr angebrachten Mikrometer, 2 Minuten, der Kern aber 
kaum -/6 Minute, also kaum der 10. Theil des ganzen Kopfes gewesen ist. Von dieser Durchmesserangabe 

kann jedoch, da kein Beobachtungstag genannt ist, nichts Bestimmtes abgeleitet, sondern nur gesagl 

werden, dass sic mit der aus Greenwich vollstandig ubereinstimmt. 
Die llistoria coel. Brit. enthS.lt noch die folgcndcn Angaben uber ^\cn Schweif. Am 31. August und 

1 September war die Lange 10°, am 9. September nur 2°, wozu aber bemerkt werden soil, dass der Mond 

im ersten Viertel war; am II. und 15. September war dcr Schweif in der hellen Dammerung mit blossen 

Augen kaum mehr zu sehen. Auch einige Bemerkungen uber Kopf und Kern sind noch beigefiigt, die abei 
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492 Joh an n Holetschek, 

ftir die vorliegende Untersuchung nicht verwendet werden konnen, z.B. die, dass am 8. September der Kopf 

durch das Tcleskop von 27 Fuss nicht grosser erschien als durch das Sextantenfernrohr, oder die, dass 

am 14. September der Kern dem K'ande der Nebelhullc (capillitii) naher war als I'ruher und /.war urn das 

Doppelte. 

Nach dem 20. September wurde der Komet in (Greenwich nicht melir geschen, sowohl wegen der 

Nahe der Sonne, als auch wegen seiner immer mehr zunehmenden siidlichen Declination. 

Die Beobachtungcn von Hevel in Danzig (Annus climactericus S. 120 12',)) enthalten unter anderen 

drei Angaben iiber die scheinbare Sehweiflange. Was aber sonst noch iibcr die Sichtbarkeit des Kometen 

namentlich im September gesagt ist, stimmt mit dem iiberein, was in Greenwich beobachtet worden ist. Es 

wird bemerkt, dass der Komet wahrend seiner ganzen Erscheinung einen helleren und auch elwas grosseren 

Kopf gezeigt hal als der vorjahrige Komet (1680/81), und dass der Schweif nicht immer genau der Sonne 

entgegengesetzt war, sondern manchmal cine ansehnliche Abweichung zeigte. Nach der Untersuchung von 

Bredichin (Annales de 1'observatoire de Moscou, VII, 1) hat die Zuruckbeugung <p zwischen 5° und 

27° variirt. 

Am 17. September wurde der K'omel in Danzig zum lelzten Mai mit blosscn Augen geschen. 

Nach ciner Mittheilung von Z.ach in der Zeitschrift fiir Astronomic Bd. 2, S. I II, ist der Komet von 

Marchetti in Pisa vom 30. August bis zum I'.). September beobachtet worden, 

Nach G. S. Dorffel in Plauen (sielie die mehrmals citirte Schrift von C. Reinhardt, S. 54- 57) war 

der Komet am 15./25. August morgens I. (Irosse, am 2./ I 2. September abends bei Mondschein und Abend- 

dammerung -nicht mehr dem Arcturo gleich« (also vielleicht von der 2. Grosse), und konnte am 10./20. Sep- 

tember abends von scharfsehenden Augen als SLern 3. Grosse zum letztcnmal geschen werden, 

Reduction der Grossenschatzuneen: 

1682 M 5 log rA M, 
August         24 Plauen 1 2 • 0 3"° 

^5 Paris 2 2 • 2 4-2 

(Maximum ?) England 1    s 2'<N 4'3 
September   12 Plauen 2 1-9 3'9 

20 » 3 -1 -o 4-0 

Mittel  ,;•') 

Aus den Zahlen Mi das Mittel zu nehmen, erscheint gerechtfertigt, weil die Grossenschatzungen so 

nahe am I'erihel  liegen, dass ein  Gang in  den Zahlen   /I/,   nicht angenoinmen  zu werden  braucht, und die 

Unsicherheiten der einzelnen Schatzungen gewiss zu gross sind, als dass ein soldier Gang mil Beslimmt 

licit nachgewiesen werden konnte. 

Reduction der .Angaben i'tber die Schweiflange 

|(),S2 C C 

August        24 Plauen 20 — 
27 Danzig 
28 Paris 
29 Greenwich,  Plauen 
30 Danzig 
;i              Greenwich 
31 Danzig 

September (Greenwich 

Plauen 

< rreenwich 

3° 
5 

1 1 

10 

U. 

10 

1 5     20    o 

-'',    3 
2 

O' 10 

O' 22 

0-05 

o-o9 
0 09 

o- 13 

0-09 

7 

1683. 

A/, = filn2. 

Dieser  Komet  1st  bald  naeh   semem   Periheldurchgang   in  der  nordlichen  Circumpolargegend   dcs 

Himmels  aus  den Sonnenstrahlen   herausgetreten,  aber erst 7 Wochen   nach dem Perihcl  in  die  Erdnahe 
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GrSsse und Helligkeit dcr Kometen und Hirer Schweife. 493 

gekommen und wahrend derselben rasch nach Siiden geeilt. W. E, Plummer hat aus den neu reducirten 
Beobachtungen von Flamsteed die folgende Bahn berechnet (Monthly Notices, Bd. 30, S. 156): 

1=1683 Juli 13'09717, %—ft = 87°48'40", ft = 173° 24'40", *' = 96°46'45", log q — 9-7478656. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1683 

Juli 23 '5 
30-5 

August      14-5 
16-37 

September  1' 54 
5"5 

11' 5 

no" 
100 

81 
77 
4' 
29 
14 

5.) 
53 
47 
46 
10 

• 5 
•25 

1030 8' 
97 42 
83 16 
So 49 
41 29 
25 3<> 

2 8 

|3 X    Z, 

29°27' 
29 19 
24    7 
22 48 

5    6 

'7  52 

16 
28 

58 5° 
63    5 

"8    3 
2       137 47 
4  —167    (1 

log r 

9-7X4 
9-835 
9-955 
9-969 
0-077 
0-099 
0-I12 

log A      5 log rA 

o • 024 

9'965 
9' 784 
9-756 
9-508 

9-509 
9-589 

1 -o 

1 'o 
1 '3 
1'4 
2' I 
20 

-'•4 

6g?2 

76-7 
Si -7 

So -9 

48-3 
34-3 
22 3 

Vollmond: August 7, September 5. 

Der K'omet ist zum erstenmal am 20. Juli und /.war einerseits in Greenwich, anderseits von Bianchini 
in Verona gesehen worden; beobachtet wurde er von Bianchini (Observationes, herausgegeben von 
Manfredi, S. 268 271) vom 20. Juli bis 1. September, von Flamsteed (Historia coel. Brit. 1, 2, S. 110 
bis I 13) vom 13./23. Juli bis 2',\. August/2. September, und von 1 level (Annus elimactericus S. 160 173) 
vom 30. Juli bis  I. September. 

Nach Flamsteed erschien der Kopf am 13./23. Juli kaum grosser als die Sterne 1. Grosse; der nach 
aufwarts gerichtete Schweif - der K'omet stand in der Circumpolargegend war 3° bis 1° lang und so 
schwach, dass er bei directer Betrachtung (intenta acie) schwer, und nur bei schiefem Hinblicken (obliquo 
visu) besser zu sehen war, Audi am 4./14. August, bei Abwesenheit des Mondes, erschien der K'omet, mil 
blossen Augen betrachtet, kaum grosser als die Sterne 4. Grosse und zcigle sich bereits ohne Schweif. Am 
26. August/5. September wurde er von llalley zum letztenmal gesehen und durch das Teleskop beob 
achtet. Spater konnte er des Mondlichtes wegen nicht mehr gefunden werden; aus der fur don willkiirlich 
angenommenen II. September gerechneten Position ersieht man aber, dass dev K'omet in diesen Tagen 
schon so weif nach Slider) geeilt war, dass er dci\ Augen der Beobachter audi schon wegen seiner Stellung 
nothwendigervveise entschwinden musste. 

Als reducirte Grosse ergibt sich aus den zwei Schatzungen: 

1683 M    slogf-A 
Juli 23 4 
August    14       4 

Mittel  5-2 

Der scheinbare Durchmesser ist von  Hevel an zwei Tagen bestimmt worden; das Resultal ist audi 

bei N e vv ton   citirt. 

1683 

August HI in'1 

September     i 14 

1 -o 

• 1 • 3 

5-0 

5'3 

D, /> 

6'5" 3'47 

9 7 2-93 

Mittel J'20 

her Kern (Kopf) hade nach Flamsteed am 23. Juli, -da M111 die Faden der Sextanten Fernrohre ganz 
deckten*, kaum mehr als 20" Durchmesser. 

Die am 2'A. Juli beobachtete scheinbare Schweiflange ('      I" gibt c =. 0-08. 
Hevel sagt, dass der Schweif am 30. Juli Hiiclit sehr lang«, am 31. Juli /.war schwacher, aber etwas 

langer war, und hebt noch hervor, dass dc\- Komet nur bis zum 18. August einen sehr kurzen und licht 
schwachen Schweif gezeigt hat, der hierauf vollstandig verschwunden ist. Mit dieser Beschreibung stimmen 
audi die Zeichnungen, welche Hevel seineh Beobachtungen beigefiigt hat. Nimml man auf Grund der 
Angabe von Flamsteed an, dass die drei nicht wesentlich von einander verschiedenen Schweiflangen, 
welche  Hevel   fur den  Morgen des 31. Juli,  I. und   I. August gezeichnet hat, nahc 3°  betragen, so ware 
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I'.) I Johann Holetschek, 

der Schweif nach den Zeichnungen vom 11. August abends und 11). August morgens nur noch I" lang 
gewesen. 

Der Komet hat also schon 36 Tage nach dem Perihel bei r = 0-95 von seinem ohnedies nicht langen 
Schweif so viel verloren, dass derselbe mit blossen Augen kaum mehr zu erkennen war. 

Wic weit das aus den zwei Grdssenangaben abgeleitete Resultat A/, = 5"'2 Vertrauen verdient, kann 
durch andere Umstande z. B. durch das Verschwinden des Kometen, leider nicht gepriift werden, weil 
dor Komet im September mehr in Folge seiner siidlichen Stellung, als wegen seiner abnehmenden Hellig- 
keit unsichtbar geworden ist. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass sowohl die Helligkeit, als auch die 
Schweiflange etwas bedeutender war, als sie sich aus den Angaben von Flamsteed ergibt und zwar darum, 
weil der Komet in kleinen Hohen beobachtet worden ist. 

1684. 

M, :5V,n(?). li — " it 

Die neuere Berechnung der Bahn dieses Kometen von Neugebauer »Ober den Kometen des Jahres 
1684 und seine Erd-Proximitat« enthalt auch die Originalberichte fiber den Kometen, eine Beigabe, die bei 
alien altercn Kometen, deren Beobachtungen nicht ohnehin schon in den allgemein verbrciteten astrono- 
mischen Publicationen enthalten sind, sehr erwiinscht ware. Die Quellen selbst sind: Acta Eruditorum l(><8,r>, 
Philosophical Transactions, Bd. 15, und uberdies das schon beim Kometen von 1683 citirte Werk: Francisci 
Blanchini Observationes, Veronae 1737, S. 1—(!. Da die Periheldistanz nahe an 1, und fur die Zeit des 
Perihels /„ -£o±180° = —4°, also sehr klein ist, so zeigt sich, dass der Komet unter sehr gtinstigen 
Verhaltnissen in die Erdnahe gekommen ist. 

r=1684 Juni 8-269, «--«& = 330° 20'41", £ = 268° 10'32", * = 65°25/8", log0 = 9'98149 
Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1684 

Juni 
Jllll 

August 

3°'5 

35 
10-5 

192° 
228 
238 
241 

!    4° 
33 
35 

1 36 

I 

i89°i5' 
2' 3 2 

222 38 
226  36 

P X    /. 

I 8° 18' 
48 16 
53 39 

I 54 49 

I 89°27' 
95    8 
90 22 

I 87  37 

log r 

l)-OI.| 

0-076 
0 -131 
0-156 

log A      5 log M 

9'295 
9'754 
9'95" 
o • o 16 

T 

3*5 
o-8 

I 0-4 
j 0-9 

7()°5 
58 -2 
48-6 
45 "o 

Vollmond: Juni 27, Juli 26. 

Der Komet ist von Fr. Bianchini (Blanchinus) in Rom vom 30. Juni bis zum 19. Juli beobachtet 
worden, wahrend er von der Jungfrau Qber den Bootes bis zur Krone ging; cr wird als -parvus, lumine 
tenui, tamquam stella subobscura* beschrieben, und war ohne Schweif. Die Beobachtungen sind zumTheil 
mit blossem Auge, zum Theil mit dem Fernrohr gemacht; die Positionen des Kometen sind, abgesehen 
von dem eigentlichen Bericht, Tag fur Tag in einer Tabelle zusammengestellt und uberdies auf einer Karte 
eingetragen. 

Da die Positionen sowohl in tier Tabelle, als auch auf der Karte mit dem 19. Juli enden, so konnte 
man meincn, dass der Komet an diesem Tage uberhaupt zum letztenmal gesehen worden ist. Das ist aber 
nicht der Fall, ACIMI eine Stelle des Textes lasst, wenn auch nur indirect, erkennen, dass der Beobachter 
Ac\) Kometen noch 2 oder 3 Wochen spider gesehen hat. Bianchini sagt namlich, dass die Beobachtungen 
vom 18. und 19. Juli, da sie mit blossem Auge gemacht sind, wahrscheinlich mn viele Minuten unsicher 
sein wiirden, wenn er sic ansetzen wCirdc, wesshalb er Lange und Breite nach einer Ephemeride, also offen- 
bar durch Extrapolation im Sinne der taglichen Bewegung, abgeleitet babe, und fahrt dann fort: 

••In diesen letzten Nachten (postremis hisce noctibus), als bei schon alterndem Monde (jam senescente 
lima) auch das Licht der kleineren Sterne hervortrat, erblickte ich audi den Kometen matt (languentem) bei 
den Bandschleifen der Corona,* 

Was zunachst die Figur fler Corona betrifft, so sei bemerkt, dass auf der Karte von Bianchini die 
Corona borealis nicht die sonst Qbliche Regentenkrone ist, sondern wic in Bayer's Uranometria aus zwei 
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Grosse und Helligkeit dcr Kometen und Hirer Schweife. 495 

beblatterten Zweigen besteht, die zu einem Kranz vereinigt sind durch ein langes Band, dessen Schleifen 

sicli Qber mehrere Sterne der 5. und 6. Grosse im nordlichen Theii dcr Corona hinschlangeln. Bei diesen 

Sternen, insbesondere in der Niihe von a, v, t, ist nun der Komet naeh dcr Rechnung anfangs August 

gewes'en. 
Zu dieser Epoche gelangt man aucli durch die Betrachtung der Mondphasen. Da am 12. Juli 1684 

Neumond mit eincr von Bianchini selbst erwahnten Sonnenflnsterniss, also der Mond am 18. und 19. Juli 

in der Zunahine war, so konnen sich »diese letztcn Niichte« trotz des unmittelbaren Anschlusses nicht auf 

den 18. und 19. Juli, sondern, vvenn auch dcm Altern dcs Mondes Rechnung getragen werden soil, nur aui 

die Zeit nach tlcm Vollmond beziehen. Da die Phase »luna senescens«, wclchc naeh Hovel's Selenogra- 

phia S. 182 den letztcn Octanten bczcichnct, nach tlcm 19. Juli zunachsl auf den 6. oder 7. August fallt, so 

kann Bianchini, wenn dcr sons! unabweisbare Widerspruch zwischen »diesen letztcn Nachten« und dcm 

»alternden Monde« beseitigt werden soil, seinen Bericht nicht sofort nach dcm 19. Juli, sondern erst spider 

und zwar kaum vor dcm 9. oder 10. August abgefasst habcn. Um die in dcr Niihe dcs letztcn Octanten 

befindlichen Nachte mit Sicherheit in bekannte Grenzen einzuschliessen, habe ich die beiden angrenzen- 

den Vicrlel, namlich den 3. August (letztcs Viertel) und den 10. August (Neumond) in Rechnung gezogen. 

Die in die Mitte dieser Zeit, also ungefahr auf den 6. oder 7. August fallenden Nachte sind somit hochst 

wahrscheinlich diejenigen, in welehen der Komet so leicht oder so schwer wahrzunehmen war, wie die 
k'lcincrcn Sterne. 

Mit diesen Sternen sind vermuthlieh die fur das blossc Auge eben noch sichtbarcn Sterne gemeint. 

Da Bianchini mit einem scharfen Auge (lynceo oculo) ausgestattet war, so darf die Helligkeit des Kometen 

schon sehr gering, also nahe an der 6. Grosse oder noch etwas schwacher angenommen werden, und dem- 

nach wurde, da fiir diese Zeit 51ogrA= + ()•(> ist, die reducirte Grosse in der Niihe von f>'!' 1 liegen. 

Sollte aber tier Komet in dieser Zeit schon teleskopisch gewesen scin, so konnte die Angabc benutzt werden, 

dass cr am 18. und 19. Juli, als der Mond im erstcn Viertel war, mit freiem Auge noch bestimmt geschen 

wurde; wird dcm entsprechend fiir den 19, Juli als Helligkeit des Kometen die 5. Grosse angenommen, so 

erhalt man als reducirte Grosse ungef&hr r>'!'tt. In jedem Falle ergibt sich also aus diesen zwar willkiirlichen, 

aber dock nicht unwahrscheinlichen Annahmen, dass die reducirte Grosse nicht weit von :">'/./' gewahlt 

zu werden braucht. 

Diesem Resultat zufolge hat der Komet am 30. Juni, an welchem Tagc er zum erstenmal gesehen 

wurde, den Helligkeitseindruck eines Sternes dcr 2. Grosse gemacht. Vicl frtiher konnte er trotz dieser 

bedeutenden Auffalligkeit unter der Breite von Rom nicht entdeckt werden, dcnn um den 27. Juni war das 

Mondlicht storend, und noch friiher stand der Komet zu stidlich, dcnn er ist erstwahrend der in der zweiten 

Juni-I liilftc eingetretenen bedeutenden Erdnahe (am 20. Juni nach Neugebauer A == 0-17), in welcher 

Zeit er in Declination tiiglich mehr als 5 Grade zuruckgelegt hat, vom Siiden heraufgekommen. 

Auch der Umstand, dass dcr Komet bei einer Annaherung an die Sonne bis q — 0-96, wenigstens 

scit del' vierten Woche nach dcm Perihel, ansclieinend schweillos gewesen ist, macht das Resultat 

Mt —i 5'/,,'" insofern einigermassen wahrscheinlich, als durch diese Combination von q, M1 und c die 

Erscheinung dieses Kometen in cine befriedigende Ubereinstimmung mit aiideren Kometenerscheinungen 

gebracht wird. 

1686. 

M, 

Ein Komet mit eincr zicmlieh klcinen Periheldistanz (q = 0'34), der vor dcm Perihel in die Erdnahe 

kam, am Morgenhimmel zu sehen war unci wenige Tage naeh dcm Perihel in den Sonnenstrahlen 

verschwand. Die erste Palm des Kometen ist von Halley aus den Beobachtungen, welche Richaud in 

Pau am Morgcn des 7., 9., 10. und 15. September gemacht hat, bcrechnet worden. Mind hat auch noch die 

August Beobachtungen mit einbezogen, die allerdings nur rob sind, aber den Beohachtungszeitraum von 
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t96 Johann Holetschek, 

einer Woche auf drei bis vier Wochen erhohen, und hal durch diese Combination die folgende, von der 

Halley'schen nicht wesentlich verschiedene Bahn gefunden (Nature, Bd. II, S. 257): 

T = 1686 Sept. I.r>• 8314, JC—ft =  SI ° f, I!(i, ft = 354° 3 ! 8, / = 34° ^ '• 7, log q = Q-52636. 

S i cl 11 ba rke its verbal tnisse: 

1686 

August       [6 5 
22"5 

September 15-5 
16 • 5 
•7 "S 
iS'5 
21-5 

?< I - L log >g 5 log >"A 

99° 
1 20 

163 
164 
165 
167 
170 

-11" 

1   5 
'9 
|,S 
18 
17 

I 00 52,S' 

r2i 4 
•57 23 
iSH 4') 
r do () 
1(11 28 
16S 36 

33 
316' 

•5 17 
10 53 
10 40 
10 24 
10 4 
8 52 

43 '5o' 
29 1 

t6 1 

'S 39 
IS 16 
'4 52 
'3 4' 

9'934 
.) 866 
9 '527 
9-S27 
9'5.i' 
9'538 
9'574 

9-500 
0- 55 1 
0"OOT 

o • o 16 
"'",) 1 
0-045 

o • 0S3 

2%S 

2-9 
2-4 

- 2 " 3 
2 ' 2 
2 • r 

'•7 

110 
l.!2' 
80' 

74 
68' 
63' 
48' 

Am 2. September war Vollmond. 

Der Komet ist wahrend seiner besten Sichtbarkeit, namlich im August, in den Tropenlandern, in Europa 

dagegen erst im September beobachtet worden, als er, mehr nach Norden kommend, schon in die Morgen 

dammerung riickte. 
Was (.lie Beobachtungen in den Tropenlandern betrifft, so macht zunachst Gallet in Avignon die 

Mittheilung (Histoire der Pariser Akademie, Bd. 2, S. 19), dass in Brasilien, bei Para., wahrend des ganzen 

August 1686 ein Komet beobachtet worden sei, dessen Kopf die Grosse eines Sternes 1. Grosse, und dessen 

Schweifungefa.hr 18° Lange hatte; der Laufdes Kometen waraber in dem Schreiben nicht genau bezeichnet. 

Die franzosischen Jesuiten in Siam berichten Qber den Kometen selbst Folgendes (Memoires Paris, Bd. 7, 

Theil 2, S. 33 U\M.\ 34): Gesehen wurde der Komet zuerst am 16. August morgens; der Schweif war lang 

und ziemlich hell. Am 17. August, 4 Ulir morgens, beriihrte der Schweif C Leporis und ging fiber vj Leporis; 

die Schweiflange muss darnach mehr als l,r>° betragen haben. »Der Kopf des Kometen erschien mir so 

gross wie die Sterne der I. Gr5sse, und einem der Patres, welcher mit mir beoba.cbl.ete, wie die Sterne 

2. GrSsse, aber weit weniger bell. Mil einem Fernrohre von 2xj% Fuss sab man ihn wie eine belle Wolke.« 

Am 19. August war der Schweif Wolken halber nicht zu sehen. Am 23. August war der Kopf wenigstens 

so gross wie Procyon (()"'()) und von einem sehr hellen Lichte. Was den Schweif betrifft, so reichte derselbe 

nicht bis zum Procyon (il s'en fallait beaucoup, qu'elle n'arrivat jusqu' a Procyon); die Schweiflange diirfte 

demnach 10° bis 12° betragen haben. »Am 26. August konnten vvir ihn nicht mehr linden; sein Weg scliien 

gerade zur Sonne zu fiihren.* 

Cassini 1. gibt (Memoires Paris, Bd. 8, S. 246) im Anschlusse an seine Beobachtungen ties Zodiakal 

lichtes in abgekiirzter Form die schon erwahnten vier Beobachtungen von Richaud und fiigt noch hinzu, 

er selbst sei durch Bewolkung vom 3. bis zum 15. September verhindert worden, den Kometen zu sehen. 

Die Acta Eruditorum 1686, S. 565—567, enthalten Beobachtungen eines Landmannes zu Sommerfeld 
bei Leipzig vom 6./16. bis zum 12./22. September. Dieser nicht mit seinem Namen genannte »paganus< 

hiess, wie iibrigens audi bei Struyck 1740, S. 286, zu lesen ist, Christoph Arnold, und hat audi den 

Kometen von 1682 (in Acta Eruditorum steht 1683) selbststandig aufgefunden und den scheinbaren Laul 

desselbcn von Mittwoch 16./26. August bis Samstag 2./12. September auf einer Sternkarle dargcstellt; siehe 

Krinnerung an Christoph Arnold* in Jahn's »Unterhaltungen«, 1. Jabrgang. 

Am 6./16. September, 4'/,,'' morgens, fand Arnold den Kometen »ad lunam sencscentem« (8./18. Sep- 

tember war Neumond) in den Lenden des Lowen mit einer Schweiflange von 3°. »So viel ich mit blosscn 

Augen beurtheilen konnte, bildeten 5 Leonis, der letzte Stern im Schwanzc des grossen Baren, und iler 

Komet cine gerade l.inie; er glich einem Sterne 1. Gr5sse und war von vveisslichcr Farbe.« Diese Grossen- 

schatzung scheint mit blosscn Augen gemacht zu sein. Am 7./I7. September war Kopf und Schweif schon 

schwacher, wei! der Komet irrwrter mehr in das Zwielicht riickte. An den nachsten zwei Tagen zeigle er 

sich noch immer sehr deutlich, obwohl er erst in der Dammerung aufging und  nur eine   geringe I lithe 
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Grdsse unci Helligkeit der Komelcn unci Hirer Schweife. 497 

erreichte; am 9./19. September konnte er durch eine halbe Stunde, und zum letzten Male am 12./22. Sep- 

tember zwischen Wolkenliicken kaum 2 Minuten gesehen werden. 

An dieser Stelle ist noeli beigefilgt, dass der Komet von Honold in Ulm am 9. September beobachtet, 

aber am 15. vergebens gesucht worden ist; an der Saar (ad Saravum sen Saram fluvium) ist er schon am 

I. September gesehen worden. Das Datum bezieht sicb bier offenbar auf den alien Kalender. 

Als Gottfried Kirch, damals in Leipzig-, von der Entdeckung Arnold's am 7./17. September Nachricht 
erhalten hatte, suchtc er den Kometen gleich am niiebsten Morgen und fand ihn, als schon das Zwielicht 

hereinbrach, rechts von dem hcllcn Sterne in lumbis Leonis (so wird in Phil. Trans, der in Acta Erud. offenbar 

fehlerhafte Ausdruck »sub signo Leonis« corrigirt) von nahezu derselbcn Grosse und Farbe vvic dieser Stern, 

mil einem lichtschwachen, kurzen Schweife. (Lucida in lumbis Leonis isl der Stern 2'"7 3 Leonis.) Obcr dem 

Kometen in demselben Verticale stand, aber mil blosscm Auge damals nicht wahrnchmbar, der Stern :•>"'(> 

0 Leonis 1° entfernt. Eine von Lucida in lumbis nach dem Kometen gezogene Linie ging '/2° rechts von 

0 Leonis; the Distanz von Regulus war 17°. Am nachsten Morgen, 9./19.September, war der Komet vvegen der 

Tageshelle schwacher und schwieriger zu beobachten. Diese zwei Beobachtungen von G. Kirch sind in 

Acta Erud. mit dem Berichte von Arnold vereinigt mitgetheilt. tn Phil. Trans, (ILL 16, Nr. 18(1, S. 256—258) 

isl der in Ada Lrud. lateinisch gegebene Bericht ins Englische iibersdzt, doch sind nur die zwei Beobach- 

tungen von Kirch vollstandig wiedergegeben, wahrend auf den Bericht von Arnold bios kurz hinge- 
wicsen wird. 

Reduction der Grossen-, bezw. Helligkeitsschatzungen: 

[686 M 5 og M A/, 

An. [USl 16 b-oj 2-S 
|3'8| 
i4-8i 

22 ,,-(, 2-9 3-S 
Sn tember •5 1   o 2-.1 3'4 

'7 2'7 2'2 4'9 

Mill 4' i 

Die einzelnen Werthe von M. s'timmen zwar unter einander so weit iiberein, dass es gestattet erscheint, 

.-ins ihnen das Mittel zu nehmen, sind abcr trotzdem sehr unsicher, weil the meisten Vergleichungen mil 

Sternen 1. Grosse und die letzten tiberdies in der Dammerung gemacht sind. Lei den ersten Beobachtungen 

isl die Helligkeit offenbar Qberschatzt, vielleichl um I bis 2 Grossen; nur bei tier letzten diirfte tier Komel 

nicht zu hell, sondern eher sogar zu schwach geschatzf sein. Wird cine Correctur in diesem Sinne 

angebracht, so verschwindet the ziemlich gute Qbereinstimmung und geht in cine Zunahme tier reducirten 

Helligkeit gegen das Perihel iiber, the vermulhlich auch wirklich stattgefunden hat, obwohl sic aus den 

Angaben tier Beobachter nicht zu crkennen ist. 

Wird die grosste im Augusl beobachtete Schweiflange C 18" auf August 16 und auf August 22 

verlegt, so ergibl sicb fiir den ersten Tag c 0' Kb fur den zweiten c — 0' 12; the Reduction der anderen 

Langen gibl: 
1686 c C 

AUJ fUSl id '5° o'oS 
22 1 2 o • 09 

Sop tember '5 .> 0-05 

I lie wahre Schweiflange war also im Augusl nahezu 0' 1 ;  dass sic sicb im September, also in tier Nahc 

ties Perihels, auffallend klein zeigt, isl natiirlich cine Folge tier geringen Hohe ties Kometen mi Zwielichte. 

M, 

1689. 

= 5«/,'"(?). 

Qber tliescn Kometen babe icb cine eigene Untersuchung veroffentlicht (Sitzungsberich'te tier kaiserl. 

Akademie der Wissensch., math.-naturw. Classe, ILL 100, Ab.th. lb/. 1891), welche hauptsachlich dadurch 
veranlassl worden ist, dass die Bemerkung tier Beobachter in Malaka, the vom Kometen durchlaufene 

Denkachriften der mathem.-naturw. CI.  LXIII.Bd. 63 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



498 Johann Holetschek, 

Strecke sei vom 14. zum 15. December am grosstcn, namlich etwas mehr als 3 Grade gewesen und vom 

15. an mit jedcm 'Page kleiner geworden, durch keine der friiher berechneten Bahnen dargcstcllt wird. Die 

Bahn von Pingre (Cometographie II, S. 102) entfernt sich von dieser Bemerkung noch am wenigsten, 

indem sic dem Kometen cine Cast gleichmassige Bewegung, und zwar fur jeden 'Pag nahe 2° gibt; dagegen 

nimmt die tagliche Bewegung nach der Bahn von Peirce (Astr. Nachr., Bd. 20, S. 396), desgleichen nach 

der Supposition der Bahn eines zur Gruppe 18431, 18801, 188211 gehorenden Kometen nicht nur nicht ab, 

sondern im Gegentheile sogar allmalig zu, u. zw. von 2° bis auf 3°, cine Zunahme, die nach der Bahn von 

E. Vogel (Monthly Notices, Bd. 12, S. 200, und Astr. Nachr., lid. 34, S. 387) noch viel bedeutender ist, 
indem die tagliche Bewegung nach dieser Bahn in der Zeit vom 19. bis zum 215. December bis auf 4° und 

.1° ansteigt. 

In der ervvahnten Abhandlung sind diese Verhaltnisse eingehend dargelegt und auch die wichtigeren 

Kometenberichte vollstandig nach dem Originale mitgetheilt; the Beobachtungen aus Pondichery und 

Malaka linden sicli in den Pariscr Memoires, Bd. 7, Theil 2, S. 202—20,1 (Ausgabe Paris 1729), die Schweif- 

beobachtungen aus Ternate bei Struyck 175:5, alle mitsammen ziemlich vollstandig auch in der Cometo- 

graphie von Pingre. 

Der Komet von 1689 ist in den crsten Tagen des December am Morgcnhimmel siidlich von der Sonne 

sichtbar geworden, und wahrend seiner ganzen Sichtbarkeit bcsondcrs durch seinen langen, sabelartig 

gekriimmten Schvveif aufgefallen; dadurch wird es auch erklarlich, dass der grosste Theil tier Beobach- 

tungen hauptsachlich aus Schweifbeobachtungen besteht. Der Kopf des Kometen ist von Richaud in 
Pondichery, und von Bezc und Comille in Malaka vom 10. bis zum 215. December einige Male beobachtet 

worden, als er durch das Sternbild ties VVolfes in sudlicher Richtung gegen a Ccntauri ging, und erschien 

nach der Angabe der Reobachter in Malaka fur das blosse Auge wie ein Stern tier 1. oder hochstens der 

3. Grosse. Nachdem die Beobachtungen durch das Licht des am 20. December eingetretencn Vbllmondes 

abgebrochcn worden waren, sah Richaud in Pondichery den Schvveif noch im Anfange des Janner 1690 

an zwei oder drei Tagen, ohne abcr den Kopf unterscheiden zu konnen. 

Zur Bahnbestimmung konnen kaum mehr als clrci Angabcn beniitzt werden. 1. Kin vvegcn der ungiin- 

stigen Lage der beiden Sternpaarc nicht genaucs Aligncment vom 10. December, 41' morgens (Malaka); 

2. die Bemerkung, dass der Komet am Morgen des 14. December sehr nahe bei eincm kleinen Sterne an tier 

Schulter (oder zwischen der Schulter und dem Bauche) des Wolfes gestanden ist, wclehcr Stern nach tier 

Angabe tier Beobachter in Malaka o Lupi (Bayer) = to Lupi (Uranometria Argentina) ist; 3. die Bemerkung, 
dass der Komet am Morgen des 23. December den Fuss ties Ccntaurus (vcrmuthlich a. Ccntauri) fas! 

beriihrt hat. 
Meinc Rechnungen iiber die Bahn dieses Kometen batten nicht den gewiinschtcn Erfolg. TrotZ 

verschicdener Combinationen und mehrfacher Deutungen der von den Beobachtern gemachten Angaben 

war es nicht moglich, cine Bahn zu finden, vvelche the Bemerkung iiber das Maximum und the Abnahme 

der Ceschwindigkcit darstellt. 
Eine tagliche Bewegung von 3° wahrend des Beobachtungszcitraumes ist nicht anders zu crreichen, 

als durch Bahnen mit grosserer Periheldistanz (etwa q — 0-8), die aber sehr unwahrscheinlich sind, weil 

man in diesem Falle den Kometen auch schon friiher (im November) in fast ebenso grosser SchSnheit, und 

zwar in nordlichcren Cegenden hiitte schen miisscn; da aber der Komet vor dem December noch nirgends 

gesehen worden ist, im December dagegen schon mit eincm langen Schweife aus den Sonnenstrahlen 

herausgetreten ist, so konnen diese UmsUinde nur durch eine kleine Periheldistanz mil einander vereinigt 

werden. Von diesem Gesichtspunkte betrachtct, zcigcn sich auch die von Pingre, Peirce und Vogel 

berechneten Bahnen vvenigstens so weit richtig, dass nach jedcr dieser Bahnen die Periheldistanz sehr klein 

ist, und die Pcrihelzeit nur wenige 'Page vor der ersten Sichtbarkeit des Kometen liegt. 

Da nun eine geocentrische Bewegung von faglich 3,° nicht zu erreichen ist, so habe ich mich daraul 

beschrankt, eine Bahn zu finden, nach welchcr die Geschwindigkeit Qberhaupt, ohne Rilcksicht auf ihren 

numerischen Betrag, immer kleiner wird; dieses Ziel lasst sich erreichen, wenn man als mittleren Kometen- 
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Grosse und Helligkeit der Kometen itnd ihrer Schweife. 499 

ml stall des Sternes w Lupi eincn mehr siidlich stehenden Stern wahlt, wozu sich am besten der bei Bayei 
fehlende Stem d Lupi (Uranometria Argentina) eignet. 

Die von mir angenommenen Kometenpositionen sind demnach die folgenden (mittl. Aq. 1690-0): 

milll. Xcil  Paris 

1689 I lecember 9-4 

'3'4 
22'4 

15   H   44-4 
14 18   55'o 

-35°36'42" 

—43 5243 
-59 3i 36 

239  17 29 
238 22 25 

235  35   8 

P 

160 c/49" 
-24 50 12 

-42 29   4 

Alignement 
d Lupi 

a I ientauri 

Ich bin scbliesslich bei jener Bahn stehen geblieben, welche fur December 13'4 durch d Lupi, und fur 
December 22*4 durch a Centauri gelegt ist, und dabei fiir December 9'4 der Alignement-Position moglichsl 
nahe komnil, allerdings nur bis — 1° 2'37" in Lange und — I'8" in Breite (B.—R.); diese liahn ist: 

T = 1689 Nov. 30' 1654, TT—<ft = 78° 10'39", ft = 279° 24'28/;, / = 03° 11 '30", log q — 8• 80909. 

Diese liahn stellt den gcoccntrischen Lauf des Kometen ungefa.hr in derselben Weise dar, vvie die Bahn 
von Pin'gre. Die Abnahme der Geschwindigkeit ist zwar auch nach dieser liahn noch keine bedeutende, 
vvird aber grosser, wenn der letzte Komelcnorl nicht mil a Centauri zusammenfallend, sondern noch etwas 
nordlicb davon angenommen wird. 

Was die angebliehen drei Grade taglicher Bewegung anbelangt, welche mich zu den vielen Rechnungen 
iibcr die liahn dieses Kometen veranlasst haben, so bin ich zu der Ansicht gekommen, dass man dicsclbcn 
wahrscheinlich durch Einzeichnen der Kometen-Positionen in cine ungenaue Sternkarte gefunden hat. 

Mil den obigen Elementen babe ich zunachst die Positionen des Kopfes unci the Richtung des Schweifes 
berechnet. 

16S9 

December 9 '4 

I3"4 

i5-4 

174 

iS-4 
19-4 

20 • \ 

22*4 

X 

240 20 

238 22 

237 37 

236 SS 

236 40 
236 23 

236    7 

235 35 

log r 

-16° o' 

24 50 

29 1 

33    4 

35 i 
36 56 

38 49 

42  29 

9-633 

9 • 747 

9-791 

9-830 

9 • 847 
9-804 

9-880 

9-909 

log A 

9-874 

9 • 868 

9-868 

9-871 

9-872 
9-874 

9-877 

9-882 

I IO°26' 

97 48 

92 30 

87 42 

85 27 
83  17 

81   12 

77  17 

Po 

227 J35 
221 40 

2I9 24 

217 22 

2r6 25 
215 29 

214 36 
212 52 

Lage des Schweifes 

/• (lentauri 
Ui Lupi ,  fi ('ralci'is 
it Lupi, p Crateris 

0 u. •( Centauri 
t Centauri 
S Centauri 

parallel zu a u. p Centauri 
y Crucis 

fi Centauri 
[5 Crucis 

247°45' 
252 56 
254 21 
234 3 
238 20 
236 22 
247 57 
23° 45 
221 6 
227 56 

P—Po 

+ 20°IO 
+ 31 16 

1 32 41! 
+ 14 39 
-\ 20 58 

I 19 o 
31 32 

+ 15 16 
I 6 30) 

I 13 2°S 

Beob.-Ort 

Malaka 

Pondichery 

Aril' die Bahnebene dilrfen diese Schweifbeobachtungen mil den obigen Bahnelementen  nicht iiber- 
tragen werden, vvcil die hicr besonders massgebenden Elemente ft, und i so unsicher sind, (.lass sic beinahe 
als unbestimmt gelten kOnnen. Um die beobachtete Kriimmung des Schweifes darzustellen, soil die Knoten 
lange ft, weder bei L, noch bei Ldz 1^()° liegen, cine Forderung, welcher auch die obige Bahn nicht hinrei 
chend geniigt. 

Die Schweiflange war nach derAngabe der Beobachter in Malaka am 10. December morgens 35°, und 
am II. December 68°; auch nach Richaud in Pondichery war der Schweif bisweilen 60° lang. Eine 
langere Beobachtungsreihe hat Struyck (17,r):!, S. 45) nach dem Journale eines auf der Rhede von Ternate 
voi- Anker liegenden hollandischcn Schiffes mitgetheilt, wo der k'omet vom 9. bis zum 24. December gesehen 
und die Lange seines Schweifes an ,r> Tagen beobachtel worden ist. Am 22. December morgens war der 
Schweif schon vie! lichtschwacher als an den vorigen Tagen; am 24. December wurde er zum letzten Male 
gesehen. 

Berechnet man nach den obigen Elementen unlcr der hicr offenbar nicht zutreffenden Voraussetzung, 
dass der Schweif die geradlinige Verlangerung des Radiusvectors bildel, aUS den scheinbaren l.angen C die 
wahren Langen c, so flndet man, dass dicsclbcn fast mitjedem Beobachtungstage mcrklich grosser werden, 
das.s also der Schweif 2 bis 3 Wochen nach dem Perihel trotz abnehmender Helligkeit noch langer geworden 

63 » 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



500 Johaun Ho lei s c h c k, 

ist;  es  zeigt  sich   somil   dasselbe  Vcrhallniss,   vvie   bei  der Schweiflange  dcs  Kometen  von   1668,   wcnn 

dieselbe mil den Bahnelementen dcs Kometen t8431 berechnet vvii'd. 

l <iS(> C c (Vogel 

December 8-4 35Va "'45 o"37 
I 3 • 4 45 o'66 o-35 
14-4 47 ..•72 u' 34 
17'4 47Va 0'8s 0-29 

21-4 60 2 • 00 o-33 

Diese iibermassige Zunahme verschwindet /.war, wenn man die Schweiflange nach einer Bahn 

berechnet, welche dem Kometen bei kleiner Periheldistanz cine zunehmende Geschwindigkeit gibt, und gehl 

nach der Bahn von Vogel, nach welcher dcr Komet Ende December unserer Erde bis A = 0'22 nahe 

gekommen ware, sogar in cine ilberraschende Dbereinstimmung day wahren Schweiflangen Liber, doch isi 

cine solche Bahn, wie schon oben dargethan worden ist, nicht wahrscheinlich, Es zeigt sich also hier cine 

ahnliche Obereinstimmung vvie bei den Schweiflangen dcs Kometen von 1668, wenn dieselben nach der von 

Henderson direct gerechneten Bahn in wahre Langen umgerechnet werden. 

Die Grossenschatzung der Beobachter in Malaka (4. oder hochstens 3. Gr5sse) kann wegen der Unbe- 

stimmtheit dcs Beobachtungstages und wegen der Unsicherheit der Bahnelemente nur cine genaherte 

Vorstellung von der Machtigkeit ties Kometen geben. Nimmt man an, dass sic fur die Mitte dcs December 

gilt, so ist nach den einigermassen wahrscheinlichen Bahnen 51ogf A nahe I -obis 2'0, und somit die 

reducirte Grosse nahe an 0'" oder hochstens nahe an r>"'; wahlt man dagegen cine von dew anderen Bahnen, 

nach welchcn dcr K'omet in cine bedeuteiulei'c Erdnahe gekommen ware, Z. B. die von Vogel, so fallt die 

reducirte Grosse noch geringer aus. Audi dcr Umstand, dass Anfang Janner der Kopf gar nicht melir und 

auch der Schweif nur noch wenige Tage gesehen werden konnte, fiihrt auf cine reducirte Grosse, die kaum 

bedeutender ist als 71/, = (>'". 

Da sonach die reducirte Grosse jedenfalls nicht bedeutend gewesen sein kann, so wird man zu der 

Folgerung gefiihrt, dass die ansehnliche Schweiflange ahnlich vvie beim Kometen von 1668 hauptsachlich 

durch cine bedeutende Annaherune ties Kometen an die Sonne entstanden ist. 

1695- 

Die Erscheinung dieses Kometen hat cine grosse Ahnlichkeit mit der dcs vorigen Kometen, unter- 

scheidet sich aber von ihr wesentlich dadurch, dass der Kern dcs Kometen audi dann nicht gesehen 

werden konnte, als del' Schweif schon vollstandig uber den Horizont heraufgertickt war. Da man sich in 

Folge dessen hauptsachlich auf Beobachtungen dcs Schweifes beschranken musste, so sind die Positions- 
angaben fur diesen Kometen noch unsicherer .als die fiir den vorigen. 

Der Komet ist in den Tropengegenden vom 28. October bis uber die Mitte dcs November am Morgen- 

himmel in Gestalt eines uber den siidostlichen Horizonl heraufragenden, spater ganz uber dem Horizonte 

befindlichen Schweifes gesehen worden, und ging wahrend seiner Sichtbarkeit fiber das Sternbild dcs Raben 

durch die Hydra gegen Siidwest. In Brasilien beobachtete man ihn unter 13° sudlicher Breite am '28., 2\). 

i\\]d 30. October; zu Surate, unter 21 ° nordlicher Breite, bestimmtc man seine Schweiflange am 30. October 

zu 18°, am 1. November zu 22°, und sah ihn hier fast jeden 'rag, zuletzt am 16., 18. und I'd. November, 

nachdem vom Schweil'e nur noch ein schvvacher Rest geblieben war. Diese Nachrichten iiber dc\i Kometen 

sind in den Pariser Memoires vom Jahre 1702 mitgetheilt, und /war als Seitenstuck zu dem Ende Februar 

und Anfang Marz 1702 erschienenen, nicht berechenbaren Kometen, von dem man in Europa, speciell in 

Rom, nur den .Schweif gesehen hat, dcr aber in siidlicheren Gegenden (siehe Struyck 1753, S. 49) 

vollstandig gesehen worden ist. 

Der Bericht von Noel in Macao, unter 22° nordlicher Breite (Observationes mathematicae et physicae 

in India et China factae, Prag 1710, S. 126), beginnt mit folgenden Angaben: Am 2. November 41' U\M\ 5h 

morgens sah ich einen Kometenschweif, dcr sich zwischen Osten und Siiden etwa 15" iiber den Horizonl 
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Grdsse and Helligkeit dcr Kometen and Hirer Schweifi 501 

erhob. Am I. und 5. erreichte dcr Schweif etwa 30°, am 6. fast 40°, konnte aber wegen dcr Morgendam- 

merung noch nicht ganz wahrgenommen werden. Endlich am 8., 10. und 12. wurde erganz gesehen. Spater 
ist noch bcmerkl, dass der Schweif am 12. schon ctwa.s kleiner war und am 22. gar nicht mchr gesehen 
wurde. 

Allc hicr genannten Angaben sind auch von Pingre in seine Cometographie aufgenommen worden. 
Was die Bahn betrifft, so erinnert die ganze Erscheinung des Kometen so sehr an die cines Kometen 

mil klcincr Periheldistanz; dass die von Burckhardt berechnete Balm (Connaissance des Temps 1817) 

7=1695 Nov. 9-71, jr~-,R, = 204°,  &z=2\(>°, » = 22°, log£ = 9-9261 

schon wegen der Grosse der Periheldistanz (# = 0-844) sehr befremdend erscheint, ausserdem aber auch 

darum, weil nach dieser Bahn der Abstand des Perihelpunktes von der Erde ziemlicb klein (l0—L0 ab 180° 

= -+-10°, /'„ 9°), und somit die Stellung des Kometen gegen die Erde cine giinstige gewesen ware, 

wahrend dcr Komet in der Wirklichkeit schon unter mittleren nordlichcn Breiten gar nicht gesehen 
worden ist. 

Ubrigens ist von Boguslawski (Verhandlungen dcr schlesischen Gesellschaft fur vaterlandische 

Cultur 1845, S. 87) die Unzulanglichkeit des Burckhardt'schen Elementensystems auch durch directe 

Rechnung erkannt und andererseits der Nachweis geliefert worden, dass sich dcr scheinbare Lauf des 

Kometen mil den Elementen des Kometen 18431 befriedigend darstellen lasst, wenn the Perihelzeit auf den 

24. October gelegt wird; zu demselben Resultate ist auch llcrr Prof. Dr. E. Weiss gekommen in seiner 

Abhandlung »t)ber die Bahn tier Kometen 18431 und 1880a« (Sitzungsberichte der math.-naturw. Classe, 

82. Bd., II. Abth., S. 102), Ob diese Supposition der Wirklichkeit entspricht, muss allerdings dahingestellt 

bleiben, da sic aber die Erscheinung des Kometen besser darstellt als die von Burckhardt angegebene 

Bahn, so habe ich hicr die Elemente des genannten Kometen benutzt, u. zw. mit den von Prof. Weiss 

abgeleiteten Zahlenwerthen, bei der Rechnung jedoch auf die Abweicbung der Bahn von der Parabel nicht 

Rucksicht genommen. 

J=1695 Oct. 24-0, s—fl = 79°57'0, & = 356°9'0, *=143°41'7J logq = 7-787388. 

1695 

October      29 'o . 
31-0 . 

November   2-0 . 
4-0 . 
6-o . 
8-0 . 

1 o • 0 . 
12-O  . 
22 'O  . 

•95° 
192 
190 
1S7 

185 
1S2 
I,So 

178 
166 

P 
-17" 

19 
20 
22 
24 

25 
27 
28 

35 

200=45 
198 45 
197 3 
•95 32 
194 9 
192 49 

191 35 
190 20 

• 9°40' 
12 24 
14 56 
1721 

19 39 
2i 55 
24 7 
26 18 

X L 

-iS°3a' 
19 32 
23 15 
26 47 
30 10 

; ; |! 
36 46 
40 1 

LOR / log A      5 log 1 \ T 

9-499 
9-598 
9-672 

9-73I 
9'779 
9'S2I 
9-8S8 
9-891 
0-014 

o • 000 

9'999 
9-997 
9-995 
9 993 
9 992 
9-990 
9-989 
9-983 

-2-5 
— 2 -o 
— i • 7 

-1 • 4 
— 1 • 1 
-0-9 

o-8 
-o-6 
O'O 

77-7 
76-1 

74'4 
72-7 
71-0 
69 • 3 
67-6 

59-2 183 47 ; -36 58, -SO 4i 

Am 20. November war Vollmond, doch diirfte die Sichtbarkeit des Kometen mehr durch die Damme- 

rung als durch das Mondlicht gestort worden sein, 
Da am 22. November vom Kometen gar nichts mchr zu sehen war, so scheint the rcducirte Helligkeit 

nahe an (>'" oder noch geringer zu sein; these Zahl muss aber, da der Komet nur als Schweif sichtbar war, 

als Grad dcr Wahrnehmbarkeit des Schweifes wahrend der letzten Tage bezeichnet werden. Da von einem 

Kerne auch schon vicrzchn Tage fri'ilicr, als der Schweif schon vollstandig tiber dem Horizonte stand, nichts 

zu erkennen war, so kann die reducirte Grosse dcssclbcn kaum bedeutender als von der 7. Grosse 

gewesen sein. 
Obwohl dieses Resultat wegen der volligen Unsichcrheit dcr Bahnelemeute sehr problematisch ist, so 

scheinl doch wenigstens die allgemcine Folgerung, dass der Komet an sich unansehnlich war und nur 

diwch seine hetleutcnde Anniiherung an die Sonne zu ciner bedeulenden Schvvcilentwieklung vcranlasst 

worden ist, bcreclitigt zu sein. 
Wird die grosste scheinbare Schweiflange C— 40° mil den fiir Nov. 6-0 gerechneten Zahlen reducirt, 

so ergibt sich c= 1 -17, also cine die Erdbahnhalbaxe noch Ubersteigende Grosse,   Diese ungewohnliche 
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r,oi J oh an n Ho lei s cli ck, 

Lange erscheint noch sonderbarer, wenn man beachtet, dass, da 7 < 90° ist, die Spitze des Schweifes von 

uns weiter entfernt war als die Basis, und dass somit auch die ausserste Partie des Schweifes noch recht 

hell gewesen setn muss, da sic in der Distanz A> I gesehen werden konnte. Leider darf aber auf dieses 

Resultat kein Gewicht gelegt werden, weil das Elementensystem, mit dem es gefunden wurde, nur 
angenommen ist. 

1698. 

Dieser Komet ist mehrere Wochcn vor dem Perihel in einc zicmlicli bedeutende Erdnahe gekommen 

und wahrend dieser Zeit fur das blosse Auge sichtbar gewesen. Bahn von Hind (NatLire, Bd   II, S. 152): 

T      1698 Oct. 17-0214, w—£ = 151°11', & = 65°53', i= 169° 5', log q = 9-86252. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1698 

September   2-5 
rs 
9-5 

28-5 

276 
26 r 
246 

237 

•+ 61 ° 
49 
33 

i    b 

-  9 

X 

36°48' 
284 12 
256 55 
242 38 
237  18 

).    /. 

152 '33' 
72 16 

56 4.3 
27 13 

i   9 44 

1 240   [ 

118 31 
89   '7 
69    8 
5i    4 

log r log A 

O'OJ I 
0"024 
0013 
9-980 
9-912 

9-419 
9-320 
9-367 
9'597 
9-926 

5 log r\ 

--2-7 

-3-3 
-3-1 
— 2-1 
-0-8 

T 

57-4 
70-4 
77'3 
85-3 
74- 1 

Am I',). September war Vollmond. 

Der Komet ist nicht, wie bei Pingre (II, S. 36) ZU lesen ist, von Cassini, sondern, wie aus dem 

Berichte iiber die Beobachtungen (Memoircs Paris, Bd. 10, S. 522—524, im Auszuge auch Bd. 2, S. 213) 

ganz bestimmt hervorgeht, von Ph. de la Hire entdeckt worden. Als er am 2. September 101' in derCassio- 

peja aufgefunden wurde, erschien er wie ein nebeliger Stern mit einem kleinen Kopfe ungefahr 3. Gr5sse 

und mit einem sehr kurzen Schweife; seine Position wurde mit llill'e eines Fernrohres bestimmt. 

Am 4. September zu derselben Stunde war er im Cepheus und erschien ein wenig grosser als bei der 

ersten Beobachtung; »ich zeigte ihn unseren Astronomen, welche ihn noch nicht gesehen hatten.« 

Am 6. September morgens war der Komet abermals grosser und sein Schvveif ebenfalls; am Abendc 

desselben Tages war er noch ein wenig grosser.  La hi re zieht nun aus den Beobachtungen bis zum 9. Sep 

tember die Folgerung, dass der Komet in der Nacht zwischen dem 7. und 8. September der Erde am nachsten 

gewesen ist;  der Komet erschien zu dieser Zeit wie ein Stern 2. G rosso, friib (sombre), mit einem kleinen, 

der Sonne entgegengesetzten Schweife. 

Am 11. September ging der Komet schon langsamer unci begann auch an GrSsse abzunehmen. Dass 

er am 16. September abends als sehr klein bezeichnet ist, fallt zwar, da am 19. September Vollmond war, 

nicht bedeutend in's Gewicht, aber seine Sichtbarkeit ging dennoch zu Ende; er war namlich auch am 

Abende des 24. September, also nach dem Vollmonde, sehr klein und schwach. Weitere Beobachtungen 

wurden durch das schlcchtc Wetter und die Abcnddammerung verhindert. Lahire fugt noch hinzu, es 

wiirde sich, falls der Komet auch in anderen Landern beobachtet worden ist, manches Niilzliche ableiten 

lassen, doch sei es schwer, solche Kometen zu entdecken (natiirlich mit blossen Augen), wenn man den 

Himmel nicht sehr aufmerksam iiberwacht. 

Diesem Berichte zufolge schliessen die Beobachtungen mit dem 24. September. Der Komet ist aber 

vvic aus den Pariser Memoircs vom Jahrc 1702 (nicht 1701, wie Pingre schreibt) ZU entnebmen ist, auch 

noch am 28. September beobachtet worden, Lahire hat namlich an dieser Stelle, um die in dem geocen- 

trischen Laufe des Kometen von 1702 und dem des Kometen von 1698 bemerkte Ahnlichkeit ansehaulich 

zu machen, auf einer Karte die Wege beider Kometen eingezeichnet, und hier gehort, wie aus der Erklarung 

der Figur hervorgeht, die letzte, mit Pbezeichnete Position des Kometen von 1698 dem 28. September an. 

Die konigl. Bibliothek zu Miinchen besitzt ein vom 9. Janner 1699 datirtes Schreiben von Ph. Wurzcb 

bauer in Nurnberg, worin derselbe den von Ph. de la Hire erhallenen Bericht iiber den Kometen mittheilt. 
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Grosse und Helligkeit dcr Kometen und ihrcr Schwcifc. 503 

Dieses Schreiben, welches der Wiener Sternwarte von llerrn ('. Anschiitz in einer Abschril't mitgetheilt 

wordenist, sagt aber im Wescntlichen nichts anderes, als der Bericht in den Pariser Memoires enthalt; 

Lahire hebt hervor, dass niemand den Kometen vor ihm gesehen hat, und sagf am Schlusse: Nach dem 

24. September erschien der K'omet immer so schwach, dass man ihn nur mil. Miihe selien konnte. 

Wcrden die zwei Grossenangaben reducirt, so erhalt man: 

1698 M      5logrA       M] 
September  2       3        —27       5-7 

7       2        -3-3        5-3 

Mittcl  5-5 

Wird auf Grund des Resultates Af, = 5ni5 nachgesehen, welche Helligkeit der K'omet gegen Ende 

September, als er nur noch mit Miihe zu sehen war, gehabt haben mag, so erhalt man fur den 28. September 

•l'"7; dcm Auge des Beobachters ist aber tier k'omet, da er schon gegen den abcndliehcn Horizon! geriickt 

war, olTenbar noch scbwacher crschiencn. 

1699. 

71/, = 6•5. 

Dieser K'omet ist nach dcm Perihel in cine bedeutende Erdnahe gekommen und wahrend derselben fur 
das blossc Auge siehtbar gewesen.   Bahn von Lacaillc: 

r=1699 Jann. 13-3556, «—& = 109° 14'29", ft = 321° 45'35", * = 110°40', log# = 9'871570. 

Sichtbarkeitsverhattnisse': 

1699 a 0 X P ).     /. log r log A 5 log l\ T 

'9'5  

25'°  
26-0  

Miii-/.            2-5  

6-5  

340° 
62 

78 
81 

82 

8.4 

86 

1 77° 
62 

36 
26 

2.? 

14 
+   8 

57°2.S' 
73 36 
80 1 5 

81 54 
82 38 

84 42 

86    0 

1-67° 2' 

40 25 

12 58 

3 49 
|-  0 26 

-   9  31 
— 14  20 

|    88° r 6' 
101 56 

105    2 

104 42 

104 26 

102 1 

1     «)9   18 

0' 001 

0 -014 

0-033 

0' 043 
0 • 048 

0-071 

0 • 091 

9-239 

9-253 
9-388 

9'473 

9 ' 5 ' 3 
9-666 
9-772 

3-8 
-3*7 
-2-9 
-2-4 
— 2-2 

! ' 3 
-0-7 

80° 7 
711 
62- 7 
6o- 2    i 

59'2 

55'5 
52-7 

Vollmond: Februar 14, Marz 15. 

Dcr K'omet ist von dc Kontenay in Peking am 17. Februar abends als nebeliger Stern 2. Crosse 

cntdeckt worden. Am 215. Februar war er hochstens von der li. Grosse, so dass also :>'":> angenommen 

werden kann, am 2.r>. von der 4., und am 2(5. von der 0. Grosse. Nach Maraldi 1. in Paris erschien er am 

19. Februar abends als nebeliger Stern :!. Grosse oder etwas kleiner; angenommen 3ip2. In Paris sab man 

•.leu Kometen mit blossem Auge bis zum 2. Marz. Am (i. Miirz sah man ihn zwar nicht mehr mit blossem 

Auge, wohl aber durch das Fernrohr eines Scxtanten. Nach Cassini I. hattc der K'omet cincn kleinen 

Schwcif, dessen Richtung aber schwcr zu bestimmcn war. (! ?) Alle diese Beobachtungen linden sicli in den 

Pariser Memoires vom Jahre 1701, S. 49, die Pariser audi noch in den Philosophical Transactions, Bd. 21, 

Nr. 250, S. 79—81. 
Die Grossenschatzungen, welche fiir cincn so kurz beobachteten Kometen recht zahlreich sind, fiihren 

zu folgenden Resultaten: 
[699 M 5 log r\ A/, 

Februar   17 2 -3'8 5-8 
19 3-2 -3'7 6-9 

23 3-3 ^29 6-2 

25 4 - 2 • 4 6-4 
26 6 — 2'2 8 • 2 

Von den /allien /I/, slimmen die drei millleren unter cinantlcr so nahc iiberein, dass sic ohneweiters 

zu einem fiir etwa Februar 22-5 geltenden Mittel M. •= 6•5 vereinigt werden durfen. Die nach dieser 

Zusammenziehung ubrig bleibenden Zahlen 5-8, (>-5, 8'2  zeigen cincn betrachtlichen Gang, der aber 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



.-)() 1 Johann Holetschek, 

hochst wahrscheinlich nicht reell ist, u. zw. schon darum nicht, weil die Beobachtungstage sehr nahc an 
einander liegen. Am 17. Februar diirfte dcr Komet etwas zu hell geschatzt sein; am 26. Februar ist er aber 
ganz gewiss zu schwach geschatzt, denn da er in Paris noch am 2. Marz mil blossen Augen gesehen werden 
konnte, muss er wohl am 26. Februar, vvonn kein Helligkeitssprung stattgefunden hat, noch bedeutend heller 
als von dcr 6. Crosse gewesen scin. Wahrscheinlich sollte durch diese Schatzung nur angedeutet werden, 
d.-tss dcr Komet am 26. Februar den schwachstcn, fur das Auge des Beobachters noch eben sichtbaren 
Sternen gleichkam. Obrigens ist, da die zwei ausseren Wcrthc nach entgegengesetzten Seiten abweichen, 
auch das Mittel aus siimmtliclicn Wcrthcn, Mt = (>'"7, von dem obigen nicht vvcsentlich verschieden, 

Auf Grund des Resultates M, = 6Tr5 hatte der Komet am 2. Marz, an welchem Tage er in Paris zum 
letzten Male mit blossen Augen gesehen worden ist, die Helligkeit 5•2, und am 6. Marz, als er zwar nichl 
mehr mit blossen Augen, aber mit dem Sextanten-Fernrohre gesehen wurde, die Helligkeit 5^8. Es schcini 
somit cine befriedigende I fbereinstimmung der (l-rossenschatzungen mit dem I Insichtbarwerden dcs Kometen 
zu bestehen. 

Dcr verhaltnissmassig geringe Werth dcr reducirten Grosse lasst erkennen, dass dieser Komet haupt- 
sachlich in Folge seiner bedeutenden Annaherung an die Erde fur das freie Auge sichtbar geworden ist. 

1701. 

Mt = 4* (?). 

Nach einer Mittheilung von Lahire (Memoires Paris 1701, S. 220) hat Pa.Hu zu Pan in Beam am 28. 
und 31. October und am I. Novembei- vor Sonnenaufgang im Stcrnbildc dcs Bechers cincn kleinen Kometen 
beobachtet, der nach dcr Meinung des Beobachters schon am Ende seiner Sichtbarkeit zu scin schien, weil 
er wahrend dieser Tage merklich an Grosse abnahm. Die Beobachtungen selbst sind durch Del isle aufbe- 
wahrt und von Burckhardt zugleich mil der Bahnbestimmung ties Kometen in dcr Connaissance des 
Temps 181 I veroffentlicht worden. Der Komet ist auch zu Peking von Ant. Thomas (Noel, Observationes 
mathematicae ct physicae in India et China factae, Prag 1710, S. 128) vom 28. October bis zum 1 I. Novem- 
ber beobachtet, Oder richtiger gesagt, nur gesehen worden, derm dieser Bericht ist so mager wie die altcn 
chinesischen Kometennotrzen und sagt nicht vicl mehr, als dass der Komet anfangs langsam, spater aber 
immer schneller vom Becher nach tier Hydra, also nach Stiden gegangen ist. Da Burckhardl bei seiner 
Bahnbestimmung auch diesen Bericht mitgetheilt hat, so ist daselbst (('onnaissance des Temps 1811, 
S 482    486) alles zusammengetragen, was uns von diesem Komcten uberliefert ist. 

7=1701   Oct. 17-417, «—&=165°0', & = 298841', * = 138°21', Iog# = 9-77278. 

Die Bahn ist sehr unsicher, und insbesondere kann the Neigung, wie Burckhardt selbst hervorhebl 
urn 20"  fehlerhaft scin.  Bei der Rechnung habe ich die der Beobachtungszeit zunachst gelegene Pariser 
Mitternacht gewahlt. 

1701 

(ictober    27-5 
3 1 • 5 

November to* 5 

'75r 

'73 
[69 

'  5" 
10 
32 

1 7.S0 t' 
178 48 
[8S     . 

-  5°55 
"  47 

-33 32 

X    L 

]<i° 19' 

39 33 
43 42 

log r 

9 • 802 
9-826 
9-898 

log A 

0-007 

9-957 
9 • 828 

5 los 

1 -o 
r • 1 

1 • 4 

69? 6 
76-4 
84-7 

Vollmond: October 16,November 15. 

Aus dieser Rechnung geht zunachst hervor, dass dcr Komet auf seinem nach Stiden gerichteten Wege 
am letzten Tage der Erde naher stand und auch cine etwas gr5ssere theoretische Helligkeit hatte, als am 
crsten Tage, und daher auf der Sudhemisphare vcrmuthlich besser zu bcobachtcn gewesen wilrc. Da sich 
die Beobachter unter 43° und 40" nordlicher Breite befanden, so haben sic ilen Komcten offenbar wegen 
seines sudlichen Standes aus dew Augen verloren, und demnach muss die von Pallu erwahnte Gr5ssen- 
abnahme aid'die mitjedem Tage ungiinstiger werdende Stellung des Kometen am siidostlichen Horizonte 
zuriickeefiihrt werden. 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



GrSsse unci Helligkeit der Kometen unci Hirer Schweife. 50." 

Fiir die I [elligkeit des Kometen lasst sich nur aus dem erstcn Beobachtungstagc cin schwacher Anhalts- 

punkt gewinnen, der iibrigens dadurch, dass der Komct in China und in Frankreich an demselben Tage 

entdeckt worden ist, cine klcinc Stutze crhii.lt. 1st der Komct am 28. October als Stern der 3. Grosse 

erschienen, so liegt Mi in der Nahc von 4"', cin Resultat, welches aus zwei Griinden unsicher ist, indem 

es auf einer nicht controllirbaren Annahme iiber die Helligkeit und auf eincr sehr unsicheren Bahn beruht. 
Nach Pallu hattc der Komct cincn klcinen, kaum wahrnehmbaren Schweif, der am 1. November, als 

der Komct (nach Burckhardt's Reduction der Alignements von Pallu) bei X = 178° 16', |3 = — Il°28' 

stand, fast bis ztim Sterne 0 Crateris (X = 174° 25', p = —11° 18') rcichtc, also nahe 4° Lange hattc. Die 

wahre Lange c ware demnach 0-07 gewescn, cine Zahl, die mit K'ucksicht auf die bedeutende Extinction 

in geringen Hohen nur als untere Grenze gcltcn darf. 

1702. 

Dieser Komet ist nach dem Perihel in cine sehr bedeutende Erdnahe gekommen und wahrend dicscr 

Zeil fur das blosse Auge sichtbar gewesen. Bahn von Burckhardt (Monatl. Corr., Bd. 16, S. 511): 

r=1702 Marz 13-613, it—ft = 309° 47'24", ft = 1?8°59'10", *' = 4°24'44", log? =9-81079. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1702 

April 

Mai 

20 •$ 

2.!'5 
i'5 

291 

2.S7 
235 
2:1 

X 

22 
9 

-    2 

297"33 
25 5 19 
233    2 

229  59 

\-L 

42"J2' 
.) I 2° 
16   54 

I   14   24 
I 

92°47' 
'37 5<' 
167 58 

1 74 54 

IOK r 

o' 003 
0'022 
0*069 
o'ogo 

log A     5I..K/A 

8-6S 7 
8-842 
9 • 236 

9'359 

(,•7 
5'7 
3 • 5 

-2-8 

85?4 

47'7 
i7'7 
12-4 

Am 26. April war Neumond. 

Der Komet erschien nach sammtlichen Beschreibungen im Anfange unter einem grossen Durchmesser, 

wurde aber fast mil jedem Tage kleiner und entschwand den blossen Augen nach kaum zwei Wochen, 

bevor noch der Mond in's erste Viertel getrctcn war. 

Lahire ist der einzige Beobachter, der cincn klcinen, der Sonne entgegengesetzten Schweif erwahnt 

(Memoires Paris 1702, S. 113). Er hat den Kometcn vom 24. April bis zum 4. Mai verfolgt und dabei, wie 

schon beim Kometcn von 1698 bemerkt ist, the angenaherte Dbereinstimmung des geocentrischen Laufes 

beider Kometcn so auffallend gefunden, dass er auf der zu S. 117 gehorenden Tafel den Lauf des cincn wie 

des anderen Kometcn eingezeichnet hat; audi an GrSsse und Helligkeit hat sich, wie Lahire noch hcrvor- 

hebt, der Komct von 1702 nicht merklich von dem Kometcn von 1698 untcrschieden. 

Nach Bianchini in Rom (Memoires Paris 1702, S. 118 und 130), der den Kometen schon am 20. April 

1 I l/8
h gefunden hat, erschien derselbe ctwas heller als die Krippe im Krebs und crinnerte an den Kometen 

von 1081. Am 5. Mai sahen Bianchini und Maraldi den Kometcn noch mit dem Fernrohre, konntcn 

aber des Mondscheines wegen seine Position nicht mehr bestimmen. DasTagebuch derBeobachtungen von 
Bianchini (Observationes, herausgegeben von Manfredi, S. 21—20) enthalt nur Positionsbestimmungen, 

aber nichts iiber den Kometcn sclbst. 

Zur Beurtheilung der Helligkeit des Kometen sind die Beobachtungen von Gottfried Kirch in Berlin 

(Miscellanea Berolinensia I, S. 212—215) am meisten geeignet. Die Veranlassung zur Entdeckung des 

Kometen war der Veranderliche 1 Cygm. Als namlieh Kirch diescn Stern einige Male beobachtet hattc, 

trug er S2iner Fran auf, nun moge audi sic den Stern am Morgen aufsuchen und beobachten. Als sic das 

am 21. April morgens thun wollte, erblickte sic ganz unvermuthet cincn Kometen, der auch von Kirch 

selbst, nachdem dersdbc herbeigerufen war, als soldier erkannt wurde. Der Komet war ganz ohne Schweif, 

grosser als cin Stern 1. Grosse, an Licht aber schwiicher, und zeigte sich ungclahr wie em durch dicke 

I.uft Oder diinne Wolken scheinender Stern, »crispa aut nebulosa«, vvie fast alle Kometen. 

Dsnkschriften der mathem.-naturw. CI. LXIir.Bd. 04 
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506 Johann Hoi els click, 

Im Vorbeigehen sei hier erwahnt, class die nach Cassini's Angabe von Leibnitz in Berlin einge- 

sandten Beobachtungen, nach denen der Komet zum ersten Male am 21. April 1 '/2
h morgens gesehen worden 

ist, augenscheinlich nichts anderes sind als die Beobachtungen von G. Kirch. 
Am 23. April abends hattc der Komet sowohl an Grosse als an (geocentrischer) Bewegung schon 

merklich abgenommen; am 25. April schicn cr abermals abgenommen zu habcn. Am 28. April war das 

Wetter ungiinstig (aer turbidus), doch konnte man den Komctcn, der schon schr schwach war, manchmal 

mit blossen Augen erblicken. Am 1. Mai suchten die Beobachter mit unbewaffneten Augen sorgfaltig nach 

dem Kometen, konnten ihn abcr nicht sehen, auch nicht urn Mittcrnacht, obwohl der Mond schon unter- 

gegangen und der Himmel schr rein war; dagegen wurde cr mit dem 2-fussigcn Fernrohre deutlich wahr- 

genommen. Am 4. Mai (Mond nahe im 1. Vicrtel) war der Komet auch im 2-fussigcn Fernrohre schon schr 

schwach und kaum zu erkennen. Am 5. Mai schien er wie schwacher Rauch oder Nebel zu zcrnicssen 

(dilapsurus ct dimanaturus), war aber noch ziemlich gross. Am 6. Mai, bei reinem Himmel abcr Mondschein, 

konnte der Komet trotz aller Mtihe auch mit dem Fernrohre nicht mehr gefunden werden. 

In demsclbcn Bande der Miscellanea BerolinensiB flndet sich auf S. 261 ein, den Fphemcridcn fiir 170:5 

entnommener, aus 14 Zeilen und ciner Karte bestehender Bericht von J. H. Hoffmann, der aber nichts 

cnthiilt, was nicht schon bei Kirch ausfuhrlichcr zu linden ware. Dei' Komet erschien »confuso lumine, 

prorsus instar nubis et absque cauda«, an Grosse alle Fixsternc der 1. Grosse ubertreffend. Seine Position 

ist drcimal in Bezug auf Nachbarsterne angegeben: April 23, 25 und Mai 1; an diescm letzten Tage war 

er wegen seiner Kleinheit mit blossen Augen fast unsichtbar, wurde aber mit dem Teleskop gesehen. 

VVird fiir den 1. Mai die 6. Grosse angenommen, so ergibt sich als reducirte Ilelligk'eit M{ = 9^5, ein 

VVerth, welcher die sehr verschiedenen Grade der Wahrnehmbarkeit, die der Komet innerhalb 2 Wochen 

gezeigt hat, anscheinend gut darzustellen vermag. Unter der Annahmc A/, = 9'"5 war der Komet in der 

Nacht vom 20. zum 21. April, in welcher cr in Rom und Berlin gefunden wurde, so auffallend wie ein Stern 

der 3. Grosse, und am 5. Mai, als er bei Mondschein sowohl in Rom als auch in Berlin zum lelztcn Male 

teleskopisch gesehen wurde, schon nahezu von der 7. Grosse. 

Man darf die Helligkeit des Komctcn vielleicht ctwas bedeutender annehmen, so dass die reducirte 

Grosse ctwa 9'"0 wird, geringer abcr wohl nicht. 

Der Rechnung zufolge hat der Komet anfangs nach 3 Tagen, spater nach 4, und schliesslich nach 

5 Tagen um je cine Grossenclasse abgenommen. 

1706. 

A/, = 6m (?). 

Ein  Komet mit ciner ziemlich kleinen Periheldistanz (# = 0,43), welcher erst lange Zcit nach dem 

Perihel beobachtct worden ist.  Bahn von Struyck (1753,, S. 53): 

7=1706 Jann. 30-2120, %—ft= 59*25'2", fl= 13° 11'23", * = 55*14'5", log q = 9 -030291. 

S ich t bark cits verb ill tn isse: 

1706 a 5 X P \-L log r log A S log r.\ T 

Marz iS-5  237° + 36* 222°Io' -154° <>' -135*46' 0-065 9-491 — 2-2 51*2 

24-5  212 30 ig6   56 38 57 [66 57 0-103 9-520 1-9 30 • 9 

3'-5  192 19 183    4 22 19 1 172  17 0-143 9-6:17 — I '2 16-7 
April 16-5  175 +  6 172    2.S h 2 58 + 146    0 0-219 9 861 ,r.\ 19 • 9 

Vollmond: Marz 29, April 28, 

Der Komet ist in Paris von Cassini und Maraldi I. beobachtct worden, u. zw. vom 18. Marz, »wo 

man anling ihn zu sehen*, bis zum 10. April, »wo er aufhorte, sich zu zeigen«. Die Beobachtungen, fast 

ausschliesslich Ortsbestimmungen, sind in den Pariser Memoires 1700 enthalten, u. zw. die ersten, bis zum 

24. Marz reichenden, auf S. 91     95, die Gesammtheit der Beobachtungen auf S. 148     151. 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schweife. 507 

Der Komet vvurde am 18, Marx in der nordlichen Krone als kleiner, nebeliger Stern, ahnlicb dem 

Andromeda-Nebel, aufgefunden. Am 28., 29. und 30. Marz Hess das Mondlicht den Kometen nicht sehen, 

obwohl der Himmel heiter war und sorgfaltig mit dem Fernrohrc an der Stelle gesueht vvurde, an welcher 

sich der Komet bclinden sollte. Am 31.Marz aber, vor Aufgang des Mondes, sab man den Kometen, wobei 

derselbe ziemlich hell war. Die letzte Beobachtung ist vom 13. April; am 14. und Hi. April sahen die Beob- 

achter den Kometen mit dem Fernrohre, konnten aber seine Position nur angenahert bestimmen, weil er 

liehtsebvvach war und in seinem Parallel kein passender Vergleichstern stand. Spater konnten sie den 

Kometen uberhaupt gar nicht mchr sehen, weil er klein und schwach war, und der Mond abends liber 

dem Horizonte stand. Zum Schlusse ist noch Folgendes hemcrkt. Diesel- Komet ist sehr klein gevvesen, 

selbst als er der Erde sehr nahe und seine Bewegung sehr gross war; in dem Masse, in dem diese 

Bewegung langsamer wurde, verminderte sich auch die scheinbare Grosse des Kometen. Durch die grossen 

Fernrohre erschien er gegen die Mitte ziemlich hell, an den Randern aber matt und schlecht begrenzt. 

Eine bestimmte Andeutung uber den Helligkeitseindruck des Kometen ist nicht gcgeben, doch scheint 

vvenigstens soviel sichcr zu sein, dass er bei seiner Aufflndung fur das blossc Auge sichtbar, wenn auch 

klein, am Ende seiner Erscheinung aber schon telcskopisch war. Nimmt man demgemiiss fur den 18. Miirz 

die 4. Grosse und fur den 10. April die 0. Grosse an, so erhalt man als reducirte Grosse im ersten Falle 6•2, 

im zweiten 5•6, also im Mittel nahezu 0'", ein Resultat, das natiirlich ebenso unsicher ist wie die 
Annahmen, auf denen es beruht. 

Von einem Schweife ist nichts erwahnt. Es ist aber, da der Komet erst 47 Tage nach dem Perihel 

entdeckt worden ist, immerhin moglich, dass er wenigstens zur Zeit der Sonnennahe einen Schweif gehabl 
bat, den er jedoch bei seiner Aufflndung bercits verloren hatte. 

1707. 

Ml = 5I!'8. 

Dieser Komet ist einige Wochen vol' dcm I'erihel in die Erdnahe gekommen  und von  da an tiber das 

Purihcl bis einige Wochen nach dem I'erihel beobachtet worderi.  Bahn von Struyck (1753, S. 54): 

J=1707 Dec. 11-9948, :r—ft = 27° 7'40", ft = 52°50'29", i — 88°37'40", logq = 9•934013. 

Sichtbaikeitsverhaltnisse: 

1707/08 

November 25 -5 
28-5 

December 5-5 
17-5 
22'5 

Jiinner 13 • 5 
23  5 

308° 
3°4 
301 
298 
298 
296 
294 

22° 
-   4 
H- 16 

25 
26 
3° 

+ 3° 

P l-L logr Og A      5 log rh. 

3°4°I4' 
306 12 
308    8 
308 13 
3°7 4^ 
3»S S2 

305  18 

-    2' 56' 
MS 20 

34 6 
44 0 

45 49 
49 33 

1-50 39 

+61 
60 
54 
42 
37 
12 

+   2 

' 8' 
4 

53 
45 
15 
54 

9 

9" 960 
9-952 
9-938 
9'937 
9-945 
o-oi8 
o • 061 

9-270 

9-3«7 
9-625 
9-872 
9 • 940 
0-125 
0-172 

-3-9 

— 2 
— 1' 
— o 
|-o 
4-1' 

108 5 
104-9 

1 
o 

3 
9 

93 
75 
68 
46 
41-4 

Vollmond:  1707 December 9, 1708 Jiinner 7. 

Der Komet ist in Paris von Cassini und Maraldi I. vom 28. November bis zum 25. December 

(Memoires Paris 1707, S. 558) und in Bologna von Manfred i und Sfancari vom 25. November bis zum 

23. Jiinner des nachstcn Jahres (Memoires Paris 1708, S. 323 und 334) beobachtet worden. 

In Paris vvurde der Komet am 28. November 7'/2
h abends aufgefunden; er erschien wie ein Stern 

2. Grosse und hatte kcinen Schweif. Den sehr ausliihrlich mitgetheilten Ortsbestimmungen sind unter 

anderem die lolgenden Pemerkungcn beigefiigt. 
Am 5. und 10. December abends sab man den Kometen mit blossen Augcn trotz des Lichtes des 

Mondes, welcher am 9. December voll war. 
Am 17. December sab man den Kometen mil blossom Auge wie die Sterne (5. Grosse; diese Angabe ist 

mit den iibrigen nicht vertraglich und soil wabrscheinlich nur anzcigon, dass der Komet an dicsem 1 age 

fur das Auge des Beobachters an der Grenze dor Sichtbarkeit stand. 
64 » 
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508 J oli a a u Ho lei s c It ek, 

Am 21. December war der Komet fiir das blosse Auge zu klein, aber mit dem Fernrohre sah man ihn 

noch ziemlich gross und hell. Am 22. December war er mit blossem Auge nur schwer, mit dem Tubus aber 

noch sehr wohl zu erkennen, jedoch viel kleiner als am 17. December. Aus dieser Bemerkung geht mit 

Bestimmtheit hervor, dass der Komet am 17. December noch nicht so schwach wie die Sterne 6, Grosse 

gewesen sein kann; fiir den 22. December vvird man also schon eher als fiir den 17. December die (i. Grosse 

annehmen diirfen. 

Am 25. December wurde der Komet noch mit dem Fernrohre beobachtet, und zeigte sich ziemlich 

deutlich, so dass man ihn noch langer zu verfolgen hoffte; cla aber zehn Tage hinter einander ungiinstiges 

Wetter war und spiiter der Vollmond kam, wurden die Beobachtungen eingestellt. Cassini macht noch 

die Bemerkung, dass wahrend cler ersten Beobachtungen, als die scheinbare Bewegung cine grossere war, 

auch der K'omet selbst grosser crschien; in dem Masse aber, in dem seine Bewegung sich verlangsamte, 

sah man auch seinen Durchmesser kleiner vverden. Selbst lange Zeit nach seiner Erdnahe war er noch 

grosser als der Komet des vorigen Jahres wahrend seiner Erdnahe. 

In Bologna wurde der Komet schon am 25. November gesehen; viel l'riiher konnte er nicht gesehen 

vverden, weil er vom Siiden hcraufkam. Fur das t'reie Auge crschien er in dieser Zeit wie ein nebeliger 

Stern (Nebellleck) ungefahr von der Grosse des Jupiter; ich nehme fiir den 25. November l'!'5an. Durch 

das Fernrohr sah man einen von cincr Nebelhiillc umgebenen Kern. »l)cr Kern war nicht rund und iiber- 

haupt nicht regelm&ssig, sondern crschien an mehreren Stcllcn unterbrochen, sei es, dass es ein Uauf'cn von 

mehi'eren kleinen, nur wenig von einander entfernten Korpern war, Oder dass es Fleeken auf seiner Ober- 

lliiche waren.«  Diese Beschreibung erinnert an I level's erste Kometenbeschreibungen. 

Die folgenden Nachte nahm der Komet an scheinbarcr Grosse immer mehr ah, so dass ihn dc\- Beob- 

achter vom 10. December an nur mit Hilfe der Fernrohre linden konnte. Wahrend dieser ganzen Zeit hatte 

er kcincn Schwcif. 

Aus dem zweiten Theile der Beobachtungen erfahrt man, dass der Komet in Bologna einen Monat 

langer als in Paris beobachtet vverden konnte. »Vielleicht war auch die Lull in Bologna reiner und zum 

Beobachten geeigneter, denn Stancari sah den Komclen mit freien Augen noch am 13. Janner 1708, 

wahrend man in Paris schon am 22. December 1707 Mtihe hatte, ihn zu erkennen; ich nehme fiir den 

13. Janner 1708 auf Grund der hier angedeuteten giinstigen Umstande (>'!'5 an. Stancari bemerkt noch, 

die (lestall des K'omelen sei in den letzten Tagen zvvar dieselhe geblieben, aber seine scheinbare Grosse 

habe immer mehr abgenommen, ebenso sein Licht, welches schliesslich so schwach wurde, dass der Komet 

fiir das blosse Auge nur bis 13. Janner 1708 sichtbar blieb; am 23. Janner, dem letzten Tage, an welchem 

er durch das Fernrohr gesehen vverden konnte, war er so schwach, dass sich seine Position nicht 

bestimmen liess. 
Reduction der Helligkeitsangaben: 

1707 / 0 3 M 5 log ;-A M, 

November 25 i-5 3 9 S'4 
28 2 3 3 5'3 

December 17 (6) 1 0 7-0 

22 (6) — 0 6 6-6 

Janner 13 6-5 + 0 7 5*8 

Wie schon angedeutet, ist der Komet am 17. December offenbar zu schwach geschatzt; auch am 

22. December scheint er noch heller gewesen zu sein als (!. Grosse. Am verlasslichsten ist vvohl die 

Extinctionsbeobachtung vom 13. Janner, wclche M\ = 5"'8 gibt. Wie weit aber die ersten zwei Zahlen 

verlasslich sind, liisst sich nicht bestimmen, u. zvv. untcr anderem schon darum nicht, wcil die fiir den 

25. November abgeleitete Zahl nur auf einer willkiirlichen Deutung der Vergleichung mit dem Jupiter 
beruht. 

Obrigens stellt auch das Mi-ttel M{ (>mo die Helligkeitsangaben so weit dar, dass die meistcn Abwei- 

chungen ohne Zwang als Unsicherheiten der Beobachtung angesehen werden konnen. 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schweife. 509 

Wird fiir den ganzen Beobachtungszeitraum constant .1/, = 5•8 angenommen, so flndet man fur den 

10. December, an welchem 'Page der Komet trotz des hellen Mondscheines mit blossen Augen zu sehen 
war, die 1 lelligkeit 4'". 

I7l8. 

Mt = 7-7. 

Dieser Komet war zur Zeit des Perihels in einer bedeutenden Erdnahe und wahrend derselben fiir das 

blosse Auge sichtbar, ohne jedocb eine besonders auffallende Erscheinung darzubieten. Bahn von Arge 

lander (Astr. Nachr. Bd. 7, S. 493): 

T-    1718 Jtinn. 14-91223, it    \:    :6015'34", Si = 127°55'29", * = 148° 5l'54", log q = 0-010908. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1718 

Februar 

i8-s . 
21 -5 . 
22-5 . 

23'5 • 
26-5 . 
28-5 . 

3I-S • 
2'5   • 
5-5 • 

205" 

17 
19 
18 
18 
18 

19 
19 
19 

X P \-L log r log A 5 log r\ T 

+ 81 ° 
62 

56 
Si 
44 
41 
3* 
37 

+ 36 

m°59 
46  10 

41 57 
39 15 
35 17 
33 58 
32 46 

32 17 
3i  47 

4-69 "24' 
48 8 
43 10 
39 28 
32 41 
3° 2 

27 26 
26 14 

4-24 52 

i73°2o 
104 28 

99 '4 
95 3i 
88 30 
85 9 
80 54 
78 24 

- 74 52 

0-OI2 
0-OI3 
o 014 
OOIS 
O ' O j 9 

0-022 

0-O27 

0-030 
0-037 

9-038 
9-270 

9-343 
9-408 
9-566 
9-648 
9-748 
9-804 
9-875 

-4-8 
3-6 

-3" a 
-2-9 
— 2-1 
-i-6 
— 1 • 1 

-o-8 
-0-4 

(>;",S 
70- 2 

7'' I 
71-4 
70-6 
69- 2 
66-6 
64-7 
61 • 7 

Am  16. Janner war Vollmond, am 31. Janner Neumond. 

Der Komet ist nur in Berlin von Christfried Kirch, dem Sohne von Gottfried und Margaretha Kirch, 

beobachtet worden. Die Beobachtungen sind aber fiir die vorliegende Untersuchung recht brauchbar, da 

nebst den Positionen auch der Durehmesscr und, wenn es leieht moglich war, auch noeh der Helligkeitsein- 

druck des Kometen bestimmt worden ist. Man flndet die Beobachtungen und iiberhaupt den ganzenKometen- 

bericht im 3. Bandc (= Continuatio 2) der Miscellanea Bcrolinensia, S. 200—228; cinen Auszug, aber nur 

bis zum 24. Janner reichend, in den Philos. Transactions, Bd. 30, Nr. 357, S. 820 und 821. Pingre citirt 

zwar auch noeh Philos. Transactions, Bd. 32, Nr. 375, S. 238, aber diese Mittheilung enthalt nichts als den 

llniYveis von Kirch auf seine Beobachtungen in den »Novis Literariis Lipsiens.* und auf eine in Vorberei- 
tung bclindliche Geschiehte dieses Kometen. Ich cntnehine dem Berichte von Kirch das Folgende. 

Als sieh Kirch am 18. Janner abends auf der Strasse befand, sah er im kleinen Baren ein ungewohn- 

liches Gestirn, welches sich an Licht und Grosse ganzlich von den iibrigen Sterncn unterschied, indem es 

zwar p Ursae minoris und sogar die Sterne 1. Grosse iibertraf, aber mit blasserem Liehte als die Fixsterne 
leuchtete; gegen die Mitte war es heller und gelblich, gegen den Rand blass und verwaschen (dilutior). Als 

Kirch den Kometen spater auf dem Obscrvatorium mit einem 2-lussigen Fernrohre betrachtete, schatzte er 

den scheinbaren Durehmesscr auf den dritten Theil des Monddurchmessers, namlich, wic er selbst schreibt, 
auf 10! 5. Obgleich der Komet in tier Mitte dichter und heller erschicn, war ein Kern doch nicht zu erkennen, 

und ebenso wenig eine Schweifspur. Um 7h ging der Mond fast noeh voll auf, da seit dem Vollmonde 

(16. Janner) erst zwei Tage verflossen waren; als er hoher stieg, war der Komet mehr einem schwachen 

Wolklein als einem Sterne ahnlich. An diesem Tage legte der Komet in Folgc seiner Erdnahe von 7h bis 

1 1'' die bedeutende Strecke von 41/«e zuriick. 

Am 21. Janner hatte der Komet nicht nur von seiner Geschwindigkeit, sondern auch von seiner Grosse 

und Helligkeit sehon vie] verloren. »Mit blossen Augen betrachtet, schien er Sterne der 4. Grosse nicht zu 

ubcrtreffen, Oder deutlicher gesagt, er liel nicht bestimmter und deutlielier in die Augen, als ein Stern der 

4. Grosse (11011 distinctius et clarius in oeulos ineurrebal, quam Stella quartae magnitudinis), obwohl man 

deutlich sah, dass er mit seinem Durchmesser auch grdssere Sterne Ubertraf. Vielleicht nahm die Milch- 

strasse, in welcher sieh der Komet befand, etwas von seinem Liehte.« Kirch bestimmte auch dcu Dureh- 

messcr des Kometen mit einem Schraubenmikrometer und fand als untere Grenze 0' 22", als obere 7 10 , 

im Mittel I) = 6'46". 
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10 J all ct u 11  Holetschek 

Am 23. Janner morgens ergab sich D : I' Hi", nach des Beobachters eigener Angabe zu klein, weil 

das Mondlicht die Wander ties Kometen nicht gut erkennen liess. 

Am 23. Janner abends liel der K'omet ungefahr wic ein Stem 5. Grosse in die Augen. 

Am 26. Janner abends war der Durchmesser zwischen 4'0" und 4'46", also im Mittel Z? = 4'23". 

Am 28. Janner war tier K'omet im 2- und im 7-fussigen Fernrohre schon klein und schwach. Der Durch- 

messer wurde von da an wegen der Lichtschwache des Kometen nicht mehr gemessen, sondem nur 

geschatzt, u. zw. meistens mit dem 7-filssigen Fernrohre, wobei sich am 28. Janner 2' oder 3', am 31. Janner 

2' und am 2. Februar nach Hinzurechnung des lichtschwachen, zarten Randes 2'2-1" ergab. 

Am 5. Februar wurde der K'omet zum letzten Male beobachtet, wobei er im 2-fussigen Fernrohre so 
schwach war, dass kaum Distanzcn genommen werden konnten. Am 0. Februar suchte Kirch nach M" 

mit dem 2-fussigen Fernrohre nochmals nach dem Kometen, konntc ihn aber nicht mehr mit Bestimmtheil 
erkennen. 

Zur Bestimmung der reducirten Grdssenclasse k6nnen zwei anscheinend recbt sachgemasse 

Schatzungen verwendet werden, welche nach den Worten des Beobachters geradezu Stufen der Wahr- 

nehmbarkeit sind. 
1718 

Janner    21 

23 

M     5 log M Af, 

4 -3  ^ 7 -6 

5 - 2' 9 7 ' 9 

Mittel 7-7 

Auf Grund theses Resultates war tier K'omet, als er am 18. Janner zum crsten Male gesehen wurde, so 

gut wahrzunehmen wie ein Stern 3. Grosse; die Bemerkung ties Beobachters, dass der K'omet Sterne 

1. Grosse ubertraf, kann sich demnach nicht auf the Helligkeit, sondern nur auf den Durchmesser beziehen. 

Am 28. Janner, als der K'omet sowohl im 2- als im 7-fiissigen Fernrohre schon klein und schwach erschien, 

war er nach dieser Rechnung bis zur (>. Grosse, und am 5. Februar, als er zum letzten Male beobachtet 

wurde, bis 7•3 herabgesunken. lis werden also dureh das aus den directen I Iclligkcitsangaben abgeleitete 

Resultat 71/, ^ 7'"7 auch die indirecten Angaben anscheinend befriedigend dargestellt. 

Reduction der Durchmesserbestimmungen: 

1718 

Janner 18 
21 

22 

26 
28 

31 
Februar 

I) 

io!5 
6-77 

4-77 

4-38 

2'S 
2 'O 

2'4 

1D4 
1-26 

1 05 
1 • 61 
1 • 11 

I ' t2 

i-S3 

Mittel  1-26 

Kin Gang in den Werthcn von [)[ ist nicht zu erkennen. Kirch selbst vergleicht seine Durchmesser- 

beobachtungen mit jenen Durchmessern, welche er mit den aus seiner Theorie abgeleiteten Distanzcn 

berechnet hat, wobei the Beobachtung vom 21. Janner als Ausgangswerth dient. Die DilTerenz zwischen 

Beobachtung und Rechnung ist durchgehends klein und bios am ersten Tage etwas grosser als 1 Minute, 

ein Beweis, dass seine Bahn, the er ilbrigens nicht mittheilt, die Verhiiltnisse der Distanzcn A nabezu 

richtig gibt. 

1723. 

.i/,     r>l!,8. 

Dieser K'omet ist tlrei Wochen nach dem Perihel in cine bedeutende Erdnahe gekommen und wahrend 

derselben allgemein aufgefallen. Bahn von Sporer (De cometa, qui anno 172.'! apparuit): 

T      1728  Sept. 27'63438, ir- 331° 21'42", 14° 14'17". 7= 129°59'42", log</     9-9994743. 
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Grossc mnl Helligkeit der Kometen und Hirer Schweife. 51 I 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1723 \-L log 1 log A      5 log r& 7 

October 10-5 
"•5 
15 "5 
19*5 
20-5 
22 • 5 

24'S 
November   1 ' 5 

5'5 
i7'5 
27 '5 

December 18-5 

94" 
86 

333 
310 
308 
306 

304 
302 
301 

3°i 
302 

3°4 

-40" 
47 
45 
16 

13 
9 

-  6 
o 

+ 1 
4 
5 

I    8 

98< 18' 
«3 s 

3i7 24 
308 0 

307 5 
3°5 55 
305 12 

304 1 

303 52 
304 20 
305 >5 
308 6 

62°59' 
70 13 

•3" 52 
2    1 

5 37 
10 30 

13 40 
19 48 
21 18 

23 50 
25 3 
26 55 

- 98=46' 
- H4 55 
f 115 22 

101 59 
100 5 

96 55 
94 12 
85 o 
80 50 
69 14 
60 I 

I- 41 30 

0010 
O'OI 1 
o • o 19 
0-02S 
0030 
C036 
0*041 
C065 
0-078 
o • 118 
°- "53 
o- 221 

9 223 
9 146 
9 069 
9 361 
9 421 

9 523 
9 607 
9 840 

9 921 
0 094 
0 194 
0 333 

-3'8 
4' 2 

-4-6 
-3'i 
-2-7 
— 2-2 

-i-8 
-o'S 

0"0 

j-1 • I 

I-I-7 
-I 2-8 

70% 
74 -o 
62- 7 

&5' 9 
66 • o 

6S "4 
64 • 4 

58-3 
55'o 
45"4 
38-2 
26- 1 

Vollmond: October 14, November 12, December 12. 

Der Komet stand anfangs am Morgenhimmel, ging aber innerhalb weniger Tage bei bedeutender 

Erdnahe durch den I timmel der Siidhemisphare nach dcm Abendhimmel, und wurde erst hier von den euro- 

paischen Beobachtern aufgefunden und beobachtet. Er wurde zuerst in Peking am 11. October morgens 

gesehen und daselbst bis zum 4. November abends beobachtet. Diese Pekinger Beobachtungen linden sieh 

zum Theile in den Pariser Memoires 1726, S. 236—239, ebenso in den von Soucict herausgegebenen 

»Observations... faitcs aux Indes et a la Chine«, Paris 1729, S. 105 und 106 (mit Karte), vollstandiger aber 

in tier Zeitschrift fur Astronomic von Lindenau und Bohnenbergcr, Bd. 3, S. 265 und 266 (Auszug aus 

einem Werke von Gian-Priamo) und uberdies in einem in der k. Bibliothek zu Mtinchen befindlichen 

Schreiben von Ign. Kogler, welches Herr C. Anschtitz der Wiener Sternwarte in einer Abschrift mit- 

getheilt hat. Sic enthalten u. a. das Folgende. 

Am 11. October zeigte sich der Komet bei X = 97°, p = ~-62° und passirte den Meridian in einer I fohe 

von 11°; er erschicn wie ein Stern der 3. Grossc (bei Gian-Priamo steht »stella paulo major 4 magnitu- 

dinis«)'und hattc cincn 4° langen Schweif (bei Gian-Priamo steht »4 pedes sinicas«, wodurch man wieder 

einmal an die chinesischen Tschi erinnert wird). Am 12. October war die Meridianhohe nur noch 41/g° und 

nun blieb der Komet einige 'Page unter dcm siidlichen Horizonte, bis er unvermuthet am 17. October abends 

bei Xr=312°, (3 =—12° 50' wieder erschien und einen kleinen, lichtschwachen Schweif zeigte. Am 

19. October war er fur das frcic Auge ungefahr den Sternen 3. Grosse gleich. Am 20. (nach Gian-Priamo 

am 22.) October war der Schweif kaum mehr zu sehen; auch der Kopf hatte schon bedeutend abgenommen 

und erschien wie ein Nebelfleck. Der Komet wurde auch an den folgenden Tagen bis zum 4. November 

beobachtet, aber weniger genau, weil cr mit blossen Augen schon schwer zu erkennen war. Dazu muss 

aber bemcrkt wcrden, dass zu dieser Zeit der Mond im crsten Vicrtel war, und dass somit die Wahrnehm- 

barkcit des Kometen doch nicht viel schwacher als 5m Oder 5'/^• gewesen sein diirfte. 

Als der Komet iiber den siidlichen Himmel eilte, wurde cr von Crossat in Cayenne gesehen, dessen 

Bericht von Maraldi I. (Memoires Paris 1724, S. 373 und 374) vcroffenllicht ist und der Hauptsache nach 

das Folgende enthalt. Am 15. October sah man im Kranich einen neuen Stern, gleich denen der 3. Grossc, 

der aber schon einige Tage fruher bei dcm .Sterne Canopus gesehen worden war; cr bewegte sich sehr 

rasch, sein Schweif war so lang wie der Raum, den die Sterne in einer halbcn Stunde zuri'icklcgen, somit, 

wenn diese Lange im Aquator liegend angenommen wird, C= 7'/2°- Am 15. und 1(5. October ging er iiber 
den Kranich, am 17. und 18. durch den Steinbock. Als Crossat nach langererUnpasslichkeit am 27. October 

wieder nach dcm Kometen ausschautc, konntc cr ihn nicht mehr sehen, es ware denn ein klcincr Stern nahe 

am Adler der Komet gewesen. Da nach den andercn Beobachtungen, z. B. denen aus Peking und Paris, der 
Komet am 27. October abends bei X = 304°, p= +16° odcr a = 303*, 8 = —3° stand, somit nahe an der 

siidlichen Grenze des Sternbildes Aquila et Antinous, so kann der von Crossat an diesem 'Page gesehene 

Stern immerhin der Komet gewesen sein. 
Der Bericht von Saunderson aus Bombay in Ostindien (Philos. Trans. Nr. 397, S. 213 und 214) ist 

im Wesentlichen nicht mehr als cine angenaherte Bestatigung der Orts- und Helligkeitsangaben anderer 
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512 Johann Holetschek, 

Beobachter, soil aber bier etwas ausfiihrlicher mitgetheilt werden, weil er beziiglicb des ersten 'Pages, an 

welchem der Komet in Bombay gesehen wurde, cine irrige Auffassung veranlasst hat, vvelche in die meistcn 

Komctenbuchcr ubergegangen ist. Nach diesem Bcrichtc aus Bombay erschicn im Monate October 172.3 

eine »Helligkeit« am Himmcl fast in gerader Linie mit dem hcllcn Sterne in der Lyra und dcm im Adler, 

ungefahr 50° von dem letzten entfernt; am Montag den 7./18. October war sie dem Adler schon urn 10° 

naher eeriickt. Es wurdcn zwischen 9k und 10h abends die folgenden Distanzen genommen: 

October Dist. from  the 

Days Eagle's Heart 

i       7 400  0' \ 

2     to 23  5" / 
3     II 20    TO    \     c        , 

-'     ) Soul 
4     13 17    40    ( 

5    IS 14 40 ^ 
6    19 11  40 

Es ist beachtenswerth, class in diesem Berichte das Gestirn weder als Komet, noch als Stern, sondern 

nur als Helligkeit oder Erscheinung bezeichnct ist. 

Anfangs zeigte sich die Erscheinung wie cine der Magellanswolken und die Flache fiilite das Gesichts- 

leld eines 6-fiissigen Fernrohres; spater sah man audi den Kopf, offenbar die centrale Verdichtung, im 

Centrum der crleuchtctcn Flache (illuminated space), vvelche nicht viel Helligkeit zeigte. Sie erschicn am 

grossten am 10./21. October und nahm dann sowohl in tier Grosse, als auch in der Bewegung allmalig ab 

bis zum 2."). October/5. November, zu welcher Zeit der Beobachter mit dem erwahntcn Clase nichts mehr 

von ihr linden konnte. 

An welchem Tage der Komet in Bombay zum ersten Male gesehen wurde, ist zvvar nicht direct gesagt, 

kann aber doch aus dem Berichte mit einigcr Sicherheit entnommen werden, insbesondere aus der Bemer- 

kung, dass der Komet am ersten Tage fast in gerader Linie mil Lyra und Aquila stand. Da dicsc Verbin- 

dungslinie auf den Steinbock trifft, so flndet man durch Vergleichung mit den Angaben anderer Beobachter, 

dass das fragliche Datum kaum frtiher als auf den 6./17. October gesetzt werden kann. Nach Struyck und 

I'ingre soil aber der Komet in Bombay schon am 1./12. October gesehen wortlen scin. Diese Behauptung 

ist jedcnfalls unrichtig und offenbar dadurch entstanden, dass Struyck und I'ingre in Folge einer nur 

fluchtigen Betrachtung des von Saunderson gegebenen Beobachtungsverzeichnisses, welches ich zur Illu- 
stration oben vollstandig mitgetheilt babe, nicht nur die zweite, sondern auch die erste der mit »Days« 

tiberschricbencn Columnen fur Beobachtungstage gebalten haben, wahrend in tier Wirklichkeit die erste 

nur die laufenden Nummcrn der 6 Bcobachtungen gibt! 

In Europa ist der Komet zu Paris bis zum 5. November, von Bianch in i zu Albano bis zum 10. Novem 

ber, von Chr. Kirch zu Berlin bis zum 27. November, und in England bis zum 1 <S. December beobachtet 

worden;  in dicser Rcihenlolge werde ich die genannten Beobachtungen zur Sprache bringen. 

Die I'tu'iser Beobachtungen sind von Maraldi 1. in zwei Abhandlungen veroffentlicht (Memoires Paris 

172.'L S. 250—25S, und 1724, S. 365—379), von denen die erste hauptsachlich allgemeine Reflexionen iiber 

den Lauf des Kometen, und die zweite die Beobachtungen selbst enthalt. Dber die Helligkeit ties Kometen 
ist so gut wie gar nichts angegeben, denn das Wenige, was hie und da angedeutet ist, haben andcre Bericht- 

erstattcr bestimmter ausgedriickt. Der Komet ist vom 18. October an bis zum 5. November beobachtet wor- 

den, als er trotz ties im ersten Viertcl stchenden Mondes im Fernrohre noch zicmlich schon aussah; vvcitere 

Beobachtungen wurdcn an den drci ersten folgenden Tagen durch Bewolkung, spiiter durch Mondschein 

vcrhindcrt. Maraldi sagt, dass man den Kometen im Fernrohre nur schwer crkenncn konnte, wemi 

man, um die im Brcnnpunktc angebrachten Laden zu sehen, das Objecliv beleuchtete; bcachtet man, dass 

der 1 lelligkeitseindruck des Kometen gewiss so gross oder noch grosser war als der eines Sternes (>. (Imssc, 

so ergibt sich, dass die Leistungsfahigkeit des Fernrohres fur teleskopische Gestirne durch tlic Beleuchtung 
fast ganz aufgehoben wurde.  Von einem Schwcifc ist in den Pariser Beobachtungen nichts erwahnt. 
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Grosse unci HeJligkeit dcr Komcten unci Hirer Schweife. 513 

Hervorzuheben ist die Beobachtung vom 19. October (Memoires Paris 1723, S. 255, und 1724, S. 367), 

an welchemTage der Komet einen Fixstern bedeckte, der leicht identificirt werden kann. Nachdem namlich 
der Komet um 7''27'" mit dem auch von Kirch erwahnten Sterne 6. Grosse B. D.—10° 5741 (1855-0: 

a = 20h49m33!6, 8 = —16° 34'7 auf demselben Parallel und nur 27s vor ihm gestanden war, sah 

man ihn um 8h38m, also I1' 11'" spiiter, mil einem L6-fiissigen Fernrohre cinem kleinen Sterne so nahe, 

dass man die beiden Gestirne kaum von einander unterscheiden konnte. Da nun nach tier Ephemeride von 

Spdrer am 10. October die stiindliche Bewegung des Komcten in AR. —23s und in Decl. +9'8 war, so 

wird man mil Bestimmtheit ant den Stern 8. Grosse B. D. —16°5734 (1855-0: a = 20h48ra39?5, 

5 = —16°24'2) gefuhrt. 

Aus dcr weitercn Bemerkung von Maraldi, dass der Komet um 8h 49m von dem Sterne um 4 seiner 

Durchmesser gegen Norden entfernt war, und somit in 11 Minuten cine Strecke so gross wic 4 seiner 

Durchmesser durchlaufen hat, ergibt sich ein Werth fur den Durchmesser des Komcten, der aber recht klein 

ausfallt. Da namlich die stiindliche Bewegung des Komcten an dicscm Tage da., cos o = —5!4, dh = +9'8, 

somit im grossten Kreise 1 1 !2 gewesen ist, kann der Komet in 1 I Minuten kaum mehr als 2' zuriickgelegt, 

und der im Fernrohre gesehene Durchmesser kaum mehr als cine halbe Minute betragen haben. Dieser 

hinsichtlich seiner Kleinheit an Cassini's Beobachtung vom 26. Marz 1672 erinnernde Durchmesser bezieht 

sich offenbar nur auf die centrale Verdichtung; die Nebelhtllle des Komcten ist cntweder im 16-ftissigen 

Fernrohre nicht gut sichtbar gewesen oder, was noch wahrscheinlicher ist, hier absichtlich ausser Acht 

gelassen, weil man sic nicht /um Korper dcs Komcten gerechnet, sondern nur als Atmosphiire (chevelurc) 

betrachtet hat. 

In den hier citirtcn zwei Abhandlungen (namlich Memoires Paris 1723, S. 252 und 253, und 1724, 

S. 375), cbenso in den Philosophical Transactions (Ink 33, Nr. 382, S. 51) sind auch Beobachtungen von 

Bianchini in Albano mitgetheilt. Dieser fand den Komcten am 17. October, als er zufallig nach dem Stein- 

bocke sah. Dcr Komet crschicn als nebeliger Stern, grosser als die iibrigen, und hatte eincn sehr kleinen, 

gegen Oslen gerichtcten Schwcif, wclcher mit blossen Augen zu schen war, aber verschwand, wcnn man 

den Komcten mit dem Fsrnrohre bclrachtetc. Dicse Bemerkung erinnert unter anderem an die von San- 

lucci, dass dcr Schwcif dcs Komcten von 1596 bcim erstcn Anblicke ziemlich king erschien, aber fast 

verschwand, wcnn man ihn scharfer in's Auge fasstc. Bianchini hat mchrerc Durchmesscrbcstimmungen 

des Komcten gemacht, vvclche aber nicht in den hier eitiitcn Publicalioncn, sondern in den von Manfredi 

herausgegebenen, schon bcim Komcten von 1683 erwahnten »Observations selectae«, Verona 3737, 
S. 216 bis 220, mitgetheilt sind. 

J) l), 

20' bis 21' 

3 
3 

3     »    4 

1723 

October     17 

27 
November   3 

4 

J  3 
i'5 
2-3 

3'< 

Am 8. November war die Nebelluille (coma) kleincr als am 4. November, und am 1(1 November war 

dcr Komet (zum Theile offenbar wegen des Mondlichtes) schvver zu sehen, und von seiner Nebelhtllle 

(capillitii) zcigtc sich nur cine schwache Spur. 

Musterhaft ist die Beschreibung dcs Komcten von Chr. Kirch (Miscellanea Berolinensia, Bd. 5 -. 

Continuatio 1, S, 36—48), Am It). October 8h war der Komet mil blossen Augen besser zu sehen als 

e Aquarii (3"'7), und ctwas schwacher als y Capricorni (3'"7) und p Aquarii (3m0). Kirch schatzte, wic 
man sieht, von den nach Argclander, Deis und ebenso nach dcr »llarvard Photometry^ gleich hellen 

Sfcrnen s Aquarii und y Capricorni den zwciten heller; fiir den Komcten soil wegen seines in Bezug auf 

p Aquarii wescntlich tieferen Standes :s,u() angenommen werden. Durch ein 2-fussiges Fernrohr zeigte sich 

in dev Miltc dcs Komclcn ein slernarliger Kern, cincm nahe stehenden Sterne (i. Grosse fast gleich, aber 

ctwas schwiicher und wic durch Nebel scheinend, Dieser Stern ist zu Folge dcr Positionsbestimmung von 

Kirch derselbe, der in Paris als Vergleichstern beniitzt worden ist, namlich dcr schon oben genannte 

Donkschrlften dcr mathem.-naturw. CI.  LXIIL Bd. 05 
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51 1 Johami Holetschek 

Stern B. D. 16° 5741 ; zu einer Helligkeitsbestimmung braucht man aber diese mil dem Fernrohre 

gemachte Vergleichung nicht zu verwenden, da ja ohnehin der viel wichtigere Helligkeitseindruck fur 

das blosse Auge angegeben ist. Die Nebelhiille des Kometen hatte einen ziemlich grossen Durchmesser, 

doch waren die Rander schwer zu erkennen; der Schweif war Qber einen Grad lang (I'iir die Rechnung soil 

C= 1 '/;s° angenommen werden) und nahe am Kometen etvvas heller, so dass er auch mit blossen Augen 

wahi'scnommen wurde. 

Am 20. October 7'/2'
1 ergab sich mit einem am 7-ftissigen Tubus angebrachten Schraubenmikrometer 

als Durchmesser 2? = 5'36", wobci aber der ausserste zarte Rand des Kometen nicht mitgezahlt ist; auf 

A = 1 reducirt folgt aus dieser Angabe 1\ : 1 '4. Fiir das blosse Auge bildeten a ('apricorni (I telligkeit des 

vercinigten Glanzes der beiden Componenten 3'"3), p Capricorni (3m), s Aquarii (3"'7) und der Komet ein 

oblonges Viereck, und der Komet erschien als der grb'sste dieser Sterne; ftir den Kometen kann demnach 

2"-'7 angenommen werden. Um 9" ging der Komet iiber einen Fixstern und sehien zwei Kerne zu haben, so 

dass durch einige Zcit nicht zu entscheiden war, welcher von beiden wirklich der Kern des Kometen sei. 

Diese Conjunction ist auch von 11 alley in Greenwich erwahnt (Philos. Trans. Nr. 382, S. 41). Der Stern isl 

nach der Bestimmung von Kirch identisch mit dem Sterne (>'!'3 B. I). — 13° ,r>773 (1855-0: a=20h42m43?2, 

8 = —13°4'8). Man sieht daraus, dass sowohl in Paris am I',)., als auch in Berlin und Greenwich am 

20. October die Bedeckung eines Fixsternes 6. Grosse durch den Kometen beobachtct worden ist, dass 

aber diese beiden Bedeckungen nicht, wie Maraldi und Kirch vermuthet haben, identisch sind, sondern 

sich auf zwei verschiedene, an zwei verschicdenen Tagen bedeckte Sterne beziehen. Auch stimmt die 

Differenz zwischen den Positionen dieser beiden Sterne ziemlich genau mit der aus den Bahnclementcn 

hereehnetcn Bewegung des Kometen vom Abende des 19. bis zum Abende des 20. October ubercin. 

Am 24. October fand Kirch mit dem Schraubenmikrometer des 7-ftissigen Fernrohres als Durchmesser 

des Kometen D = 4'48", woraus sich Dt = 1 '9 ergibt; dagegen durch Vergleichung des Durchmessers 

mit der Differenz zwischen zwei Sternen nur 3'. Den Kometen konnte er wie einen Stern der 5. Grosse 

oder noch etwas besser wahrnehmen (oculis assequi); fiir die Rechnung wahle ich 4"-'7. 

Am 1. und 2. November war der Komet schon viel kleiner und nur eine kurze Schweifspur Qbrig; auf 

einer beigegebenen Tafel ist fiir diese beiden Tage der Schweif nicht viel langer als der Durchmesser der 

Nebelhiille, welche Kirch stcts Atmosphar-e nennt. 

Nachdem in den folgenden 14 Tagen the Beobachtungen theils durch triibes Wetter, theils durch Mond- 

schein verhindert worden waren, konnte der Komet noch vom 17. bis zum 27. November, aber nur mit den 

Fernrohren beobachtct werden. Am 26. November war er durch den 2-fiissigen Tubus kaum mehr wahrzu- 

nehmen. Nach dem 27. November war der Himmel durch einige Tage trilbe, und dann hatte der Komet 
schon so abgenommen, dass cr auch mit dem 7-fiissigen Tubus schwer zu sehen war. Der Rechnung 

zufolge war der Helligkeitseindruck des Kometen Ende November schon um mehr als 2 Grossenclassen 

geringer als zu Anfang des November. 

Der Schweif des Kometen war nach Kirch immer sehr blass; sein hellster Theil war zwar auch dem 

blossen Auge sichtbar, der schwachcre aber nur durch die Fernrohre zu erkenncn, und hatte die Gestall 

eines Blumenkorbes (figuram calathoidem). Am 23. und viellcicht auch am 24. October zeigte sich der 

Schweif am liingstcn, u. zw. durch den 2-fiissigen Tubus mindestens 3° lang. 

In England ist dieser »kleinc KomeU (siehe die unten citirte Publication von Bradley) zuerst von 

11 alley am 9./20. October abends beobachtct worden, unci war an diesem Tage fur das blosse Auge 

einem Sterne 3. Grosse nicht unahnlich. Eine kurze Beschrcibung des Kometen hat Lord Paisley zu 

Witham in Essex geliefert (Phil. Trans. Bd. 33, Nr. 382, S. ,r>0). Freitag den I1./22. October 7h abends 

erschien der Komet wie ein Stern zwischen der 4. und 5. Grosse, aber die Nebelhiille (haziness) um den 

Kopf und das auf der von der Sonne abgewendeten Seite ausstrahlende Licht (der Schweif) liess ihn 

soglcich als kleinen Kometen erkenncn. Der Schweif nahm, wie auch aus der beigegebenen Zeichnung 

hervorgeht, rasch ab; am 11./22". October war er fast 1° lang zu sehen, am 15./26. October hatte er aber 
nur noch '/., der ersten Lange,   Dagegen ware der Durchmesser des Kometen nach dieser Zeichnung immer 
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Grdsse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schtveife. 

grosser geworden, indem er anfangs nur '/., spater aber l/3 des Monddurchmessers zu sein scheint; da 
jedoch cine solche Zunahme von anderen Beobachtern nicht bemerkt worden ist, so braucht auf diese 

Beschreibung kcin besonderes Gewicht gelegt zu werden. 

Bradley hat den Kometen zu Wansted beobachtet (Phil. Trans, Bd. 33, Nr. 382, S. 41—49). Eine 

Storung der Beobachtungen durch das Mondlicht wird erst vom 20. November/1. December an erwahnt, 

zu welcher Zeit der Komet schon sehr schwach geworden war. Obwohl diese Lichtschwache wenig Hoff- 
nung gab, den k'ometen nach dem riachsten Vollmonde wieder zu sehen, versuchte es Bradley dennoch 

am 3./14. December vor Aufgang des Mondes, ermuthigt durch die Heiterkeit des Abends unci ein gutes 

10-fi'issiges Teleskop, nach dem K'ometen auszuschauen, u. zvv. mit Erfolg. Der Komet war aber so schwach 

und matt (dull), dass man ihn auch fur einen kleinen, mit einer kleinen Ncbulositat (haziness) versehencn 

Stern hiitte haltcn konncn; dicscr Zweifel wurde aber zwei Niichlc spater behoben, indem tier Komet von 

seinem frilheren Orte weggeruckt war. Am 7./18. December hat Bradley den Kometen zum letzten Male 

gesehen; er meint, er hiitte ihn vielleicht noch langer beobachtet, wenn nicht cine ununterbrochene Reihc 

von bewolkten Abenden gekommen ware. Der Rechnung zufolge diirfte der Komet in dieser Zeit nur noch 

von der 8. Oder gar 9. Grosse gewesen sein. 
Bradley sagt liber den Kometen noch das Folgende. Der Kern (nucleus) war sehr klein, denn er 

erschien unter einem kleinen Durchmesser, als ich ihn das erstc Mai sah, obwohl er damals der Erde 

dreimal niiher war als die Sonne in ihrer mittleren Distanz. Sein Schweif war damals mit blossen Augen 

kaum zu erkennen, aber durch ein Teleskop konnte man ihn his zu 1° verfolgen. Dicsc Bemcrkung iiber 

i\on Schweif sagt also das (iegentheil von dem, was Bianchini angegeben hat, stimmt aber mit der 

Beschreibung von Kirch Qberein; wahrscheinlich war die von Bianchini angewandte Vergrosserung 

zu stark. 

Im November ist der Komet, wic aus der Verglcichung der Angaben aus Peking und Berlin hervor- 

geht, fi'ir das blosse Auge unsichtbar geworden; einc besfimmte Angabc lindet sich aber nicht vor, was 

Qbrigens leicht erklarlich ist, weil in dieser Zeit die Sichtbarkeit des Kometen fiir das blosse Auge auch 

durch das Mondlicht gestort worden ist. Sicher ist, dass der Komet Anfang November noch fiir das blosse 

Auge sichtbar, dagegen am 1 7. November, also nach dem Vollmonde, schon tcleskopisch war. Die rcducirte 

( irosse scheint demzufolge nahe an o1/,,1" zu liegen. 

Reduction der Grossenschatzungen: 

1723 Beob.-Ort A! 5 l(>.!'; rA M\ 
()ctober 11 Peking 3 -3 8 6-8 

15 (layenne 3 -4-6 7-6 
i') Peking 3 -3-2 6- 2 

19 Berlin 3'o -3 "J (ci 

20 » 2'7 2-S 5'5 
20 Greenwich 3 -2'7 5-7 
22 Witham 4*5 -    2'2 6-7 
24 Berlin 4  7 - [-8 6-5 

Ext. 

— 1 'O 

°'3 
O'O 

O'O 

-0-4 

-o"3 

Mi 

S'8 

S'9 
(>• 1 

5'S 
5'3 

6-2 

5'S M ittel    6-4 ^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Die ungeandert in Rechnung gezogenen Grossenschatzungen fUhren im Mitte! auf Ml = Q 4, Oder 
wenn man die zu weit abweichende Angabe aus Cayenne ausschliesst, auf (')"';>. Dieses Resultat stelll aber 

den Umstand, class der Komet in dvn ersten Tagen des November, obwohl derMond schon im ersten Viertel 

stand, fiir das blosse Auge ganz beslimmt noch zu sehen war, nicht dar, sondcrn gibt die VVahrnehmbar- 

keit des Kometen wcsentlich geringcr, namlich ()'"() und noch schwacher. Es scheint daher der Komel durch 

die Zahlen M durchsehnitflich zu schwach geschatzt zu sein, und dicsc Vermuthung ervveisl sich auch 

thatsachlich als berechtigt, wenn man beachtet, dass der Komet namentlich im October von den meisten 

BeobaOhtern nur in geringcr I lolie iiber dem I [orizonte gesehen worden ist. Es ist daher dringend geboten, 

hier auf die Schwachung des Lichtes in unserer Atmosphare Rucksicht zu nehmen, und dies habe ich durch 

die Zahlen »Ext.« der Hauptsache nach gethan. An die zwei ersten Helligkeitsvergleichungen von Kirch 

65* 
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516 Johann Hoiclschck, 

isl keine Correction angebracht, wcil der Komet hier bezuglich  seines Helligkeitseindruckes  mil nahe 

stehenden Fixsternen verglichen worden ist. Die Schatzungen aus Cayenne und Witham, welche die Hellig 

keit des Kometen auch nach Beriicksichtigung der Extinction noch immer wesentlich schwacher geben als 

die anderen, habe ich jetzt ganz ausgeschlossen. Die dutch diese neue Reduction entstandene zweite Reihe 

fur Mx gibt im Mittcl Mi = 5*8. 
Aber auch diese Zahl durfte, wcil bei iicfem Stande ein Komet in der Regel mehr von seiner Auffallig- 

kcit verliert als ein Fixstern von anscheincnd gleicher Helligkeit, den wirklichen Helligkeitseindruck des 

Kometen noch immer etwas zu gering geben. Man kann diesern Umstande in dem Falle, dass man das 

Resultat auf die zunachst liegende ganze oder halbe Grossenclasse abrunden will, dadurch Rechnung tragen, 

dass man die Zahl hv8 nicht durch (3"', sondern durch 5V8
m ersetzt, und gelangt auf diese Weise zujenem 

Resultate, welches die Angabcn iiber die Sichtbarkeit des Kometen im November am besten darzustellen 

scheint. Es kdnnen also die Grossenschatzungen mil der muthmasslichen Wahrnehmbarkeit des Kometen 

ohne besonderen Zwang in Dbereinstimmung gebracht werden, 

Zusammenstellune sammtlicher Durchmesserbestimmungen: 

1723 Beob.-Ort D / 1 

October 17 Albano 21' 3 3 
20 Berlin 5 ^ 1 4 
24 » 4-8 1 9 
27 Albano 3 t 5 

November 3 » 3 2 3 
4 » 4 3 1 

Man sieht, dass der auf A == 1 reducirte Durchmesser des Kometen nach den Beobachtungen zu Berlin 

etwas kleiner ist als nach denen zu Albano;   cs  ist also zu  Berlin   der ausserste  Rand  der Nebelhiille 

entweder nicht gesehen, oder, wie insbesondere am '.'A). October, nicht beriicksichligt worden. 

Reduction der Angaben iiber die Schweiflange: 

1723 Beob.-Ort 
October     11        Peking 

15       Cayenne 
19        Berlin 
22        Witham 
24 Berlin 

Es sei daran erinnert, dass die letzte Lange, welche auf den Maximalwerth c = 0-024 fuhrt, mit dem 

Teleskop beobachtet worden ist. 

Dass die wahrc Schweiflange sehr klein ausfallt, ist durch the geringe Annaherung ties Kometen an 

die Sonne (q kaum kleiner als !) und durch seine nicht bedeutende Lichtstarke (TV/, =r <r)72
m bis 6m) hinlang- 

lich erklart. Dass aber der Schweif doch einigermassen lang gesehen werden konnte, war hauptsachlich 

cine Folse tier betlcutentlen Erdnahe ties Kometen. 

c c 

4° 0 012 

7Vs 0 019 

«v« 0 006 

1 0 006 

3 0 024 

1729. 

71/, = 0m. 

Dieser durch die grosste bisher bekannte Periheldistanz ausgezeichnete Komet wird in manchen 

Bilchern als teleskopisch bezeichnet, was aber nur zum Theile richtig ist, indem derselbe wahrend der 

ersten Monatc auch fur das blosse Auge, obgleich nurscliwer, zu sehen war; es ist namlich in dem Berichte 

von Cassini II., wclcher die Beobachtungen und ilberhaupt die ganze Geschichte der Erscheinung theses 

Kometen enthiilt (Memoires Paris 1729, S. 409—417, und 1730, S. 284 298), ausdriicklich gesagt:   »a peine 

visible a la vue simple*. 

Der Komet wurde von Sarabat zu Nimes am 3i. Juli 1729 enttleckt, konnte aber an den folgenden 

Tagen wegen des Mondlichtes nicht gesehen werden, wohl aber wahrend der in tier Nacht vom 8, zum 

9   .August eingetretenen totalen Mondfinsterniss.  Auf diese Na.chricht wurde  tier Komet   auch   in Paris  am 
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GrSsse unci Helligkeit der Kometen und ihrer Schweife. 517 

26. August aufgefunden und sodann bis in den Janner 1730 beobachtet. Da man Mijhe hatte, ihn mit blossen 

Augen wahrzunehmen (comme on avait de la peine a l'appercevoir a la vue simple), und die geocentrische 

Bewegung cine ungewohnlich kleine war, so zweifelten die Pariser Beobachter am ersten Tage, ob das von 

ihnen gesehene Gestirn wirklich der von Sarabat angezeigte Komet sei. Im Fernrohre von 16 Fuss 

ersehicn der Komet als kleine stella nebulosa mit ciner Nebelhiille (chevelure), deren Durchmesser wenig- 

stens so gross war wic der dcs Jupiter, gesehen mit demselben Fernrohre, cine Angabe, welche bei der 

Mittheilung der October-Beobachtungen noch etwas bestimmter ausgedruckt wird durch die Bemerkung, 
dass tier I Hirchmesser wenigstens 1 '/./ war. Der auf A = 1 reducirtc Durchmesser D, ware demnach minde- 

stens 6'0 gewescn. 

Im Vorbeigehen sei hier erwahnt, dass Cassini II., weil man den Kometen im Fernrohre bei Faden- 

beleuchtung nicht sehen konntc, nach mehreren Versuchen ein Mikrometer herstellte, bestehend aus 4 unter 

je 45° gegen einander geneigten Faden, die so dick waren, dass Komet und Stern einige Secunden 

verschwanden, wenn sie hinter diesen Faden vorbeigingen. 
Vom 3. bis zum 0. September war der Komet wegen dcs Mondlichtes (Vollmond am 7. September) 

nicht gut zu sehen; dagegen wurde er vom '.). bis zum 2(1. September fast taglich gesehen, mit den Tele- 

skopen audi bei hellem Mondscheine, so am 6. October abends. (Dabei stand aber der Mond offenbar noch 

niedrig.) Die geocentrische Bewegung des Kometen war bis zum 19. October retrograd, hierauf direct. 

Die Bahn des Kometen ist von verschiedenen Rechnern bestimmt worden, doch weichen mitAusnahme 

von ,il und i die Elemente trotz des langen Beobachtungszeitraumes nicht unwesentlich von einander ab, 

und zwar darum, weil der vom Kometen durchlaufene geocentrische Weg im Vergleiche zu den grossen 

Distanzcn, in weichen der Komet beobachtet werden musste, zu kurz ist, urn Form und Dimensionen der 

Bahn genau bestimmen zu lassen, Die Bahn des Kometen zeigt also in dieser Beziehung cine ahnliche 

IJnsiehei'heit wic die Doppelsternbahnen; man erreicht zwar cine mehr oder minder befriedigende Darstel- 

lung der von der Krde aus gemachtcn Beobachtungen, d. h. des scheinbaren Laufes, kann aber, namentlich 

hinsichllich der Dimensionen, nicht behauptcn, dass cine der auf diese Weise gefundenen Bahnen audi 

wirklich die wahrc Bahn ist. Ich hahe die lolgende, von Mind (Nature, Bd. 30, S. 510) aus den Beobach- 

tungen von September ','>, November 10 und Janner 16 abgeleitete Bahn bentitzt (mittl. Aqu. 1730"0): 

7=1729 Juni 16-15422, jr—ft = 10* 25 '37* 8, ft = 310*37' 8V3, ? = 77°4'6r0, log? =0-607513' 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1729/30 

Juli 31 • s . 
Augusl 36-5 . 

< ictober 19' s • 
Janner 21•5 . 

3 I 2° 

3 °S 
298 
TIO 

-   7° 
10 
12 
20 

31:7°  2' -I 23°i8' 
309 46 28  11 
302 28 32  15 
318 26 1 36 54 

\-L 

— 171 ° 31' 
•I 156 12 

95  55 
I    16 38 

0-609 
0'6l2 
0-622 
o' 649 

IOK A 5 log /-A 

°-495 
0-510 
o • 600 
0-713 

+ 5-5 
I yb 

6-1 
i 6-8 

6?o 
8-4 

13'7 
82 

Vollmond:   1729 August 8, September 7, October 7, November!),  December 5,   1730 Janner 4. 

Warm der Komet fur das blosse Auge unsichtbar wurde, ist zwar nicht direct gesagt, doch geht aus 

dem zwciten Komctcnberiehtc hervor, dass man ihn zu jener Zeit, in wcleher seine riickliiuligc Bewegung 

in eine rechtlaufige iibergegangen war, also wohl audi zur Zeit dcs Stillstandes, nur durch Fernglaser 

sehen konntc; or schcint demnach in tier Mitte des October tcleskopisch geworden oder schon gewescn zu 

sein. Nimmt man demgemass fiir the Mitte ties October als llelligkeit (j"'0 an, so ergibt sich als reducirtc 

Grosse 71-/, ::-()"'(), also cine I lelligkeit, welche die der Sterne 1. O.rosse noch urn eine Grossenclasse iiberlrilTt. 

Auf Grund dieses Resultates war der Komet Ende Juli und im August ungefahr so hell wic ein Stern 

i")1/./', und im Janner, als er zum letzten Male beobachtet wurde, noch so hell wie ein Stern ('>m8, hatte also, 

soweit nur the llelligkeit in Betracht kommt, noch langer beobachtet werden konnen; dass die Beobach- 

tungen aufgegeben wurden, gesehah nur deshalb, weil tier Komet in the Abenddammerung riickte. 

Von uinem Schweife wird nichts berichtet; iibrigens ware ein solcher wegen tier Kleinheit ties Phasen 

winkels 7 wahrscheinlich sehr verkiirzt erschienen. 
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518 Johu li II Holetschek, 

1737 I. 

M{ =Zx/t
m bis o1". 

Kin Komet mit einer zicmlich kleinen Periheldistanz (q — 0m22), dcr bald nach dem Perihel am Abend- 

himmel mit grosser Helligkeit aus den Sonnenstrahlen herausgetreten, aber rasch schwacher geworden isi 

und etwa einen Monat fur das blosse Auge sichtbar blieb, ohne dabei der Erde besonders nahe zu kommen. 
Bradley hat aus seincn eigenen Beobachtungen die folgende Balm berechnet: 

7=1737 Jann. 30-3537, it—& = 99° 33', & = 22Q'22', i = 18°20/45", log <? = 9 • 34796. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1737 

Februar 

Marz 

April 

6-5 
16 5 
22-5 
26-5 

2-5 
6-5 

iS-5 

2'S 
6-s 

P 

337° 
3 

16 
24 

32 
38 
53 
67 
70 

+ 1 
3 
4 
7 
9 

+ 10 

335 37 
1 29 

15 1 
23 6 

30 24 

36 55 
52 43 
66 48 
69 52 

•1-  o°s6' 
4 2 
6 35 
7 57 
9 2 

9 53 
n 24 
12 6 
12 11 

x - /: 

•I  i7°i<S' 

33 4 
4<) 33 
44 37 
47 55 
50 26 
54 (8 
53 34 

+ 52 42 

logr log A 5 log rA T 

9'524 
9-770 
<> • 866 
9-918 
9-963 
0'002 
0-097 
0-186 
o- 206 

0-042 
0-023 
o 038 
0-055 
0-077 
o-102 
0-181 
0-274 
0-297 

— - 2 • 2 
— 1 -o 
-0-5 
— o-1 
|-0-2 

-!-o-5 
4-1-4 

-2-3 
I 2-5 

61 ?4 
67 • 1 
62-1 
58-1 

54- > 
5o-3 
40-8 
32-1 
30-2 

Vollmond: Februar 15, Marz Hi, April 15. 

Nach dem Berichte von Cassini II. (Memoires Paris 1737, S. 170—182) war der Kopf des Komcten 

am 16. Februar 6" abends fast so gross wie cin Fixstern der 2. Grosse, aber beiweitem nicht so hell, und 

dcr Schwcif 2° bis 3° lang; die Auffalligkeit des Komcten mag daher 2"' bis 3'" gevvesen sein. Fast cbenso 

gross und hell war der Komet audi am 17. Februar. Am 20. Februar hatte die Helligkeit schon merklich 

abgenommen, dcr Schwcif aber hatte noch fast dieselbe Lange; es ist ilbrigens nicht nur moglich, sondern 

auch wahrscheinlich, class dcr .Schwcif in den ersten Tagen in dcr Wirklichkeit langer war und nur vvegen 

seines tieferen Standes in der Dammerung nicht in seiner ganzen Lange gesehen werden konnte. Vom -1. 

bis zum 13. Marz wurde dcr Komet bei zunehmendem Monde (am 1. Marz war Neumond) mit den Tele- 

skopen fast taglich beobachtet; mit blossen Augen konnte er aber des Mondlichtes wegen nicht gesehen 

werden. Am 18. Marz war er auch bei mondlosem, hciterem Himmel mit blossen Augen nicht mchr zu 

erkennen. Da er an demselben Tage auch in Bologna ohne Fernrohr nicht mehr zu sehen war, ist seine 

Helligkeit wohl schon schwacher als 6• gewesen; angenommen 6rp5, Der Komet wurde in Paris bis zum 

2. April beobachtet, an welchem Tage er durch cin 8-fiissiges Fernrohr wie ein weissliches, lichtschwaches 

Wolklein erschien, welches trotz des heiteren Himmels nur mit Milhe zu erkennen war. 

Mit diesen Pariser Angaben konncn die von Manfredi in Bologna Icicht vcrcinigt werden (Dc 

Bononiensi scientiarum ct artium Instituto atque Academia Commentarii; tomi secundi pars tertia, S. 62 bis 

72). Der Komet wurde hier am 22. Februar zum ersten Male gesehen. Er erschien als stella nebulosa, an 

Grosse der Venus gleich, aber mit schwacherem, weisslichcm Lichte, mit einem der Sonne entgegen- 

gesetztcn, 2° langcn, am Ende breiteren und minder hellen Schweife, Im Fernrohre zeigtc sich cin nicht 

runder Kern, umgeben von einer Nebelhulle (nubecula), dercn iiussercr Rand (extremitas) nicht sicher zu 

bestimmen war (dubia); die Breite des Schweifes in der Nahe des Kopfes kam mchr dem Durchmesser dcr 

Nebelhulle als dem des Kernes gleich. Es sei hier bemerkt, class dcr Komet auf Grund dcr Pariser Beob- 

achtung vom 16. Februar am 22. Februar kaum heller als 3. Gr5sse gevvesen ist. Am 2. Marz hatte die 

Schweiflange schon bis C:= i/.i° abgenommen. Am 6. Marz 71' abends wurde der Komet noch von besscren 

Augen (a vividioribus oculis) ohne Instrumentc gesehen, obwohl der Mond schon den 5. Tag leuchtete und 

vom Komcten nur 7° odcr 8° entfernt war; angenommen 5"-'0. Am 7. Marz war der Komet ohne Fernrohr 

nicht zu erkennen, weil Ncbel und Mondschein storten; den ganzen Schwcif hatte er aber noch nicht 

verloren. Als der Vollmond voriiber war, wurde der Komet am 18. Marz wieder gesehen, aber nur mit dem 

Fernrohre; auf diesen Sichtbarkeitsgrad ist schon bei der Pariser Beobachlung vom is. Marz hingewiesen 

worden.  Dcr Schwcif, dcr dem Komcten noch geblieben war, glich  mehr einem Barte; er schcint. somit 
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Grdsse imd Helligkeit der Kometen mid Hirer Schweife. 519 

schon kiirzer als der Durchmesser dcs Kometen gevvcscn zu scin. Grosse und Helligkeit dcs Kometen hatte 

schon so abgenommen, dass seine Position nur schwer zu bestimmen war. Die Beobachtungen wurden, 

nebenbei bemerkt, in tier Wcisc gemacht, class man den Kometen jedesmal mil einem bekannten Fixsterne 

durch das beleuchtete Gesichtsfeld durchgehen Hess; am 4. April konnte er auf diese Weise beobachtel 

vvcrden trotz dcs Mondes, der nur 7° von ihm entfernt war. Am 6, April fand ein Beobachter »etwas Lichtes, 

das er fur den Kometen hiclU und bestimmte den Ort desselben, wahrend der Mond das Mikrometer 

beleuchtete; die angegebene Position: X = 69° 42', [5 = — 12° 5', stimmt mit der dcs Kometen i'lbercin. 

In den Philosophical Transactions (Bd. 40, Nr. 446, S. 111—123) sind sechs Berichte fiber den Kometen, 

unter denen der erste die von Bradley in Oxford vom 15./26. Februar bis zum 22. Marz/2. April gemachten 

Beobachtungen entha.lt. Der Kern wird am crsten Beobachtungstage als klein und undeutlich (nucleus 

small and indistinct) bezeichnct; Schweiflange C=l°. Anfangs wurden die Beobachtungen mit dem 

7-fussigen Tubus gemacht, vom 14./25. Marz angefangen aber mit cinem 15-fiissigen Teleskop, wcil der 

Komet zu schwach war, um mit dem 7-fussigen Fernrohre gut beobachtet werden zu konnen. Nach dem 

22. Marz/-- April wurdc der Komet nicht mehr beobachtet, wcil scin Licht schon wahrend der Ictzten Beob- 

achtungen so schwach war, dass binreichend sichere Positionen nur schvvcr zu crlangcn waren. 

Aus den Beobachtungen zu Rom, wo der Komet zum crsten Male am I (J. Februar gesehen vvurde, ist 

nur die Angabc iiber die Schweiflange vom 22. Februar crwahnenswerth, welchc jedoch hinter der an 

dcmselben Tage in Bologna mil blossen Augen gesehenen Schweiflange (C= 2°) weit zuriiekbleibt; der 

Schweif blieb namlich wahrend der Passage nur 1"'7S hinter dem verticalen Mikrometerfaden (horarium 

minutum cum sec. 7 impendebat), woraus sich als scheinbare Schweiflange kaum 20' crgibt. Es konnte 

also der Schweif mit dem Kcrnrohr nicht so wcit verfolgt werden wie mit blossen Augen. 

Zu Lissabon und Gibraltar (siehe auch Struyck 1740, S. 301) sab man den Kometen am 

21). Janner/9. Februar mit cinem 7° langen Schweife; zu Philadelphia wurde er vom 27. Janner/7. Februar bis 

zum 21.Februar/4.Marz gesehen. Zu Spanish-Town auf Jamaica ist der Komet schon am 26.Janner/6. Februar 

gesehen worden, muss aber, so meint der Berichterslatter, wegen seiner Auffalligkeit (by its plainness) 

schon einige Zeit friiher sichtbar gewesen scin. 

Es linden sich auch noch andere Nachrichten iiber den Komctcn vor, die aber nur insofcrne von 

Wichtigkeit sind, als sic die oben mitgclhciltcn Angaben, insbesonderc die aus Paris und Bologna, 

bestatigen. So z. B. ist del' Komet in Peking (Monatl.Corr. Bd.21, S.316) vom 26. Februar an fast taglich bis 

zum 9. Marz beobachtet worden, also anschcinend so lange, als er mit blossen Augen ZU crkenncn war. 

Struyck, der auf sammtliehe Berichte kurz hinweist, hat diesen Kometen auch sclbst beobachtet: 

Am 20. Februar crschicn der Schweif fur das blossc Auge 2° lang; am 25. Februar hattc er im Fernrohre 

reichlieh '/4°, wahrend er fur das blosse Auge langer zu sein sehien. 

Reduction der Helligkeitsangaben: 
1737 Beob.-Ort M        5 log rA 

Februar   16 Paris 2'5(?)        — i*o 
Marz 6 Bologna 5 +0-5 

18   Paris u. Bologna     6'5 i i'4 

Ob Mi wahrend dcs Beobachtungszeitraumes eine wesentliche Anderung erlitten hat, lasst sich aus 
den Zahlen sclbst nicht  mit Sichcrhcit crkenncn, wcil  dicsclbcn  durch willkurliche Deutung der Berichte 

entstanden sind; ftir den Februar kann 71/, — IP/"1, fur den Marz mil grosserer Sicherheit /I/, = 41/gm his 

5'" angenommen werden.  Der Komet diirfte demnach zu Anfang dcs April, als er zum Ictzten Male mit dem 

Fernrohre beobachtet wurde, die Helligkeit 7'" bis 71/g
m gehabt haben. 

Reduction der Angaben fiber die Schweiflange: 

4'5 
5-' 

1737 Beob.-Ort C c 

Februar 9 i.issabon 7° O' I<) 

16 Paris 3 o'o6 
22 Bologna 2 o'04 
26 Oxford 1 0'02 

Marz 2 Bologna '/» OOI 
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520 Johann Holetschek, 

Es hat also nicht nur die scheinbare, sondern  audi die wahre Schweiflange nach  dem Perihel rasch 

ibgenommen. Die letzte Nach ric lit iiber cine Schweifspur ist-vom 18. Marz, an welchem Tage r .__ I • 25 war 

1737 II. 

Ml = 5ra (?). 

Dieser Komet ist in China bei und in Peking von Ignaz Kdgler (lurch acht Tage, namlich vom .'!. bis 

/aim 10. Juli, u. zw. in den Morgenstunden beobachtet worden. Die Beobachtungen sind von Zach in der 

Monatlichen Correspondenz (Bd. 21, S. 317—319) veroffentlicht und linden sich auch in einem zu Lucca 

1745 gedruckten Werke, aus welchem Zach die diesbeziigliche Stelle in der Zeitschrift filr Astronomie 

(Bd. 3, S. 260 und 261) mitgetheilt hat. 

Der Komet maehte den Eindruck eines Sternes 3. Grosse. Nach der erstgenannten Quelle kam er dem 

Sterne [i Arietis gleich (quam fulgore aequabat), wahrend er in der zweiten direct einem Sterne 8. Grosse 

gleich gesetzt wird (nudo oculo suppar erat stellae tertiae magnitudinis). Sonst ist iiber den Kometen selbsl 

noch gesagt, dass er, durch ein 3-ftissiges Fernrohr betrachtet, rund, ohne Schweif und etwas grosser als 

die Jupiterscheibe erschien. Am 10. Juli stellte sich triibes Wetter ein, welches bis zum Ende des Monates 

anhielt, so dass der Komet nicht mehr gesehen werden konnte; ubrigens war am \2. Juli Vollmond. 

Zu einer sicheren Bahnbestimmung dieses Kometen ist das Beobachtungsmaterial unzureichend, indem 

einerseits die Ortsangaben nur auf Schatzungen beruhen, und andcrerscits die Beobachtungsstunden nicht 

angegeben sind; immerhin stellen aber die Bahnelemente von Daussy (Connaissance des Temps 1812, 

S. Ill) den Lauf des Kometen ziemlich gut dar. Es hat zwar auch J. R. Hind Bahnelemente gerechnet 

(Bulletin international de Paris 1874, Sept. 17; Nature, Bd. 10, S. 132), welche zufriedenstellender sein sollen 

als die von Daussy, was aber durch die Redlining nicht bestatigt wird, denn es zeigt sich bei der Darstel- 

lung cine constante Verschiebung der geocentrischen Positionen, u. zw, der Langen urn etwa—1°, der 

Breiten 11111 etwa —'2°; ich vermuthe daher einen Schreib- oder Druckfehler in irgend einem Bahnelemente, 

und diese Vermutliung erscheint insbesondere darum berechtigt, weil durch Verlegung ^.\c\' Perihelzeit vom 

2. auf den 1. Juni die angegebene Verschiebung' der Positionen nahezu versehwindct. Ich babe daher nieinc 

Untersuchung auf die Bahn von Daussy gegriindet; sic ist die folgende: 

f=1737 Juni 8-325, n—&= 138°42'56", fl = 123°53'43",   j = 39° 14'5", log# = 9-93802. 

Zur Rechnung sind gleiche Zeitintervalle gewahlt. 

1737 

Juli 2'5 

10-5 

24c 

26 
28 

+ l5
c 

;- 6 

I 

2S°I2' 
26 45 
25    21 

p 

4°34' 
-  4 27 
-12  5 [ 

\    L 

-72°43' 
77  59 

— 8 •?  12 

log r 

9 • 988 
0*003 
o • o 19 

9'561 
9'572 
9-590 

5 log M 

2-3 
2 • 1 
2 "o 

T 

Si,'.' J 

,So-,S 

75'o 

Die Bahn von Hind gibt 5 log r A urn fast cine Grossenclasse anders, namlich  I'tir die hicr gewahlten 

I age in derselben Reihenfolge die Werthe: —1 "4, — 1 "3, — 1 -2. Nach den Elementen von Daussy ware- 

also die reducirte Grosse M{ = b^S, nach den Elementen von Hind M. =4'!'4; da. der Komet ohne Schweif 

war, ist die geringere Helligkeit M, — 5^3 wahrscheinlicher. 

1739- 

4/,   =3m bis J1/,1". 

Dieser Komet isl   urn   das Perihel   herum  durch   einen Zcitraum  von <S2 Tagen,   11. zw, aniangs   in   ^\ci 

nordlichen Circumpolargegend des llimnicls beobachtet worden.  Die Erscheinung war aber insoferne keine 

giinstige, als der Komet wahrend des gan/en Beobachtungszeitraumes ut\^\ insbesondere auch wahrend des 

Perihels in grossen Distanzen von der Erde blieb.   Diese  ungiinstige Stellung gegen die Erde   ist  ubrigens 

schon daraus zu erkennen, dass die heliocentrische Differenz /„  L0 d= 180° keineswegs klein, sondern 
schon nahe an 180°, namlich —173°45'war. 
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GrSsse und Helligheit der Kometen und ihrcr Schweife. 521 

Dor Komct ist nur in Bologna von Zanotti und seinenGehilfen beobachtet worden. Die Beobachtungen 
reichen vom 27. Mai bis zum 17. August und sind mitgetheilt in: \)^ Bononiensi scientiarum et artium 
[nstituto atque Academia Commentarii, tomi secundi pars tertia, S. 7;')—-80; ausserdem hat Zanotti Liber 
diesen Kometen ein Separatwerk veroffentlicht, aus welchem »Schediasma« die Nova Acta Eruditorum 1740, 
S. 666- 668 cinon kurzeriAuszug geben, dor aber nicht viol mehr enthalt als das Verzeichniss der 36 Orts- 
bestimmungen des Kometen. 

Nach Struyck 1740, S. 300*, hat auch Bradley diesen »kleinen Kometen« am 30. Mai/10. Juni und 
8./19. Juni im Fuhrmann gesehen; Niihcros ist aber weder hier, noch hoi Struyck"  1753, S. 63, gesagt. 

Zanotti hat auch Bahnelemente dcs Kometen mitgetheilt, welche sammtliche Beobachtungen bis aui 
1' odor 2' darstellen und ziemlich nahe mit denen von Lacaille Qbereinstimmen; dicso letzteren sind: 

T= 1739 Juni 17-4229,  K—ft = 104°46'34",   ft = 207° 25' 14",  *'= 124° 17' 16",   log? = 9-828388. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

173') a 8 X P X    I. log r log A 5 log M Y 

Jul!            3-5  
20-5  

17-5  

100° 

87 
.So 

75 
72 
68 

1 5"° 
44 
37 
29 
18 

+   7 

97°35' 
87 52 
82    6 
77 23 
72 55 
67    5 

1 -27025' 
20 46 

14    3 
1    5 22 

• 4  11 
14 48 

1 31 °29' 
1    1  47 

r 9  20 

4<>  15 
59    4 
77  24 

9-903 
9'828 
9-876 
9-978 
0-065 
0 • 132 

0-085 
0 • 1 S 1 
0' 193 
0-163 
o- III 
0 056 

0 1 
o-o 

i 0-3 
+ 0-7 

S °'9 
1 0 9 

5599 
32 4 
33'° 
14   1 
48-5 
46  9 

Vollmond: Mai 22, Juni 21, Juli 20, August 19. 

Ober don Kometen selbst hat Zanotti nur wenig mitgetheilt, Ausser don Angaben liber die Schweif- 
lange gibt mw die Grossenschatzung am Tage der Entdeckung und das allmalige Unsichtbarwerden des 
Kometen einen Anhaltspunkt zur Beurtheilung seiner Grosse Oder Helligkeit. 

Am 27. Mai, an welch'em Tage der Komct zum ersten Male gesehen wurde, erschien er fur das blosse 
Auge wie ein Stern der 3. Grosse, obgleich die Nebulositat, von welcher or umgeben war, ihn als neu 
erschienenes Gestirn kennzeichnete; dieser Zusatz ist offenbar so zu deuten, dass man don Kometen, wenn 
er die Nebelhulle nicht gehabt hatte, allenfalls fur einen Fixstern hatte halten konnen. Mil dem 23-flissigen 
Fernrohre war ein Kern von der Grosse des Jupiter (also uberhaupt cine centrale Verdichtung) zu erkennen 
\.\\\d cine dichte Nebulositat hullte don Kopf oder Kern ein und bildete an dor dor Sonne entgegengesetzten 
Soitc einen 2° langen Schweif, welcher sich, jo woitor er sich vom Kerne erstreckte, desto mehr ausbreitete, 
bis or allmalig verschwand. Am 3. Juli wurde der Schweif des Kometen sorgfaltig gemessen und als Lange 
C= 1° gefunden; seine Richtung schien von der der Sonne entgegengesetzten etwas nach Norden abzu- 
weichen. Am 12. Juli war C= '//. 

Im Vorbeigehen sei hier erwahnt, class zu don Ortsbestimmungen ein an einem 8-fllssigen Teleskop 
angebrachtes Mikrometer verwendet wurde, dessen 4 Faden im Centrum mil einander halbe rechtc Winkel 
bildeten. Ausserdem hat man sich, wie dor Bericht sagt, noch ein anderes Mikrometer ausgedacht, wolclics 
beniitzt wurde, wenn dor Komct schon so schwach war, dass er die Fadenbeleuchtung nicht mehr vertrug: 
dieses Mikrometer ist nun, wie aus dor Beschrcibung hervorgeht, nichts anderes als unser Kreismikrometer, 
nur mit dem Unterschiede, dass noch zwei Faden angebracht waren, deren Schnittpunkt das Centrum dcs 
Ringes bezeichnete. 

Am 20. Juli nun wollton die Beobachter, nachdem sie den Kometen in dor bishcr liblichcn Weise mit 
Y Aurigae verglichen hatten, dieses neuc Mikrometer crproben, indem sic don Kometen mit demselben Sterne 
verglichen; sie fanden zwischen beiden Beobachtungsmethoden keine Differenz, welche \' iibcrschritt. Eine 
Nothigung, schon an diesem Tage mit dem Kreismikrometer zu beobachten, war aber nicht vorhanden; 
erst am I. August musste, da der Komct bci bolcuchletem Gesichtsfelde kaum zu erkennen war, das neuc 
Mikrometer angewendet werden. 

I);;ikscliril'ic!i dar imtlio•n.-n.iliirw. CI.   IA'1 II. I',.I 66 
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r.22 Johann Hoietschek, 

Am 17. August wurde dcr Komct, da man ihn mil blossem Auge nicht mehr.schon konnte, mit dem 

Teleskopc gesucht und bei % Orionis gefunden. Nach dicscm Tage wurde er nicht mehr bcobachtct, und 

da sich der Mond seiner Opposition nahcrtc (Vollmond am 19. August), war audi keino Hoffnung, den 

schon lichtschwach gcwordenen Kometen ferner wabrzunchmen; und in der That gelang cs auch an den 

folgenden Tagen nicht mehr, obgleich mit Sorgfalt nach ihm gesucht wurde. 

Nimmt man fur den 17. August, den letztcn Bcobachtungstag, mit Rticksicht darauf, dass der Mond 

schon nahezu voll war, als Helligkeit des Kometen sta.lt 6• eine ctwas grosscrc Helligkeit, u. zvv. fro an 

und fiigt diese Annahme zu der directen Helligkeitsangabe hinzu, so erhalt man: 

1739 M       5 log M      Mt 

Mai 27 3 -o-1 3'i 
August •7 5'5 1 0 9 4-6 

Wenn die zwei Werthc von A/, cinigermassen verliisslich waren, so wiirden sic durch ihrc ziemlich 

betrachtliche Differenz andeuten, dass die Helligkeit des Kometen nach dem Perihel raschcr abgenommen 

hat, als das Verhaltniss 1 :raAa erwarten lasst. Ein solcher Gang ist zwar sehr wahrscheinlich, indem der 

Komct dor Sonne bis auf g — Q-()7 nahe gekommen ist, und die lelzlc Beobachtung um ^\c\) langen 

Zeitraum von 82 Tagen sparer liegt als die erste, kann aber durch die Zahlen A/, nicht mit Sichcrheit 

nachgewiesen werden, weil dieselben einigen Spielraum vertragen. Es steht namlich mil dem Sinne des 

Berichtes noch nicht im Widerspruche, wenn man fur den ersten Tag als Helligkeit des Kometen 3^5 und 

fiir den letztcn :">'"() annimmt; fur dicscn Fall riicken die Werthe fiir Mt einander bedeutend naher, indem 

der erste 3•6, dcr zvveitc 4'!'1 wird. Mehr gerechtferligt isl es aber doch, an dem directen Resultat festzu 

haltcn und demnach fiir Mi   im Maximum 3m anzunchmen. 

Reduction der Schweiflangen: 
1739 c C 

Mai    27 2° 0-05 

J11I1       3 I 0 • 05 

[2 'A 0'02 

1742. 

Af, = 4Tp3. 

Dieser Komct war zur Zcit des Perihels auf der Sudhemisphare des Himmels und kam nach dem 

Perihel auf der Nordhemisphare in eine ziemlich bedeutende Erdnahe, namlich bisA = 0'33. Bahn von 

Barker: 

7=1742 Febr. 8-6252, jr—ft = 328e30'lG", ft = 185° 9'30", * = 1 12°28'20", log? = 9-886523. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1742 

Februar 

Man 

April 

Mai 

5'5 • 
27'5 • 
i-5 • 
5'5 • 
7'S • 
8'5 • 

lo-s . 

"•5 • 
12-5 . 

13-5 • 
23-5 • 
24'5 • 
27'5 • 

3*5 • 
iS"5 • 
24-5 . 
6-5 . 

28lc 

281 

282 

284 

285 
286 
288 
289 
290 
292 

335 
345 

19 
65 
85 
91 

,100 

--48c 

13 
- 5 
-I-'7 

29 
34 
45 
50 
55 
59 
83 
83 
84 
81 
76 

74 
1-72 

278°i7' 
281 1 
282 28 
2S7 14 

291 34 
294 37 
3°3 3 <> 
310 56 
320 51 

334 38 
71 22 
73 21 
76 47 
82 55 
87 58 
90 49 
94 13 

\-L log r log A 5 l(»g r& 

-25°36' 

l 9 13 
'7 37 
38 50 
5o 35 
56 22 

66 45 
71 n 
74 53 
77 38 
68 41 
67 25 

63 59 
58 32 

53 5 
5° 43 

•48 46 

-38°49' 9 • 888 

58 15 9-93I 
58 48 9-939 
58    2 9-958 
55 42 9-967 
53 39 9-972 
40 40 9-982 
40 20 9-987 
3i  24 9'992 

-18 37 9-997 
4 68  12 0-048 

69  12 0-053 
69 40 0-066 

68 54 o- IOI 

62 12 o-i54 
56 17 0-191 

+ 48    4 0-235 

0-007 
9 • 616 

9-574 
9"5I9 
9-5I7 
9-522 
9-546 
9-562 
9-582 
9-602 
9-816 

'835 
886 
991 
125 
200 

279 

— o 
— 2 

— 2 

— 2 
— 2 
— 2' 

— 2' 

— 2 
— 2 

— 2 
— O' 

— O' 

— O1 

+ 0 • 
+ 1- 
+ 2- 
+ 2- 

T 

6593 
96 • 8 

97 "6 
95-° 
91 -6 
89-6 
85-1 
82-9 
80.6 
78-5 
62 • 2 
61 -o 
58-o 
51-1 

42-5 
37'4 
31-9 

Vollmond: Februar 19, Marz 21, April 19, Mai 19. 
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Grossc und Helligkeit der Kometen mid Hirer Schweife. 523 

Der Komet ist, wie bei Struyck (175.'!) und Pingre zu lescn ist, am Cap der guten Hoffnung am 

5. Februar, und von Schiffern im Indischen Ocean am 27. und 28. Februar gesehen worden. Die eigent- 

lichen Beobachtungen beginner) mit dem Morgen des 2. Marz, an welchem der Komet auf der Pariser Stern- 

vvarte von einem aus liiand gebilrtigen Volontar, Namens Grant, entdeckt wurde; siehc den Bericht von 

Cassini U. in den Pariser Memoires 1742, S. 68—75. Nach diesem Berichte erschien der Komet fur das 
blossc Auge grosser als cincr der Sterne, vvelche iibcr dem Horizonte standen, war aber von viel weniger 

lebhaftem Lichte; Schweiflange 4° bis 5°. In einem 8-fiissigen Fernrohre erschien er wenigstens von der 

Grosse des Jupiter, wie ein grosser Nebelfleck mit einem helleren Kerne in der Mitte. Am Morgen des 

5. Marz erschien er noch so hell wie an den vorigen Tag-en, und sein Schweif erstreckte sich 5° bis 6° 

gegen West. Am 7. und 8. Marz zeigte sich der Schweif am langsten, namlich 9° lang, worauf er am 

13, Marz nur noch 4° oder 5° lang, demnach so lang wie am ersten Beobachtungstage erschien. 

Es sci hicr bemerkt, dass dieser Komet auch von Maupertuis (Ouvragcs divers, S. 136 und 137) in 

einem vom 26. Marz datirten Briefe (Lettre sur la comete) crwahnt und in demselben einer der unansehn- 

lichsten (une des plus chetives) Kometen genannt wird, da er fur das blossc Auge nur wie ein Stern der 

3. oder 4. Grossc crschiencn ist und cinen Schweif von nur 4° bis 5° Langc gehabt hat. Ein Beobachtungs- 

tag ist leider nicht angegeben, doch milssen, da der Brief vom 20. Marz clatirt ist, die genannten Beobach- 

tungen jedenfalls vor diesem 'Page gemacht sein. Die angegebene Schweiflange stimmt mil der uberein, 
welche nach Cassini am 2., und dann wieder am 13. Marx beobachtet worden ist. Was die Grossenangabe 

betrifft, so diirfte sic entweder ebenfalls zum 13. Marz, oder, da der Komet tri'iben Wetters wcgen in Paris 

vom 14. bis /Aim 18. Mai'/, nicht beobachtet worden isl, in die unmiltelbar vor dem 20. Marz liegendc Woche 

gehoren; durch die zweite dieser beiden Annahmen kommt die genannte Grossenschatzung in cine befrie- 

digende Qbereinstimmung mit den Angaben von Lacaille. 

Aus dem Berichte von Cassini muss noch die Bemerkung hervorgehoben werden, dass der Komet 

am 3. April abends dem blossen Augc wie ein Stern der 0. oder 7. Grosse, u. ZW. ohne merklichcn Schweif 

erschien, und dass man Millie hatle, inn von den Sternen in seiner Nahe zu unterschciden, wenn man die 

Slelle, an wclchcr er sich befand, nicht genau kannte. Durch dicse Grossenangabe ist aber der Komet, da 

er von Lacaille auch noch spiitcr mit blossen Augen gesehen wuide, offenbar zu schwach geschatzt, und 

es scheint, dass mit tier genannten Zahlcnanga.be in ahnlieher Weise wie bei den Kometen von 1593, 10)99 

und 1707 ohne Riicksicht auf cine bestimmte Scala nur gesagt werden sollte, dass das Gestirn fur das Auge 

des betreffenden Beobachters an der Grenze der Siehtbarkeit stand. 

Eine ahnliche Vergleichung flndet man in der Flugschrift von Semlcr: sVollstandige Beschreibung 
von dem ncuen Kometen des 1742. Jahrcs. . . und einem Anhangc von einem den 0. und 7. April ahcrmals 

observirten ncuen Kotncten«, Halle 1742, die nebst mancherlei Bciwerk, das besser weggeblieben ware, 

doch auch mchrerc anschcinend auf Autopsic beruhende Angaben iibcr den Kometen enthalt, Nach dieser 

Schrift (§. 1 1) war der Kopf des Kometen am 4. Marz wie ein Stern der 1. GrSsse, am 1 L Marz wie ein Stern 

zwischen der 1. und 2. Grosse, am 21. Marz nur wie ein Stern der 4, Grosse, und ware schon am 27. Marz, 

an welchem Tage er nach Lacaille mindestens so auffallig wie ein Stern 5. Grosse war, nur noch den 

Sternen 6. Grosse gleich gewesen. Dass aber Semlcr mit dieser letzten Grossehclasse nicht die fiirbessere 

Augen an tier Grenze tier Siehtbarkeit stehenden Sterne gcmeinl hahen kann, geht aus tier aul Seite M 

gemachten Bemerkung hervor, dass von scharfen Augen Sterne der 7. Grosse gesehen werden konnen, und 

ebenso aus tier im Anhangc enthaltenen Bemerkung, tier Kopf eines von ihm am 0. und 7. April gesehenen 

Kometen sci so klein gewesen, dass er kaurn mil blossen Augen zu sehen war, indem er kleiner als die 

Sterne (5. Grosse und beinahe wie ein Stern 7. Grosse erschien. Obrigens ist tier Beobachter auf den hicr 

genannten Kometen hauptsachlich durch den ungelahr '/g° langen Schweif aufmerksam geworden, der die 

Wahrnehmbarkeit des Kometen ganz gewiss erheblich vergrossert hat. 
Besonders scharfe Augen scheint aber Semlcr trotz dieser seiner Qberraschenden Grossenangaben 

nicht gehabt zu haben, u. zw. darum nicht, wcil er den im Marz crsehienenen Kometen vom 1. April an nicht 

mehr gesehen hat (§. 70),  ohwohl derselbe zu Anfang ties April noch ganz bestimml mit blossen Augen, 

66 * 
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52 I J oh a 1111 Ho I & I s c li c k, 

wcnn auch nur schwcr zu schcn war. Obrigens zicht derVerfasser am .Schhissc des Anhanges (§. 183) aus 

der grossen Ahnlichkeit in der ausseren Erscheinung ganz unerwartet die Folgerung, der von ihm am 6. 

und 7. April gesehene, angeblich neue Komet konntc vielleicht doch mil dcm im Marz erschienenen iden- 

tisch scin; dcr [dentiflcirung stellt sich jedoch die Angabe entgegen, der Komet sci im Fuhrmann, u. zvv. 

nach dcr Reduction von Winncckc (Vierteljahrsschrift dcr Astronomischen Gesellschaft, 12. Jahrg., S. 94) 

bei a = 81 °, S = -t- 35° gesehen worden. 

Der Schrift von Semler zufolge ware der Komet in Europa schon am 25, Februar gesehen worden; 

da aber nicht gesagt ist, wo unci von wem, darf auf diese Zurtlckdatirung kcin Gewicht gelegt werden, 

Obrigens scheint dieselbe nicht reell, sondern nur dadurch entstanden zu scin, dass dcr Verfasser ein in 

irgend einem Berichte angesetztes julianisches Datum fur gregorianisches Datum gehalten hat, und es ist 
in dicscr Beziehung sehr auffallend, dass die Beobachtungen von dc l'lsle in Petersburg, nach welchen 

Euler die Bahn cies Komctcn berechnet hat (Miscellanea Berolinensia, Bd. 7: : Continuatio 6), mil dcm 
25. Februar alten, also erst mit dcm 8. Miirz ncucn Stils beginnen. Dicsc Beobachtungsreihe schliesst, was 

bier auch noch bemerkl werden soil, mit dcm 17./28. MSrz, und enthalt nur Ortsbestimmungen; iiber den 

Komctcn sclbst ist nichts angegeben, ausscr (S. 89), dass am 3./14, Miirz als schcinbarcr Durchmesser 25" 

beobachtet worden ist. Auch die in Lcmonnier's «Thcoric dcs comctes« milgetheilten Beobachtungen 

dieses Kometen sind nur Ortsbestimmungen. 

In den Beobachtungen von Percyra zu Peking, wclehe vom 2. Miirz bis zum 2. April reichen, ist untor 

andcrcm angegeben, dass die Schvvcil'liingc 7° bis 8° war, ein Wcrth, wclcher den von andei'cn Beobach- 

tern angegebenen Maximalwerthen rccht nahc kommt; these Beobachtungen sind in den Pariser Memoires 

1742, S. 331—334, in den Philosophical Transactions, Bd. 44, Theil 1 (1746), S. 264—266, und ilberdies 
aus cinem Werkc von Gian-Priamo thcilvvcise auch im 3. Bande dcr Zeitschrift fur Astronomic von 

Lindenau und Bohnenberger mitgclhcilt, und bier ist (S. 267) zum Schlusse noch beigefugt: »Deinceps 

nun potuit amplius observari ob exilitatem sui corporis, sicut ct . . . . ob coelum nubilum.* In der llistoirc 

de ('Academic Paris 1743, S. 150, ist gesagt, dass iihnliche Beobachtungen zu Peking audi von Gogails 

(Gogaisl) gemacht und von Gaubil an die Pariser Akademie eingeschickt worden sind; mitgetheilt sind 

sic aber nicht. 

Zu Bologna (Dc Bononicnsi scicntiarum ct artium [nstituto atque Academia Commentarii, I'd. 3, S. 229 

bis 233), wo man am Morgen dcs 5. Miirz in anschcinender Ubercinstimmung mit tier Pariser Angabe den 

Kern dcs Komctcn ungefiihr so gross wie Jupiter, aber von schwiichcrem Lichte, und den Schvveif 7° lang 

gesehen hat, wurcle dcr Komet am Abende des 15. April zum Ictztcn Male beobachtet; am 25. April suchtc 

man inn, bevor dcr Mond aufging, aber vergebens. 

Zu Paris war es nur der Aufmerksamkeit von Lacaille zu danken, dass tier Komet bis zum 6. Mai 

beobachtet werden konntc; cs hcisst namlich in tlem Berichte von Maraldi II. (Memoires Paris 1742, 

S. 303- 314): -Der Komet war am 9. April bei seincin Meridiandurchgange so schwach, dass wir, als wir 

ihn am 10. April nicht schcn konnten, meinten, er sci verschwunden. Aber Lacaille, tier inn am 28. April 

vviedcr gesehen hattc, zeigtc ihn uns am 29., und wir bezeichneten seinen Ort durch Sterne, welchc sich im 

Gesichtsfelde befanden. Seine Lichtschwache erlaubte nicht, andere, genauere, Beobachtungen zu machen. 
Wir markirten auf cliesc Weise seinen Paul' bis zum (1. Mai.« 

Lacaille, tier am College Mazarin nebst einer tangen K'cihe von Ortsbestimmungen ties Komctcn auch 

cine grossere Zahl von Schweifbeobachtungen gemacht hat (Memoires Paris 17-12, S. 315—330), hat am 

27. Miirz den Komctcn mit cinem Sterne (43 I 1. Cephei = 15. D. +85° 19) verglichcn, tier nach seiner Angabe 

von tier 5. Grosse, nach Argclaiuler und llcis aber nahc von der Grosse 4^3 und nach tier ^Harvard Pho- 

tometry* von der (irosse 4^5 ist, und bemcrkt zu dicscr Beobachtung: -Dcr Schvveif ties Kometen war fur 

tlas blosse Auge nicht sichtbar, und der Kern erschicn von derselben Grosse und Helligkeit wie der Stern.« 

Aus dieser Vergleichung ergibt sich, wcnn fur tlcn Komctcn tlie grossere tier obigen Helligkeiten ange- 

nommen wird, als rctlucirtc Grflsse A/, =4'3+ 0,2 = 4,5, Zum 21. April ist bemerkl. dcr Komet sci schon 

so schwach gevvesen,  tlass er den Augen tier anderen Astronomcn  entgangen war:   »Ich  konntc ihn  l.-isl 
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Grosse und Helligkeit dcr Kometen mid Hirer Schweife. 525 

nicht inelir vom Himmelsgrunde unterscheiden, ausser werin ieb lange Zeit vermieden hatte, in's Licht zu 

sehen; ich war darum genothigt, zu meinem Fernrohre von 3 Fuss zu greifen, desscn Feld 1°40/ i.st.« 

Aus der Gesammtheit dieser Berichte geht hervor, dass der Komet Anfang April zwar schon sehr 

schwach, aber doch noch mil blossen Augen zu sehen war, dagegen nach dem April-Vollmonde auch fur 

ein scharfes Gesicht, und ein solches scheint Lacaille gehabt zu haben, an der Grenze der Sichtbarkeit 
stand. Nimmt man dementsprechend I'iir den 24. April als I [elligkeit des Kometen (i'" bis &l/%

m an, so erhalt 

man als reducirte Grosse T"0 bis 4T5, wahrend sich aus der Schatzung vom 27. Marz 4ip5 ergeben hat; es 

kann somit nach den Angaben von Lacaille, die am verlasslichsten zu sein scheinen, Mx nahe an 4n'3 

liegend angenommen werden. 

Mil diesem Resultate sollen die anderen Grossenangabcn, insbesondere die von Sernler und Cassini 

versjliehen werden. 

174 2 
( 

d 

jt'OSSC 

er Reoh 

i a ch 
nung 

Grosso 
dc 

nach dcr Angabe 
i Beobaohters 

Mill-/, 4 
11 

21 

27 

IN'8 

2-0 

3'4 

4' i 

1  bis 2 

4 
6 

April 3 4-8 (> bis 7 

Die drei ersten Grossenschatzungen sind durch die Rechnung bis auf '/g'" oder '7,,'" dargestellt, doch 

darf auf die zwei ersten nicht viel Gewicht gelegt werden, vveil Schatzungen bei so bedeutender Helligkeit 

sehr unsicher sind; durch die zwei letzten Angaben ist aber, wie schon oben hervorgehoben wurde, der 

I lelligkeitseindruck des Kometen entschieden zu schwach geschatzt. 
Dass die reducirte Grosse nicht wesentlich geringer sein kann als 4ip3, geht auch noch aus einem 

anderen Umsiande hervor. Lacaille sag! namlich, dass der Schweif des Kometen am IS. Marz des Mond- 

scheines wegen mit blossen Augen nicht gesehen werden konnte, und ebenso war der Schweif am 22. Marz 

mir im Fernrohre zu erkennen. Daraus folgt nun zunachst, dass man trotz des hellen Mondscheines wenig- 

stens i.\cn K'opf des Kometen, also den Kometen iiberhaupt mit blossen Augen sehen konnte, und vvenn das 

der Fall ist, so kann der Helligkeitseindruck des Kometen nicht wesentlich geringer, wohl aber bedeutender 

gewesen sein, als der eines Sternes 4. Grosse. Eine solche Helligkeit lindet man in der That aufGrund des 

Resultates /!/, = 4"'3, namlich fur den 18. Marz 3m, fur den 22. Marz 3'"5; dagegen vvurden die zwei letzten 

der obigen Grossenangaben zu einer um 2 Grossenclassen geringeren Helligkeit luhren, bei wclcher der 

Komet bei Mondschein mit blossen Augen wohl nicht zu sehen gewesen ware. 

AufGrund des Resultates Mt =. 4ip3 war der Komet am (i. Mai, an welchem Tage er in Paris zum 

letzten Male beobaehtet wurde, nahezu von der 7. Grosse; nach Struyck (175:5, S. 67) ist er zu Amsterdam 

mit dem Fernrohre zum letzten Male am \). Mai gesehen worden. Am 10. Mai konnte Lacaille in Paris 

den Kometen auch mit dem Fernrohre nicht mehr erkennen; »das Mondlicht gab dem Himmelsgrunde eine 

Farbe, gleich der, welche der Komet vor dem Neumonde gehabt hatte.« Nach dem Vollmonde des Mai 

wurde der Komet nicht mehr gesucbt. 

Als Durchmesser des Kometen hat man nach Sernler (§. 69) am 6. M;irz 50" gefunden, wahrend die 

scheinbare Grosse des Kernes 20" war (§. 73). Die letzte Angabe bezieht sich offenbar aul' die hellste Stelle 

des Kometen, auf die sogenannte centrale Verdichtung, und ist von der aus Petersburg mitgetheilten Angabe 
liber den scheinbaren Durchmesser nicht wesentlich ycrschieden. Die erste Zahl ist aber nicht hinreicbend 

gross, um auf den ganzen Kometen bezogen werden zu konnen, und soil wabrscheinlich nur den Durch- 

messer der den Kern zunachst umsaumenden hcllcrcn Partie der Nebelhiille angeben. Andererseits wiirde 

die von Sernler mitgetheilte Bemerkung (§. 19), dass die Breite des Schweifes am Kopfe am 11. Marz 

30 Minuten und am 24. Marz kaum 12 Minuten war, wenn man sic aul den Kopf beziehen wollte, den 

Durchmesser desselben augenscheinlich viel zu gross geben, indem man, auf A: - 1 reducirt, aus der ersten 
.Angabe I I ! 0, aus tier zweiten (S 

! 2 erbiilt; der Durchmesser des Schweifes scheint demnach in der Nahe 

des Kopfes schon wesentlich grosser gewesen zu sein als der Durchmesser des Kopfes selbst. 
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526 Jolia mi Holetschek, 

Sem ler hat seiner Schrift 5 Abbildungen des Kometen vom 4., 11., 2 I., 26. und 28. Marz beigegeben, 

welche Iebhaft an die Kometenzeichnungen von Hevel erinnern, u. zw. insbesondere dadurch, dass auf den 

zwei ersten der Kometenkopf mil Flecken betupft ist. Diese Flecken sollen, vvie aus der Erklarung der 

Figuren und aus §. 13, 2 hervorgeht, die hellen Punkte vorstellen, die man durch Fernglaser im Kopfe 

gesehen haben will. Da jedoch kein anderer Beobachter dieses Kometen ilber Theilungen des Kometen- 

kernes berichtet, so scheinen die Kcrnrohrc, welche zur Anfertigung dieser Zeichnungen Veranlassung 

gegeben haben, nahe von derselbcn Qualitiit gewesen zu sein, vvie diejenigen, mit dencn im vorhcrgegan- 

genen Jahrhunderte an den vier Kometen 1618II, 16.rV2, 1661 und 1664- mehrfache Kerne gesehen 

vvorden sind. 

Unter den verhaltnissmassig zahlreichen Angaben ilber die scheinbare Schweiflange habe ich nur die 

aus Paris, und hier insbesondere die von Lacaille in wahre Liingen c umgerechnet, weil die Andcrungcn 

von c am besten aus solchen Beobachtungen erkannt werden konnen, die von demsclbcn Beobachter oder 

doch wenigstens unter denselben atmospharischen Verhaltnissen gemacht sind. Der Vollstandigkeit halber 

habc ich jedoch audi die von Semlcr ($. .'54) gesammeltcn Angaben ilber die scheinbare Schweiflange in 

die unlen folgcnde Zusammenstellung mit aufgenommen; sic stimmen ubrigens, vvie man sieht, mit den 

anderen recht befriedigend Qberein. 
Nach Lacaille reichtc der Schweif am 8. Marz, als der Komct bei a=:28692, 8= -4-3592 stand, 

bis zu C Lyrae, welche Angabc auf C = 6° fiihrt. Am 12. Marz, als der Komct bei a = 29095, 3 = + 55?2 

stand, erstrcckte sich der Schweif bis zu 'lj., der Distanz cles Kometen von £ Draconis, war also, da man 

fur diese Distanz 13° findet, last 9" lang. Am 18. und 22. Marz, also zur Zeit des Vollmondes, konnte 

der Schweif nicht mit blossen Augcn, sondern nur mit dem Fernrohre gesehen werden. Am 25. Marz, als 

der Komet bei « = 355?6, 8 = + 8491 stand, rcichte der Schweif bis zu dem Sterne im Ohre des Camelo- 

pard, also anscheinend iiber den Nordpol bis zu dem Doppelsterne Struvc 1694, ware somit mehr als 10° 

lang gewesen; da abcr diese Lange unverhaltnissmassig grosser ist als die unmittelbar vorangehenden, so 

habe ich sic nicht weitcr beniitzt. Nach den von Semlcr (§. 35) mitgetheiltcn Beobachtungen scheint am 

24. und 25. Marz der Schweif des im Cepheus stehenden Kometen schon zwischen a und 8 Ursae minoris 

geendcf zu haben, ware somit wescntlich kiirzer gewesen. Die iibrigen von Lacai 11 e angegebenen Schweif- 

langen sind von ihm selbst direct in Graden ausgedriickt. Bei den Beobachtungen nach dem 27. Marz sagt 

Lacaille nichts mehr fiber den Schweif, scheint also auch nichts mehr von ihm gesehen zu haben. 

1742 Beob.-Ort C c 174 2 Beob.-Ort C c 

Mill-/,    t Paris 5° °'o33 M trz 10 Paris 9° C057 

3 Haag 6 11 » 6 0-039 

5 1 [aarlem 5 12 » 9 0-063 

S Paris .5 0-029 13 » 3 0'022 

6 1 [aarlem 6 23 » >2 >0'026 

7 Leiden 9 24 Halle 2-3 

7 Paris 9 0-052 24 Paris >2 >0-02S 

8 • 6 oo.J5 2S Halle ll/j-2 

Das Verhtiltniss der hclleren Partie des Schwciles zu der ganzen Lange kisst sich aus der Beobachtung 

zu Gottingen vom I I. Marz erkennen, nach welcher der Schweif bis zu 8° oder 4° recht hell, his zu 8° Oder 

9° abcr schon schwach war; es scheint somit die Lange tier hclleren Partie des Schwciles nur 0'03 

gewesen zu sein, wiihrend die ganze Lange des Schwciles nach den vorliegenden Bcobachtungen 0'06 war. 

1743 I. 

Die Bahn dieses Kometen ist nach den Rechnungen von Olbers und Clausen entschieden elliptisch, 
ohne  dass  es  abcr bis jetzt  gelungen  ware,   die  I hnlaufszeit genau  zu  bestimmen;  fiir die  vorlicgcnde 

Helligkeitsuntersuchung ist die von olbers gefundene Parabel beniitzt (Astr. Nachr. Bd. 2, Nr. 44): 

,T=1743 Jann. 10-8539,   s—£ = 25° 25'24",  SL = C>7° 31'57",  i= 2° 16'16",   log? = 9'923338. 
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Grosse und Helligkeit dcr Kometen und Hirer Schwcifc. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

527 

1743 a 8 I P \-L log r log A       5 log r\ T 

Februar     11 • 5 .   .   .   .   . 
16-5 ..... 

21 "5  
28-5  

178° 

i73 
171 
170 

1 S6° 
32 
22 

|-i8 

i48°3i' 

159 31 
162 1 (i 
163 29 

1 49°3i' 
25  5o 
17  24 

+ 12    9 

— 174° 24' 
168 24 

170 43 
-176 33 

0-009 
0-031 
0-054 
0-085 

8-712 
8-985 

9''7S 
9 "359 

-6-4 
-4'9 
-3-9 
-2-8 

47°6 
25-7 
17- r 
IO-2 

Vollmond: Februar 8, Marz 10. 

Der Komet ist einige Wochen nacb dem Perihel in cine bedeutende Erdnahe gekommen (bis A = 0-05), 

ohnc jedoch cine besonders auffallende Erschcinung darzubieten, und die Hcobachtungen wurden schon 

aufgegebcn, als die Entfernung des Komcten von der Erde bis zu dem, immcrhin noch schr geringcn 

Betrage A = 0'23 angestiegen war. Er ist, wie in der llistoirc de I'Academie de Paris 1743, S. 136 gesagt 

wird, einer von den kleinen Komcten gewesen, welche nur die Astronomen intcressircn, und wahrschein- 

lich auch nur von ihnen gcsclien worden. 

Dass dcr Komet fur das freie Augc sichtbar gewesen, ist zwar in den Berichten nicht direct gesagt 

kann aber nicht bezweifelt werden, weil mehrere Nebenumstande, von denen die Erscheinungen hellerer 

Kometen begleitet zu werden pflegen, auch bei diesem Komcten zu bemerken sind: Er ist von sammtlichen 

Beobachtern nahe gleichzeitig (Februar 10 bis 12) aufgefunden warden, hat auch etliche Flugschriften ver- 

anlasst, und Qberdies sind mehrere Beobachtungen nur durch Alignements mit hellen Fixsternen erhalten. 

Zanotti in Bologna, der den Kometen vom 12. bis zum 28. Februar siebenmal beobachtet hat, schreibf 

Die Schwache seines Lichtes Hess ihn als kleine Wolke Oder wie Rauch erscheinen; man erkannte nur 

einen kleinen, dcr Sonne entgegengesetzten Schweif. In Paris fand ihn MaraldilL am 12. Februar und 

beobachtete ihn ausserdem in der Nacht vom 17. /Aim 1.8. Februar. Lacaillc wollte den Kometen am 

13. Februar beobachten, doch war es wegen seiner Lichtschwache nicht moglich, seinen Ort am llimmcl 

genau zu bestimmen. Dicse Angaben aus Bologna und Paris sind in den Pariser Memoires 1743, S. 160 bis 

161 und S. 193 mitgethcilt. 
J. Frantz in Wien hat den Ort des Kometen vom 11. bis zum 21. Februar an 7 Tagcn durch Aligne- 

ments bestimmt; dem letztenTage ist beigefiigt: »Cometa observatus est, neque reliquis diebus quocumque 

telescopio detegi potuit.* (Philos. Transactions, Bd. 42, Nr. 470, S. 457 und 458: 1743). 

Am frtihesten, namlich schon am 1.0. Februar, ist der Komet von Grischow in Berlin beobachtet 

worden. Grischow's Beobachtungen linden sich als Anhang zu der Flugschrift: Chr. G. Semler's voll- 

standige Beschreibung des Sternes dcr Wcisen u, s. w., und sind in Struyck's Vervolg van dc Beschry- 
ving der Comeeten of Staartstcrren 1753, S. 75, aufgenommen. Sie reichen vom H). bis zum 21. Februar 

und sind fur die vorliegende Untersuchung besonders darum von Wichtigkeit, weil Grischow am 13., 14. 

and 16. Februar den Durchmesser des Kometen (seiner »Atmospharc«) bestimmt hat. Fine Angabc fur den 

Durchmesser flndet sich auch in dem von Olbers zugleich mit der obigen Bahnbestimmung bekannt 

gemachten handschriftlichcn Aufsatz, herrtihrend von Margaretha Kirch, welche mehrentheils mit 

Grischow beobachtet hat. Nach dicser Beobachtcrin war dcr Durchmesser des Komcten am 11. Februar 

abends gewiss grosser als 18'; der Komet sah wie ein weissgraues Wolkchen aus, und nur bei genauer 

Betrachtung wurde man ein kleines, helles Piinktlein in dcr Mitte gewahr, zu klein, als dass man es hatte 
messen konncn. Grischow sagt bei seiner Bcobachtung am 13. Februar, dass dcr Durchmesser dcr 

Atmospharc mchr als 18' und der aussersle Rand des Kometen wegen seiner Lichtschwache nicht gut 

zu erkennen war. 
Es sollcn nun zunachst die Durchmcsserbeslimmimgcn auf A = 1   reducirt werden. 

1743 D A 
ebruar 11 >i8' •  o!g 

13 >i8 >i-3 

'4 '5 I '2 

16 iS-6 »'S 
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528 J oh a n n Holetsch ck, 

Die Zahlen I)t sind kleiner als bei der Mehrzahl der Kometen, geben aber, wenigstens fur den I 1. und 

13. Februar, nur eine vintcrc Grenze des Durchmessers. 

Ubcr den I lelligkeitseindruck des Kometen haben vvir kcine bcslimmte Angabe, cloch lasscn sich aus 

den Berichten einige indirecte Angaben gewinnen, vvelche durch die folgenden, anscheinend naturgemassen 

Annahmen unter einander in cine befriedigende Dbereinstimrming gebracht werden konnen. War der 
Komet am 1 1. Februar so aullallend vvie ein Stern 3. GrSsse, am 21. Februar, als cr in Wien zum letzten 

Male beobachtet wurdc, nur noch 5. bis 6. (Irossc, und seliliesslieh am 28. Februar, als cr auch unter dem 

giinstigen flimmel von Bologna zum letzten Male gesehen wurdc, sehon G. bis 7. Grosse, so folgt ausjedcr 

dieser Zahlen sehr nahe M\ = '''/V"- Da dicsc Zahl alle indirecten Angaben gut darstellt und nicht wesent- 

lich geandert werden darf, ohne zu unzulassigen Differenzen zu filhren, so kann sic trotz der willktlr- 

lichen Annahmen, auf denen sic beruht, als einigermassen verlasslich angesehen werden. 

Da Clausen die Identitat der Kometen 1743 1 und 1819IV (Blanpain) I'i'ir vvahi'sclicinlicli gehalten 

hat (Astr. Nachr. Bd. 10, S. 345; siehe auch die Bemerkungen von Schulhof in Astr. Nadir. Bd. 124, S. 201) 

so ware es erwiinscht, auch fur diescn letzteren Kometen den Wertli von /If, zu kenncn. Leidcr kann man 

aber zu diesem Zwccke kaum mehr benulzen, als die folgenden zwei Bemerkungen, vvelclic den Pariser 

Beobachtungen (Observations dc Paris Bd. 1, S. 143 und I'M) beigesetzt sind: Am 13. December 1819 

erschien der Komet in einem Fernrohre von 1 m Liinge und 05 mm Offnung bei 40- bis ,r)0-faeher Vergrosse- 

lung so schwach, dass es fast unmoglich war, die Faden zu belcuchten, ohne ihn versehvvinden zu machen; 

am It. Janner 1820 war der Komet ausserordentlich schwach. 

Dicsc Angaben kOnnen zwar, da die Starke der Fadenbeleuchtung unbekannt ist, nicht sicher durch 
Zahlen ausgedruckt werden, geniigen aber doeh, um erkenncn zu lassen, dass die llclligkeit des Kometen 

1819 IV von der des Kometen  17431 nicht wcsentlich verschieden gewesen zu sein seheint. 

1743 II- 

AT, = 5m (?). 

Die einzige Quelle fiir diesen, anscheinenoVnur von Klinkenberg und Struyck gesehenen Kometen 

sind die Mittheilungen von Struyck' (17."").'!, S. 76), wclehe audi I'ingre auszugsweise in seine Cometo- 

graphie (II, S. 51) aufgenommen hat. Aus den Qbrigens nicht genaucn Beobachtungen von Klinkenberg 

hat d'Arrest die nachsteliende, in Astr, Nachr. Bd, 37, S. 363, veroffentlichte Bahn abgeleitet; zwei schon 

fruher eingeschickte Bahnberechnungen sind aus Versehen erst im 38. Bd., S. 33, abgedruckt worden. 

1=1743 Sept. 20 65340, z—fi, = 119° 2'8", ft = 6°2'14//, * = 134022'55", logq — 9'718496. 

Zur 1 'ntersuchung der Sichtbarkeitsverhaltnisse babe ich den I., I., 8, und I 2, der zwolf Beobachtungs- 

lage von Klinkenberg gevvahlt. 

'743 

August      i8'4& 
24 36 

September   1 • 33 

132° 
187 
199 

.   .   . 200 

1 77" 
57 
33 

1 15 

106 "46' 
[S3    " 
1 s 1  40 
192  39 

K    L lop log A 

I S5°25' 
52 S3 
37 26 

1 21 25 

-3S°4o' 9 95s 

r   59 9-909 
22 50 9•838 
22  10 I 9'741 

9-684 
9-717 
9-847 
0^032 

5 log rA 

1 8 
1 

1 

r 

9 
6 
1 

8 7? 8 
99" 2 
92-9 

'5 67- 

Vollmond:  August 5, September 3. 

Struyclc thcilt iiiier die Entdeckung und die Siehtbarkeit des Kometen das Folgende mit: 

Klinkenberg entdeckte am 18. August 1743 K)1' abends zu Haarlem einen kleinen Kometen mit 

einem kurzen Schweife, nahe am Ende des Drachenschwanzes, und liess dies cinrueken in die Haarlemer 

Zcitung vom 21. August. An clemselben Abende habe ich den Kometen zu Amsterdam audi gesehen, u. zvv. 

um 10 Uhr, unci noch die folgenden 6 Abendc darnach, aber nur mit blossem Auge u. s. w. 

Nach der Auffassung von Pingre hatte Struyck den Kometen ebenfalls schon am 18. August, also 

gleichzeitig mit Klinkenberg entdeckt; cs ist jedoch moglich und sogar wahrscheinlich, class sich die 
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Grdsse unci Helligkeit dcr Kometen und Hirer Sclnvcifc. 529 

VVorto An demselben Abende« aufden unniittelbar vorher genannten 21. August beziehen, und dass somil 

Struyck <.\cn Kometen nicht schon am 18., sondern erst am 21. August, u. zw. vielleicht in Folge der 
Anzeige von Klinkenberg gefunden hat. 

Struyck hat den Kometen nicht weiter verfolgt, weil er meinte, man werde ihn ohnehin auch in 

anderen Landern beobachten; diese Erwartung ist aber nicht in Erfiillung gegangen, und daraus lasst sich 

die Folgerung Ziehen, dass der Komet kcin besonders auffallendes Gestirn gewesen sein kann. 
In Haarlem ist der Komet bis zum 1.']. September geseben worden, u. zw. vermuthlich immer mit blossen 

Augen, weil gesagt ist, dass Abstiinde zwischen dem  Kometen und Fixstcrncn  mit eincm »Gradbogen« 

gemessen worden sind; zu eincr Folgerung iiber die Helligkeit dcs Kometen kann  aber dcr Ahschluss dcr 

Beobachtungen nicht benutzt werden, weil dcr Komet offenbar hauptsachlich in Folge zu gcringer Elonga 

lion von der Sonne unsichtbar gevvorden ist. 

Da der Komet nicht allgcmcin aufgcfallen ist, aber doch dem blossen Auge sichtbar war, diirfte seine 

Helligkeit zwischen 3"' und -I1/.,'" gewesen sein. Nimmt man diese beiden Grcnzwerthc als Entdeckungs- 

helligkeit an, so ergibt sich als reducirte Hclligkeit -l"'8 bis 0"'3. Da sich dcr Schweif schon 33 Tage vor 

dem Perihel, namlich am 18. August bei r = 0-9 gezeigt hat, so ist die grdssere dieser beiden Helligkeiten 

wahrscheinlicher als die kleinere. 

1744. 

M, = 1,!T) bis !'"(?)• 

Dieser Komet ist schon zwei Monate vor dem Perihel, als noch r und A grosser als 1 war, dem freien 

Auge aufgcfallen und zur Zeit seiner Sonncnnahc so glanzend geworden, dass er ahnlich wic der Komet 

von 1577 sogar bei Tage geseben werden konnte, Bahn von W. E, Plummer (Monthly Notices, lid. 34, 

S. 85): 

7=1744 Marz 1'34628,  TT—ft = 151°26'55",  fl = 45°44'53",  » = 47° 7' 19",  log q = 9-34676. 

Die bei der folgcnden Rechnung beniitzten Sonnencoordinaten  konnten grosstenthcils der von Hind 

in Astr. Nachr. Bd. 27, S. 139, mitgetheilten Sonnen-Ephemeride entnommen werden. 

1743/44 

December I3-3 
21-3 
3o-3 

J armor 3'3 
9'3 

14-3 
16-3 

23-3 
26-3 

Februar i-3 
4'3 
8-3 

10-3 
n-3 
'3'3 
IS'3 
18-3 
24-3 

M;irz 1'3 
8-5 

'7-5 
April 2!"5 

20° 

14 
8 
6 
2 
o 

359 
3S6 
355 
353 
352 
349 
349 
348 
347 
346 
343 
338 
333 
339 
35o 
16 

+ 25" 
24 
22 
22 
21 
20 
20 

19 
19 
19 
[8 
18 

17 
'7 
16 
16 

14 
I 7 

- 5 
19 
24 

25 

B 

2s°i<y 
22 20 

14 
25 
6 

10 58 
8 40 

46 
54 

3 45 
1 10 

359 47 
357 4" 
356 28 
355 49 
354 23 
352 44 
349 i(l 

341 
33i 
332 21 
340 22 

4 

56 

3« 

+ 15 21' 
16 22 

17 15 
17 35 
18 2 
18 23 
18 31 
19 o 

19 15 
19 36 
19 46 
19 57 
19 5« 
19 5« 
19 S3 
19 43 
19 10 

15 40 
-I 5 12 
- 9 6 
18 1 

— 29 10 

\-L 

4-i26c52' 
112 43 

97 38 
91 
81 

74 
7i 

1 1 

59 
35 
39 

61 40 

57 3" 
48 48 
4.4 22 

38 13 
35 ° 
33 19 
29 52 
26 12 
20 13 

-I  5 47 
-  9 43 

16 26 
17 22 

•   27 29 

logr log A      5 log M 

0-262 
0-228 

0-185 

0-164 
0-129 

0-097 

0-082 

0-028 
0"OOI 

9' 94o 
9-904 
9-850 
9-819 
9-803 
9-767 
9-728 
9-661 
9-487 
9-347 
9-524 
9-751 
0-124 

0-031 
0-025 

0-024 

0-024 
0-025 

0-024 
0023 

0-019 

0-014 
0-005 

9-998 
9-987 
9-980 
9-976 
9-968 

960 
946 
921 

933 
018 
10S 

(1-289 

4-1-5 
+ 1-3 
+ 1 • o 
+ 0-9 
H-o-8 
4- o • 6 
4-0-5 
-rO-2 

to-1 
-0-3 
-o-5 
-0-8 
— 1 -o 
— 1 
— 1 

— 1 

— 2 

-3 
-3 

2-3 
-0-7 

i 2 • 1 

T 

26?0 

32-7 
39'5 
42'3 
46-4 
49' 6 
51-0 

55-<> 
57'9 
62-6 
65-5 
70 1 

72-9 
74'4 
77-8 
Si-8 
89 • 2 

I I2-2 
121  5 
72-4 
47-9 
28-6 

Vollmond:  1743 December 30, 17-1-1 .limner 29, Februar 27, Marz 28. 

Die meistcn Hoobachtungen iiber das Aussehcn dcs Kometen beziehen sich auf seinen Schweif, doch 

ist auch der I telligkeitseindruck dcs Kopfes verhaltnissmassig oft bestimmt worden, u. zw. am sorgfaltigsten 
von Cheseaux in Lausanne (4'raite de la comete,  qui a paru etc.   Lausanne ct Geneve,  17-14), von Heih- 
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530 Joliann Holeischek, 

sius m St. Petersburg (Beschreibung des im Anfange des Jahres 17 11 erschienenen Kometen, welches 

Buch mir von dem Director del' lircslauer Sternwarte Prof. Dr. .1.(1. Galle freundlichst zur Verfiigung 

gestellt worden ist), und von de l'lsle in St. Petersburg, veroffentlicht von Winnecke im 7. Bande des 

Bulletin de I'Academie des sciences de St. Petersbourg (»Uber den vielfachen Schweif des grossen Kometen 

von 1744«); vereinzelte Angaben linden sich audi in den zu Paris, Bologna und in England gemachten 

Beobachtungen. 
Der Komet ist, wie Struyek (1753, S. 78) mittheilt, zuerst von Klinkenberg in Haarlem am Abende 

des 9. December 1743 entdeekt worden. Die eigentlichen Beobachtungen beginnen aber erst am 

[3. December, an wclchem Tage der K'omet von Cheseaux entdeekt worden ist (Traite S. 52). An diesem 

Tage war er beziiglich seines Helligkeitseindruckes zwischen den Sternen der 4, und der 3. Grosse; er 

erschien namlich beziiglich seines Diirclmiessers zwar grosser als irgend ein Stern, aber sein blasseres 

Licht reducirte seine Helligkeit auf die der genannten Fixsterne. Es kann somit fur diesen Tag als Hellig- 

keitseindruck .'i'".r) angenommen werden. Mil blossen Augen konnte man weder einen Schweif, noch the 

Nebelhiille (chevelure) sehen; im Fernrohre sah man aber einen sehr kurzen Schweif. Cheseaux erinnert 

an den Kometen von 1718, der nach der Beschreibung von Kirch am 18. Janner sich ebenso gezeigt ha.be 
wie dieser, nur mit dem Untcrschiede, dass er heller war. 

Am 21. December wurde der K'omet zum ersten Male in Paris beobachlet (Memoires Paris 1744, S. 301 

bis 31 I) und mit blossen Augen einem Fixsterne dcr 2. Grosse gleich geschatzt; diese Angabe von Ca'ssini 

II. widerspricht jedoch der gleich darauf folgenden Bemerkung, man babe den Kometen ebenso wie 

Cheseaux ohne Schweif und Nebelhiille,, gleich einem Fixsterne der 3. Crosse, aber hlasser geschen. Der 

Durchmesser war grosser als 5'. Zum 30. December ist in dem Pariser Berichte bemerkt: Der Mond, der 

nahezu voll war, verminderte die Helligkeit des Kometen nicht merklich, und sein Licht unterschied sich 
wenig von dem der Slerne 2. Crosse in dcr Andromeda und im Pegasus, die in der Niilie vvarcn; ange- 

nommen 2ip3. 
In England wurde der Komet am 23. December/3. Janner entdeekt, und erschien an diesem Tage nach 

einer Schatzung von Phelps in Shirburn (Miscellaneous works and correspondence of J. Bradley, S. 423) 

wie ein Stern der 3. Grosse, wahrend er nach Bevis in Newingfon (a. a. (). S. 425) so leicht zu sehen war 

wie ein Stern der 2. Crosse; im Fernrohre zeigte sich cine Schweifspur (little of a tail). 

In dcr Zeit von Ende December bis zum 19. Janner wurde tier Helligkeitseindruck des Kometen von 

den meisten Beobachtern dem eines Sternes dcr 2. Grosse gleich geschatzt, so audi zu Bologna am 6, Janner 

(siehe die Ohservationes von Zanotti und Matheucci in: De Bononiensi scientiarum et allium [nstituto 

atque Academia Commentarii, lid. •'!, S. 335—343). 

Nach Cheseaux hattc der Komet am 9. Janner schon so zugenommen, dass er sich den Sternen 

2. Grosse naherte, ware also an diesem Tage ungefahr von der Helligkeit 2•3 gewesen; am 14. Janner war 

er den Sternen 2. Grosse vollstandig gleich und wurde in der Dammerung gleich nach ihnen sichtbar. 

Mit dem Hi. Janner beginnen die zahlreichen Helligkeitsangaben von Heinsius und de l'lsle. An 

diesem Tage erschien der K'omet nach beiden Beobachtern fur das blosse Auge so bell wie a Andronicdae 

(also 2•0), war aber nach der Angabe tics zweiten etwas grosser in Folge seiner Nebelhiille (chevelure); 

nach de l'lsle ware der Komet audi ungefahr so hell wie Algenib (f Pegasi) erschienen, docb muss diese 

Vergleichung ausserAcht gelassen werden, da dieser Stern urn mehr als cine halbe Grossenclasse schwacher 

als a Andronicdae und Qberdies der Ver&nderlichkeit verdachtig ist. 

Nach Heinsius sah der Komet audi am 7./18. und 8./19. Janner einem Sterne der zweiten Gr6sse 
gleich. 

Am 24. Janner erschien dcr Komet nach  de l'lsle heller als y Pegasi  und  selbst heller als a Andro 

medae, so dass er sich an Helligkeit (lumiere) einem Sterne 1. Grosse naherte, aber grosser war; ange- 

nommen  l"T). Nach Heinsius ware er zwar an diesem Tage  noch immer nur dem Sterne a Andromedae 

gleich erschienen,  docb diirfte.diese Vergleichung nicht vcrlasslich sein,  weil  sic  nur zwischen Wolkeh 

erhalten wurde, und in der That hebt Heinsius gleich am nachsten Tage, am 1-I./25. Janner, als merk- 
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Grdsse und Helligkeit der Kometen unci Hirer Schweife. 531 

wiirdig hervor, dass der Komet grosser aussah als das Haupt der Andromeda, und auch heller als vorher; 

der Schweif war trotz des Mondscheines bis zu 3 Grad Lange zu sehen. 
Am 26. Janner erschien der Komet nach Cheseaux trotz des hellen Mondscheines grosser als ein 

Stern der 2. Crosse und Fast gleich denen der I. Grosse; er glich an Farbe, Grosse und Scintillation ganz 

dem llei'z der Hydra (a Hydrae), nur dass man an ihm mit blossem Auge auch noch einen Schweif von 

3° Lange sah. Der genannte Stern ist von der 2. Grosse, um aber den Inhalt des Textes darzustellen, muss 

die Helligkeit grosser angenommen werden; ich wahle den Werth I'".'!. 

Am 19./30. Janner war der Komet nach Heinsius viel heller als vorher und kam cinem Sterne tier 
I   (! rosso gleich. 

Am 1. Februar schien der Komet nach Cheseaux alle Sterne der 1. Grosse und sogar den Sirius zu 

Ubertreffen. Diese Vergleichung diiiTte sich aber mehr auf den scheinbaren Durchmesser als auf die I [ellig 

keit beziehen. 

Nach Heinsius sah der Komet am 22. Janner/2. Februar grosser aus als ein Stern 1. Crosse. Am 

24. Janner/4. Februar erschien er noch grosser und liehler, so gross wie Sirius, doch beiweitem nicht so 

lebhaft an Licbt. Damit stimmt auch die Angabe von de 1' Isle, dass der Komet am 4. Februar noch grosser 

war als die Sterne 1. Grosse, abcr nicht so glanzend wie Sirius und a Lyme, lis kann demnach fiir diesen 

Tag als Helligkeitseindruck des Kometen 0,p5 angenommen werden. Am folgenden Tage sah Heinsius 

den Kometen minder gross und hell, fugt aber die Vermuthung hinzu, dass der Himmel nicht besonders 

rein gewesen sein diirfte, 

Am 28. Janner/8. Februar schien nach Heinsius tier Kopf des grosser als ein Stern 1. Grosse 

aussehenden Kometen fiir das blosse Auge einen Durchmesser von '/4 Grad zu haben. Nach Cheseaux 
kam tier k'omel. an diesem 'Page dem Jupiter in seinem grossten Glanze gleich. Mil dieser letzlen Verglei- 

chung ist aber vermuthlich ebenso wie mit der vom I. Februar nicht so sehr die Helligkeit, als vielmehrder 

scheinbare Durchmesser gemeint; nach i\cn Beobachtungen von (i. Mi'iller in Potsdam kann die grosste 

Helligkeit des Jupiter—2'!'1 bis —- 2•5 betragen, und diese bedeutende Helligkeit diirfte der k'omel nach 

den spateren Beobachtungen erst um den IS. Februar erreichl haben. 

Am i). februar erschien dc\- Komet nach de ['Isle gegen die zwei vorhergehenden Tage etwas 

geschwacht (diminuee), ebenso auch am 10. Februar; diese mehrmals bemerkte Schwachung scheint haupt- 

sachlich durch <.\vn immer tieferen Stand des Kometen am Abendhimmel verursacht worden zu sein. 

Am 10. Februar erschien der Komet nach de l'Isle fiir das blosse Auge fast wie a lyrae (Otp2) und 

[i Ononis (0"M), aber weniger glanzend als Sirius; nach Heinsius sah er aber heller aus als a Lyrae und 

halle einen weiss-gclblichen Schein, Auf Grund dieser Angaben scheint der Komet ungelahr die Helligkeit 

o'!'2 gehabt zu haben; wegen seiner geringen Hohe soil abcr die Helligkeit um einc halbe Grftssenclasse 

bedeutender, also —()"•'",'} angenommen werden. 

Am I 1. Februar erschien der Komet nach de l'Isle noch glanzender als am vorigen Abende; er karri 

dem Sterne a Lyrae gleich und Ubertraf ihn sogar, war aber an Lebhaftigkeit ties Liehtcs schwacher als 

Sirius, wciin auch viel grosser. Da die Zunahme der Helligkeit von dem Beobachter eigens hervorgehoben 

wird, diirfte der k'omel um mindestens 0•3 heller gewesen sein als am vorigen Tage, und es soil daher 
•(>'"(> angenommen werden. Nach Heinsius schien der Komet fiir das blosse Auge dem Sirius gleich zu 

sein, doch war sein Licht nicht so rein und lebhaft. 
Am 13. Februar war der Komet nach de l'Isle beziiglich seines kichtes fiir das blosse Auge zwischen 

a Lyrae und Sirius, also zwischen ()'"2 und — l'l; wegen seines tiefen Standes diirfte aber seine Helligkeit 

naher an der des Sirius als an der von a Lyrae gewesen sein. 
Nach Heinsius sah der Komet am 3./14. Februar heller aus als Sirius, sein Licht war aber nicht so 

rein und lebhaft. Diese Angabe lasst sich wohl am einfachsten dadurch darstellen, dass man als Helligkeit 

des Kometen gcradezu die des Sirius, also —1"' 1  annimmt. 
In derselbenWeise beschreibt Heinsius den Helligkeitseindruck des kometen auch am T/1.A Februar. 

Man  erblickte jetzl  den Kometen   in der starken Dammerung, ehe  noch  ein Stern  der 1. Crosse gesehen 
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532 Johann Holelschek. 

werden konnte, und wurde in der Dammerung sogar aucli den unteren Theil des Schweifes nahe beim 

Kopfe gewahr. De I 'Is I e sagt ahnlich wie am 13, Februar, dass das Licht des Kometen grosser als das von 

a Lyrae, aber kleiner als das des Sirius war, doch erscheint die schon beim 13. Februar ausgesprochene 
Vermuthung, dass die I lelligkeit des Kometen dcv des Sirius naher gewcsen sein diirfte als der von a Lyrae, 

hier offenbar noch mehr berechtigt als dort; mit Riicksicht auf die spateren Beobachtungen scheint der 

Komet am 15. Februar schon mindcstens die llelligkeit—1'!'5 gehabt zu haben. Mit diesem Tage enden 

die Helligkeitsangaben von de Lisle. 

Am 1*8. Februar schien der Komet nach Chescaux die Venus an Grosse, aber nicht an Helligkeit zu 

iibertreffen; auch Heinsius sagt, dass der Kopf des Kometen an diesem Tage viel heller als Sirius, ja 

so hell wie der Planet Venus war. Nach dem Wortlaute dieser Angaben sollte als Helligkeit des Kometen 
eigentlich die der Venus angesetzt werden; da aber die Venus nicht am Abcndhimmcl stand, so erscheint 

die Vergleichung nicht so verlasslich, als wenn der Planet zugleich mit dem Kometen sichtbar gewesen 

ware, und es ist daher angezeigt, fur den Kometen cine geringere Helligkeit, niimlich einen zwischen dem 

des Sirius und der Venus liegenden Werlh, also ctwa —2ip5 anzunehmen. 

Am 9./20. Februar stellte Heinsius gemeinschaftlich mit anderen Personen Beobachtungen dari'iber 

an, zu welcher Zeit der Komet am Abende zuerst zu erblieken war. Liner, der ein scharfes Gesicht hatte, 

sah den Kometen, nachdem die Sonne um 4h 41"1 untergegangen war, um 5h (>'" wahrer Zeit und wurde 

auch ctwas von seinem Schwcife gewahr; die anderen hingegen konnten den Kometen erst einige Minuten 

hernach, jedoch in zicmliehcr Klarheit sehen. Da sich nun aus diesen Angaben fur die Breite von Peters- 

burg als Tiefe der Sonne unter dem Horizonte oder als Sehungsbogen nahe 3°, oder nach Heinsius 2:!/„° 

ergibt, und der Sehungsbogen der Venus hochstens 5° ist, so kommt Heinsius zu dem Schlusse, dass das 

Licht des Kometen schon so stark war, als das Licht der Venus gemciniglich zu sein pflegt. Hie llelligkeit 

des Kometen ware demnach an diesem Tage schon bedeutender als •—3'!'0, vielleicht schon nahe an —.'LA 

gewesen. 
AmMorgen des 24.Februar kam nach einer Bemerkung von Cassini die Helligkeit desKometenkopfes 

last der der Venus gleich, wclche ebenfalls ilber dem Horizonte und in der Quadratur war. Die llelligkeit 

der Venus diirfte auf Grund dieses Standes nicht weit von —3'!A gewesen scin; fur den Kometen kann 

aber mit Riicksicht auf seinen tieferen Stand —4'!'() angenommen werden. Nach Heinsius zeigte sich der 

Kopf des Kometen an demselben Morgen weit heller als die Venus und sah wcgen der Nahe am Horizonte 

ziemlich gross aus. Auch am Abende dcsselben Tages sah der Komet heller als die Venus aus; man sah 

ihn in der hellen Dammerung, als er nur noch 3 Grade iiber dem Horizonte stand. In dieser Beschreibung 

liegt wohl keine Nothigung, von dem Helligkeitswerthe —4"'() wcscntlich abzugehen. 
Am Morgen des 16./27. Februar konnte der Komet in Petersburg von scharfen Augen noch G Minuten 

vor Sonncnaufgang gesehen werden. In Bologna wurdc er aber an demselben Tage mit blossen Augen in 

den Tag hinein verfolgt (siehe die Observationes von Zanotti und Math cucci in dem schon citirten 

3. Bande der Commentarii der Academic zu Bologna); er erschien niimlich, als schon die Sonne auf- 

gegangen war, heller und glanzender als die Venus (majori lucis copia atquc nitore quam Venus tunc 

matutina), und war noch sichtbar, als schon die Venus bei mehr und mehr zunchmendem Tageslichte den 

Augen entschwunden war. Da also der Komet an diesem Tage schon bedeutend heller war als die in der 

Quadratur belindliche Venus, so kann seine Helligkeit nicht mehr wesentlich geringer gewesen sein als die 

der Venus in ihrem grossten Glanze, sotnit ungefiihr —4'"3. 

Solche Angaben, dass der Komet von seinem Aufgange an mit blossen Augen bis in den Tag hinein 

gesehen werden konnte, finden sich aus dieser Zeit mchrere, u. zw. scheint dies am besten in Italien 

gelungen zu sein, offenbar, weil dort der Komet einc grosscre Hohe erreichte und iiberhaupt die Luft klarer 

gewesen sein diirfte als in nordlicheren Gegenden. So schreibt Chr. Maire in Rom (siehe Zeitschrift fur 

Astronomic von Lindenau und Boh n enberger, Bd. 3, S. 184): »Wahrend der Komet beim Beginne der 

Beobachtungen (namlich Jannen 21, 22 u. s. w.) an Helligkeit (splcndore) kaum den Sternen 2. Grosse 

gleiehgekommen war, iibertraf er nach kurzer Zeit sogar den Sirius und glanzte, als er das Perihel crreicht 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Grossc und Helligkeit dcr Kometen und Hirer Schweife. 533 

hatte, in solcher Helligkeit (tanta luce effulsit), dass er bei kaum 12° Abstand von der Sonne noch einige 

Zeit naeb deren Aufgang mit blossen Augen gesehen werden konnte«. Noch glanzender ergibt sieh die 

Helligkeit des Kometen naeli den Beobachtungen zu Verona (siehc die Mittheilungen von Zach in seiner 

Monallichen Correspondenz, Bd. 21, S. 312 und 313); hier konnte der Komet am 28. Februar vom Morgen 

bis zum Mittag nicht allcin mit Fernrohren, sondern auch mit blossen Augen gesehen werdcn. 

Diese ausserordentliche 1 lelligkcit hatte zur Folge, dass der Komet in diesen Tagcn trotz seines verhalt- 

nissmassig geringen Winkelabstandes von der Sonne bei vollem Tageslichte im Meridian bcobachtct werdcn 

konnte, so zu Bologna (a. a. O.) an den acht Tagcn von Februar 2(5 (ctwas vor dem Mittag des folgenden 

Tages, somit astronomisch gezahlt) bis Marz 4, zu Sherborn (siche die in den Philos. Transactions, Bd. 43, 

Nr. 474, S. 91 — 100 mitgetheilten Beobachtungen) Februar 10/27 und 17/28, an dem letztgenannten Tagc 

auch in Greenwich von Bradley (Miscellaneous works, S. 375) und in Verona (a. a. O.), und ausserdem 

von Chcseaux (Traite, S. 120—122) am 28. und 29. Februar und am 1. Marz. 

Dass der Komet wahrend seiner grosstcn Helligkeit ein auch am Tage lcicht in die Augen fallcndcs 

Phanomen gewesen ist, wird nicht berichtet. Nach Chcseaux (Traite, S. 138) haben mchrere Personcn 

versichert, den Kometen am 1. Marz eine Stunde nach Mittag gesehen zu haben, als die Sonne durch einen 

Thurm verdeckt war, und die naheren Angaben zeigten auch, dass das geschene Object thatsiichlich dcr 

Komet gewesen sein di'irftc; als sichcr weiss aber Chcseaux nur das cine anzuftihren, dass cine mit 

keinem scharfen Gcsichtc ausgeslattctc Person den Kometen am Morgen bis einige Minutcn nach Aufgang 

dcr Sonne gesehen hat. Hier ist noch beigefugt, dass dcr Komet nach briefiichen Mittheilungen auch von 

Calan d rin in Genf am 29. P'ebruar und von Cassini in Paris am 1. Marz mit der Sonne in den Tag hincin 
verfolgt worden ist. 

Obrigens sind diesc Mittheilungen vollig ausreichend, urn erkennen zu lasscn, dass die griisste Hellig- 

keit des Kometen ungcfa.hr die dcr Venus im grossten Glanze gewesen ist, und dass somit fur die Zeit des 

Perihels, also insbesondcre fur den 1. Marz, als Helligkeit des Kometen —4'!'3 angesetzt werdcn darf. 

Mit diesen Angaben iiber die grosste Helligkeit sind die Angaben iibcr die Helligkeit des Kometen 

uberhaupt zu Ende, und es sollcn nunmehr die angesetzten Zahlen auf r = 1, A = 1 reducirt werclcn. Ich 

bin mir sehr wohl bewusst, dass ich bei der Deutung dcr nicht von den Beobachtcrn selbst in definitiven 

Zahlen ausgedriickten I lelligkeitsangaben mehr odcr minder willkurlich verfahren bin, glaube aber, dass 

Hie von mir angenommenen Zahlen nicht unwahrscheinlich sind, denn sic sind so gewahlt, dass sic eine 

stetige Zunahme der Helligkeit bis zu ihrem Maximum im Perihel hervortrcten lasscn und doch von dem 

Wortlaute der I lelligkeitsangaben nicht weiter abweichen, als es die kucksichtnahme auf Nebenumstiinde 

odcr auf Differenzen zwischen verschiedenen Beobachtcrn erfordert. 

Die Reduction der angesetzten I telligkeiten fiihrt zu den folgenden Zahlen: 

1743/44 

December 13 
21 

30 
J iinncr 3 

3 
6 

9 
14 
16 
24 

26 

Beobaohtungsort 

Lausanne 
Paris 

Shirbum 
Newington 

Bologna 

Lausanne 

Petersburg 

Lausanne 

M 

3'S 
3(?) 

2 

i-5 

5 log rA 

-Li 

i 1 

I 1 

! ° 
I o 

I o 
+ 0 

I ° 
+ 0 

M{ 

2-0 

i-7 

1'3 
2 • r 

1 • 1 

1 2 

1'5 

1*4 

i-5 

1 '3 
I '2 

1744 

.1 anne r 

Februar 

Marz 

3° 
4 
8 

10 

11 

14 

15 
18 
24 

1 

Beobaohtungsort 

Petersburg 

Lausanne 

Petersburg 

.ausanne u. Petersburg 
Paris u. Petersburg 

M 

1 

-2'3(?) 
-0-3 

—o-6 
— IT 

- I • S 
-2-sQ) 

-4 
-4-3 

5log) \ 

-0'2 

-o-5 
-o-S 

-1 -o 

-1-4 

-2 'O 

-3-0 

-3-6 

Mi 

I '2 

I -o 

(-1-5) 
0-7 

o'S 
0-3 

O- I 

— 1 -o 

-0-7 

Die Zahlen M, konncn bis Ende .lanner Oder Anfang Februar, zu welcher Zeit der Radiusvector sehon 

kleiner als I •() odcr 0-9 geworden ist, als nahezu constant angesehen werden, zeigen aber von da an cinen 

Gang, dcr zvvar zum Theile von mir selbst in die Zahlen  hineingelegt worden  ist, also fur klcmcre Zeit- 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



534 Johann Holetschek 

intervalle nichts beweisen kann, im Allgemeinen aber doch reell ist, u. zw. hauptsachlich darum, weil die 

grosse Helligkeit des Kometen zur Zeit seines Perihels, wenn sic auch so weit als zulassig gering ange 

nommen vvird, doch noch immer so bedeutend ist, dass sic zugleich mit den Helligkeitsschatzungen vom 

December und Janner durch das Verhaltniss 1: r% Aa nicht dargestellt werden kann. Dor Komet ist, da 

die Helligkeitsschatzungen vom December und Janner fur Mt im Mittel nahe 1I!T> geben, und der Maximal 

worth der reducirten Grosse kaum geringer als — 1'" ist, im Perihel um mehr als 2 Grdssenclassen heller 

gewesen, als auf Grund der bei r> 1 bcobachteten Helligkeiten zu erwarten gewesen ware. 

Pie Abweichung der Helligkeiten von dem Verhaltnisse 1 : r1 A2 ist bei diesem Kometen ungefa.hr in 

demseiben Verhaltnisse ausgesprochen wie bei dem Kometen von 1577, tritt aber wcgen der grosseren 

Reichhaltigkeit des Beobachtungsmateriales viel deutlicher hervor. Dass zu dem grossen Helligkeitsein- 

drucke ties Kometen fur das blosse Auge auch die Umgebung des Kernes wesentlich beigetragen hat, ist 

Qbrigens auch von lleinsius crkannt worden, indem derselbe auf S. 31 bemerkt, dass tier Korper (k'crn) 

mil seiner umher befindlichen grossen und lichtcn Atmospharc den blosscn Augen oinen Stern vorgestellt 

hat, der grosser und lichter aussah als die Venus, wiewohl nicht so lebhaft. 

Angaben uber den Durchmesser des Kometen linden sich nur wenige, und auch von diescn zeigen 

die auf den »Kopf« oder »Korper«, d. h. auf den verdichteten hellsten Theil sich beziehenden, wenig Uber 

einstimmung. 
Nach Cheseaux war tier scheinbare Durchmesser des »Kopfes« am 23. Janner 10" bis 20", nach 

Beobachtungen in Verona am 12. Februar 93", wahrend cr zu Bologna am 27. Februar etwas kleincr als 

der scheinbare Durchmesser ties Jupiter geschatzt wurde. Nach Ifcinsius war der Durchmesser ties 

»Korpers« am 16. Janner '*/., vom Durchmesser des Saturn, und am 15. Februar % vom Durchmesser tier 

Saturnscheibe oder ein wenig mehr; der Halbmesser der »Atmosphare« war am ersten dieser Tage 6, und 
am letzlen 6 bis 7 Durchmesser ties Korpers. Da lleinsius (S. 33) ^\cn Durchmesser tier Saturnscheibe 

viel grosser annimmt, als derselbe nach den genaueren Beobachtungen ist, namlich zu 30", so erscheinl 

es angezeigt, diesen Werth auch bier zu beniitzen, und dadurch ergibt sich als Durchmesser der Nebel- 

hfille 1) am 16. Janner 4 Minuten und am 15. Februar ungefahr 5 Minuten. Damit stimmt auch the schon 

citirte Angabe, dass der Durchmesser im December mehr als 5'gewesen ist, und dieser Werth ist insoferne 

von Bedeutung, als er die Grosse tics Kometen zu jener Zeit bezeichnet, in welcher die Schweifbildung 

noch sehr gering war. Es scheint demnach tier auf A = 1 reducirte Durchmesser des ganzen Kometen />[ 

etwas grosser als 5' gewesen zu sein. Zu der bedeutenden Grosse, in welcher lleinsius i\cn Kopf des 

Kometen am 8. Februar mil. blossen Augen gesehen hat ('/4Grad), hatwohl zum Theile auch die Irradiation 

und the Nahe am Horizonte, welch letztere bei tier Beobachtung vom 24. Februar eigens hervorgehoben 

ist, wesentlich beigetragen. 

Cheseaux hat (Traite S. 145) bemerkt, was jedoch aus den Angaben tier anderen Beobachter nicht 

zu erkennen ist, dass die Nebelhiille (Atmosphare) vom 13. December bis zum 2'.). Februar an Grosse 

fortwahrend abgenommen hat, indem sich ihre Theilchen unter the ties Schweifes hineinzuziehen schienen; 

die kernartige Verdichtung (la tete) ist dagegen nicht grosser, wenn auch heller geworden, 

In den Pariser Beobachtungen ist auf cine am 11. Februar bemerkte Zweitheilung ties Kernes aufmerksam 

gemacht; es heisst namlich, dass der Kopf, der bis dahin immer fast rund gewesen war, in tier Richtung 

tics Schweifes verl&ngert und durch einen dunklen Strich in zwei Theile geschieden schien, von denen der 

nordliche kleincr war und cine Art von hellerem Barte hatte. Der letzte lieisalz lasst aber vermuthen, dass 

dieser Theil ties Kopfes nichts anderes war als die Ausstrflmung aus dem Kerne, welche von lleinsius 

so anschaulich gezeichnet worden ist. 

Der Schweif des Kometen war Anfang Janner, als cr sich dem freicn Auge bemerkbar zu machen 

begann, noch sehr lichtschwach, nahm aber immer mehr an Helligkeit zu. Aril 16. Janner konnte er von 

lleinsius bis zu 7° Lange verfolgt werden, war aber nur in den ersten 2 Graden, also im ersten Drittel 

seiner Lange ganz deutlich. Am 25. Janner musste seine Helligkeit schon wesentlich zugenommen haben, 

da er trotz des Mondscheines bis zu 3° Lange  gesehen werden  konnte. Am 4. und 8. Februar war tier 
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Grdsse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schtveife. 535 

Sch wcif nach Heinsius vom Kopfe an bis zum dritten Theile seiner Lange sehr hell (also d asset be Verhiilt- 

niss wie am 16. Janner) und hatte bier auch seine grosste Breite; nach einer Pariser Angabe vom 7. Februar 

war die grosste Breite des 20° langen Schweifes bei der Distanz 4° oder 5° zu bemerken, und betrug 

2 Grade. 

Im Februar zeigte sich durch mehrereTage neben dem ersten noch ein zweiter Schweif, dervveitmehr 

zurtickgebeugt war als der erste; diese Zweitheilung wurde schon am 31. Janner von Cheseaux bemerkt, 

am 10. Februar von de l'lsle, am 12. in Verona, am 14. von Heinsius, am 15. in Paris. 

Die Helligkeit des Schweifes nahm im Februar stetig zu, die Lange dagegen nur bis zur Mitte des 

Monates, und von da an ab; Heinsius meint, dass dieses Ktirzerwerden durcb den tieferen Stand des 

Kometen am Ahendhimmel nicht vollig erklart werden konne, sondern scincn Grand darin babe, dass die 

Schweiftheilchen bei grosserer Annaherung des Kometen an die Sonne schon in geringerer Distanz vom 

Kopfe zerstreut werden und dadurch die Grenze ihrer Sichtbarkeit erreichen. 

Aus einigen Bemerkungen in dcr Beschreibung von Heinsius ist auch der bedeutende Helligkeits- 

eindruck, den der Schweif in der zweiten Februarhalfte gemacht hat, zu erkennen. Am 18. Februar wardei 

untere Theil des Schweifes beim Kopfe iiberaus hell bis auf cine Lange von 9 Grad, wo er sich spaltete. 

Am 2(). Februar, bei Anbrucb <\c\- Nacht, war dcr Schweif trotz des Mondscheines iiberaus deutlich und 

klar bis zu 1 1° Lange zu sehen. Am 24. Februar, an welchem Tage dcr Komet von Heinsius zum ersten 

Male am Morgenhimmcl bcobachtet wurde, zeigte del' am llorizontc rothlich-gelb erscheinende Schweil 

cine so grosse Helligkeit, dass cs beinahe aussah, als ob cine Feuermauer brenne und ein Stklwind den 
rothlich-gelben Dampf forttreibe. 

Am 1. Marz urn 5h morgens, also am Tage des Perihels, sab man in Paris vor Aufgang des Kometen 

den Schweif in der (jcsta.lt eincs Kreisbogens; er crstreckte sich iiber den HorizOnt bis zu einer Hohe von 

mehr als l,r)°, wahrend der Kopf noch unter dem llorizontc sein musste. Spuren dieses Schweifes sab man 

selbst noch nach Aufgang der Sonne. Fine Kriimmung war in Paris iibrigens schon am 23. Februar 

bemerkt worden. 

Einige Tage nach dem Perihel wurde das ausserordcntlichc Phanomen cines viclfachen Schweifes 

bcobachtet. Nach der Beschreibung von Cheseaux, durch dessen Zeichnungen dieses merkwiirdige 

Phanomen zuerst bekannt geworden ist, ragten am Morgen des 8. und 9. Marz von dem unter dem ostlichen 

llorizontc stehenden Kometen sechs Scliweifc iiber den I lorizont hcrauf, von denen die fiinf nordlicheren 

am Rande sehr hell, in der Mitte aber schwacher waren, so dass dcr sechstc in Verbindung mit den zehn 

hellcren Banden dcr iibrigen Scliweifc die Erscheinung von 1 1 Strahlen darbot (Traite S. 159). 

Nach der schon citirten Mittheilung von Winnecke im Bulletin der Petersburger Akademie ist das 

Phanomen am Morgcn des 6. unci 7. Marz in cinem geringeren Umfange, namlich als cine Viertheilung des 

Schweifes, auch von de l'lsle in Petersburg bcobachtet worden, doch lindeL VVi n n e ckc durch Verglei- 

chung der beiderseitigen Beobachtungen, dass nur zwei dcr von Cheseaux und de l'lsle beobachteten 

Streifen zusammenfallen, und dass daher dcr Schweif zufolge dcr Beobachtungen in Lausanne und Peters- 

burg mindestens ein achtfacher gewesen ist. Auch Heinsius scheint das Phanomen gesehen, aber die 

Zugehorigkcit dcsselben zum Kometen nicht erkannl zu haben; er schrcibt namlich ain letztcn Beobach- 

tungstage, am 25. Kcbruar/7. Marz, Folgendes: »Nachdem der bisher triibe gewesene Himmcl sich gcstern 

Abend aufgeklart hatte, so sahcn wir uns hcute Morgen nicht lange nach 4'1 nach dem Kometen urn, an 

dessenstatt wir in dcr ostlichen (iegend des Horizontes bei schon etwas mcrklicher Dammerung ein Stuck 

cines Nordschcines mit baufig aufsteigenden, kurzen Saulcn erblickten.* 

Nach einer Mittheilung von Drcycr im »Copernicus« (Bd. 3, S. 104 — 111) ist das Phanomen auch in 

Berlin von »einem geschickten Frauenzimmer«, anscheinend derselben Margaretha Kirch, welche auch 

den Kometen 1743 I bcobachtet hat, gesehen und gezeichnef worden, u. zw. am Morgen des 5., 7. und 

9. Marz, zum Theile auch noch an einigen der folgenden Tage; die im »Copernicus« reproducirte Zeich- 

nung vom  Morgen des   [. Marz zeigt ctwa 12, mit Sicherheit aber 11, zum Theile langere, zum Theile 
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536 J oh a nil Hold sch ek, 

kiirzere Strahlen, welche Dreyer in cincr nachtraglichen Bemerkung (a. a. (). S. 184) in tiberraschendef 

VVeise mit den von Cheseaux angegebenen 11 Strahlen identilicirt hat. 

Was die physikalische Erklarung dieser ungewShnlichen Schweifbildung betrifft, so waren nach 

Bredichin die von den Beobachtern geschenen Schwcife nur die helleren Banden desselben Schweifes, 

welche dann entstehen, wcnn die Ausstromungen cines Komcten vcrschicdcncn Repulsivkraften unterworfen 

sind und von Zeit zu Zeit eruptionsweise crfolgen. (»Sur quelques anomalies apparcntes dans la structure 

des queues cometaires« und »Sur les anomalies apparcntes dans la structure de la grande comete de 1744.«) 

Ich stcllc nun die in den citirtcn Schriften enthaltencn, bcdcutendcrcn Wcrthe der schcinbaren Schweif- 

lange ubersichtlich zusammen, beschranke mich aber beziiglich der wahren Langen auf die Wiedergahc der 

von Cheseaux berechncten Zahlcn (Traitc S. 167), weil sich untcr dicscn die grossten der von den Beob- 

achtern angegebenen Langen befinden; clic Reduction der iibrigen Schweiflangen habc ich insbesonderc 

darum unterlassen, weil die meisten Schweifbeobachtungen, namcntlich die, welche sich auf die Richtung 

des Schweifes beziehen, ohnchin schon von Bredichin, u. zw. schr eingehend untcrsucht worden sind 

(Annalcs de l'observatoirc de Moscou, VII, 1). 

1744 Beobachtungsorl 
Abw. v. 
Radius- 
vector 

1744 Beobachtungsort 
Abw. v. 
Radius 
vector 

Jann.4 Ab. 
6 

14 
16 
16 

.;• 
Pebr. i 

2 

3 

4 

4 

fans 
Bologna 

Lausanne 
Petersburg (II.) 

(Isle) 
Bologna 

Paris 
Petersburg (II.) 

Sherborn 
Petersburg (II.) 

(Isle) 

Lausanne 

Petersburg (II.) 
(Isle) 

» » 

Bologna 
Petersburg (Isle) 

Paris 

Petersburg (II.) 
(Isle) 

1°  odcr 2° 

7-9 
2 bis 7 

2'4 

«5 
•5 
21 

16 
26 

IO 

(gross   15% 
I klein    5 •(> 
i8 oder 19 

17 

17 

18 

I71/. 
20 

20 

150) 

o"37 
0-15 

4-2 

4-2 

3°" 3 

Febr. 9 Ab. 
10 

13 

13 

14 

15 

IS 

18 

iS 

[8 

23 
28 Mg. 

Paris 
Petersburg (11.) 

(Isle) 

(II.) 
(Isle) 

>20° 

16 
\   gross 12 
I    klein      7 

20 

23 
j gross 27 ?8 
I klein     8'8 

Petersburg (II.) 17 

Petersburg (H. u. Isle)   17 oder 18 
j gross     24 

Bologna 

Lausanne 

Paris 

Petersburg (It.) 

(Isle) 

Lausanne 

Petersburg (II.) 
Lausanne 

( klein 7 od, 8 
\   gross 16 
I   klein   11 

26 

(gross ;H
9
3 

/ klein    12'9 
11 

gross  14-7 
18-4 

o- 62 
o   19 

0-68 

o" 24 

O' 22 

0-27 

7Vo 

32'6 

11 • 1 

32' 2 

I9'5 
5° "4 

Dicscn Zahlcn  luge ich  noch  dicjcnigen  hinzu, welche Bredichin  (a. a. 0. S. 48) aus den Beobach- 

tungen von de I 'Isle am Morgen des 7. und von Cheseaux am Morgen des 8. Marz abgeleitet hat. 

174 ^ c 9 

Marz 6 60 
(0 • 63 

(0-49 

IIO?l 

1 18 "9 
(0-58 90 • 2 

Marz 7 67 
)<)• 7 1 

0-58 

107-3 

104- 1 

f 0 • 69 119-2 

Die grosstc wahi'c Schvvciflange vor dem Perihcl war nach den Beobachtungen und Rechnungen von 

Cheseaux, wie man aus der obigen Zusammenstellung sieht, 0*68, und fast dasselbe Maximum hal 

Bredichin audi aus den Beobachtungen vom 4., 14. und 17. Februar gefunden, 
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Grdsse unci Helligkeit der Komeien und Hirer Schweifc. 537 

Die Angaben Liber die scheinbare Schweiflange sind, abgesehen von vcreinzelten Ausnahmen, im 

Februar weit weniger von einander verschieden, als es bei lichtschwachen Kometenschweifen der Fall zu 

sein pflegt, und daraus lasst sicb ebenso wie z. B. beim Kometen von 1577 der Schluss Ziehen, dass der 

Schweif bis zu der jeweilig angegebenen Lange deutlich erkennbar, also verhaltnissmassig hell gewesen 

sein muss. 

Mit den Angaben iibcr die viclfache Thcilung des Schweifcs schlicsscn die genaueren Beobachtungen 

des Kometen. Spater konnte der Komet, wie die Rechnung zeigt, nur auf der Siidhemisphiire, und auch da 

einige Zeit nur in geringer Elongation von der Sonne gesehen werden, 
Struyck hat nun in der That die folgenden Notizen gefunden (17,r)3, S. 90; siehe auch Pingre II, 

S. 54), welche sich anscheinend auf diesen Kometen beziehen. Am Cap der guten Hoffnung hat man 

wahrend des ganzen Monates Marz einen aussergewohnlichen Schweifstcrn, u. zw. am Morgen in Ost-Siid- 

Ost gesehen. Auf cincm hollandischen Schiffe, welches sich am 18. Marz unter 34° siidl. Breite und 53° 

Lange befand, sab man am Morgen dieses Tages einen Stern mit cincm Schweifc aufgehen; »der Schweif 

reichtc vom Horizonte bis beinahe iibcr unser Schiff (over ons Schip)«. Mit dieser Angabe ist also nicht, 

wie aus der Qbersetzung von Pingre hervorgeht, das Sternbild des Schiffes gemeint, sondern das Schiff, 

auf dem sich die Beobachter befanden. Auch am Morgen des 22. April, an welchem Tagc sich das Schiff 

unter 2S:,/(,° siidl. Breite unci 314" Lange befand, sah man den Kometen noch; zwar weniger anschnlich 

(dunner of smaller), aber so lang wie zuvor. 

Struyck' meint jedoch, dass die bedeutende Schweiflange, namlich die Angabe, der Schweif habe am 

erstcn Tagc bis beinahe iibcr das Schiff gereicht, sei somit nahc 00° lang gewesen, und sci auch am 22. April 

noch in derselben Lange gesehen worden, gegen die Identitat spricht, und dieses Bedenkcn ist in der That 

auch berechtigt, denn zur Erklarung einer so grossen Schweiflange erweist sich selbst der Erfahrungssatz, 

dass die Kometenschweife nach dem Perihel gewohnlich langer sind als vor dem Perihcl, und dass die 

Schweifc mancher Kometen, die sich der Sonne bedeutend genahert haben, wie die von 1668 und 1680, 

nach dem Perihel durch einige Zeit nicht kiirzer, wenn auch lichtschwaeher geworden sind, als unzurei- 

chend. 

Dass der Schweif am 18. Marz noch schr hell und lang sein konnte, ist wohl selbstverstandlich, da 

ja seit dem Perihel kaum 17 Tage verflosscn waren, doch muss man, um bei einem Phasenwinkel von nur 

47°9 cine scheinbare Schweiflange bis zu 90° erklarlich zu machen, seine Zuflucht zu eincr ausscrordent- 

lichen Krilmmung des Schweifcs nehmen, die hier allerdings nicht unwahrschcinlich ist, da sic ja erst 

10 Tagc friiher thatsachlich beobachtet worden ist. Dagegen ist es mit unseren Erfahrungen ganz 

unvcreinbar, dass der Schweif am 22. April, als die Distanz von der Krdc und von der Sonne viel grosser, 

und der Phasenwinkel noch kleiner war als am 18. Marz, noch immcr so lang erschiencn sein soil wie am 
18. Marz. 

Andererseits muss aber der Komet fur das blosse Auge selbst am 22. April noch immcr sichtbar 

gewesen sein. Untersucht man namlich, welchen 1 felligkeitseindruck cr an diesem Tage gemacht haben 

mag, so findet man, auch wenn man einen der geringeren Werthe der reducirten Grosse zu Grunde legt, 

wozu sich zunachst der zu demselben Radiusvector vor dem Perihel gchorende, also M{ = l'!T), gecignet 

zeigt, cine bedeutende Helligkeit, namlich 3'"6, bei weleher der Komet, namentlieh wenn cr noch einen 'I hcil 

seines Schweifcs liattc, gewiss noch gesehen werden konnte; in der Wirklichkeit diirfte cr aber einen noch 

bedeutenderen I lelligkeilseindruck gemacht haben. 
Da nun nichts von zwei verschicdenen, gleichzeitig sichtbar gewesenen Kometen bcrichtet wird, und 

der thatsachlich erschienene Komet im Marz und April in derselben Gegend, in weleher der angeblich neue 

Komet gesehen worden ist, sichtbar sein musste, so ist cs, da alio Qmstande bis auf die Schweiflange Qber- 

cinstimmen, rccht nahc licgend, die Ursache der Discrepanz darin zu suchen, dass die Schweiflange von 

den Schiffern in iibertriebencr Wcise geschildert worden ist, und damit entfallt die Nothigung, einen zweiten 

Kometen anzunehmen. 

Denkschriften der mathem.-naturw. Ct.  l.XIII  lid. 68 
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538 Johann Holetschek, 

(1746.) 

Den im Februar 1740 angeblich erschienenen und allein von Kindermann beobachteten Kometen 

hatte ich am liebsten aus meiner Abhandlung ganz weggelassen; ich war jedoch genothigt, micb mit ihm 

zu befassen, wcil Hind cine Bahn filr ihn angegeben hat (Astr. Nachr. Bd. 25, S. 95). Diese Bahn stelltaber 

die iiberlieferten Angaben, auch wenn man in denselben selir bedeutende Ungenauigkeiten zulasst, nicht im 

entferntesten dar, unci somit ist hier wenigstens cine Revision der Bahn am Platze, 

Tn einer von Struyck (175.3, S. 1)1) citirten Schrift erzahlt Kindermann, er habe zu Dresden am 

2. Februar 1746 um 1 Uhr nach Mitternacht bcim Kopfe der Medusa einen Kometen gesehen, der fur das 

blosse Auge wie ein Stern dcr 2. Grossc und ohne Schweif erschienen sei; durch das Fernrohr habe man 

aber einen Schweif sehen konnen. Der Komet sei nach dem Perseus gelaufen, hernach durch das rechte 

Bein und the Brust der Giraffe, von da durch den Schwanz des Drachen, und am 20. Februar, als er noch 

vveiter fortgelaufen war, habe man ihn im rcchten Heine des Pegasus gesehen; der Paul" sei ungemein 

schnell gewesen. 

Als Struyck, da ihm diese sonderbare Beschreibung naturwidrig vorkam, den Verfasser der citirten 

Schrift um genauerc Beobachtungen ersucht hatte, erhiclt er in eincm vom 20. Februar 1748 datirten, also 

erst zwei Jahre nach dem Phanomen geschriebenen Briefe die folgenden .Angaben: Kindermann sah dew 

Kometen im Jahre 1746, am 20. Februar, abends 10 Uhr, im rcchten Peine des Pegasus, am 21. unter der 

Pyra, am 22. im Kopfe des Hercules, am 2.3. in desscn Schenkel Oder Keule (Dye), am 24. iibcr dcm linken 

Arme des Schlangentragers; am 20. (nicht, wie bei Pingre steht, am 25.) durclischnitt tier Komet die 

Ekliptik im 220. Grad der Lange, und am 27. Februar war cr zwischen Jungfrau und Wage verschwunden. 

Es lallt nun sofort auf, dass dieses Schreibcn nicht, wie man billigcr Weise erwartcn darf, cine genauci'c 

Darlegung der vom 2. bis zum 20. Februar gemachten Beobachtungen enthalt, sondern an den 20. Februar, 

an den letzten Peobachtungstag, ankntipft, und somit anscheinend etvvas ganz andcres erzahlt, als in der 

Flugschrift geschildert ist. In der That hat auch schon Struyck bemerkt, dass sich die Erzahlung vom 

2. Februar auf ein anderes Phanomen zu beziehen scheint. 

Diese Unvereinbarkeit der beiden Berichte hat Pingre in seiner Cometographie (IF, S. 56) dadurch 

etwas abgeschwacht, dass er nach dcr Position vom 2. Februar sogleich die vom 20. Februar genannt utiA 

nichts davon erwahnt hat, class der Komet auch durch die Giraffe und den Drachensehwanz gelaufen sein 

soli. In der von Pingre gegebenen Form scheint Hind die Kindermann'schen Angaben zur Ableitung 

der oben erwahnten Bahn benutzt zu haben; sic ist die folgende: 

T= 1746 Fcbr. 15-0, K—ft = 165 °, ft ==.3.35°, i = Q°, q = 0'Q5. 

Diese Bahn fiihrt unter anderem auf die nachstehenden Zahlen: 

1746 a 8 X P \-L log r log A 

Februar i-5  270 -28° 34°3i' 1 i4°57' |-8l°27' 9-991 9'356 
20-5 ..... 28 22 33    2 +   8 46 60 4(1 9-980 8 • 886 
2S-5  27 i- <) 28  20 -   1  38 51     * 9-986 8-567 
27'5  23 -  8 20 44 — lb    7 + 41   26 9-989 8-348 

Man sieht, dass der Komet nach dieser Rechnung vom Triangel durch den Widder nach dcm Walfisch 

gelaufen ware, also durch cine Gegend, die wedcr in dcm einen, noch in dem andcren Berichte genannt ist, 

und dass somit die Bahn von Hind mit einem wesentlichen Fehlcr behaftet sein muss. Pine genauerc 

Untersuchurig zeigt, dass man, um wenigstens den Angaben des zvveiten Berichtes wesentlich natter zu 

kommen, die Perihelzeit friiher, u. zw. gegen den Anfang des Februar setzen muss. Da ich der Meinung 
war, class die offenkundigc Unrichtigkeit der Bahnelemente vielleicht nur durch einen Druckfehler, z. B. 

Februar 15 statt Februar 1-5, entstanden ist, so habe ich durch Vermittlung ties Herrn W. E. Plummet1 

angefragt, ob iibcr die von I Find bei seiner Rechnung gebrauchten Zahlenwerthe noch etwas zu erfahrcn 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und Hirer Scliweife. ,39 

sei, aber die wenig befriedigende Antwort erhalten, dass von der Rechnung nichts mehr vorhanden ist, dass 

aber Mind neuerdings zwei Bahnen berechnet hat, die jedoch ebenso wenig wie die schon veroffcntlielite 

die mittleren Beobachtungen darzustellen vermogen, und dass Qberhaupt die dem Kometen fur die verschie- 

denen Tage zugeschriebenen Positioner) auf keine Weise in eine ordentliche Dbereinstimmung gebracht 

werden konnen; es sei daher am besten, diese Bahn aus den Katalogen wegzulasscn. Hind filgt noeh 

hinzu, er habe durch Erwahnung der fraglichen Beobachtungen bei deutschen Astronomen, die einen Einblick 

in die Sache haben, gewohnlich nur Kopfschiitteln erregt. 

Ich habe nun selbst eine Bahnbestimmung versucht, u, zw. habe ich, da der Lauf des Kometen am 

bestimrntesten in dem Zeitraume vom 20. bis zum 27. Fcbruar angegeben ist, zur Rechnung diesen zweiten 

Theil des Berichtes beniltzt. Als erste Beobachtung ist die Angabe vom 20. Februar, u, zw., da der Komet 

an diesem Tage im rechten Beine des Pegasus gewesen sein soil, als Position die Mittc zwisehen % und 

i I'cgasi angenommen; als letztc Beobachtung ist die Angabe vom 26. Februar, u. ZW., da sich nach einer 

Bemerkung von Struyck die fur diesen Tag angegebene Mange auf das Aquinoctium von 1618 beziehen 

soil, aul'ganze Grade abgerundet, X = 222° angenommen. Als Beobachtungszeit habe ich der Einfachheit 

halber die Mitternacht des betreffenden Tages gewahlt. Eigentlich sollte, da der Berichterstatter wahrschein- 

lich bilrgerliches Datum gemeint hat, und die Stcrnbilder vom Hercules bis zur Wage, welche der Komet 
der K'eihe naeli passirt liaben soil, im Februar nur nach Mitternacht gesehen werden konnen, vom 21. Februar 

an Qberall die Mitternacht des nilehst vorhergehenden Tages gewahlt, also z. B. der Durchgang durch die 

Ekliptik auf Februar 25*5 verlegt werden; da es mir aber nur urn den allgemeinen Charakter der Bahn zu 
thun war, und die LJnsicherheit der meisten Ortsangaben noch grosser zu sein scheint als die tagliche 

Bewegung des Kometen, so habe ich die dem Wortlaute des Berichtes entsprechende Annahme iiber das 

Datum beibehalten. Die Rechnungsgrundlagen fur die zwei ausseren Orte sind daher: 

1746 X 

fcbruar 20"5 338°10 
26-5 222 0 

35°2«' 16' 

&%  [8 

log A' 

9'9954 
i) • 9960 

Es zeigt sich nun bald, dass, wie audi Mind gefunden hat, die mittleren Positionen, also die vom 12. 

bis zum 24. Februar, mit den zwei ausseren nieht zu vereinigen sind, und dass man sich mil einer Bahn 

begniigen muss, welche nur im Allgemeinen und an anderen als den angesetzten Tagen durch die genannten 

Gegenden fiihrt. Eine solche Bahn ist die nachstehende: 

T= 1746 Jann. 29-808, 7r—& = 137° 1', & = 340°4/, i = 9°5\', log? = 9'9402. 

Nach dicser Bahn ware der haul' des Kometen der folgcndc gewesen: 

1746 

Fcbruar I 5 
s 5 

12 5 
(6 S 
20 5 
21 5 
22 5 
23 5 
24 5 
25 5 
20 S 
27 5 

X 

4" 4 
3 7 
1 3 

355 55 
33* i° 
326 15 
306 5 
277    2 

249 53 
2J2   2(> 
222      O 

215  33 

P 

23°3S' 
25 18 
26 51 

29 3i 
35 2<S 
37 37 
38 24 
33 -I 
20 2(1 

-  8 10 

o o 
•   5 « 

l-L 

5>" o 
42 57 
3*' 51 
27  41 

5 54 
7    1 

2,S I 2 

58    15 
86 24 

104 52 
1:1(1 18 

123 45 

log ; 

•941 

' 949 
•958 
•968 
•981 
•984 
•988 
•0,,.. 

' 995 
'999 
•003 
•007 

IOK A 

365 
202 

073 
8,,, 
(100 

499 
395 
326 
344 
131 
538 
(»35 

Fs sei   hier bemerkt,  dass an  dem von  Kindermann  als End- und Anfangstermin gebrauchten 

"< 1. Febi'uai' Neumond war. 
Durch die neue Rechnung wird, wie man sielit, die retrograde Bewegung vom 20. bis zum 27. Februar 

dargestellt, sonst aber zeigt sich das bestatigt, was schon Mind bemerkt hat, dass die versehiedenen Orts- 

angaben  durch  keine Bahn  unter einander in Ubercmstimmung gebracht werden ki'mnen, denn d\c Dille- 

68 " 
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540 J'oh an n Holds click. 

renzen zwischen diesen angeblichen Beobachtungen und dcr Rechnung sind so gross und folgen so 

unregelmassig auf einander, dass jeder Versuch, einen wesentlich besseren Anschluss erzielen zu wollen, 

als verlorene Miihe erscheint. 
Fur die Nacht vom 1. zum 2. Februar, in welcher der Komet beim Haupte der Medusa, also nicht weit 

von dem Sterne Algol (X = 52° 38', [i = -4-22° 24') gewesen sein soil, zeigt die Bahn cine Abweichung von 

beinahe 50 Graden und blcibt auch von den ebenfalls in der Flugschrift genannten Sternbildern Giraffe 

und Drache wcit cntfernt. Das in dieseni Berichte gcschilderte Phanomen kann also in dcr That, wie schon 

Struyck vermuthet hat, nicht der in dcm nachtraglichen Briefe beschriebene Komet gewesen sein, kann 

dagegen, da vom 2. bis zum 20. Februar kein einziger Beobachtungstag genannt ist, als Beschreibung eines 

in der Nacht vom 1. zum 2. Februar gesehenen Meteors gedeutet werdcn, doch miisstc dasselbe, wenn es 

um t Uhr Nachts (10h Sternzeit) vom Perseus durch die Giraffe und den Drachenschwanz (X, %, a Draconis) 

gezogen ist, aufwarts geflogen sein. 

Es ist also nur durch cine Zwcithcilung der Kindermann'schen Beschreibungen und auch da nur 

durch einigen Zwang moglich, diesen Angaben cine naturgemasse Seite abzugewinnen. Dabei bleiben abcr 
die Zweifel, die sich dcr Realitat dieser Angaben entgcgcnstellen, immer noch hestehen. 

Ein solches Bedenken erregt schon dcr Anfang des zweiten Berichtes. Der Komet kann namlich, vvcil 

das Sternbild Pegasus und insbesonderc die die .Sterne % und i Pcgasi enthaltcndc Gruppe am 20. Februar 

schon um 8'1 abends untcrgeht, an dicscm Tage um 10'1 abends unmoglich im rcchtcn Beinc des Pegasus 

gesehen worden sein. Ubrigcns hatte er, da die genannte Sterngruppe am 20. Februar mit der Sonne in 

nahezu derselben Rectascension steht, in dieser Nacht nicht nur am Abende, sondern auch am Morgen 

gesehen werdcn konncn; andererseits konntc er, wie schon hervorgehoben wurde, vom 21. Oder spatestens 

vom 22. Februar an iiberhaupt nur noch nach Mittcrnacht gesehen werdcn. Es ware nun zu crwartcn, dass 

auf diese wegen der raschen Bewegung des Kometen nothwendig gewordene Verschiebung der Beobach- 

tungsstunde aufmerksam gemacht wird, da ja cine ungewohnte Nachtstunde und insbesonderc der Umstand, 
dass ein Komet, nachdem er am Morgenhimmcl beobachtet worden war, von einem gevvissen 'Page an am 

Abcndhimmel zu sehen war, oder umgckchrt, von alien auch nur einigermassen aufmerksamen Beobach- 

tern, und so auch schon von den Chinescn hcrvorgehohen wird. Dartiber ist jccloch kein Wort gesagt, ja 

es sind im Gegcntheilc die Sternhildcr, welchc als Ortsangaben fiir den Kometen dicnen sollcn, so kurz und 

so katalogartig nach einander aufgezahlt, dass cs beinahe so aussieht, als oh sic vvillkurlich zu willkiirlich 

angenommenen Tagcn hinzugeschrieben worden waren, 

Dieser Verdacht erhalt cine iiberraschendc Bekraftigung durch die von demselben Kindermann im 

Jahrc 1744 vcroffentlichte »Vollstandigc Astronomic, oder: Sonderbare Betrachtungcn etc.«, cine neuc 

.Ausgabe der schon einige Jahrc friihcr erschicncncn »Reise in Gedanken nach den Himmelskugeln«, und 

die den zweiten Tlieil derselben bildendc »Erklarung seiner Astronomie« etc. Dieses Werk, in wclchem dcr 

Verfasscr, wie in der Vorrede direct gesagt wird, »sciner Einbildungskraft bci lebhafter Betrachtung der 

himmlischen Korpcr frcicn Lauf gclassen hat«, enthalt namlich unter allerlci angeblichen Beobachtungen, 

z. B. von zwei ncuen, um den Polarstcrn kreisenden, abcr von kcinem vcrlasslichen Peohachter gesehenen 

Sternen, auch die Laufbahn eines im Jahrc 1746 zu erwartenden Kometen »Hetor«, den der Verfasscr um 

Mond und Erde in einer Art Rennbahn herumfliegen lasst (Taf. 15 und 22, Fig. 2). Im zweiten Theile, 

welcher dem Titel und dem Vorberichte zu Folge zwar erst 1747 erschienen, abcr, nach dcm 'Pexte zu 

schliessen, theilvvcise schon friihcr verfasst worden ist, sagt dcr Verfasser S. 206 auf die Frage, ob man die 

Kometen vorher vcrkiindigen konne: »Dieses halt schwer, und ich bin der Meinung, dass 17 1(5 einer 

Namcns I Ictor crscheincn wird; in dcm Firmamcnte ist er, das ist wahr, u. zvv. bci der Andromeda schwarmt 

er herum; wenn er sich in diesem Jahrc noch wenden sollte, so haben wir ihn 1746 gewiss sichtbar«. Da. 

nun thatsachlich sowohl das Medusenhaupt als dcr Pegasus, in wclchcn .Sternbildern Kindermann seinen 

Kometen am 2., bezw. am 20. Februar 1746 gesehen haben will, an die Andromeda grenzt, so mdchte ich 

gerade aus dieser Dbereinstimmung zwischen Prophezeiung und Erfttllung den Schluss Ziehen, dass die 

letztere cbenso wenig ernst zu nehmen ist wie die erstere; dazu kommt noch, dass der angeblich gesehene 
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Grdsse und Helligkeit dcr Kometen mid Hirer Schweife, 54 

Komet trotz seines raschen Laufes durch verschledene Sternbilder niemandem aufgefallen ist, denn die von 

Kindermann angefilhrten drei Personen (Struyck 1753, S. 92), welche ihn ebenfalls gesehen haben sollen, 

konnen nicht als Autoritaten gelten. 

W'eni diese meine Folgerung, dass der Kindermann'sche Komet nicht reell ist, zu weitgehend erscheint, 

der moge das citirte Buch von Kindermann selbst ansehen, und er wird, wenn er auch nur die phanta 

stischen Zeichnungen betrachtet hat, in das Urtheil von Olbers (Erstes 1 left der von Schumacher heraus- 

gegebenen Astronomischen Abhandlungen, S. 47) einstimmen, dass die angeblichen Beobachtungen des 

unsinnigen Kindermann gar keinen Glauben verdienen. 

Die mildeste Form, in die ich mein Urtheil noch kleiden kann, ist die folgende: So lange sich kein 

(periodischer) Komet lindet, der auf Grund gesicherter Rechnung im Februar 174(5 einen der von Kinder- 

mann angegebenen Wege durchlaufen hat, moge man sowohl die von I lind, als auch die von mir gerech- 
nete Bahn als nicht vorhanden ansehen. 

1747. 

Af, - 21". 

l)icser Komet ist insoferne ein Seitenstiick zum Kometen von 1T712V), als cr fur das freic Auge an dcr 

Grenze der Sichtbarkeit stand un^ tier Rechnung zufolge cine schr grossc Periheldistanz besitzt. Die 

Beobachtungen sind im Jahre 1746 gemacht worden, nur das Perihel fallt in das Jahr 1717. Halm von 

L a c a i 11 e: 

J =1747 Marz 3-3056, %---£ = 2:50° 16'50", £i = 147° 18'50", i— 100° 53'40", logq = 0-342128. 

In der Cometographie von Pingre sind die zwei letzten Ziffern von log q nicht 28, sondern 46. 

Bei dcr folgenden Rechnung sind mit Rucksicht auf die allmonatlich eingetretenen Unterbrechungen 

der Beobachtungen durch das Mondlicht aus jedem Monate jene zwei Beobachtungstage gewahlt, welche 

den jevvciligen Beobachtungszeitraum begrenzen. 

1746 

August       13-5 
Z4-S 

September 8-5 
23-5 

October       3-5 
i7'S 

November   2-5 
16 • 5 

December    5-5 

329" 
325 
320 

3«4 
3" 
308 
3"7 
3°9 
311 

I  13° 
8 
o 

- 8 
12 
18 

23 
27 

— 31 

X 

335°>5' 
329   16 
320 54 

3i3  36 
309 52 
306  12 

304 9 
303  52 
305 12 

P 

+ 23° 14 
20 24 

15 
9 
5 
o 

1 I 
24 
32 
36 

\-L 

-  4  17 

58 

i65°4o' 
'77 45 
154 51 
132 53 
1:9 17 
101 46 

83 43 
69 20 
51 24 

log r log A 

0-498 
0-487 
0-471 

o*45S 
0-445 
0-430 
0-414 
0-401 
0-384 

o-345 
0-323 
0-309 
0-318 

o-334 
0-363 
0-400 
0-429 
0-461 

5 log rA 

+ 4 
1-4' 

+ 3 
+ 3' 
+ 3 
1-4 
I 4 

4-1 
4-2 

Y 

8?4 
6-0 
9'5 

• 8-3 
21-2 
22-3 
2 1-6 
iS-8 

Vollmond:   1746 August 30, September 29, October 20, November 27. 

Der Komet ist von Chcseaux in Lausanne am 13. August 174(5 entdeckt und in der Anzeige an die 

Pariser Sternwarte beschrieben worden wie folgt: 
»I)er Komet ist schr klein unci so schwierig wahrzunehmen wie die Fixsteme dcr (5. Grossc und glcich 

ilen Nehelslernen von I level. Mit einem G rcgory'schen Teleskope von 18 Zoll Lange erkennl man seine 

Atmosphare Oder scincn Kopf unter einem Durchmesser von 4 bis 5 Minutcn, schr ahnlicb dem Nebel west- 

lich von Antarcs (Sternhaufen Messier Nr.-I, I860'0:a= 16h 15'"L 3 = —2(5°1 1'). Nur schwer erkennl man 

tlcii Kern, der nicht in der Mitte der Atmosphare, sondern ctwas sudsiidwesllich ist. Aus dieser Atmosphare 

geht ein Schwcif von 24 Minutcn Lange und 12 Minutcn Breitc.« 

Diesc Nachrichl kam Ende August nach Paris. In dcr Nacht vom 30. zum 31. August war cine Mond- 
linsterniss, welche im Maximum (5 Zoll betrug, abcr Irotz dieser Verminderung des Mondlichtes wurde der 

Komet nicht geschen. Erst am 7. September land iim Maraldi II. bei rfAquarii; durch ein 7-fussiges Fern- 

rohr erschien cr von langlicher Gestalt, mit (5 oder 7 Minutcn Durchmesser, ohnc Schwcif und ohnc Kopf 
(also ohnc deullichcn Kern).  Maraldi bemcrkl, dass dieses Aussehen mil der oben milgetheilten Beschrei- 
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5 J 2 Johann Holetschek, 

bung von Cheseaux nicht stimmt: im Kometen sei keine Partie zu erkenncn, die heller ware als cine 

andere; man konne den Kometen nicht besser verglejchen als mit clem Nebel im Orion oder mit dem Licht- 

streifen, welchen Cheseaux fiber dcr westlichen Schulter des Sagittarius vvahrgenommen hat. 

Der (Jntersehied zwischen den bciden Beschreibungen des Kometen ist aber nicht so gross, dass er 

nicht durch cine Vcrschicdenheit dcr Qualitat tier Fernrohre, des Lulizustandcs und der Auffassungsweise 

der Bcobachter crkliirt werden kiJnnte. Was die Existenz eincs Kernes anbelangt, so ist es nichts Unge- 

vvohnliches, dass irgend ein Beobachter cincn Lichtpunkt vvahrzunchmcn glaubt, den cin andcrcr nicht 

bemerkt. Vom Schweife sehcint Maraldi nur die hellste Partie gesehen, dieselbe aber zum Kometenkorper 

selbst gerechnet zu haben, und wohl aus diesem Grunde hat er den Durchmesser grosser und die Gestalt 

des Kometen als langlich angegeben. Dass der Komct audi wcgen dcr Vcrschicdenheit der Luftbeschaffen- 

heit zu Paris anders geschen worden scin kann, als zu Lausanne, hebt Maraldi selbst hcrvor. 

Was das von Maraldi crwahnte Verglcichsobjcct im Sagittarius betriITt, so ist classelbc nach dcr hicr 

angedeuteten Position nicht leicht zu identificircn; liest man aber die Beschreibungen der von Cheseaux 

beobachteten Nebel, vvie sic in den ^Observations dc nebuleuses et d'amas stellaires* von Bigourdan (S.9) 

mitgetheilt sind, so findet man, dass es dcrNcbel Nr. 20 (Messier Nr. 17, 18(50-0 : a = 18"12'!'7, 8= — 1(5° 14'), 

dcr sogenannte Omega- oder Hufciscn-Ncbel ist. 

Maraldi hat den Kometen bis zum 5. December beobachtet. Wahrcnd dieser Beobachtungen fand er 

zwei schone Nebel, niimlich am 7. September den auch fur das freie Auge sichtbaren Cumulus zvvischen 

3 Pegasi und p Equulei (Messier Nr. 15, 1860-0 : a. — 21 h 23*2, 8 = -+-11° 330, <-'nd am 11. September den, 
dem vorigen an Auffalligkeit nur wenig nachgebenden Cumulus im Wassermann (Messier Nr. 2, 18(50-0: 

at = 21'l26"'2, o z=—l.°2(i')- Diesen letzteren hielt er am 11. September anfangs fiir den Kometen, in der 

Meinung, das Wetter sei endlich so giinstig und der Himmcl hini'eichend rein geworden, urn the »Atmo- 

sphare« sammt dem Kerne des Kometen genau erkenncn zu lasscn. 

Der Komct muss demnach am 1 I. September mcrklich schwacher gevvescn scin als der genannte 

Cumulus. Diesei' ist nach meincn Vergleichungen kaum schwicriger zu erkenncn als dcr 1° spiiter und 25' 

nordlich stehende Stern 6*2 B. D. —1° 4180. 

Die Schwierigkeit, den Kometen mit blossen Augen zu sehen wahrend dieses klaren Wetters, das dem 

Beobachter Gelegenheit gab, die zwei genannten Nebel zu sehen, machte die Nothwendigkeit einer Ephe- 
meride fiihlbar, und Maraldi bercchncte daher cine Bahn, um den Kometen nach jedem Vollmonde vvicder 

leicht linden zu konnen. Im November crschien der Komct klcincr, aber heller als im October, cin Umstand, 

den Maraldi selbst dadurch crkliirt,  dass sich dcr Komct von der Erde entfernte, der Sonne aber naherte. 

Alio hicr citirtcn Beobachtungen sind in den Pariser Memoires vom Jahre 1746, S. .r),r>—(52, enthalten; 

das Detail und die Fortsctzung dcr Beobachtungen linden sich im Jahrgange 1748, S. 234—240, u. zw, im 

Anschlusse an die Beobachtungen des Kometen 1748 1. Dieser zweite Bericht enthalt ausschliesslich Orts- 

bestimmungen, u. zvv. fast ganz in dcr jctzt iiblichcn Form, niimlich die Differcnzen zvvischen Komct und 

Stern in a und S sammt den daraus abgeleiteten a und 8 (cbenso auch X und (3) des Kometen. Es ist noch 

bemerkt, dass der stetig nach Siiden gehende Komct nach dem 5. December, an welchem Tagc er im 

Parallel des Sterncs Fomalhaut, und daher seine grosste I lobe iibcr dem Horizonte nur noch 10° war, 

nicht mchr gesehen werden konntc. 

Da der Komct fur das freie Auge an dcr Grenze dcr Sichtbarkeit stand, und 5 logr A immer nahc an 

+ '-!•() blicb, so ergibt sich bei Ausserachtlassung i\cv Bruchtheile als reducirte Grosse Mt — 6—4 = 2, 

somit cine setir bedeutende Helligkeit. Die von Maraldi im November bemerkte 1 lelligkeitszunahmc kann 

durch die aus dem Vcrhaltnisse 1 : r'1 A2 folgcndcn Zahlen nicht crkliirt werden, sondern muss, vvie auch 

Maraldi andeutet, in einer durch die Sonne im Kometen hervorgerufenen Veranderung ihren Grund haben. 
Der auf A= 1 reducirte Durchmesser des Kometen war nach Cheseaux am 13. August I){ = I 1', 

nach Maraldi am 8. September I\ = 14', vvozu bemerkt werden muss, dass dcr letztere Werth aus dem 

schon oben angegebenen Crunde vvahrschcinlich zu gross ist. 

Aus der von Cheseaux am 13. August beobachteten Schvveiflange C= 24' ergibt sich c = ()• 1 I. 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schweife. .. i: 

1748 I. 

M, '/*'"• 
Dieser Komet war zurZeit des Perihels in einer ziemlich bedeutenden Erdniihe, und ist von da an durch 

mehr als zwei Monate, also vom Perihel bis zum Beginn ties dritten Monats nach dem Perihel beobachtct 

woi'den. Bahn von Lemonnier: 

7=1748 April 28-78715, it—&= 17°28'21", ii = 232°5l/r>0", i = 94°31'37//, log # = 9'924486. 

Sichtbarkeitsverh-altnisse: 

174s 

April 25-5 
Mai '•5 

9" 5 
Juni 4'5 

30-5 

X \-L 

338° 
346 

3 
85 

106 

22" 

5° 
70 
76 
72 

349016' 
14 29 
49 42 
88 36 
98 13 

I",",' log A       5 log r\ 

28°25'; —46°47'|    9-926 
49 5° 
58 26 
52 47 

+ 49  17 

— 27 22 
107 
I-14    4 
- 1    7 

9-925 
9-936 
0-032 
0-144 

9-S48 
9-621 

9'779 
o-111 
0-261 

-2-6 
-2-3 
-1-4 

I 0-7 
-|-2-0 

io7-5 
100 • 9 
85-2 

49-7 

33'<> 

Vollmond: Mai 12, Juni 10. 

Der Komet ist zuerst auf der Specula astroptica in Peking am 26. April 3b morgens geschen und 
daselbst bis Ende Juni beobachtct wordcn. Man lindct these Beobachtungen in den Philosophical Trans- 

actions, Bd. 46, Nr. 494, u. zw. S. 307—31 1 die Beobachtungen von Hallerstein, und S. 316—318 die 

von Gaubil, die erstcren auch in »Observaliones astronomicae ah anno 1717 ad annum 17.12 1'ekini factae« 

Vindobonae 1768, 2. Theil, S. 430 —434. Die Beobachtungen sind mit einem 6-fussigen Tubus »Micromctro 

Anglico« gemacht. 

Der Komct war zwar fur das freie Auge sichtbar, aber von kcincm besonders auffallenden Ausschcn 

(lumine admodum obscuro ct maligno). Am 2(5. April war cr wie ein Stern 3. Grosse (caput = stellae tertii 

ordinis) und sein Schweif ungefahr 1° lang. Am 12. Juni war er nach Hallerstein schon klein und licht- 

schwach, mehr die Spur eines Kometen als der Komct selbst; da aber der Mond an diescm J'agc noch 

nahezu voll, wenn auch wcit abstehend, war, so verlicrt diese Bemerkung etwas von dem Gewichtc, 

das sie unter anderen Umstanden haben wiirde, und in der That ist der Komct auch noch spiltcr beobachtct 

wordcn. Gaubil sagt, dass der Komct nach dem 18. Juni mit einem Tubus von mehr als 7 Fuss Lange und 

1 ° 0'24" Offnung beobachtct wordcn ist, doch sind nur die Beobachtungen von zwei Tagen, namlich von 

Juni 27 und 29 angeftihrt, u. zw. ein Eintritt und ein Austritt von Komct und Stern; die Schnen sind, 

nebenbei bemerkt, 13 Zeitminuten lang. Am 29. Juni war der Komet nicht leicht zu schen; am 30. Juni, 

1. und 2. Juli warcn Wolken, und spater wurdc der Komet nicht mehr gesucht. 

in Europa scheint tier Komet erst bemerkt wordcn zu sein, als er schon circumpolar war. Ilicr sind 
wir beziiglich des lielligkeitseindruckes des Kometen hauptsachlich auf die in den Pariser Memoircs 1748, 

S. 229—234, enthaltenen Beobachtungen angewicsen. Der Herzog de Chaulnes hat am 4. und 5. Mai die 

Position und den Lauf des Kometen durch Alignements mit blossem Auge bestimmt. Die genauen Beob- 

achtungen beginnen aber erst mit dcm 9. Mai. An diesem und dem niichstfolgenden Tage ei-schicn tier 

Komet nach Maraldi II. dem blosscn Auge etwas grosser und etwas heller als der Andromeda-Nebcl, mit 

einem kleinen Schwcife von 2° Lange; durch Fernrohre von 8 Fuss und 15 Fuss erkannte man in der Mitte 

der »Atmosphare« einen lichteren Kern. Am 13. Mai war das Licht des Kometen durch den Vollmond so 

geschwiicht, dass der Schweif ganz verschwand; spiltcr wurde derselbc i'lbcrhaupt gar nicht mehr gesehen. 

Was die Ortsbestimmungen in Paris bctrifft, so wurden stets die unteren Culminationen des Kometen 

beobachtct, und diese Beobachtungen bis zum 30. Juni fortgesetzt. Da der Komct fur die Fadenbeleuchlung 

nicht hinrcichend hell war, konnten die Beobachter die Faden des Fernrohres nur zwei- Oder dreimal 

bcleuchtcn; sonst aber waren sieTast immer genbthigt, sich in der grossten Dunkelheit zu halten und in 

derselben sogar einige Zeit vor der Beobachtung zu verbleiben. Trotzdem konnte man den Kometen durch 

die grossen Strahlenschtisse (jets tie lumiere) des in derNacht vom 3. zum 4. Juni erschienenen Nordlichtes, 
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544 Johann Holetschek, 

wenn audi nur von Zcit zu Zeit, schcn. Es wircl noch hervorgehoben, dass die Helligkeit und Grosse ties 

Kometen am 28. unci 29. Mai betrachtlich vcrminclert schien. 

Bradley hat den Kometen vom 21. April/2. Mai bis zum 27. Mai/7. Juni beobachtct. Die Transit- 

Beobachtungen, im Ganzen 17, sind im 2. Bande von Bradley's Astronomical Observations, S.'125, und 

bezeichnen den Kometen 7mal als schwach und 2mal als sehr schwach; die andercn sind in »Miscellaneous 

works and correspondence of James Bradley*, Oxford 1832, S. 375—379, veroffentlicht. 

Zur Bestimmung cler Helligkeit des Kometen muss die Grossenschatzung vom 2(5. April verwendet 

wcrden, aus welcher Mt = 3,0+2'6 = 5-6 folgt. 
Auf Grund dieses Resultates soil zuniichst die Vergleichung des Kometen mit dem Anclromcda-Nebel 

am 9. und 10. Mai untersucht werden, namlich, um wie viel der Komet an diesen Tagen grQsser und 

heller gewesen sein mag als der genannte Nebel. Da sich aus AT, = 5"'(> als Helligkeit des Kometen am 
9. Mai 4"'2 ergibt, und die Wahrnehmbarkeit des Andromcda-Ncbcls nahc an 5'"() licgt, so vviirc der Komct 

unter der Vorraussctzung eincr zwciwochentlichcn Constanz dcr rcducirten Grosse an den genannten 

Tagen um 0'!'8 aufi'allcndcr gewesen als tier Andromeda-Nebel, und die fragliche Differenz »etwas grosser 

und ctwas hcller« hatte somit etwas mchr als cine halbe, aber wenigcr als cine ganzc Grossenclasse 

betragen. 
Wie lange dcr Komct fur das blossc Augc zu schcn war, ist nirgends angegeben, doch schcint cs, 

dass er Anfang Juni fur das blossc Auge nur noch schwer, Ende Juni aber gar nicht mchr zu sehen war 

mitl zu dieser Zcit nur wcgen seiner langsamcn gcoccntrischen Bewegung jedcsmal mit dem Fernrohre 

gefunden wurde; die Rechnung gibt auf Grund dcs Resultates AT, = 5^6 I'tir den 4. Juni (>'"8, fiir den 

30. Juni 7'!'(>. 
Es konncn demnach die wenigen indirccten Angaben iibcr den Sichlbarkcitsgrad ties Kometen durcb 

das aus dcr directcn Angabe abgeleitete Resultat AT, =5'/;,'" hinreichend dargestellt werden. Die reducirte 

Cii'(")sse mag vielleicht noch ctwas bedeutender sein, beispielswcise 5'"0, schwacher aber wohl nicht. 

Den obigen Angaben fiber die Schweiflange kann noch cine von Struyck (1752), S. 94) beigefugt 

werden, tier am  1. Mai ^cn Schweif mit blossen Augen ungefahr 2° lang geschen hat. 

1748 Beob.-Ort C             c. 
April 26 Peking 1° 000(1 
Mai      1 Amsterdam 2 0-015 

9 Paris 2 0-021 

1748   II. 

Ml =6m(?). 

Dieser Komet ist nur dreimal von Klinkenberg in Haarlem beobachtct worden (Struyck 1758, 

S. 90 und Pingre 11, s. 59). Bessel hat aus diesen Beobachtungen die folgende Bahn berechnet (Berliner 

.lahrbuch fiir 1800, S. 96): 

T = 1748 Juni 18-89401, ?c—£ = 245°38'4l", £ = 33°8'29", i = 07°3'28", log? = 9-796128. 

Mit diesen Bahnelementen lindet man fiir die drci Bcohachtungstage: 

1748 

Mai "r4S 
20-44 
22-43 

P \-L 

124" 

122 

I K) 

|-2I° 

19 

121"    5' 

I20    I<S 

+ 14        I    I IcS   44 

|-I°2<S' 

•- I       2 

-5 49 

H 6i°56' 
60  1 r 

+ 56 43 

log r log A 5 log rA 

9-95I 
9 • 944 
9-931 

9'653 
9 • Mm 

9-675 

-    2-0 

2-0 

2-C) 

91 '7 
93' ° 
95'4 

Der Mond war in diesen Tagen im letzten Viertcl, also vor Mitternacht unter dem Horizont. 

Der Komet ist im Mai zugleich mit dem Kometen 17J8 I gesehen worden; er stand im Westen, wahrend 

jencr im Nordcn stand. Von einem Schweif war bcinahc gar nichts zu bemerken; tier Kopf war jedoch ein 

wenig heller, als tier ties ersten Kometen. 
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Grossc und Helligkeit der Kometen mid Hirer Schweife, 545 

Nach diesen wenigen Bemerkungen lasst sich zwar die Helligkeit des Kometen nicht bestimmen, aber 

wenigstens in verhaltnissmassig enge Grenzen einschliessen. Da Klinkenberg den Kometen in jener 

Zeit beobachtet hat, in welcher auch der erste Komet sichtbar war, so ist anzunehmen, dass bei der Hellig- 

keitsvergleichung jene Helligkeit des ersten Kometen gemeint ist, welche derselbe in der Zeit vom 19. bis 

zum 22. Mai gehabt hat. ALLS jener Zeit haben wir /war keine Angabe iiber die Helligkeit des ersten 

Kometen, doch kann zu diesem Zweck die aus Mi — 5"'G durch Rechnung abgeleitete Helligkeit beniitzt 

wcrden, welche schr nahe 5° ist; als Helligkeit des zvveiten Kometen kann demnach die 4. Grosse Oder 

doch mindestens 4'/V" angenommen wcrden. Andererseits diirfte der Komet, da er nur von einem einzigen 
Beobachter gesehen worden ZU scin scheint, nicht vicl heller, als von der 4. Grosse, also kaum von der 

3. Grossc gewesen sein. Nimmt man demgemass an, dass die beobachtete Helligkeit des Kometen zwischen 

3"'5 und 4'"5 gewesen ist, so erha.lt man ftir die reducirte Grosse die Grenzwerthe 5"T) und 6'"5. 

1757- 
Af, =7'" bis 4V2

m. 

Kin Komet mit einer ziemlich kleinen Periheldistanz (c/=:0'34), der vor dem Perihel in die Erdnahe 

kam und am Morgenhimmel zu sehen war. Bradley hat aus seinen eigenen Beobachtungen die nach- 

stehende Bahn bercchnet. 

7=1757 Oct. 21-33611, 7t—ft = 268e45' 10", & = 214° 12'50", * = 12° 15'20", logq = 9• 528328, 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

'757 a 8 ). P /.     / log r log A 5 log r\ T 

15 "5  
24'5  

4' 5  
II-S  
•8-5  

89° 
IOI 

'37 
156 
162 

173 
183 

+ 35° 
33 
21 

9 
+   6 

-   6 

88°59' 
99  57 

134  15 
154 45 
161  34 
174 26 

185  55 

+ M°35' 
10 16 

+   3 56 
— 0 30 

1  5i 
3 47 

- 4  14 

-8l°i8' 
73  16 
47 47 
34  10 
3° 20 
24 23 

-19  5i 

0'0I2 
9-987 
9-896 
9-806 
9-762 
9-644 

9-541 

9-618 

9-594 
9619 
9-716 
9-764 
9-881 

9-99I 

-1-8 
— 2- I 
-2-4 
-2-4 

2-4 
-2-4 

-2-3 

75?o 
836 

109-0 
u8-7 
119-1 
109-4 
82-5 

Am 27. September war Vollmond. 

Bradley, der y\cn Kometen /urn ersten Male am Morgen des 13. September und von da an bis zum 

Morgen ties 18. October 16mal beobachtet hat, schreibt iiber das Aussehen desselben folgendes (Philoso- 

phical Transactions, Bd. 50, Theil I, S. 408—415). »Bei der ersten Entdeckung erschien der Komet dem 

blossen Auge wie ein matter (dull) Stern der 5. oder 6. Grosse*; es kann also hier 5"'5 angenommen werden. 

»Durch ein 7-fiissiges Fernrohr erkannte man aber einen kleinen Kern, umgeben von einer nebeligen Atmo- 

sphere, und einen kurzen, der Sonne entgegengeset/ten Schweif. Der Komet hielt sich anfangs 10 bis 12 

'Page in nahezu derselben Distanz von der Erde; da er sich aber der Sonne naherte, so nahm seine Hellig- 

keit zu. Spatcr, als er sich von der Erde entferntc und der Sonne noch mehr naherte, iibertraf sein Glanz 

(lustre) doch niemals vicl den der Sterne 2. Grosse, und der Schweif war mit blossen Augen kaum zu 

erkennen*. Zum letzten Mai wurde der Komet am Morgen des 19. October gesehen, in einer Elongation von 

nur 20°, erschien aber so lichtschwach, dass seine Position nicht mehr bestimmt werden konnte. 

Pingre hat den 42 von ihm gesammelten Beobachtungen (Memoires Paris 1757, S. 97—107) unter 

anderen die folgenden Bemerkungen vorausgeschickt. Nach Kli nkenberg in I laag, der den Kometen zuerst 

am Morgen des .10. September beobachtet hat, war der Schweif nur 10—12 Minuten lang. Nach Pezenas 

war der Durchmesser des Kernes am Morgen des 5. October 53 Sccunden; am 12. October ging der Komet 

um 41':><>'" auf, und der Durchmesser des Kernes war nur 26 Sccunden. Bouin zu Rouen, der den Kometen 
vom 2. bis zum 5, October beobachtet hat, beschreibt ihn am Morgen des 2. October als einen rund- 

licben,  schlecht begrenzten,  in  der Mitte helleren Ncbel,  mit einem  von der Sonne  abgewandten, kurzen 

Denkschriftcn der mathom.-naturw. CI. LXlII.Bd. (>9 
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546 Jo h a u u Ho IeIschek, 

aber starker] Lichtbiischel; einem anderen Beobachter erschien der Komet fur das blosse Auge wie ein 

kleiner Stern, ungefahr so gross wie der in der Nahe stehende Stem  I. Grosse p Leonis. 

Auf die Anzeige von Bouin wurde tier Komet audi von Pingre, und zwar am Morgen des 5. Octo- 

ber mit einem aus zvvei Convexlinscn bestehenden, ,r> Fuss langen und 36 Minuten Gesichtsfeld umfas- 

senden Fernrohr beobachtct. Fast zugleich mit dem Kometen war im Fernrohr ein Stern 5. Grosse zu sehen, 

der sudlichste von den drei Sternen unter dem Baueh des Lb'wen (d Leonis, 5"'0). Der Kern des Kometen 

war schwer zu sehen; er war von einer Nebelhulle (chevelure) umgeben, die wenigstcns I Minute Radius 

hatte. Der wie gewohnlich der Sonne entgegengesetzle Schweif schien kaum ein Drittel des Gesichtsfeldes 

einzunehmen, hatte also nicht mchr als 10 Minuten Lange, und schien aus mehrei'cn Lichtbiischeln zu- 

sammengcsctzt, wclche sich zu einer Art Fachcr erweitcrten, so dass die Fxtremital wenigstens 4 Minuten 

Breite hatte. Als um 5'/2 Uhr die Dammerung merklich zu wcrden begann, war die Nebelhulle und 

der Schweif nicht mehr zu erkennen; der Kern erschien so hell wie der benachbarte Stern, doch verlor 

Pingre den Stern spater aus dem Auge als den Kometen. Mit blossen Augen konntc er ihn nicht wahr- 

nchmen, meinte aber, dass man ihn »avcc unc vue plus longuc« leicht entdeckt hatte. 

In der Abhandlung von de Ratte in Montpellier (Memoires Paris 17(51, S. 487—504) ist zunachst 

bemerkt, dass der Komet zu Leiden am 16. September 4h morgens entdeckt worden ist und dabei dem 

blossen Auge wie ein Stern der 5. Grosse erschien, wahrend der schwache Schweif, von dem der Komet 

begleitet war, am Abend desselben Tages 12 Minuten Lange hatte. 

De Ratte selbst suchte den Kometen in der Nacht vom 28. zum 29. September und fand ihn nach 

Mitternacht um 4 Uhr mit dem Fernrohr, konntc ihn aber hierauf trotz des Mondlichtes audi mit blossen 

Augen erkennen. Der Komet erschien wie ein Stern der .'!. Grosse, aber von weniger lebhaflem Field; er 

glich einem Nebel, war aber nicht so glanzlos (sombre) wie die Krippe im Krebs. Der Schweif zeigte sich im 

Fernrohr ungefahr '/,|° lang. Vom 7. October an bemerkten die Beobachter, dass der Komet an scheinbarer 

Grosse abnahm, aber mehr Licht von sich gab als an den vorigen Tagen, und schlossen daraus, dass er 

sich der Sonne nahere und von der Erde entferne, cine Bemerkung, die auf dasselbe hinauskommt, wie die 

von Bradley. Am Morgen des 15. und 16. October zeigte sich der Komet sehr hell, sein Schweif hatte 

aber immer dieselbe Lange von 15 bis 18 Minuten; dazu muss aber bemerkt wcrden, dass der Schweif 

wahrscheinlich immer [anger geworden ist, aber nur nicht vollstiindig gesehen wcrden konntc, weil der 

Komet immer mehr in die Dammerung riickte. Dei' K'opf des Kometen verschwand 20 Minuten vor Aulgang 

der Sonne. Am 20. October wurde der Komet in Montpellier nicht mehr gesehen; Pezenas in Marseille 
sail ihn aber noch am 24. und 27. October. 

Das Mondlicht scheint die Beobachtungen dieses Kometen nicht wcsentlich gestttrt zu haben; es gcht 

dies nicht nur aus de Ratte's Beobachtung vom Morgen des 2'.). September hervor, sondern audi daraus, 

dass in der Zeit von der Mitte des September bis zur iVIitte des October fast alio 'Page durch Beobachtungen 

vertreten sind, so zwar, dass sich aus den noch vorhandenen Llicken die Zeit des Vollmondcs (27. Sep- 

tember) kaum erkennen lassen wurde. 

Reduction der Helligkeitsangaben: 

'757 

September   12 

15 
a 8 

October 

Beob.-Ort 

Greenwich 
Leiden 

Montpellier 
Rouen 
Paris 

Greenwich 

M 

5'5 
5 
3 
4 

(5) 
2 

5 I-.', r& 

- 2 • 1 

-2-4 

• 2-4 

- 2 • 4 

- 2 • 4 

Mi 

7-3 I 
yi) 

6-4 

(7-4)) 

4'4 

o"6 

Das Mittel aus den Wcrthcn der rcducirten Gn'isse 4/, ist (i,!'o, doch ist dasselbe nicht fiir den ganzen 

Beobachtungszeitraum giltig, indem die Zahlen Mx trotz etlicher Abweichungen einen Gang erkennen 

lassen. Insbesondcre sind es die zwei ausserstcn, von Bradley heiTiihrenden VVerthc, wclche cine bedeu- 

tende Zunahme der rcducirten Grosse gegen das Perihel, und zwar um 3 Grossenclassen zeigen. Die gegen 
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Grosse und Helligkeit der Kometen mid Hirer Schweife. 547 

cincn Gang sprechendc Angabe von Pingrc kann ohnc Weiters ausser Acht gelassen werden, weil sie auf 

eincr I lelligkeitsvergleichung in der Dammerung beruht, in welchcr ja ein Komct friiher zu verblasscn 

pflegt als ein Fixstern von anscheinend gleicher Auffalligkeit. 
Es schcint demnach, dass die rcducirtc Grosse dieses vor dem Perihel bcobachteten Kometen bei 

r=:l'0 nahe 7"\ bei r = 0'6 nahe ()'", und im Maximum, soweit dassclbc aus der letzten Angabe von 

Bradley zu erkennen ist, nahe 41/g
m gewesen ist. 

Dass der Komet von mchrcrcn Bcobacbtern ganz unabhangig entdeckt worden ist, obwohl er anfangs 

dem freien Auge nicht allgemein auffallen konnte, da er nicht wcsentlich heller als von der 5. Grosse war, 

lindct seine Erklarung darin, dass zu jener Zeit schon mchrfach nach dem Halley'schen Kometen gesucht 

wurde, und bei diescr Gelcgenheit nicht nur der Komet von 1757, sondern auch (wenigstens von Messier) 

der von 1758 aufgefunden worden ist. Wic aus ciner Mitthcilung von K link en berg (Phil. Trans. Bd. 50, 

Theil 2, S. 483) hervorgeht, ist der Komet von 1757 schon am 11. September von Gartner zu Dolkewitz 

(Tolkewitz) bei Dresden aufgefunden worden; Bradley hat inn aber zuerst beobachtet. 

Da dei' scheinbare Durchmesser des Kometen nach der Bcobacbtung von Pingrc am 5. October 

wenigstens 2 Minuten war, so ist der rcducirtc Durchmesser />, mindestens 1 -2. 

Fur die Schweifliinge erhalt man schr kleinc Zahlen, namlich: 

'757 Beob. Orl <: c 

September <5 Haag 12' 0 001 

88 Montpellier '5 0 002 

< Ictober 4 Paris 10 0 002 

i5 Montpellier iS 0 004 

Da der Komet insbesondere im October nur in geringen Ilohen beobachtet werden konnte, so ist scin 
Schweif jedenfalls wcsentlich langer gewesen, als diese Zahlen angeben. 

M, 

1758. 

-3'/./"(?) bis 5•/,». '1 — «•> /2  w k"" •• n 

Ein Komet mit ciner ziemlich  kleinen Periheldistanz (q = 0'22), welcher ahnlich wic der von 1661 

wahrend des Perihcls in den Sonnenstrahlcn, und zwar diesseits der Sonne stand (70—L0±180° = —14°, 

b0 •=. -4-3)1°) und wegen dieser Stellung in keine besondere Erdnahe kommen konnte.  Bahn von Pingre: 

7—1758 Juni 11-14375, K—ft = 36°48', ft =230°50', * = 68°19', log9 = 9-333148. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1758 

Mai 

.luni 

Juli 
August 

26-5 . 
;?o-5 • 
31 '5 
8-5 • 

iS-s • 
24-5 • 
14-5 • 
27-5 • 

.September   9*5 . 
12-5 . 
28-5 . 

October       9" 5 . 
23-5 • 

November   2-5 . 

S20 

84 
85 
85 
75 
79 
81 
80 
79 
7« 
74 
70 
63 
58 

...  5" 
+ 1 

3 
24 
38 
32 
28 
26 

25 
24 
21 
18 

15 
I 14 

X P l-L 

8r°i6' 
83 48 
84 21 

85 23 
78 3i 
80 56 
82 14 
81 49 
80 10 

79 34 
75 9 
70 48 
64 7 

58 59 

 280 9' 
22 10 

— 20 20 

+   0 36 
15 31 

8 42 

5 15 
3 19 
1 21 

+  0 53 
—   1 37 

3 21 

5 2.5 
-   6 4' 

I5°44 
14 26 
14 2 
7 25 
9 o 

40 55 
59 45 
72 42 
86 58 
90 30 

no 35 
125 48 
146 24 

-i6t 33 

log r log A      5 log rb. 

9'742 
9'652 
9 • 626 
9-373 
9-528 
0-072 
0-199 
0-257 
0-306 
0-316 
0-365 
o'395 
0-429 
0-452 

9'997 
9 959 
9-950 
9-909 
0-040 
0-237 
0-261 
0-262 
0-257 
0-256 
o- 248 
0-247 
0-257 
0-273 

— 1 
— 2 
-3 6 
-2-2 

i-5 
2-3 
2-6 

•8 

9 
1 
2 
'4 

+ 2 
i-2 
+ 3 

3 
+ 3 
1-3-6 

76°o 
89-9 
94-3 
146-1 
67-6 
34'9 
33-6 
32-2 
29-8 
29-0 
23-8 
19-0 
119 
6-7 

Vollmoncl: Mai 22, Juni 21, Juli 20, August 18, September 17, October 16. 

Der Komet ist einigc Zeit vor und nach dem Perihel in kleinen Elongalionen von der Sonne mit blossen 

Augen gesehen worden; die zur Bahnbestimmung verwendbaren Beobachtungcn sind aber erst lange nach 

dem Perihel gemacht worden, als tier Komct nur noch mit dem Kernrohr zu schen war, und zwar von 

M essi er in Paris. 
69 
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548 Johann Holetschek, 

Vor dem Perihel ist der Komct von dc la Nux auf der Insel Bourbon (21° siidl. Breite) beobachtet 

worden; die Ortsbestimmungen sind aber nur ganz rob. Die erste Anzeige iiber diese Beobachtungen findet 

man in der Histoire der Pariser Akademie 1759, S. 164—160, die Beobachtungen selbst in den Memoires 

1760, S. 463 — 465. Der ersten Anzeige zufolgc ist der Komet auf der Insel Bourbon zucrst am Abend des 

26. Mai, von de la Nux selbst aber erst am 30. Mai gesehen und sodann bis zum 8. Juni beobachtet worden; 

der Komet war (wohl hauptsachlich in Folge seines tiefen Standes) klein, sein Kern etvvas grosser als 

Jupiter, und sein Schweif hochstens iy8° lang. Den einzelncn Beobachtungen selbst sind unter anderen 

die nachstehenden Bemerkungen beigefiigt. Der Schweif erschien am 30. Mai 1° und am 31. Mai 2° lang; 

er hatte weniger Helligkeit (eclat) als der Kern. Der Komct ging immcr rascher auf die Sonne zu; am 

1. Juni war er nur im Fernrohr zu sehen, am 6. Juni blieb er bis zu 84'/., ° Zenitdistanz sichtbar, am 

nachsten Abend (im Original steht wohl nur irrthumlich am 6. Juni) erschien er dem blossen Auge nailer 

am Horizont als die ostliche Schulter des Orion (a Ononis). Am 8. Juni (Elongation 7x/t°) war der Komet 

noch zu sehen, am 9. Juni aber nicht mchr. 

Nimmt man an, dass der Komet am 26. Mai, als er von den Leuten auf der Insel bemerkt wurde, von 

der 3. Grosse war, so erhalt man als reducirte Grosse 4'"3; es ist aber wegen des tiefen Standes des Kometen 

in der Dammerung sehr wahrschcinlich, dass er erst dann aufzufallen begann, als er schon bedeutend 

heller, z. B. schon von der 2. Grosse war, unter welchcr Annahme die reducirte Grosse 3'"3 ist. Bcniitzt 

man clen Umstand, dass der Komet am 7. Juni in der hellen Dammerung zugleich mit a Ononis gesehen 

werden konnte, in der Weise, dass man fur den Kometen die 1. Grosse annimml, so erhalt man als reducirte 

Grosse 4,p5; es ist jedoch auch hier sehr wahrscheinlich, dass der Komet thatsachlich heller war, denn 

wenn er an sich nur so auffallend wie a Ononis gewesen ware, so wiirde er in der Dammerung vermuth- 

lich viel mehr geschwacht erschienen sein als clieser Stern. Es kann daher als ziemlich sicher hingestellt 

werden, dass durch die hier abgeleiteten Werthe die Helligkeit des Kometen in der Nahe des Perihels nicht 

zu gross, sondern eher noch zu klein gegeben ist. 
Am 18. Juni und die folgenden Tage ist der Komet, wie bei Pingre zu lesen ist, zu London zwischen 

I1' und 21' morgens am nordnordostlichcn Horizont im Sternbilde des Fuhrmann (offenbar mit blossen 

Augen) gesehen worden, eine Gegend, in welcher er nach der obigen Hechnung am 18. Juni thatsachlich 

gewesen ist. Nimmt man fur M, die 4. Grosse an, so ergibt sich als Helligkeit an diesem Tage die 2. Grosse, 

und eine so bedeutende Helligkeit war gewiss nothwendig, damit der Komet bei licfem Stande in einer 

Elongation von nur 18° und noch dazu bei Vollmond (allerdings weit abstehend) allgemcin auffallen konnte; 

wahrscheinlich ist er aber noch heller gewesen. 

Es finden sich nun keine Nachrichten iiber den Kometen bis zum 25. Juli. Am Morgen dieses Tages 

und ebenso am 27. Juli ist er zu Dolk(o)witz (Tolkewitz) bei Dresden von dem schon beim Kometen von 

1757 genannten Zwirnhandler Christian Gartner (siche auch die Notiz von Others im Berliner Jahrbuch 

ttir 1828, S. 145) gesehen worden. Gartner hiell ihn fur einen erst sichtbar werdenden Kometen, wenig- 

stens geht dies aus der folgenden Bemerkung hervor: »Man kann ihn noch nicht mit freiem Auge (de I'oeil) 

sehen, aber mit Hilfe eines Fernrohrs von 2 Fuss erkennt man ihn lcicht.« Dieser Bemerkung zufolgc 

scheint die Helligkeit des Kometen in der Nahe der 0. Grossenclasse gewesen zu sein. Schwacher braucht 

sie nicht angenommen zu werden, da an der Unsichtbarkcit fur das blosse Auge jedenfalls auch die llelle 

der Sommernachte und die geringe Hohe des Kometen mitgewirkt hat. Bleibt man bei der 6. Grosse, so 

erhalt man M, = 4"'5. 

Die hier beniitzte Angabe von Christian Gartner findet sich in dem sehr weitschweihgen Bericht von 

de l'lsle iiber die Beobachtungen von Messier (Memoires Paris 1759, S. 154—• T88), zu denen vvir jetzt 

iibergehen. 
Messier fand den Kometen am 15. August 21' morgens mit eincm Newton'schen Teleskop von 

4'/s Fuss. »Der Kern unterschied sich vom Korper des Kometen nur durch eine grossere Weisse (blancheur) 

im Centrum des Ganzen; die Scheibe des Kometen hatte ungefahr den Durchmesser des Jupiter, war aber 

sehr lichtschwach«. 
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GrSsse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schweife. 549 

Messier beobachtete nun den Kometen ohne wesentliche Unterbrechungen bis zum 2. November. 

Am 28. August land er im Stcrnbild des Stieres cinen Nebel, den er in seinem Bericht zweimal als Vergleiehs- 
object gebraucht. Dieser Nebel ist der erste in dem Messier'schen Nebel-Verzeichniss (Connaissance des 

Temps 1787), und seit Rosse als Crab-Nebula bekannt (1860-0: a = ,5h 26'" 1; o — +21° 55'). Die erste 

Vergleichung ist vom Morgen des 28. August. Das Licht des Nebcls war dem des Kometen ahnlich, aber 

lebhafter und mehr weiss; beziiglich seiner Gestalt erschien der Komet im Gegensatz zu dem etwas ver- 

langerten Nebel immer nahezu rund, und zeigtc keincn Schweif. 

Am 3, und ebenso am 8. September verschwand der Komet um 4'/M' in der Morgendammerung, und 

nach ilim die kleineren .Sterne. 

In der Nacht vom 9. zum 10. September bestimmte Messier mittelst des in dem 4'/2-ri'issigen katop- 

trischen Fernrohre angebrachtcn Mikrometers den Durchmesser der Nebelhulle (chevelurc) und land 

I) = 3' 40"; fiir den Kern ergab sich als Durchmesser 12", und zwar durch Vergleichung mit der Dicke 

eines Mikrometerfadens, deren Worth spiiter mit cinem Mikroskop gemessen wurde. 

In der Nacht vom 11. zum 12. September erschien der Komet nicht so deutlich wie an den zwei vor- 

hergehenden Tagen; obgieich der llimmcl ziemlich heiter war, konnte man den Kern nur fait Millie er- 

kennen. Bei der Vergleichung des Lichtes des Kometen mit dem des erwlihriten Nebels zeigtc sich eine 

grosse Differenz, indem das Licht des Nebels bedeutend starker war als das des Kometen; wahrend sich 

an den zwei vorigen Tagen die 1 lelligkeiten der beiden Objectc cinander mehr naherten, war heute die des 

Kometen schwacher. 

In dei' nachsten Nacht, September 12/13, erschien der Komet wieder deutlicher, vielleicht weil der 
Himmel reiner war. Als Durchmesser der Nebelhulle ergab sich D = 2' 40", also um 1'weniger als am 

Q.September,  eine Differenz, welche M essier der Dammerung zuschrcibt. 

Am 16. September begann das Mondlichl zu storen, und nun gelangen keine Beobachtungen bis zum 

Morgen des 29. September, an welchem Tage der Komet schon viel von seinem Licht verloren hatte. Am 

3. October abends war er in den Dilnsten nicht zu sehen, wohl aber um 4h morgens; sein Kern erschien 

heller als an den vorigen Tagen und war von der GrSsse derkleinsten teleskopischen, d. h. im katoptrischen 

Fernrohr von 4'/a Fuss sichtbaren Sterne. 

Am 9. October war der Komet so schwach, dass er nicht die geringste Fadenbeleuchtung verlrug. 
Am 23. October stand der Komet an der Grenze der Sichtbarkeit; man musste, um ihn mit Nachbar- 

sternen vergleichen zu konncn, die Fadenbeleuchtung abwechselnd offnen und schliessen. Immer schwacher 
werdend, wurde er zum letzten Mai am 2. November gesehen. 

Um tlie Vergleichung ties Kometen mil dem Nebel Messier Nr. 1 verwerthen zu konnen, muss man 

die Wahrnehmbarkeit dieses Nebels kennen. Nach meinen Beobachtungen schimmert derselbe in dem an 

dem 0-z611igen Frau n ho I'cr'schen Refractor del Wiener Sternwarte angebrachtcn I1/., zolligen Sucher wie 

ein verwaschenerStern 8. Grosse. Nimmf man demgemass fiir August 27 als Wahrnehmbarkeit des Kometen 

8"'() an, so erhalt man als reducirlo GrOsse Mt zz o"1 I. 

Die Untersuchung der Helligkeit dieses Kometen hat also zu folgenden Zahlen gefiihrt: 

1758 M 5 logcA «i 
Mai         26 2 - 1' 3 (3'3) 
Juni        7 1 - 3 • 5 (4'5) 
Juli         24 6 i l"5 4-5 
August 27 S 1-2-6 S'4 

Von diesen Zahlen beruhen die zwei ersten auf recht unsicheren, wenn auch nicht unwahrschcinlichen 

Annahmen, und nur die letzte auf einigermassen sicheren Vergleichungen; es miisscn daher die Folge- 

rungen iiber die I lelligkeil des Kometen hauptsachlich von dieser letzten Zahl ausgehen. Obrigens sind auch 

die vorangehenden Zahlen wenigstens insoferne von Bedeutung, als sic trotz ihrer Unsicherheit in Verbin- 

dung mit der letzten Zahl eine Abnahme der roduoirten Grosse nach dem Perihel erkennen lassen. Diese 

Abnahme erscheint noch  auffallender, wenn man beachtet, dass die reducirte Grdsse Ende Mai und 
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550 Johann Holetschek. 

Anfang Juni, also zurZeit des Perihels, bedeutender gewesen sein diirfte, als die eingeklammerten Grosser) 

sagen. Andererseits scheint die Helligkeit im September und October, also langc nach dem Perihel, viel 

rascher abgenommcn zu haben, als nach dem VerhaJtniss l:r2Aa zu erwartcn ist, und zwar darum, weil 

die nach 5 log rA bcrechnetcn Helligkeitsanderungen mit Messier's wicderholten Bemerkungen, dass 

sich der Komet aufl'allend scbwacher als das vorige Mai ge/.eigt hat, nicht gleichen Schritt halten. 

Es lassen sich demnach die iiber den Kometen iiberlieferten Helligkeitsangabcn mit den an anderen 

Kometen gemachten Erfahrungcn durch folgendc Wcrthc der reducirten Grdsse in Obereinstimmung 

bringen: Ende Mai und Anfang Juni 3-/2'" bis 4'", in der zweitcn Juli-Halfte 41/jm, Ende August 5'/.,,'", im 

September und October wesentlich geringer als 51/.,'". Der Komct scheint also die durch die Sonnenniihe 

hervorgerufene Steigerung seiner Liehtstarke nach dem Perihel mit zunchmendem r rasch verloren zu haben. 
Reduction der Durchmesserangaben auf A =r 1 : 

'758 

September 9 
12 

D 

3"/:,' 

*3/s 

6!6 
4-8 

I.iinge des sichtbaren Theiles des Schvveifes: 

i75S 

Mai 30 

31 

c 

0'02 

C03 

1759 I. (Der I Fallcy'schc Komct.) 

Mt = 4m(). 

Bahn von Rosenberger (Astr. Nadir. T Bd. 8, S. 221—250, und Bd. 12, S. 190): 

2 = 1759 Mara 12-55827, *—£=110*39'59* &=:53650'27", /=162°23'8", log?: =9-7667989, e=0-967684. 

Sichtbarkeitsverhiiltnisse: 

•758/59 

December 25- 5 
27-5 
29-5 

.lanncr        21-5 
25  5 

Februar       1 • 5 
H-5 

M;ii'/, 28-5 
3I'5 

April 4-5 
'4'5 
19-5 
20- 5 
27-5 
28-5 
29-5 
3o-5 

Mai 1*5 
5'5 

H'5 
'7 5 
20-5 
22'5 
28-5 

Juni 3-5 
5-5 

15-5 
21-5 

\  I. logr log A      5 log rA 

352 

35° 
347 
344 
329 
329 
328 

324 

319 
3:6 
177 
169 
163 
161 
160 
156 

'53 
153 
153 
'53 
153 
154 
154 
155 
157 

- 1 

o 

- 7 
8 

10 

17 
29 
33 
52 
43 
35 
29 

25 
15 
7 
6 
5 
4 

3 
3 
3 
3 

- 3 

1' "44 
44 
52 

9 
7 

353 29 
35i 50 
349 15 
344 49 
328 26 
327 ni 

325 51 

320 5 
312 

309 
205 

191 
182 
176 
172 
163 50 

158 33 
'57 57 
157 36 
157 28 
157 24 

157 4i 
157 49 
158 48 

•59 33 

13 
8 

17 

5 
6 

12 
6 

1 
i°49' 
2 6 
2 22 

4 3& 
4 53 
5 21 
6 7 

4 59 
4 21 

3 12 
3 2 

12 28 

15 59 
47 4*> 
42 50 

38 9 
34 16 
31 « 
23 32 
17 6 
16 3 

15 «5 
14 48 
13 47 
13 3 
12 52 
12 8 
11 49 

i 97°28 

93 2(> 
89 31 
5' 43 
46 o 
36 19 

+ 18 44 
- 39 35 

43 37 
49 3 
64 36 

77 21 
— 81 24 

I 167 56 

152 46 
142 49 

'35 56 
130 53 
118 44 
104 46 
1 o 1 18 

98 3 
96 o 
90 II 
84 42 
82 56 
74 22 

+ 69 24 

o • 199 
o-191 
o 183 
o-o68 
0-045 
o-ooo 
9-907 
9-833 
9-854 
9-884 
9-958 
9-993 
9-999 
0-044 
0-050 
0-056 
0-062 
0-068 
0*090 
0-137 
0-151 
o-165 
0-173 
0-199 
o- 223 
o- 230 
0-266 
0-285 

o 049 
0-059 
0-069 
o 1 72 
0-185 
0*204 
0'222 

999 
954 
884 
624 
403 
345 
'53 
2'5 
280 

9 343 
9-401 
9-588 
9-850 
9-912 
9' 966 
9-998 
0-083 
0-152 
0-173 
0-262 
0-307 

I 1 • 2 
(1-2 

+ i-3 
+ 1 • 2 

I I-I 
j-i-o 
+ o • 6 
 0-8 
— 1 • o 
— I' 2 

2-I 

-3"o 
.;' 3 
4-0 

 :r7 
-3-3 
-3-o 
-2-7 
-1-6 

o • I 
1 0-3 
1-0-7 

•I- o • 9 
-I- 1-4 
+ 1-9 
-I 2' o 
+ 2-6 
-13-0 

38?o 
39-2 
40- 2 
41-4 

39'9 
36-0 
24-3 
7o-3 
75-3 
8i-7 
90 6 
87-8 
85-6 
43'3 
42-9 
43 "7 
44-7 
45-6 

47-4 
45-8 
44 
43 
42 
39 
37-3 
36-4 
32-1 
29-6 

Vollmond:   1759 Janner 13, Februar 12, Marz 13, April 12,  Mai 12, Juni 10. 

Oie meisten Beobachtungcn des Kometen  aus dieser Erscheinung sind in den Pariser Memoires ent- 

halten, und zwar fmdet sich 
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Grbsse unci Helligkeit dcr Kometen mid Hirer Schweife. 551 

im Jahrgang  L759, S. 1- -40 dcr Bericht von Lalande, S. 279—287 dcr von Maraldi II.; 

im Jahrgang 1760, S. 53 — 62 dcr Bericht von Lacaillc, S. 380 — 433 der Bericht von dc 1'lsle 

mit den Beobachtungcn von Messier, S. 433—446 klcincrc Bcrichtc aus llaag, Leiden, Montpellicr, 

Avignon, Wien, Leipzig, Rom, gesammelt von dc Lisle, S. 447—457 Beobachtungcn von Chevalier 

in Lissabon, S. 458—460 von Coeur-Doux in Pondichery, S. 460 — 463 von dc laNux au( dcr Insel 

Bourbon; 

im Jahrgang 1767, S. 241 25J Beobachtungen des Kometen und Lellexioncn iibcr die Wiederkehr 

dcr Kometen von Cassini III. 

Lie Beobachtungen von Chevalier sind, zum Theil ctwas modificirt, auch im 5. Band der Mcmoires 

presentes par divers Savans (Sav. etrang.) S. 37—44. 

In den Philosophical Transactions flndet man ausser ciner vollstandigen Obersetzung der oben citirten 

Mittheilungcn von Messier (Band 55, Jahrgang 1765) kurze Berichte von Be vis, Mu nek ley (Jahr- 

gang 1759) und Gabry in Haag (Jahrgang 1763). Lie Beobachtungen von Bradley (siehe Astr. Nachr., 

Bd. 8, S. 239 und Miscellaneous works and correspondence of J. Bradley, Oxford 1832), welche von 

April 30 bis Mai 25 reichen, sind ausschliesslich Ortsbestimmungen. 

Lie Beobachtungen von Hell in Wien sind im Anhang zu den Wiener Ephemeriden 1759 erschienen. 

Die Auffindung des Kometen durch Palitzsch ist von Olbers im Berliner Jahrbuch fiir 1828, S. 144 

auf Grund der Originalnachricht von Chr. G. Hofmann in Dresden erzahlt. 

I. Vor dem  Pcrihel. 

Dcr llallcy'schc Komet ist in diesei' seiner ersten vorausberechnclen ErscheihUng zucrsl am 

25. December 1758 von dem gelehrten Landwirth J. G. Palitzsch zu Prohlis bci Dresden, aber nicht, vvie 

in den Pariser Mcmoires 17(50, S. 420 und auch sons! mehrl'ach zu lesen ist, mit blossen Augen, sondern 

mit cincm 8-fiissigen Tubus, und am 21. Janner 1759 von Messier in Paris mit eincm Newton'schen 

Teleskop von 4J/2 Fuss aufgefunden worden, 

Vor dem Pcrihel ist der Komet nur von Messier andauernd beobachtet worden. Line bcslimmte 

Helligkeitsangabe aus diescr Zcit flndet sich niclit vor, doch liefcrn zvvei Bemerkungen von Messier 

indirecte Anhaltspunkte zur Beurtheilung der Helligkeit des Kometen. 

Zum 22. Janner ist bemerkt, dass sehon das kleinsle Licht, dessen sich dcr Beobachtcr zur Beleuchtung 

dcr Mikrometerfaden becliente, den Kometen und den Vergleichstern zum Verschwinden brachte, Der Ver- 

glcichstern ist 8. Grosse, namlich B. D.+ i° 4758. Dass aber auch dcr Komet dieselbe Helligkeit gehabL 

hat, folgt daraus nicht, da ein Komet bci Erhellung dcs Gcsichtsfeldes in der Rcgcl friiher verschwindet, 

als ein Fixstern von anscheinend gleicher Helligkeit; man ist daher bercchligl, fiir den Kometen cine etwas 

grossere Helligkeit, beispielsweisc 61/B
m oder 7'" anzunehmen. 

Am 25. Janner hatte der Komet an Helligkeit zugenommen; ex war wohl ohne Schweif, aber der Kern 

erschien heller als an den vorigen Tagcn. Der Komet war durch ein 2-ftissigcs und sogar durch ein 

Lfiissiges Lernrohr zicmlich gut zu schen. Dicse Ictztc Bemerkung isl besonders wichtig, weil sic last mil 

Bestimmtheit anzeigt, dass der Komet beziiglich seiner Wahrnehmbarkeit nicht weit von der 6. Grcissc, 
und zwar eher heller als schwachcr gewescn ist. Vergleicht man namlich die Nebelbeobachhmgcn von 

Messier in der Connaissance dcs Temps 1787 mit der LJranomctria nova von Argclander und dem Atlas 

coelestis novus von lleis, so flndet man, dass jene Objecte, welche Messier mit cincm Lfiissigcn Lern- 

rohr beobachLt hat, von bessercn Augcn auch ohne Lernrohr geschen werden konnon. Lie bci Anvvendung von 

geringen optischen Mitteln als Nebel erseheinciidcn Slcrnhaufcn im Hercules M. 13 und M. 92, welche nach 

Messier mit eincm l-ftissigen Lernrohr zu sehen sind, konnen, da. sic bci Argclander und II cis vorkommen 

und vvic auch die anderweitigc Lrfahrung lehrt, von normalcn Augen ohne Lernrohr geschen werden; der 

Sternhaufen im Triangulum M. 33, den man nach Messier mit cincm gewohnlichen 1-fiissigen Lernrohr 

nur schwer sicht, kommt zwar nicht bci Argclander, aber doch bci lleis vor, ist also auch nicht viel 

schwerer vvahrzunehmen, als ein Stern der 6. Crosse.  Dicse Verglcichung macht es sehr wahrschemlich, 
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552 Johann Holelschcli, 

dass der Komct im Janner 1750, obwohl ihn Messier mil blossen Augen nicht gesehen hat, doch von 

scharferen Augen ohne Fernrohr hattc gesehen werden konnen. 

Am I. Februar fand Messier als Durchmesser des Kometen 21//, and als Durchmesser des Kernes 

durch Vergleichung mil der Dicke eines Mikrometerfadens 20". Mitte Februar ruckle der Komet in die 

Abenddammerung, 
Es soil nun auf Grand der Erscheinung von 1835 untersucht werden, welchen I lelligkeitseindruck der 

Komet am 25. December 1758 und dann vier Wochen spiiter gemacht haben mag. Dem 25. December 

1758, 77 Tage vor dem Perihel, entspricht im Jahre 1835 der .'SO. August mit log r=0'20, an welehem 

Tage die Wahrnehmbarkeit des Kometen, wie aus der Interpolation zwischen den vorhergehenden und 

nachfolgenden Helligkeitsangabcn hervorgehl, die eines Sterncs 9'!'3 gewesen sein durftc; da nun 

log A am 30. August 1835 den Werth 0-21, am 25. December 1758 dagegen 0'05 gehabt hat, so durftc der 

Komet bei seiner Auftlndung durch Falitzsch, dem kleineren A entsprechend, um 0"'8 auffalliger als am 

30. August 1835, somit nahe an der Grosse 8"'5 gewesen sein. Diese Helligkeit ist wohl ausreichend, 

um den Kometen in dem von Falitzsch beniitztcn Fernrohr zu zeigen, und entspricht auch noch der 

Bemerkung von Chr. G. Hofmann (siehe die oben citirte Mittheilung von Olbers), der Komet sci am 27. 

und 28. December zwar nicht mil blossen Augen, wohl aber durch ein 3-fiissiges Fernrohr zu erkennen 

gewesen. 

Am 21. Janner 1759 war log r~ 0-068, und diesem kadiusvector entspricht im Jahre 1835 der 

27. September, an welehem Tage der Komet schon von den meisten Beobachtern ohne Fernrohr gesehen 

wurde und von der 5. Grosse gewesen zu sein scheint. Da log A am 27. September 1835 9'80, am 

21. Janner 1750 dagegen 0-17 war, so durftc tier Komet, als er von Messier aufgefunden wurde, dem 

grosseren A entsprechend, um 1"'9 schwacher, somit nahe an der 7. Grosse gewesen sein. 

Dem 25. Janner 1750 mit log r = 0-045 entspricht im Jahre 1835 der 1. October, an welehem Tage 

der Komet schon allgemein mit blossen Augen gesehen wurde und nahezu von der 3. Grosse war. Da nun 

logA am 1. October 1835 9'69, am 25. Janner 1759 dagegen 0- 19, also um 050 grosser war, so ergibt sifih 

fur den letztgenannten Tag eine um 2'"5 geringere Wahrnehmbarkeit des Kometen, somit 5"'5. 

Es lasst sich also unter der Voraussetzung, dass der Komet bei demselben kadi as vector in der einen 

Erscheinung dieselbe Helligkeit gehabt hat, wie in der anderen Erscheinung, seine muthmassliche Hellig- 

keit im December 1758 und Janner 1759 ohne Zwang in eine befriedigende Ubereinstimmung mit der im 

Jahre 1835 beobachteten Helligkeit bringen. 

Dass der Komet auch nach dem 25. Janner 1759, obwohl seine Helligkeit offenbar noch mehr zuge- 

nommen hat, von Messier mit blossen Augen nicht gesehen wurde, ist hinlanglich dadurch erklarl, dass 
er immer tiefer in den Abendhimmel ruckle. 

II.  Nach  dem   Perihel. 

Als der Komet nach dem Perihel wieder sichtbar wurde, stand er anfangs noch sehr lief in der Morgen- 

dammerung, so dass die Grossenangaben aus dieser Zeit nur in einem untergeordneten Grade vervvendbar 

sind. Aus der Zeit seiner grossten Erdnahe, in welcher er iiber den J limmel der Siidhemisphare ging, haben 

wir hauptsachlich Sehweifbeobachtungen. Erst im Mai erreichte er eine fur unsere Hreilen giinstige Stellung, 

begann aber auch schon dem freien Auge zu entsehwinden; aus diesem Grunde sind aber die I lelligkeits- 

angaben aus diesem Zeitraum zur Ableilung der reducirten Grosse besonders geeignet. 

Messier hat den Kometen nach dem Perihel am Morgen des 1. April wieder aufgefunden. DerSchweif 

war deutlich zu erkennen, aber des Zwiclichtes wegen nicht wcit zu verfolgen, doch meint Messier, dass 

sich derselbe iiber mehr als 25° erstreckt haben mag. Der Kern war ansehnlich, ohne begrenzt zu sein, und 

Qbertraf die Sterne der 1. Grosse. Diese Beobachtung ist aber offenbar mit dem Fernrohr gemacht, denn 

Messier sagt S. 401: Die Morgenclammerung liess alle diese Frscheinungen verschvvinden and cndlich 

den Kometen selbst, doch nicht, bevor ich ihn mit blossen Augen vvahrnehmen konnte, als ei- von den 

Dunslen des Horizontcs etwas frei war. 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



GrSsse und Helligkeit der Kometen mid Hirer Schweife. 5i3 

Nach Lalande erschien der Komet dem fVeien Auge am Morgen des I. und 2. April vvie ein Stern der 

'.'>. GrSsse; im Teleskop erschien der Kern von einem Durchmesser gleich der Halfte des Jupiter-Durch- 

messers. 

Chevalier inLissabon sah den Kometen am Morgen des 5. April durch leichle Wolken wie einen Stern 

1. GrSsse, mit einem deutlichen Schweif, der 2° lang und gegen das Ende ungefahr 1° breit war. Am 

6. April erstreckte sich der Schweif, als der Komet 5° hoch stand, bis zum Stern c Capricorn) (also nur 

wenige Grade weit) mit einer Breite von 3°. Der Kern erschien grosser als Saturn in der Opposition und 

von elliptischer Gestalt. Kern undNebelhillle schienen 4 Minutcn eines grSsstenKreises einzunehmen; nach 

der Angabe in »Memoires presenter par divers Savans« hatte aber der ganze Korper des Kometen einen 

Durchmesser von 8 Minutcn.   Die Beobachtung geschah mit einem Gregory'schcn Teleskop von 7 Fuss. 

Wahrend man in Paris den Kometen auf scinern nach Stiden gerichteten Wege nur bis Mitte April 

sah, konnte ihn Chevalier in Lissabon noch bis zum 22. April verfolgen. Von den Bemerkungcn aus 

dieser Zeit sei hervorgehoben, dass am 15, April fur den grosseren Durchmesser des Kernes mittelst eines 

Mikronictcrs 1' 21" gefunden wurde; der Schweif konnte an diesem Tage bis 3° 30', und am 20. April bis 

zu 2° Lange gesehen vverden. 

Als der Komet vom Stiden zuriickkehrte, wurde er von Chevalier- am Abend des 29. April wieder 

gesehen. Fur das blosse Auge erschien er grosser und heller als in den lctzten Tagen seiner Erschcinung 

am Morgenhimmel, und zwar, wie der Beobachter hinzufiigt, ohne Zweifel wegen seiner grosseren Hohe 

und der Dunkelheit der Nacht; der Kern erschien aber nicht so gross und nicht so deutlich von der Ncbel- 

hiille getrennt wie fruher. Die Schweiflange war an diesem Tage 4'/a°, und am 30. April 5°. 

Vom 30. April bis zum 9. Mai wurde der Komet von T. Mayer in Gottingcn beobachtet (Astronomical 

observations made at Gottingcn 17.r)G—1761; Zach, Correspondance astronomique Bd. 6, S. 200); zur 

ersten Beobachtung ist bemerkt: Diameter circitcr 4'—5'. Nucleus vix l/i min. 

Am Abend des 1. Mai wurde der Komet auch in Paris wieder gesehen, und erschien nach denAngabcn 

von Cassini 111., Maraldi II., Lacaille und Messier so gross oder grosser als die Sterne 1. GrSsse, 

gesehen durch Diinste oder leiehten Nebel. 

Am 2. Mai fand Hell in Wien, der den Kometen am 29. April zum ersten Mai gesehen hatte, als 

Durchmesser aus Mikrometermessungen 13 oder 14 Minuten; fur das frcie Auge schimmerte der Komet 

wie ein lichtes Wolklein von 30' Durchmesser. 

Am 3. Mai und die folgenden Tage glaubte Maraldi den Schweif bis zu mchr als 15° Lange, wenn 

auch unsicher und mchrfach unterbrochen, zu sehen. 

Nach dem Vollmond des Mai begann der Komet dem frcien Auge zu entschwinden. 

Am 14. Mai zeigte er sich nach Chevalier mit kleinen Fernrohren wie ein Stern 3. bis 4. Grosse. Nach 

Messier kam er den Sternen 4. Grosse gleich; Durchmesser des Kernes 27". 

Am If). Mai schien nach Hell die schcinbare Grosse des Kometen einen Stern 4. Grosse nicht zu 

ubertreffen. Den Schweif sah Messier an diesem Tage nicht mit blossen Augen, auch nicht mit dem 

Teleskop von 41/, Fuss, wohl aber mit einem 1-fussigen Fernrohr, u. zw. 31/,,° lang. Chevalier sah den 

Schweif mit blossen Augen mehr als 5° lang, aber wenig breit. 
Am 16. Mai oy,1' sah Maraldi, als er sieh auf dem Pont-Royal befand, den Kometen sammt dem 

.Schweif ganz deutlich; das Licht war ohne Glanz und von rothlicber Farbe (wahrscheinlich wegen des 

zicmlich ticfen Standcs des Kometen). Der Schweif zeigte sich an diesem und dem folgenden Tag 2° lang, 

wahrend er von Messier am .17., 22., 23. und 27. Mai mit dem Fernrohr 4° lang gesehen wurde. 
Am 17. Mai erschien der Schweif nach Chevalier (5°, manchmal bis 10° lang, und die »chevclure« 

im Fernrohr wie weisse Wolken um den Kern;  Durchmesser 25". 
Am  19. Mai hatte nach Hell die Atmosphare des Kometen kaum 6' Durchmesser. 
Am 22. Mai war der Komet nach Messier mit blossen Augen schon schvver zu sehen; angenommen 5ln. 

Am 28. Mai scheint die Helligkeit des Kometen zwischen 5*5 und (>'•() gewescn zu sein. Nach Messier 

war es nicht mehr mSglich den Kometen mit blossen Augen zu sehen, und auch Chevalier konnte ihn 

Denkschrlften der mathem.-naturw. CI. LXlll. Bd. 70 
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554 Johann Holetschek, 

mit blossen Augen nicht mehr reeht sehcn (on nc la pouvait voir comme il faut a la vuc simple); den Schweif 

sah der letztere mit kleinen Fernrohren fast 2° lang. Nach Hell, der als Durchmesser kaum 3' gefunclen 

hat, war der Komet sogar so lichtschwach und klein, dass er kaum durch das Fernrohr zu crkennen war; 

hicr diirften aber noch andere Umstiindc storend gewirkt haben. Auch Maraldi sah den Kometen an diesem 

Tage zum letzten Mai. 

Messier fiigt die Bemerkung hinzu, dass der Komet am 28. Mai von derselbcn Grosse, aber noch ein 

wenig heller erschien, als bei der ersten Auffmdung am 21. .Tanner. Dicser Bemerkung wird auch durch die 

Zahlen geniigt, durch welche ich die Helligkeitsangaben vom 21. .Tanner und 28. Mai ausgedriickt habe, 

namlich in ganzen Zahlen dort 7"1, hier 6m. Da die theoretische Helligkeit an diesen beiden Tagen nur 

wenig verschieden ist, indem 5 log rA am 2.1. Jiinner +1-2, am 28. Mai +1'4 ist, so zeigt sich hicr recht 

augenfallig, dass die Helligkeit des Kometen nach dcm Perihel grosser war als vor dem Perihel. Ubrigcns 

hebt Messier in seinem Bericht (a. a. 0., S. 400) sclbst hervor, dass die Kometen nach dem Perihel heller 

sind, als in derselben Distanz vor dem Perihel. 

Am 3. Juni wurde der Komet von Messier mit dcm Ncwton'schen Teleskop zum letzten Mai beob- 

achtet; ohne Fernrohr konnte er auch von gciibtcn Augen nicht mehr wahrgenommen werden, doch war 

daran zum Theil auch die Nahe des Mondes Schuld, welcher sein crstcs Viertel verlasscn hatte. 

Am liingsten ist der Komet von Chevalier in Lissabon beobachtet worden. Untcr diesen letzten 

Beobachtungen des Kometen ist die folgende Verglcichung von Wichtigkeit: »Am 5. Juni war der Komet 

bei den Sternen 5. Grosse, welche in dem Sextanten von Hevcl sind; er erschien ungefa.hr von derselbcn 

Grosse wie diese Sterne, aber weniger hell und weniger glanzend.« Diese Verglcichung ist anscheinend 

mit dem Fernrohr gemacht. Da die helleren Sterne des Sextanten, mit Ausnahmc eincs Sternes 4"7, alio 

von der 5. und 6. Grosse sind, und der Komet schon einigermassen ticf stand, soil als Helligkeit 5"'5 
angenommen werden. 

Am 15. Juni nahm die Nebelhiille ini Gregory'schen Teleskop von 7 Fuss noch einen grossen Raum 

ein, und man unterschied ein wenig den Kern. 

Am 20. und 21. Juni wurde der Komet wieder mit demselben Teleskop beobachtet, war aber mit den 

kleinen Fernrohren nicht mehr zu sehen; er erschien wie cine kleine Wolke, und man konnte den Kern 

nicht mehr von der Nebelhiille unterschciden. Nach der Rechnung war er jetzt schon urn cine Grossen- 
classe schwiicher als am 5. Juni.  Am 22. Juni wurde der Komet zum letzten Mai gesehen. 

Reduction der Helligkeitsangaben: 

1759 
Mai 

Juni 

Beobachter M 5 logM «i 
14 Messier 4 — o • I 4'i 
15 Hell 4 o-o 4'o 
22 Messier 5(?) -Ho'9 4" i 
28 (Extinction) 5'8 (?) + 1-4 4'4 

5 (ihevalier 5 ' 5 (?) + 2'0 3'S 
Mittel 4-o 

Mit diesem, zum Theil aus bestimmten Helligkeitsangaben, zum Theil aus indirecten Angaben abgelei- 

teten Mittel M1 = 4'"0 sollen nun jene Grossenschatzungen verglichen werden, die wcgen der grossen I lel- 

ligkeit und der geringen Hone des Kometen weniger sicher sind und daher zur Ableitung des Werthcs 

von M1 nicht benutzt worden sind. 

Beobaohtung     Rechnung 1759 
(Messier      i" 

April r Moreens  \,   ,     , 1 b        (Lalande    3 

Mai    1  Abends 
Chevalier  r 
(Paris) 1 

3 TO 

2-8 

1'3 

Man sieht,   dass  diejenigen SchiUzungcn,  welche  mit  blossen Augen   gemacht  sind,  also  die  von 

Lalande vom 1. April unci die vom 1. Mai, mit den bereehncten Grossen so nahe Qbereinstimmen, dass 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und Hirer Scliweife. oof. 

sic eben so gut wie die fiinf obigen Grosscn zur Bildung des Mittcls hatten verwendet vverden konncn; nut 

bei den zwei anderen Schatzungen zeigt sich eine bedeutende Differenz. Ubrigens darf man, ob nun die 

einen Oder die anderen dieser Schatzungen die beobachtete Helligkeit des Kometen richtigcr geben, in 

jedem Falle als sicher annehmcn, dass der Komet Anfang April heller gewesen ist, als aus den berechneten 

Zahlen hervorgeht, unci nur wegen seines ungiinstigen Standes schwacher erschienen ist. 
Reducirt man die bcobachtctcn Durchmesser auf A = 1, so findet man schr vcrschicdene Zahlen, von 

denen aber die klcinste weniger ins Gewicht fallt, da ihrc Kleinheit wahrschcinlich nur durch die geringe 

1 [She des Kometen verursacht worden ist. 

1759 Beobachter 7) />> 
Februar i Ab jmls Messier ^'A,' 3!6 

April 6 Mo •gens Chevalier 4 2-g 

3° Ab ends Mayer 5 (I-0 
Mai 2 • Nell 14 4'° 

19 » » 6 5-3 

28 » » 3 3-6 

Der Mittelwerth Dt =3!9 ist zwar rcclit unsicher, dilrfte aber doch wenigstens die leicht sichtbare 

hellere Partic des Kometen beziiglich ihrcs Durchmcssers ziemlich richtig deflniren. 

Der Schweif des Kometen ist nur nach dem Perihel geschen worden. Von Endc Miirz bis gegen Ende 

April war seine Sichtbarkcit noch durch das Zwielicht beeintrachtigt; erst Ende April und im Mai konnte er 

in seiner vollcn L&nge gesehen werden. Die scheinbare Schweiflange wird von verschiedenen Beobachtern 

sehr verschieden angegeben, doch konncn die Differenzen zvvischen den Angaben zum Theil auf die mehr 

Oder minder gunstige Page der Beobachtungsorte zuri'ickgcfuhrt werden; am kleinsten wird, wenn man von 

vereinzclten Ausnahmen absieht, die Schweiflange von den Beobachtern in Paris angegeben, grosser von 

Chevalier in Lissabon und am grosstcn von de la Nux auf der Inscl Bourbon (21° siidl. Breite). 

Dicse letztercn Beobachtungen verlangen eine eigene Dntersuchung, weil hicr die scheinbare Lange 

des Schweifes zum Theil so gross angegeben ist, dass die wahre Lange durch das abgekiirzte Vcrfahrcn 

nicht bcrechnct werden kann. Die Beobachtungen reichen vom 20. Miirz bis zum 30. Mai und geben 

zunachst als Schweiflange am 29. Miirz ungefahr 3°, am 20. April 21' morgens 6° bis 7° und am 21. April 

1'' morgens 8°; der Kern des Kometen war an dicscm 'Page gut begrenzt und wurde l/g vom Jupiter 

geschatzt, also zu etwa 15". Am 27. April abends stand der Komet bei a Crucis; der Kern hatte mcrklich 

abgenommen, der Schweif war diinner und langer, C = 19°. Am 28. April abends war C= 25° und am 

1. Mai 33° bis 34°. Zum Schluss sagt de la Nux: »Wir sahen den Schweif des Kometen diinner und langer 

werden bis zum 5. Mai, wo ich ihn zu nahe 47° mass; am 14. Mai hatte er noch 19° Lange. Am hellsten 

erschien der Komet am Anfang seiner Erscheinung; sein Kern zeigte sich ganz Klein, hatte aber einen 

Glanz und eine Art Scintillation, welche mich Qberraschte.« 

Unter diesen Schweiflangen macht sich bei der Redlining vor alien die vom 5. Mai bemerkbar, da sie 

so gross ist wie der Phasenwinkel Y, namlich 47°; sie kann also unter der Voraussetzung, dass der Schweif 

in der geradlinigen Verlangcrung des Radiusvcctors liegt, nicht reducirt werden. Aber auch die anderen 

grosscren Wcrthe von C geben unter dieser die K'echnung vereinfachenden Voraussetzung ungewOhnhch 

grosse Werthc von c, wie man aus der folgenden Zusammenstellung sieht: 

m 9 c c 

April 27 19° O'll 

2.S 2 5 0-23 

Mai I 34 o- 70 

'4 19 0-51 

Wie gross die Abwcichung des Schweifes von der geradlinigen Verlangcrung des Radiusvcctors 

gewesen ist, konnte aus den Beobachtungen wohl kaum erkannt werden, da am 14. Mai L'= ft, also in 
dieser Zeit  die Erde   in   der Ebenc  der Kometcnbahn   gewesen  ist.  Dicse Stcllung bercchtigt uns  abet 

70" 
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556 J oh a n u Ho Id s chek, 

anderseits, die Abweichung in der Ebene des durch die Erde, die Sonne und den Korneten gebildeten 

Dreieckes anzunehmen, also die Formel 

A sin C 

sin (7—C-f-cp) 

zu beniitzen und in derselben fur cp solche Werthe einzusetzen, welchc durch unsere Erfahrungen tiber 

die Schweifrichtung des Halley'schen Komcten gegeben sind. Nach den Untersuchungen von Brandes 

(Uber die Gestalt der Kometenschweife, iibcrsichtlich zusammcngestellt von Bredichin in den Annales 

de l'observatoire de Moscou VI, 1, S. 56) war der Schweif des Halley'schen Kometen in alien Erscheinungen 

nur wenig gekriimmt und gegen den Kadiusvector nur wenig geneigt (10°); auch die von Bredichin 

(a. a. O., V, 1) untersuchte Erscheinung von 1835 zeigt fast durchgehends kleinc Werthe von cp und nur 

zwei grossere, namlich 22° fur October 22, und 34° fiir October 29. Man ist also auch fur die Erscheinung 

von 1759 berechtigt und sogar genothigt, cine Abweichung der Schweifrichtung vom Kadiusvector anzu- 

nehmen; rechnet man mit cp = 10° und 30°, so erhalt man: 

1759 C (<P = IOc 

c 
) (<P = 3°°) 

c 

April 27 190 0-08 o'o6 
2S 25 015 O'OQ 

Mai       1 34 03S O' 21 

5 47 1 ' 56 0-56 

H 19 0-39 0-2.S 

Vergleicht man diese Zusammenstellung mit der nachstvorhcrgehcnden, so zeigt sich, class man bis 

Ende April nur eine geringe oder auch gar keine Abweichung des Schweifes vom Radiusvcctor anzunehmen 

braucht, wenn man massige Werthe von c erhalten will. Fiir den Mai aber und insbesondere fiir den 5. Mai 

ist man genothigt, grossere Werthe von cp anzunehmen, wenn man nicht iibermassig grosse, also unwahr- 

scheinliche Schweifliingen erhalten will. Dabei ist der Schweif immer geradlinig vorausgesetzt; in der 

Wirklichkeit ist er aber vermuthlich gekriimmt, und zwar mit der concaven Scite gegen die Erde gekehrt 

gewesen und daher auch aus diescm Grunde langcr crschienen. Wie gross der Anthcil der Krummung an 

der scheinbaren Verlangerung des Schweifes war, lasst sich aber ohne eine neue Annahme nicht in 

Rechnung ziehen, weil der Schweif nach unsercn Erfahrungen bei der Stellung L = ft immer nahezu 
geradlinig erscheinen muss. 

Die aussergewohnliche Schweiflange vom 5. Mai erscheint noch sonderbarer, wenn man beachtet, dass 

der Mond an diesem Tage sein erstes Viertel schon iiberschritten hattc und daher die Beobachtung des 

Schweifes gewiss beeintriichtigt hat; in der That hat gleich am niichsten Tage, am 0. Mai, Chevalier in 

Lissabon den Schweif wegen des Mondlichtes nur 3° lang gcsehen. Es miissen daher, wenn die Angabe 

iiber die Schweiflange vom 5. Mai richtig ist, ausserordentlich giinstige Umstiinde zusammengewirkt 

haben. 

Die iibrigen im Jahre 1759 beobachteten Schweiflangen des Halley'schen Kometen kcinnen nach der 

abgekiirzten Rechnung ohne merklichen Zwang reducirt werden. Von den Schweiflangen, vvelche Messier 

angibt, habe ich nur jene reducirt, welche die Angaben anderer Beobachter iibertreffen; clazu muss aber 

bemcrkt werden, dass die erste dieser Langen nur auf ciner Muthmassung beruht, und die drei letzten mil 

dem Fernrohr beobachtet sind. Mit blossen Augen scheint der Schweif zum letzten Mai am 22. Mai, und 

zwar von Chevalier gesehcn worden zu sein. 

Hier sollen auch noch die Beobachtungen von Coeur-Doux in Pondichery erwahnt werden, welche 

vom 28. Marz bis zum 4. Mai reichen und ahnlich wie die von de la Nux hauptsachlich auf jene Zeil 

beschrankt sind, in welcher der Komet fiir Europa nur schwer oder gar nicht zu sehen war; sic enthalten 

aber fur unsere Zwecke kaum mehr, als dass der Schweif am 30. April mehr als 10° lang war, und sein 

Durchmesser desto kleiner wurde, jc mehr er sich gegen Norden erhob. 
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Grdsse und Helligkeit der Kometen mid Hirer Schweife. 557 

175') 

April 

Beobaohter C c 

29 Morgens do hi Nux 3° 0 • oO 

I » Messier 2 5 0-49 

s » Chevalier 2 0-03 

15 » » 34/s 0-03 

20 » » 2 o-oi 
20 » de la Nux 7 °'°3 
21 » » 8 0-03 

29 Abends Chevalier 41/. 0'02 

3° » Coeur-Doux 10 0*07 

'759 Beobaohter C <; 
pril 3° Ab ends Chevalier 5° 003 
ai 5 » Maraldi 15 o- 19 

15 » Chevalier 5 0' 10 

'7 » » 6 0-14 

20 » » 41/,. o-11 

22 » » 3V« o-10 

22 » Messier 4 O- I I 
23 » » 4 O' 12 

27 » » 4 0-14 

Zu einer Bctrachtung fiber die Anderungen der wahren Schweiflange erscheinen die Beobachtungen 

von Chevalier geeignet, weil dieselbcn eine langere Reihe bilden. Man sieht nun hier ebenso wie bei den 

Beobachtungen von de la Nux, dass sich die Maximalwerthe von c erst gegen die Mitte des Mai zeigen, 

wird aber trotzdem als fast gewiss annehmen diirfen, dass der Schweif seine grosste Entwicklung schon zu 

einer Zeit hattc, in wclcher cr ungiinstiger Stellung wegen noch nicht in seiner vollen Lange gesehen 

werden konnte. Dass er erst im Mai am langsten erschienen ist, hat seinen Grund vor allem darin, dass 

der Komet erst in cliesem Monat cine fur die Beobachter giinstige Stellung erreicht hat, zum Theil aber 

wahrscheinlich auch darin, dass die Erde nahe an der Ebcnc der Kometenbahn gestanden ist, bei welcher 

Stellung untcr der Voraussetzung, dass die Schweiftheilchen weit mehr in der Bahnebene als in irgend 

einer andercn Richtung verstreut sind, auch die entfernteren Partien des Schweifes fiir den Beobachter eine 

relativ grosse Flachenhelligkeit erlangen, und somit der Schweif in grosserer Lange gesehen werden kann. 

1759 II. (Der im Lowen crschiencnc Komet des Jahrcs 1760.) 

Mt = 4'!'5. 

Dieser Komet ist zwei Monatc nach dem Perihel von der siidlichen Hemisphere auf die nordliche 

gekommen und hier noch ungefahr einen Monat fiir das blosse Auge sichtbar gewesen. Bahn von Pingre: 

7=1759 Nov. 27-0083, %—ft = 273°54'38", ft = 139*39'41", ?' = 79°6'38", log? = 9;903844. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1760 

Janncr 25 5 
Februar 5 5 

7 5 
9 5 

12 5 

M ilrz 
17 
4 

5 
5 

11 
iS 

5 
5 

161° 

[47 
145 
143 
140 

135 
I2<) 
125 
124 

-IS" 
+ 12 

l() 
20 

25 
31 
41 
43 

+ 44 

l-L 

i68°26' 
H5 7 
141 43 
138 37 
134 29 
128 56 
119 7 
117 15 
116 i<) 

~2ou57 
- 0 59 

+   2     8 
4 55 
8 39 

13  20 
21 16 
22 53 

+ 23  5« 

-137   10 
171  38 

-177    3 
+ 177  49 

170  39 
160    4 
CH   n 
125   21 

I   117  27 

logr 

o' 128 
0 • 174 
o' 182 
o-189 
01 201 
0-219 
0-272 
0-293 
0-314 

log A 

9-665 
9-707 
9-727 
9-749 
9-784 
9-846 
0-028 
0-095 
o-i55 

5 log ;-A 

o-5 
-0-3 

— O' 1 
I 0-3 
+ 1 5 
1 -i-9 
+-2-3 

32' 
5 
2 

7 
14 
23-8 
25-3 
26-0 

Vollmond:   1760 februar 1, Marz 1 und 31. 
Der Komet ist von Messier in Paris am 20. Jiinner 1700 morgens 1'' mit dem Fernrohr entdeckt 

worden (Memoircs Paris 1772, J. Partie, S. 421—435), konnte aber zur Zeit seines Meridiandurchganges 

auch mit blossen Augen, wenn auch nur schwer, gesehen werden. Messier erinnert desshalb an den 

Kometen von 1680, der von G. Kirch ebenfalls mit dem Fernrohr entdeckt worden ist, obwohl er auch mit 

blossen Augen zu sehen war. (Ubrigens muss der Komet an diesem Tage wegen seines siidlichen Standes 

sowohl bei der Entdeckung als beim Meridiandurchgang wesentlich geschwiicht erschienen sein.) Als 

Durchmesser des Kernes gibt Messier 30", als Schweiflange 3° an. 
In der Nacht vom 5. zum 0. Februar erschien der Komet fiir das blosse Auge wie ein Stern 4. Grosse. 

In der Nacht vom 7. zum 8. Februar war der Komet bei heiterem Himmel deutlich mit blossem Auge 

zu sehen; sein Licht schien dem des Sternes -q Leonis (3"'8) gleichzukommen. Der Schweif zeigte sich im 

1-fiissigen fernrohr mehrere Grade lang und war gegen den Stern 0 Leonis geriehtet. 
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558 Johann Holetschek, 

In der nachstcn Nacht, Februar 8/9, war dcr Schweif gegen <]> Leonis gerichtet und 4° lang. Es sei 

noch hervorgehoben, dass sich in dcr weitercn Angabe von Messier: »Ich vcrglich den Kern des Kometcn 

mit dem 8. Stern im Lowen, welchen Flamsteed in scincm Kataloge 6. Grosse schatzt« die Grossenangabe 

offenbar auf den Vergleichstern, nicht aber, wie ans Cooper's Cometic Orbits, S. 100 hervorgehen wiirde, 

auf den Kometenkern bezieht. Nach Lacaille, der in dieser Nacht den Kometen zu beobachten begann 

(Memoires Paris 1760, S. 147 —151), erschien derselbc dem blossen Auge wie cin Stern 4. Grosse, aber matt 

(un peu terne) und glanzlos (sans eclat) mit cinem wenig mcrklichen Schweif. 

In der Nacht vom 9. zum 10. Februar hatte dcr Komet nach Messier dieselbe Helligkeit wie an den 
vorigen Tagcn. Schweiflange 5°. 

Am 11. Februar hatte der Komet nach Lacaille nur im Fernrohr eincn mcrklichen Schweif. 

Am 12.Februar war nach Messier die Helligkeit des Kometen geringer, und auch der Schweif weniger 

deutlich. Der Kern glich an Licht dem in der Nahe stchcndcn Stern X Leonis (4'"4); im Meridian konnlc 

Messier den Kometen nur mit Miihe sehen. 

Am 17. Februar konnte der Komet von Messier nicht mehr mit blossen Augen wahrgenommen werden ; 

der Schweif war auch im Fernrohr nicht mehr deutlich. Lacaille fand aber den Kometen an diesem Tage 

noch fast so hell wie an den vorigen Tagen (Februar 11, 12, 14), und damit stimmt auch die K'cchnung 

insofern Qberein, als sic die Helligkeit des Kometen am 17. Februar nur Uffl 0'!'4 geringer gibt, als am 

12. Februar. 

Reduction der Helligkeitsangabcn: 

1760 

Februar 

Beobachter M 5 log rA Af, 

5 Messier 4 -o-6 4-6 
7 » 3-8 -0-5 4'3 
X L.-icmlle 4 -0-4 4'4 

12 iVlcssicr 4-4 — o- 1 4-5 

Mattel 4-5 

Nach dem Vollmond war der Komet, wie aus den Angaben dcr Beobachter wenigstens indirect zu 

entnehmen ist, nur im Fernrohr zu sehen. Chappe d'Auteroche (Memoires Paris 1760, S. 166 —170) 

sagt zwar, dass der Komet im Anfang des Marz wie cin Stern 5. Grosse erschien, der nur schwer von 

anderen Sterncn zu untcrscheiden war, weil er fast gar keine Nebulositat mehr hatte, doch schcint es, dass 

mit dieser Grossenangabe die fiir das freie Augc an dcr Grenzc der Sichtbarkcit slehenden Sterne gemeint 

sind, wie ja auch der Komet 1759 I von Chevalier am 5. Juni 1759 an Grosse den Sterncn 5. Grosse 

gleich gesetzt wurde, obwohl er fur das blosse Auge anscheinend gar nicht zu sehen war. Man wird dahcr 

dem Sinne des Berichtes niiher kommen, wenn man als Helligkeit des Kometen zu Anfang des Marz, 

wofiir ich den 4. Marz gewahlt habc, die 6. Grosse annimmt, und in derThat gibt auch das aus den anderen 

Grossenschiitzungen abgeleitete Resultat M{ =z 4"'5 fiir den 4. Marz die 6. Grosse. 

Lacaille hat den Kometcn zulctzt am 11., Chappe am 16. Miirz, und Messier nach dem 1(5. noch 

am 18. Marz beobachtet. An diesem letzten Beobachtungstage war der Komet nach der Rechnung von der 

7. Grosse. 

Messier hat diesen seincn zwei letzten Beobachtungen die Bemerkung bcigefiigt, dass dcr Komet 

auch im Fernrohr nur schwer wahrzunehmen war. Trotzdem schcint der Komet am 16. und 18. Marz fiir 

die Fernrohre der Pariser Beobachter, wenigstens fur das von Chappe, noch nicht an der Grenzc dcr 

Sichtbarkcit gestanden zu sein, da dieser Astronom an weiteren Beobachtungen hauptsachlich durch 

schlechtes Wetter und Mondschein gchindert worden ist, und sein »Nachtfernrohr« den Kometen vermuth- 

lich noch ganz gut gezeigt hatte, indem er mit demsclben den Kometen 1759 III anscheinend bis zur 

9. Grosse verfolgt hat, wiihrend dcr Komet 1759 II, wie schon erwahnt, am 18. Marz nach dcr k'cchnung 

noch von der 7. Grosse war. 

Es ist iibrigens moglich und sogar wahrschcinlich, dass die Helligkeit dieses Kometen im Miirz, wcil 

die Entfernung von der Sonne schon bis r = 2-0 angestiegen war, rascher abgenommen hat, als nach dem 
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GrSsse and Helligkeit der Kometen und ihrer Schtveife. 559 

Verhaltniss 1 : r2Aa zu erwarten ist, und dass somit der Komet am 1(3. oder 18. Marz, wenn auch fur das 

Fernrohr von Chappe noch nicht an der Grenze der Sichtbarkeit, so doch schon wesentlich schwacher 

gewesen ist, als von der 7. Grosse. 

Der Schweif des Kometen war nicht ansehnlich und nahm iiberdies wahrend des Beobachtungszeit- 

raumes, und zwar bereits in der ersten Halfte des Februar rasch ab. Lacaille konnte ihn zwar am 

8. Februar mit blosscn Augen bemerken, aber schon am 11. Februar nur noch mit dem Fernrohr sehen. 

Messier hat die Abnahme am 12. Februar bemerkt. Chappe hat die Bemerkung, dass der Schweif schon 

viel kleincr war (als frtiher), am 14. Februar gemacht. Diese Abnahme eines ohnehin schon unansehn- 

lichen Schweifes wird nicht iiberraschen, wenn man beachtet, dass diese Beobachtungcn 2'/2 Monatc nach 

dem Perihel gemacht sind, als der Radiusvector von 0-8 schon bis 1*6 angesticgen war. In der von 

Messier angegebenen Maximallange von 4° und 5° ist der Schweif nur mit dem Fernrohr gesehen worden. 

Die Lange des Schweifes lasst sich dureh die Naherungsformel nur fur den 25. Janner bcrechncn; aus 

C= 3° folgt c = 0-05. Sonst aber, und so namentlich in der ersten Halfte des Februar, verrath sich die 

Abweichung der Schweifrichtung von der Verlangerung des Radiusvectors sehr augenfallig dadurch, dass 
die Bedingung T> C nicht erfiillt ist; und da diese den Winkel y iiberstcigende scheinbare SchweifUinge 

ebenso wic bci den Kometen 1018 11 und 1759 1 (dem Halley'schen Kometen) zu jener Zeit bcobachtet 

worden ist, in welcher die Erde nahe an der Ebene der Kometenbahn stand (Februar 8-4 war L = V>), so 

kann die Grosse der Zuriickbeugung auch hier nicht aus den Beobachtungcn crkannt, sondern muss 

einigermassen willkiirlich angenommen wcrden. 

Auch der folgendeUmstand zeigt recht deutlich, dass der Schweif dieses Kometen nicht die geradlinige 

Verlangerung des Radiusvectors gebildet haben kann. Der Komet war nahe zu derselben Zeit, in welcher 

L = 13 war, in Opposition mit der Sonne und nahe an der Ekliptik (Februar 8'65 war A—L = 180°, 

Februar 6' 13 war p = 0°). Ware nun der Schweif von der Sonne direct abgewendet gewesen, so hatte er, 

da er in Folge der Opposition mit der Sonne nicht nur von der Sonne, sondern auch von der Erde abge- 

wendet gewesen ware, perspectivisch so stark' verkiirzt erscheinen mi'issen, dass er wohl kaum gesehen 

worden ware, Da er sich aber trotzdem unter einem Gcsichtswinkel von 4° oder 5° gezeigt hat, so kann 
er bis zu dieser Lange nur in Folge seiner Zuriickbeugung gesehen worden sein. 

Dass die Abweichung der Schweifrichtung von der Verlangerung des Radiusvectors wirklich cine 

Zuriickbeugung gewesen ist, geht aus den Angaben der Beobachter deutlich hervor, wenn man beachtet, 

dass der Komet im Februar in ziemlich stciler Neigung durch die Ekliptik von Siidcn nach Norden 

gegangen ist. Der Schweif bchielt namlich nach einer Bemerkung von Chappe, obgleich er der Sonne 

immer entgegengesetzt war, doch stets cine si'idlichc Abweichung, und dasselbe zeigen auch die Richtungs- 

angaben von Messier. Aus den letztgenanntcn kann iibrigens auch leicht erkannt werden, ob sich der 

Schweif in tier Bahnebene befand; in diescm Ealle mussle niimlich der hauptsaehlieh in Folge seiner 

Zuriickbeugung sichtbar gewesene Schweif gegen die Ekliptik unter demselben Winkel geneigt sein, wic 

die Bahn des Kometen (i = 79°). Die folgende Zusammenstellung zeigt die von Messier angegebenen 

Positionen des Kometen am 7. und 8. Februar, die Positionen der Sterne, gegen welche der Schweif 

gerichtet war, und den aus diesen Positionen berechneten Winkel, unter vvelchem die den Kometen mit 

dem Stern vcrbindende Linie gegen die Ekliptik geneigt war. 

Wahrc l'ariscr Zoit 
Positionen  des Komctcn 

P 
Positionen der Sterne 

P 
Sterne 

Neigung d. Ver- 
bindungslinie 

gegen die Ekliptil. 

Februar   7 9I14611 

12  14 
<S        8 4Q 

12    6 

H4°S5' 
144 48 
143 53 
143 44 

i 160 8' 
+ 16 20 
I-17 57 
•rl8  IS 

I4iu52 
141 41 
140 21 

140 7 

1-2°    I' 
+ a 10 
1-3 24 
I 3 36 

142° 4'8 

142 39'5 

io°58!
3 

15    6 4 140    82 

-3°46!i 

H-o  20 "c> 

0 Leonis 

* 

f        801/.,° 

( 86 
( 9° 

Am 7. Februar kommt die von Messier angegebene Schweifrichtung, besonders in der ersten Beob- 

achtung, der Bahnneigung i = 79° so nahe, dass man den Schweif mit Recht als in der Bahnebene licgend 
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560 Johcinit Holetsckek, 

annchmen kann. Am 8. Kebruar ist zvvar die Abweichung vvesentlich grosser (in der ersten Beobachtung 

Urn 7°, in der letzten um 11°), doeli ist auch die Unsicherheit in der Bestimmung der Schweifrichtung an 

diesem Tage grosser als am vorigen, weil der Abstand des Kometen von dem Sterne kleiner war (nur 'A°) 

als am 7. Kebruar (gegen (5°). Ubrigens muss der Schweif am 8. Fcbruar, vvenn er 4° lang unci gegen den 

nur 3° vom Kopf des Kometen abstehenden Stern <[> Leonis gerichtet war, noch Qber diesen Stem hinaus- 

gegangen sein; da aber nicht gesagt ist, dass er ihn gedeckt oder wenigstcns tangirt hat, so ist dies eine 

Unbestimmtheit, die cbcnfalls eine Unsicherheit in dcr Angabe der Schweifrichtung zur Folge hat. Dicse 

Unsicherheit kann aber immerhin so gross sein, dass man die Annahmc, dcr Schweif sei in der Ebene der 

Komctcnbahn gclegcn, nicht aufzugeben braucht. 

Der Schweif des Kometen war also in dcr Bahnebene zuruckgebeugt, doch kann die Grosse der 

Zurtickbeugung wegen L — If aus den Beobachtungcn nicht erkannt werden; dafiir darf aber aus dem- 

selben Grunde die ZurQckbeugung in der durch das Dreieck Erde—Sonne—Komet bestimmten Ebene 

angenommen werden. Wahlt man tp == 10°, 20° und 30°, so flndet man fur den 9. Kebruar, an wclchem 

Tage die grosste SchweifUinge C = 5° beobachtet worden ist, in dcrsclben Reihenfolge c = 0'33, 0*15 

und 0' 10; da von diesen Werthen auch die letzten noch immer wcscntlich gr<")sscr sind, als derjenige, 

welcher sich aus der Beobachtung vom 25. Janner, namlich c = 0-05 ergibt, so scheint die Zurtickbeugung 

des Schweifes cine sehr bedcutende gewesen zu sein. 

Der Werth der rcducirten Grosse Af, rm 4'!'5 liisst in Verbindung mit ^ = 0'8 vermuthen, dass die 

Schweifentwicklung zurZeit desPerihels eine bedcutende gewesen ist, jedcnfalls viel bedeutender als Ende 

JSriner und im Kebruar, in welcher Zeit von den europaischen Bcobachtern nur noch die letzten Ober- 

bleibsel des Schweifes gesehen worden zu sein schcinen. 

i75g III. (Dcr im Orion crschicnene Komet ties Jahres 17(H).) 

M{ = 8*2, dcr Extinction zufolgc nahe an 7"'7. 

Dieser Komet ist dreiWochcn nach dem Perihel in cine bedcutende Krdnahe (A = 0'07) gekommen und 

wahrend derselben mit blossen Augen aufgefunden worden, hat aber seine Auffalligkeit mit zunehmender 

Entfernung von der Erde rasch verloren, so dass er schon nach wenigen Tagen nur noch mit dem Fernrohr 

gesehen werden konnte. Bahn von Hind (Nature, Bd. 20, S. 220; mittl. Aqu.  1760-0): 

7=1759 Dec. 10-84757, it—ft = 301 ° 21/29", ft=:79o50'4", i=z 175" 7'29", log q = 9-9848692. 

Sichtbarkeitsverhaltnisse: 

1700 X X-Z. 

Janner 

Februar 

7"5 
8-5 
9'5 

12-5 

'5*5 
•7-5 
20-5 

3°-5 
3"5 
"5 

II7
C 

«5 
65 
42 
36 
33 
32 
29 
29 
29 

-17 
9 

     2 

+  6 
8 
9 

10 
1 i 
1 2 

+ 12 

122   42 

83 5' 
62    8 
41 59 
36 22 
34 33 
32 57 
31    2 
30 52 
30 58 

37 '34' 
32 0 

22 38 
9 28 
5 '3 
3 45 
2 23 
-0 22 

ho 1 

ho 33 

-i64°34' 
+ 155 34 

132 50 
109 38 
100 57 
97 (> 
92 27 
80 22 
76 9 

i    68 9 

log r ng A      5 log rA 

0-016 
o-oi8 
0-021 
0-030 
0-039 
0-045 
0-055 
0-090 
0*105 
0-134 

8-836 
8-88i 
9-004 
9-3I9 
9-5I4 
9-610 
9- 722 
9' 964 
0-031 
0-137 

"5-7 
5'5 

-4'9 
-3'3 
— 2-2 

-i-7 
— I ' I 
|0'3 
I 0'7 
+ 1-4 

37-7 
36-8 
46-9 
6o- 1 
62-0 
61 "6 
60-o 
52-1 
48-8 
42-3 

Am 1. Kebruar war Vollmond. 

Der grosste Theil dcr Mitthcilungcn liber diesen Kometen  lindet sich  in den Mcmoircs der Pariser 

Academic des sciences, u. zw. im Jahrgang 17(50, S. 98—100 die von Cassini 111, S. 101 108 die von 

Lacaille, S. 157 die von Maraldi II, S. 166—170 die von Chappc d'Auteroche, im Jahrgang 1772, 

1. Partie, S. 333—342 die von Messier sammt dcr ersten Beobachtung von Chevalier in Lissabon, 

wahrend die Gesammtheit der Beobachtungcn von Chevalier im 5. Band der Mcmoircs prcsentes par 

divers Savans (Sav. Strang.), S.-44—53 veroffentlicht ist; kurze Berichtc, u. zw. von Short, Munckley 

u. A. finden sich auch in den Philosophical Transactions, Bd. 51, 2. Theil, S. 4(55—469. 
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Grdsse und Hclligkeit dcr Kotneten und Hirer Schweife. 561 

Nachdem der Komet schon am 7. Janner 17(50 von Chevalier in Lissabon beobachtct worden war, 

wobei sich als Durchmesser D = 20 bis 21 Minuten (grosser als irgend ein Stern, selbst grosser als Jupiter 

und Venus) und als Durchmesser ties Kernes d — Ab Secunden ergeben bat, wurde er am 8. Janner von 

sammtlichen Astronomen der Pariser Akademie gesehen. Er war an diesem Tage bei dem Stern v. Orionis 

(2'"2) und l<am demselben nach Lacaille und Messier an Helligkeit (en eclat) gleich. Der Durchmesser 

des Kometen (der chevelure) war nach Maraldi wenigstens 20 Minuten (fiir das blosse Auge fast so gross 

wie die Mondscheibe), wahrend Messier 15 Minuten und fur den Kern durchVergleichung mit der schcin- 

baren Dicke eines Fadens des im Newton'schen Teleskop von 4'/2 Fuss Lange angebrachten Mikrometcrs 

.'! I Secunden fand. Der Sehweif war nach den Angaben sammtlicher Beobaehter mit blossen Augen fast gar 

nicht zu erkennen, konnte aber durch ein 1-fiissiges Fernrohr deutlich gesehen werden; Messier gibt als 

scheinbare Schweiflange 4° an. 
Nach dem Annual Register fiir 1760 soil dcr Komet von Dun n zu Chelsea schon am 1. Janner gesehen 

worden sein: »Er erschien dem blossen Auge wie Jupiter oder Venus durch dicken Nebel, kam dem Stern 

im rechten Knie des Orion (v. Orionis) nahe und bewegte sich in vier Stunden mehr als vier Grade.« Diese 

Angaben beziehen sich aber, wie in der Woclienschrift Nature, Bd. 16, S. 267 gezeigt wird, nicht auf den 

genannten Tag, sondern auf den 8, Janner. 

Am {). Janner hatte der Komet schon merklich abgenommen; sein Licht kam nach Lacaille und nach 

Messier nur noch den Sternen 4. Crosse gleich. An demselben Tage wurde er auch in England an 

mehreren Orten beobachtet, wobei er nach Munckley fiir das freie Auge elwas schwiicher und grosser 

(something dimmer and larger) war als einer der Sterne \i und v Eridani (4'!'.'S und 4"'l), so dass er also 

auch nach dieser Angabe sehr nahe an del' I. Crosse gewesen zu sein scheint; der Kern war nach Short 

in einem Reflector von 2 fuss und 70facher Vergr5sserung nicht grosser als 5" oder 6". 

Am 1). Janner bemerkte man auch in Lissabon den Sehweif, sab ihn jedoch nur '.'>()' lang, aber ziem- 

lich breit, am 10. Janner 15' bis 20' lang und 20' breit, am I I. wie am 9. Janner, und am 18. Janner nur 
noch  1' Ian.",. 

Am 12. Janner war die Helligkeit des Kometen nach Messier ungefahr die Halfte der Helligkeit vom 

9. Janner, so dass also 4'!'7 angenommen werden kann; mit blossen Augen war der Komet schwer wahr- 

zunehmen, Der Sehweif war im 1-fussigen Fernrohr noch zu erkennen, aber schwieiiger als friiher; 

scheinbarer Durchmesser des Kernes 20". Auch Lacaille sagt, dass der Komet am 12. Janner schon sehr 

lichtschwach, mit blossen Augen schwer zu erkennen und ohne Sehweif war. 

Am 15. Janner war es nach Lacaille und nach Messier last unmoglich, den Kometen ohne Fernrohr 

wahrzunehmen. Dieser Angabe zufolge und mit Riicksicht auf die Bemerkungen dieser beiden Beobaehter 

iiber die Sichtbarkeit des Kometen 1759 II am 17. Februar dtirfte der Komet am 15. Janner ungefahr von 

der Crosse 5^5 gewesen sein. 

Am 17. Janner wurde der Komet auch in Lissabon, obwobl der Himmel sehr klar war, mit blossen 

Augen nur mit Miihe, und am 20. Janner gar nicht gesehen, muss demnach am 17. Janner sehr nahe an der 

6. Crosse gewesen sein. Am 22. Janner wurde er hier zum letzten Mai beobachtct, wobei er des Mond- 

lichtes wegen nur unler einem Durchmesser von 40" erschien. 
Am 25. Janner stand tier Komet in der Nahe des im ersten Viertel belindlieben Mondcs und konnte 

von Lacaille auch mil dem Fernrohr nicht gesehen werden. Am 30. Janner, l1/, Tage vor dem Vollmond, 

suchte Messier den Kometen mit dem Teleskop von 41/* Fuss zum letzten Mai auf U\K\ fand ihn nicht 

ohne Miihe. 

Nach dem Vollmond, namlich in <\cn ersten Tagen des Februar, war der Komet schon so lichtschwach, 
dass er auch mit dem Fernrohr nur schwer beobachtet werden konnte und daher von den meisten Beob- 

achtern aufgegeben wurde. Chappe d'Auteroche hebt als Bestatigung des Erfahrungssatzes, dass die 

Fernrohre, welche bedeutend vergrSssern, bei der Beobachtung von Kometen nicht immer die vortheil- 

haftesten sind, die Thatsache hervor, dass er den Kometen mit einem 5-fiissigen Fernrohr, welches nur 

20mal vergrosserte, einer Art Nachtfernrohr, bis zum 11. Februar verfolgen konnte, wahrend ihn Cassini 

Denksehrit'lcn dcr mathem.-naturw.Ct. LXIII. Bd. 71 
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562 J oh an n Holets click, 

mit einem 6-fussigen Fernrohr, welches 50ma1 vergrosserte, schon im Anfang des Februar verloren hat; 

der letzte Theil dieser Bemerkung scheint jedocb nicht ganz richtig zu sein, da sicb in Pingre's Cometo- 

graphie (II, S. 71) eine Beobachtung dieses Kometen findet, welehe Cassini am 8, Februar, also nur drei 

Tage vor dem 11. Februar gemacht hat. 

Reduction der Helligkeitsangaben: 

1760 Beobachter M 

Janner   S Lacaille, Messier 2-2 
9 Lacaille,  Messier,  Munckley 4 

12 Messier 4,"] 

5 log rA 1/, 

5-5 7'7 
-4'9 8'9 
3-3 8-0 

Mittel S 2 

Das Mittel aus den Zahlen A/, ist 8ip2, der Extinction zufolge ware aber M1 etwas bedeutender, narn- 

lich, vvenn fiir den 17. Janner ()"'() angenommen wird, 7'"7; auf Grund dieses letzteren Werthes ware der 

Komet am 11. Februar, an welchem 'Page er zum letzten Mai mit dem Fernrohr gesehen wurde, von der 

9. Grosse gewesen. 

In der folgenden Zusammenstellung der Durchmesserbestimmungen ist d/D der Durchmesser der ver- 

dichteten hellsten Partie des Kometen, ausgedruckt in Theilen des Durchmessers des ganzen Kometen. 

1760 Beobachter /) D, ,ij 1) 

Janner   7 Chevalier 21' i!4 0-036 

s Maraldi 20 '•5 
s Chevalier 16 1 • 2 0-037 

8 Messier 15 1 • 1 0-038 

10 Chevalier «• •5 1 • 1 

11 » 6 1 -o 

17 » 4 i-6 

Aus der von Messier am 8. Janner 1760 angegebenen Schweiflange C = 4° folgt c = 0-01. 

Mit diesem Kometen schlicsse ich die Reihe der in der vorliegenden Abhandlung untersuchten Kometen 

und muss nur noch die Erscheinung des Halley'schen Kometen vom Jahre 1835 hinzufiigen, weil ich 

dieselbe schon mehrmals zu Vergleichungen mit fruheren Erscheinungen beniitzt habe; damit sind die 

bisher beobachteten Erscheinungen dieses Kometen in der vorliegenden Abhandlung vollstandig erledigt. 

1835 HI. (Der Hallcy'schc Komet.) 

My vor dem Perihel im Maximum 4"'0, nach dem Perihel etwa •i'/V". 

Diese Erscheinung des Halley'schen Kometen hat einige Ahnlichkeit mit der vom Jahre 1607. Der 

Komet wurde gegen Ende September fur das freie Auge sichtbar, kam im October in eine bedeutende 

Erdnahe (am 12. October logA = 9'27) und passirte im November sein Perihel (TzzNov. 15"9), ver- 

schwand abcr in diesem Monat in der Abenddammerung. Nachdem er Ende December 1835 und noch 

mehr im Janner 1836 am Morgenhimmel wieder aufgetaucht war, blieb er noch bis in die zweite Halfte des 

Marz fur das freie Auge sichtbar, stand aber immer so weit siidlich, dass er unter mittleren nordlichen 

Breiten nur unter wenig giinstigen Verhaltnissen beobachtct werden konnte. 

Wiihrend der Komet in der Erscheinung 1758/59 mit Teleskopen von sehr geringer Leistungsfahigkeit 

gesucht und beobachtct wurde, waren es in der Erscheinung 1835/36 nebst dem 9-zolligen Dorpater 

Refractor hauptsachlich Refractoren von 6 Zoll Offnung, mit denen er erwartet und zuerst beobachtct wurde, 

worauf aber im Laufe der Erscheinung auch noch andere grossere Telcskopc, so namcntlich der ebenfalls 

9-zollige Refractor zu Berlin und der lO'/jj-zollige Refractor zu Munchen in Thatigkeit kamen. 
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Grdsse und Helligkeit der Kometen und ihrer Schweife. 563 

Der Komet wurde zuerst in Rom auf der Sternwarte des Collegio Romano am 5., 6. und 7. August mit 

einem 6-zolligen Refractor von Gauchoix (17 Centimeter Objectivoffnung und 240 CentimeterBrennweite) 

beobachtet, erschien aber noch so lichtschwach, dass er nur mit einem eigens construirten Ocular und 

auch da nur in der Mitte des Gesichtsfeldes wahrzunehmen war (Astr. Nachr., Bd. 13, S. 73). Berilck- 

sichtigt man nebst diesen Umstanden auch den klaren Ilimmcl Italicns und andererseits den Umstand, 

dass der Komet am 5. und 6. August mit dem 9-zolligen Refractor in Dorpat, allerdings zum Theil wcgen 

der Dammerung, noch nicht gesehen werden konnte, so crscheint es angezeigt, als Helligkeit des Kometen 

127jm oder 13,"' zu wtihlen. 

Am 20. August wurde der Komet in Dorpat, am 21. August in Wien und Kremsmiinster gefunden. Da 

er in Kremsmiinster in einem 3-z511igen achromatischen Fernrohr an der Grenzc der Sichtbarkeit stand, 

indem er sclbst mitten im Gesichtsfeld nur mit Anstrcngung zu erkennen war (Astr. Nachr., Bd. 12, S. 315), 

soil fur den 21. August als Helligkeit des Kometen 12m>—1'"5 := 10'!'5 angenommen werden. 

Am 27. August war der Komet in Dorpat auch im Sucher sehr gut sichtbar und hatte die Helligkeit 

eines Sternes 10. Grosse. 

Ich flnde nun keinc bestimmtcn Helligkeitsangabcn bis zu der Zeit, in welcher der Komet dem freien 

Auge sichtbar wurde. 

Am 23. September schreibt W. Struve: >4)er Komet wird hcute zum crsten Male von mir und Otto 

Struvc, die wir ein scharfes Gesicht haben, mit unbewaffneten Augen gesehen. Er Stent nordlich von 

48 Aurigae, und ist ihm fin's blosse Auge an Helligkeit nahe gleich, aber doch cnlschieden etwas 

schwacher. Diese Bestimmung wurde bei hinreichend hohem Standc gemacht«. Da 48 Aurigae nahe von 

der Grosse 5'"5 ist, soil fur den Kometen 5'!'7 angenommen werden. 

Am 24. September war der Komet, ebenfalls nach der Angabe von Struve, dem blosscn Auge 
entschieden heller als 48 Aurigae, und dem % Aurigae (4"T>) nur wenig an Helligkeit nachstehend; es kann 

dahcr fiir den Kometen das Mittel 5•0 angenommen werden. An demselben Tage wurde der Komet auch 

in Wien mil freiem Auge gesehen und erschien als ein matter Nebel, ctwa wie jener in der Andromeda, 

cine Schatzung, wclehe nahe zu demselben Resultal fiihrt, wie die vorige. In Paris (Annuaire pour Pan 1836, 

S. 229) wurde er mit blosscn Augen am 23. September von K. Bouvard, am 27. von Plantamour, und 
am 28. von Laugicr gesehen. 

Vom 30. September an war der Komet allgcmein fiir das blosse Auge sichtbar. An diesem Tage sah 

ihn Glaisher in Cambridge nahe so hell wie 0 Geminorum, also ungefahr von der Helligkeit 3"'.'i. 

Am 2. October war er nach demselben Beobachter fiir das blosse Auge etwas heller als 0 Geminorum. 

mit dieser Schatzung stimmt die Angabe aus Wien, dass der Komet mit freiem Auge wie ein Stern 

3. Grosse erschien, so gut wie vollstandig iibcrein. 

Am 8. October haben die Beobachter in Dorpat folgendes bemerkt: »Dem unbewaffneten Auge zeigt 

sich der Komet viel heller als 0 (leminorum, reichlich so hell als 0 Aurigae (3m), aber schwacher als [3 Aurigae 

(2'"). Der Uriterschied des Kometenlichts und des concentrirtcn Fixsternlichts ist dem blossen Auge sehr 

bemerkbar*. Fiir die Redlining soil hier 2•7 angenommen werden. 

Der Beobachter in Cambridge sah am 5. October 12h zwar den Kometen mit blosscm Auge, konnte 

aber 0 Geminorum nicht schen. Am 8. October erschien der Kern bei bclcuchtetem Gesichtsfeld wie ein 

Stern 7. Grosse. Am 9. October war der Komet so hell wie (3 im grossen Baren (2'/2'") oder etwas heller, 
am 10. October so hell wie a im grossen Baren (2'"). Airy bemerkt: »FUr ein kurzsichliges Auge sehien dvv 

Komet heller zu sein als der Stern a Ursae majoris, bei Zuhilfenahme einer Linse aber erschien der Stern 

heller*. 
Am 12. October war der Komet in seiner Erdnahe. Nach Bessel erschien er, mit blossen Augen 

gesehen, heller als die Sterne der 2. Grosse im grossen Baren. Auch nach Amici in Florenz (Comptes 

rendus Paris, Bd. 1, S. 503, uinl Annuaire pour Pan 1836, S. 229) erschien der Komet dem blossen Auge 

heller als die Sterne des grossen B&ren. Angenommen I'Tv 

71 * 
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501 Johann Holetschek, 

Nach Nicolai in Mannheim (Astr. Nachr., Bd. 13, S. 92 u. 93), dcr am 15. und 17. October den Schweif 

bis auf ctvva 9° verfolgen konnte, erschien der Kern »in jenen Tagen dcr grosstcn Lichtstarke an schcin- 

barer Grosse fiiglich wie ein Fixstern 1. Grosse«. 

Am 18. October war der Komet nach Airy ungefahr so hell wie a Aquilae, also wieder sehr nahc von 

der 1. Grosse. 

Am 22. October glich er nach Bessel, mit blossen Augcn gesehen, wenigstens den Sternen 3. Grosse, 

so dass hier 2'!'7 angenommen Werden kann. Nach Glaisher war er fur das blosse Auge ungefahr so hell 

wie [3 Aquilae, also nur 4. Grosse. hi diesen Angaben macht sich offenbar schon der tiefere Stand des 

Kometen am Abendhimmel bemcrkbar. 

Am 27. October erschien der Komet nach Struvc dem unbewaffneten Auge reichlich so hell wie ein 

Stern 3. Grosse. 

Glaisher hat auch noch im November Grossenschiitzungen ties Kometen gemacht u. zw. zunachst die, 

dass am 1. November der Komet ungefahr so hell war wie ein Stern 3. Grosse. Die nun folgenden 

Schatzungen sind urn 5h abends, bei sehr tiefem Stande des Kometen in der Dammerung gemacht und 

zeigen den Kometen fast mit jedem Tage schwiicher; er schien niimlich am 8. November 5. Grosse, am 

12. November (i. bis 7. Grosse, am 15. November 5. Oder (5. Grosse und am 18. November nur 9. Grosse 

zu sein. Da aber diese Schatzungen offenbar nur nach dem unmittelbaren, durch die Extinction und die 

Dammerung beeinflussten Helligkeitseindruck, und nicht, was hier besonders nothwendig gewesen ware, 

durch Vergleichung mit nahestehenden Fixsternen gemacht sind, sollen sie hier nicht weiter berilcksichtigt 

werden. Am 15. November k'onnten in der Nahc des Kometen keine andei'cn Sterne gesehen werden als 

YJ Ophiuchi (2'!'0) und v Serpentis (4"'4). 

J. Herschel's »Results of astronomical observations made at the Cape of Good Hope«, wo der Komet 

vom 22. October 1835 an gesehen wurde, enthalten eingehende LJntersuchungen Qber den Kopf, •/,. B. iiber 

die rasche Zunahme seiner Dimensionen Ende Janner 1836, aber nur vvenig iiber den Helligkeitseindruck. 

Am 28. October abends erschien der Komet fur das blosse Auge ungefahr wie ein Stern 3, Grosse und zeigte 

in einem kleinen Fernrohr (in a night glass) einen Sehweifvon 3" Lange. Am 10. November war er im Zwie- 

licht als Stern 2. bis 3. oder 3. Grosse sichtbar, vm\ der Schweif erstreckte sich in dem » night-glass« 

gerade iiber einen Radius ties Gesichtsfeldes, ungefahr 2'/E° weit. Nach dem Perihel wurde der Komet am 

26. Janner in der Morgendammerung wieder aufgefunden und erschien als heller Stern 4. oder schwach 

.'!. GrSsse, aber vermuthlich im Fernrohr, wcil spater bemerkt ist, dass er sich dem blossen Auge als Stern, 

nur etwas matt und nebelig zeigte. Die letzte Beobachtung ist vom 5. Mai, an welchem 'Page der Komet 

im Aquatoreal noch zu sehen war, aber nur mit grosser Miihe; nach S. VI war theses Aquatoreal ein achro- 

matisches Teleskop von Tulley, u. zw. von 5 Zoll Offnung und 7 Fuss Brennweite. 

Die letzte Beobachtung des Kometen in dieser Erscheinung ist am 17. Mai 1836 von Lamont in 

Munchen mit dem lO'/.^-zt'tlligen Refractor von Merz gemacht. 

Die Zeit des Verschwindens des Kometen fur das blosse Auge liisst sich ziemlich genau crmittcln 

und daraus ein Naherungswerth fiir seinen Helligkeitseindruck ableiten. Der Komet ist bis in die zweitc 

Halfte des Miirz 1836 fiir das blosse Auge sichtbar geblieben. In Rom konnte man ihn vom 17. bis zum 

24. Miirz mit blossem Auge erkennen (Astr. Nachr. Bd. 13, S. 343), wahrend er nach dem niichstcn, am 

1. April eingetretenen Vollmond in Madras nicht mehr gesehen wurde; nachdem namlich dcr Komet in 

Madras vom 30. August angefangen 48mal beobachtet und dabei am 5. November bei Mondschein 4. Grosse 

geschatzt worden war, schrcibt Taylor am letzten Beobachtungstag, am 3. April: »Luft sehr klar. Mein 

Assistent meinte, er konne den Kometen ohne Hilfe des Femrohres sehen, wenn es auf ihn eingestellt war; 

ich konnte ihn nicht sehen, als er im Meridian war*. Man wird also irgcndwo zwisehen dem 24. Miirz iuu\ 

dem 3. April, vielleicht am 29. Miirz, als Helligkeit 6'" bis 01/.,"1 annchmcn konncn und erhalt alsdann, da 

fiir diesen Tag 1ogr = ()-38, logA = 0-16, somit 5logrA = 2*7 ist, als redueirtc Grosse 3"'3 bis 3"'8, also 

etwa 3'/2'". Diese Helligkeit ist zwar etwas grosser als diejenige, welche aus der Erscheinung von 1759 

abgeleitet worden ist, doch braucht die Differenz nicht reel! zu sein, sondern kann ihren Grund auch darin 
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Grosse und Hclliglicil der Komctcn und Hirer Schweifc. 565 

haben, dass moglicherweise die atmospharischen und iiberhaupt die Sichtbarkeitsumstande in jenen 

Gegcnden, in dcnen der Komet bis ziini Unsiclitbarvverden fur das blosse Auge verfolgt worden ist, im 

Marz und April 1836 (Rom und Madras) um die fraglichc Differcnz gi'instiger gewesen sind, als im Mai 

und Juni 1759 (Paris und Lissabon). 

Zur Reduction dcr Helligkeitsscbatzungen babe ich die Kpbcmcride von Stratford (Nautical 
Almanac 1839) bentitzt; sic ist zwar etwas vveniger gcnau als die von Rosenbcrger (Circular zu Astr. 

Nacbr., Bd. 13), hat aber fur die vorliegende Untersucbung den Vorzug, dass sic ncbst log A audi log/' 
enthS.lt. 

•835/36 

August 5 
21 

27 

Septembe •23 

24 

30 
October 2 

3 
10 

12 

15. 17 
18 

22 

27 

28 

Novembei 1 

5 
.Tanner 25 

Beobachtungsort 

Rom 

K'rcmsmi'mstcr 

Dorpat 

Cambridge 
Wicn 
Dorpat 

Cambridge 
Konigsberg,  Florenz 

Mannheim 
(Cambridge 
Konigsberg 

Dorpat 
Cap 

(Cambridge 
Madras 

(lap 

M log r log A 

12 7,, o- 29 C39 

10-5 o' 23 0 • 2 9 

100 O- 21 0 -24 

5'7 o'09 9-89 

5'° o-o8 9-86 

3'3 0-05 9-7i 
3"° °'°3 9-64 
2-7 °'°3 9" 60 

2-0 9-98 9' 3' 
i'5 9*97 9-27 

r 9 94 9'39 
1 9'93 9'47 

2'7 9-90 9-64 

3 9 • 86 9 '79 
3 9'85 9 • 81 

3 9-82 9-91 

4 9   So 9'97 

3\S(?) 0 • r 7 0 • 2 0 

5 log rA 

I 3' A 
+ a-6 
+ 2 • 3 
— o-1 

-0*3 
— 1-2 

-i-6 
-i-8 

-3'S 

- 2 • 3 

-1 '7 

-i'7 

-t'3 
— 1 • 2 

+ 1 • 9 

A/, 

9'i 

7'9 
7'7 
S-8 
5'3 
4'5 
4-6 

4'.5 

S'5 
S'3 
4 3 
4'o 

5'° 
4'7 
4  7 

4*3 
5'2 

i-6 

Die rcducirte Grosse Mt hat bis Ende September um mehr als 4 Grossenclassen zugenommen, zeigtsich 

aber von da an in einem solchen Grade constant, dass die mit dem 30. September beginnende Zahlenreihe 

olinc Wciters zu einem Mittel M\ — 4H'7 vercinigt werden kann. In der Wirklicbkcit ist aber die angenaberte 

Ubercinstimmung, namentlich der Ictztcn Zahlen, offcnbar nur cine scheinbare, dcnn dcr Komet ist gegen 

das Perihel bin jedenfalls nocb heller gewesen, als die Beobachtungen zcigcn, und nur in Folge seines 

tiefen Standes in dcr Dammerung schwacher erschienen. Da man aber, um die verschiedencn Hejligkeits- 

schatzungen untereinander vergleichbar zu machen, ncbst dcr Extinction durch die Atmosphare auch noch 
die Schwachung durch das Zwielicht berilcksichtigen miisste, und dies fast nirgends mit binreichender 

Sicherheit gescbcben kann, so bcgniige ich micb damit, die Ictztcn Zahlen, etwa die vom 22. October an, 

ganz ausser Acht zu lassen, und als Hauptergebniss der Reduction anzusetzen, class nach den vorliegenden 

Beobachtungen die rcducirte llclligkeit von r= 1 -2 bis r=0'7 im Mittel 4"'7 und im Maximum 4"'0 ist. 

Diese Helligkeit bczieht sich den Schatzungen zufolge mehr auf den Kern als auf den ganzen Kometen. 

Es ist daher die rcducirte Grosse durch dicsc Zahlen zu goring angesetzt und ware bci Beriicksichtigung 

des ganzen Kometen jedenfalls bedeutendcr. Damit stimmt der llmstand iiberein, dass sich aus dem 

Verschwinden des Kometen fiir das blosse Auge nach dem Perihel, wobei offenbar dcr Komet als Ganzes 

in Betracht gekommen ist, cine grdssere reducirte Helligkeit, namlich ungefahr 3>l/2"' ergibt, doch kann 

diese Stcigerung ihren Grund auch darin haben, dass dcr Komet nach dem Perihel, wie man aus der aller- 
dings vvenig vcrlasslichen Grossenscbiitzung vom 25./20. Jitnner sieht, iiberhaupt mcrklicb heller gewesen 

ist als vor dem Perihel. Obrigcns lassen sich die meisten Angaben iiber den I Iclligkeitscindruck des 

Komctcn im October auch dann noch naturgemiiss darstellen, wenn als rcducirte Grosse der etwas 

bedeutendere und somit dem Werth '•'>[/i
m naher kommende Werth 4'!'o angenommen wird. 

luir don Durchmesser des Kometen babe ich aus der Zcit, in wclchcr der Komet noch ohne Schweif 

erschienen  ist,   zwei  Angaben  gefunden.   Nach  Arago   (Comptcs   rendus  Paris,   Bd. I,   S. 66)  hatto  die 
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566 Johann Holetschek, 

Nebulositiit am 20. August und die nachsten Tage 2 Minuten im Durchmesscr, nach Struvc war am 

1. September der Durchmesser des Kometen im grosser! Fernrohr 3 Minuten; aus der ersten Angabe folgt 

Z>, = 3 ! 9, aus der zweiten Dl = 4! 7. 

Der Schweif des Kometen wurde in Dorpat zuerst 47 Tage vor dem Perihel, namlich am 29. September 

erkannt, nachdem die Schweifbildung schon am 24. September durch eine Aufblahung angedcutct worden 
war. Am 9. October, also 37 Tage vor dem Perihel, war der Schweif mit unbewaffnetem Auge sichtbar, 

aber des Mondlichtes wegen (Vollmond am 6. October) sehr schwach. Eine bedeutende Schweiflange war 

der nachstehenden Zusammenstellung zufolge erst vom 14. October an zu erkennen. Wie fast immer so 
sind auch hier die grosseren Schweiflangen unter sehr giinstigen, die kleineren unter minder giinstigen 

Verhaltnissen beobachtet. In Madras wurde der Schweif am 19. October von eincm kurzsichtigen Beob- 

achter 15° bis 20° lang, von einem anderen aber 30° lang gesehen. Die Pcobachtungen zur See finden 

sich im 9. Band der Memoirs of the Royal Astronomical Society in London. 

•835 T Beobaohtungsort C c 

October 3 69
c 

' 5' Dorpat i°if O'OI 

9 89 21 * 1  59 O'OI 

IO 94 4' » >   58 O'OI 

14 112 30 Iireslau 

(      Mannheim 

20° 

9 

C07 

o' 04 

'5 113 38 
)           Paris 

)          Iireslau 

(^        Zur See 

20 

24 

24- 2 

o-o.S 

0-09 

0*09 

16 "3 35 Paris 12 °"°5 
17 I r2 47 Mannheim 9 o'04 

18 11 r 31 Madras 5 °'°3 
•9 tog 58 * 3° 0-17 

22 104 35 * '5 O- I ] 

November 6 7> 26 » 7 0-13 

Mit diescn Schweiflangen sind die wenigen Beobachtungen aus der Zeil nach dem Perihel nichl direct 

vergleichbar, weil hier wegen der ungiinstigen Stellung des Kometen vom Schweif nur der hellste, in dc\- 

Nahe des Kopfes beflndliche sehr kurze Ansatz gesehen werden konnte. 

§. 21. Nachdem nun allc Krscheinungen des Halley'schen Kometen untersucht sind, sollcn die gefun- 

denen Resultate hier kurz zusammengestellt und mit einander vcrglichen werden. Ich bcginnc mit den 

genauer beobachteten Erscheinungen, also mit jencn vier, aus denen direct verwendbare Grossen- oder 

Helligkeitsschatzungen des Kometen, u. zw. seines Kopfes oder Kernes vorlicgen. 

Erscheinung 

1607 
1682 

1759 

"835 

Beobachtete Bahnstrecke Reducirte GrSsse M, 

vor dem Perihel 5"'t  bis 3*7, im Mittel 4'!'^ aus (1 Grossenschatzungen. 

vor dem Perihel   und nahe  am Perihel 3'9     "4 » 
nach  dem Perihel 4'o    »    2 dirccten und mehrcrcn indirceten Angabcn. 

vor dem Perihel 4'7     »     4-0 »    ctvva   10 Schatzungen  mit blosscn Augen. 
nach  dem Perihel .'j1/., »    dem Verschwinden  fur das  blossc Auge. 

Die aus diesen vier Erscheinungen gefundenen Wcrfhe der reducirten Grosse Mt k5nnen als nahe 

iibereinstimmend angesehen werden, intlem sich the grosseren Differenzen vollstandig durch die Abwei- 

chting der HelligkeitsMnderungen von dem Verhiiltnissc I ir^A2, und bei der Erscheinung von 1835 nach 
dem Perihel durch den Umstand erklarcn lassen, dass die Kometen bei demselben Radiusvector nach dem 

Perihel in der Kegel heller sind als vor dem Perihel. Die reducirte Grosse des Halley'schen Kometen und 

speciell seines Kopfes, liegt die-sen vier Erscheinungen zu Folge, vvenn die vom Perihel weit abstehenden 

Beobachtungen ausser Acht gelassen werden, nahe an 4"'0, im Maximum nahe an 3'"f>. 
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Grdsse und Helligkeit der Kometen und ihrer Schweife. 567 

Fur die Helligkeit des Kometen in seinen fruheren Erscheinungen konnten nur muthmassliche Werthe 

aus Annahmen Oder Analogieschliissen abgeleitet werden. Die grosse Unsicherheit dieser Zahlenwerthe 

wird zvvar auch noch dadurch vergrossert, dass der Komet /aim Theil in der Dammerung mehr oder 

minder tief am Horizonte entdeckt oder beobachtet wordcn und daher beziiglich seiner Helligkeit in einem 

nicht genau bestimmbaren Grade geschwacht erschienen ist, doch durl'te der weitaus iiberwiegende Betrag 

dieser Extinctionen sammtliche Erscheinungen getroffen haben, und demnacb erscheint es wenigstens 

einigermassen gerechtfertigt, die verschiedenen Zahlen direct mit einander zu vergleichen. 

Aus dem Verschwinden des Kometen fur das blosse Auge ergibt sich in der muthmasslichen Erschei- 

nung von 1066 als reducirte Grosse 3m bis 4'", und in der von 1145 der Werth 3m bis 3l/ero; diese Zahlen 

kommen zvvar derjenigen, welche aus dem Verschwinden des Kometen in der Erscheinung 1835/36 ab 

geleitet wordcn ist, sehr nalie, sind aber zu vvenig vcrbiirgt, um als Bestatigungen angesehen werden 

zu konnen. 
Mehr Gewicht mochte icb auf diejenigen Werthe von A'J, legen, welche unter der zvvar willkiiiiichen, 

alter in rclativ vielen Fallen zutreffenden Annahinc abgeleitet wordcn sind, dass die Entdcckungshclligkeit 

,')"'() gewesen ist; es sind die folgenden: 

Erscheinunc M, 

837 4'".; 
1066 3-8 od. 4-3 
1456 3'7 
1531 4'o 

scheinung Berechne 
Entdeckungsb 

0 

sll gkeit Erscheinun 

11 3'"9 989 
+    66 3 1301 

141 3 1378 
45' 3>/i 1607 
760 4 

Obwohl zugegeben werden muss, dass diese Zahlen Mi sehr unsicher sind, weil sie nur auf einer 

zwar nicht unwahrscheinlichen, aber immerhin rccht unsicheren Annahmc beruhen, so ist es doch bcach- 

tenswerth, dass sie sowohl unter einander, als auch mit den oben mitgetheilten, aus wirklichen Grossen- 

schatzungen abgeleiteten Zahlen in auffallender Weise Qbereinstimmen. 

Dass die Annahme einer Entdeckungshelligkeit von nahe 3'"0 im Allgemeinen berechtigf ist, geht auch 

aus jenen Erscheinungen des 1 lalley'schen Kometen hervor, filr welche ich auf Grund einer der neueren 

Erscheinungen, insbesondere der von 1835, die muthmassliche Helligkeit des Kometen fur den 

Entdeckungstag berechnet habe, 

Berechnete 
Entdeckungshelligkeit 

1*1 
3 

3-4 

3-3 

Die berechneten Zahlen liegen, wie man sicht, in den meisten Fallen nahe an 3'!'0, stimmen also 

mit der allgemeinen Erfahrung uberein und bcrechtigen somit zu tier Annahme, welche fur mehrere 

Kometenentdeckungcn gemacht worden ist. 

Dass sich in den Erscheinungen von 989 und 1378 cine etvvas bedeutendere Entdeckungshelligkeit als 

3'!'() ergibt, darf nicht iiberraschen, da es sehr wahrscheinlich ist, dass sich die erste Auffalligkeit des 

Kometen, abgesehen von etwaigen Slbrungen durch triibes Wetter, deshalb um einige Tage verspatet hat, 

weil der Komet nur tief am llorizont geschen werden konnte. Einigermassen bedenklich sind nur die 

geringeren Anfangshelligkeitcn, welche sich aus den Erscheinungen von —11 und 760 ergeben, doch 

kann auch von diesen wenigstens die letzlere leicht erkliirt werden, namlich dadurch, dass der Komet am 

Entdeckungstage, der nur 26 Tage vor dem Perihel lag, vermuthlicb schon einen bedeutenden Schvvei! 

zeigte und aus diesem Grunde dem freien Auge auffallen konnte, obwohl sein Kern nur von der 4. Grosse 
war. Im.lahre 11 dagegen, in welchcm der Komet falls die von Hind angenommene Perihelzcit nahezu 

richtig ist, schon II Tage vor dem Perihel entdeckt wurde, konnte er, wenn wir dieselben Umstande 

voraussetzen, welche im Jahre 1835 beobachtet worden sind, am Entdeckungstage noch keinen bedeu- 
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568 Johann Holetschck, 

tenden Schweif zeigen und diirfte daher, worm iiberhaupt die Bahn zur Berechnung der Helligkeit hinrei- 

chcnd sicher ist, hauptsachlich wegen seines eigenthiimlichen, von dem der Fixsterne ganzlich verschie- 

denen Aussehens aufgefallen sein. 

Sieht man von dieser vereinzelten Ausnahme ab, so zeigt sich, wenn man alle fur die versehiedenen 

Erscheinungen des I lalley'selien Kometen abgeleiteten Resultate uberblickt, nirgends cine wesentliche 

Abweichung, ja es stimmen sogar alle Helligkeitswerthe, auf welchem Wege sic auch gefunden sein 

mogen, unter einander so gut iiberein, dass es in Anbetrachl der Unsicbcrheit vieler Zahlen nichl besser 

ervvartet werden kann. Es dart' daher die Helligkeit des Halley'schen Kometen inncrbalb der Unsicherheits- 

grenzen der bisherigen, sei es directen oder indirecten I lelligkeitsangaben als constant angeseben werden, 

und somit zcigt sich durch die vorliegende (Jntersuchung fiir alle Erscheinungen das bestattgt, was Olbers 

(Astr. Nachr., Bd. 12, S. 60) fiir die neueren Erscheinungen angedeutet hat, namlich dass das verscliiedcne 

Aussehen des Halley'schen Kometen in versehiedenen Erscheinungen — cinmal unscheinbar, einmal 

gliinzend — durch die Lage gegen Erde und Sonne erkliirt werden kann. 

Bei diesen Betrachtungen ist natiirlich immer vorausgesetzt, was abcr keineswegs noch sicher ist, 

dass die Identilicirungen alterer Komelenei'seheinungen mit dem Halley'schen Kometen durch Laugier 

(Comptes rendus Paris, Bd. 23, S. 183) und Hind (Monthly Notices, Bd. 10, S. 51), auf denen ja cin 

grosser Theil dieser Folgerungen beruht, wirklich gerechtfertigt sind. Andererseits geht abcr aus derOber- 
einstimmung der gefundenen Resultate hervor, dass diese Identilicirungen durch die vorliegenden Hellig- 

keitsuntersuchungen vvenigstens nichts von ihrcr Wahrscheinlichkeit verloren haben. 

Eine ahnliche IJbereinstimmung zeigen auch, wie aus der folgenden Zusammenstellung hervorgeht, 

die aus den versehiedenen Erscheinungen abgeleiteten vvahren Schweiflangen c; die Vergleichungen konnen 

aber nicht auf die Erscheinungen vor 1456 ausgedehnt werden, weil aus jenem Zeitraume keine reducir- 

baren Angabcn uber die Schweiflange vorliegen. Es schien mir bei dieser Zusammenstellung angezeigt, 

viberall, wo drei oder mehr Langen vorliegen, zunaehst einen aus den kleineren und mittleren gebildetcn 

Mittelwerth und dann den jeweiligen Maximalwerth anzusetzen; bei der Erscheinung von 1531, aus welcher 

mir zwei Angaben uber die Schweiflange zu linden vvaren, ist der kleinere Werth unter die Mittelwerthc, 

der grossere unter die Maximalwcrthe geselzt. 

Erscheinung       Beobachtete Bahnstrecke Schweiflange 

1456 nahc am Perihel                                         0-20 (Mittel aus 2) 
1531 vor dem Perihel und   nahc  am Perihel   C14 
1607 »       »          >                                                    0"o6  (    » » 2) 

1682 »       >           »                                                    o* 10 (    » » 7) 
1759 nach »          »                                                 o-o8 (    » » 17) 
1835 vor    »          »                                                 o-o8  (    » » 11) 

Man sieht, dass die Mittelwerthe (meist nahe an c= ()•]), welche im Allgemeinen die Lunge der 

helleren, leicht sichtbaren Partie des Schvveifes erkennen lassen, in den versehiedenen Erscheinungen 

nicht vveiter von einander abweichen, als es bei Schweifbcobachlungcn desselben Kometen der Fall ZU sein 

ptlegt, und dass sogar die Maximalwerthe, d. h. diejenigen Langen, bis zu welchen der Schweif unter 

besonders giinstigen Umstanden verfolgt werden konnte, trotz ihrer bedeutenden Verschiedenheit 

vvenigstens in der Weise iibcreinstimmen, dass die kleineren (nahe an c = 0-2) vor dem Perihel, die 

grossten (f-:;0-4 oder 0-5) nahc am Perihel oder nach dem Perihel beobachtet worden sind. 

Es lassen also die versehiedenen Erscheinungen des Halley'schen Kometen vveder eine Anderung 

der Helligkeit, noch einen Wechsel der Schweiflange erkennen. I);L aber nicht in Abrede gestellt werden 

kann, dass jeder schweifbildende Komet, also auch der Halley'sehe, bei jeder Wiederkehr etvvas von 

seiner Materie verliert, auch wenn dasselhe durch BeobachtUngen der I lelligkeitsdifferenzcn nicht nach- 

weisbar ist, und da andererseits nach unscren Erfahrungen sclbst zur Erzeugung eines machtigen Schvveifes 

nur relativ wenig Komctenmatcric crforcierlieh ist, so erscheint die den bcrcchnetcn Helligkeitsvverthen 

anhaftende Unsicherheit mehr als genugend,   um  den  zur jedesmaligen Schweifbildung erforderlichen 

^ aximum   der 
s chweiflange 

o 39 
o 17 
o 12 

o 22 

o s(?) 
0' 17 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schtveife. 569 

Abgang an Kometenmaterie wahrscheinlich zu machen. Es ist daher nicht nur moglich, sondern sogar 

audi so gut wic gewiss, dass der Halley'sche Komet trotz der anscheinend constant gebliebenen redu- 

cirten Gr5sse bei jedem Umlaufe cine Partie seiner Materie verloren hat, die aber so gering ist, dass sie 
ganz inncrhalb der Unsicherheitsgrcnzen der fur die Helligkeiten gefundenen Zahlcn liegt. 

Was die Schweifentwicklung betrifft, so ist immer vorausgesetzt, dass die Machtigkeit derselben der 
Machtigkeit des Komctcnkorpers selbst, also seiner Helligkeit proportional ist; ein zvvingender Grund fur 

the Annahme dicser Proportionality ist aber nicht vorhanden, denn cs ist ja immerhin moglich, dass die 

Schweifliinge auch dann dieselbe bleibt oder viclleicht sogar noch bedeutender wird, wenn der Kometen- 

korper an Masse abnimmt, dafiir aber cine wcsentliche Auflockerung seiner Materie crfahrt. 

§. 22. Es soil nun zum Schlusse auch noch ein kurzer Uberblick (iber die ganze vorliegende Unlcr- 

suchung und zuniichst daruber gegeben werden, vvie weit die Zielc, die ich mir gesteckt habe — Unter- 

suchung der Zulassigkeit der iiblichcn I Iclligkeitsformel bei Kometen, Einreihung der verschiedenen 
Kometen in Helligkeitsclassen, Nachweis einer Beziehung zwischen der reducirten Grosse und der Schweif- 

liinge — erreicht worden sind. 

Was die I Iclligkeitsformel 1: r2A2 betrifft, so ist schon in der Einleitung hervorgehoben worden, dass 

dieselbe die bei verschiedenen Distanzcn beobachteten Helligkeiten eines Kometen nur fiir kurze Zeitraume 

darstellt, fur langere aber nicht, und insbesonderc dann nicht, wenn der Radiusvcctor r wahrend des 

Beobachtungszeitraumes bedeutende Anderungen erfahren hat. Es stimmen namlich die unter Voraus- 

setzung des Verhaltnisses 1: r2 A2, also durch Subtraction von 5 log r A auf r = 1, A = 1 reducirten Hellig- 

keiten eines Kometen zvvar inncrhalb rclativ kurzer Zeitraume iibercin, zeigen aber bei liingeren Zcitraumen 

cincn mchr oder minder dcutlich ausgesprochenen Gang, u. zw. immer in der Weise, dass die reducirte 

Grosse Mt bei kleincrcn Radienvectoren, also gegen das Perihel hin, bedeutender erhalten wird, als bei 

grosseren Radienvectoren. Der Grund davon liegt darin, dass die zweitc Potenz des Radiusvectors r die in 

den Kometen bei ihrer Annaherung an die Sonne stattfindenden Veranderungen, durch welche ihre 
Helligkeit mchr gesteigert wird, als nach dem Verhaltnisse l:r2A2 zu ervvarten ist, nicht clarzustellen 

vermag. 

In dei-That zeigt sich ein solcher Gang hauptsachlich bei jenen Kometen, die durch langere Zeitraume 

und insbesonderc bei Radienvectoren von sehr verschiedener Grosse beobachtet worden sind, also vor 

alien bei den mil den grosscn Teleskopen tier Gegen wart beobachteten Kometen, kann aber auch schon an 

einigen Kometen der friiheren Jahrhunderte, besonders solchen mit kleincr Periheldistanz, so namentlich 

an den Kometen von 1577, 1744 und .1757 bemerkt werden, .also im Allgemeinen iiberall dort, wo der 
• Beobachtungszeitraum hinreichend lang, das Beobachtungsmaterial hinreichend genau, oder iiberhaupt 

die Abweiehung der beobachteten Helligkeiten von dem Verhaltnisse l:r2A2 so bedeutend ist, dass sie mit 

Sicherheit erkannt werden kann, und damit ist schon gesagt, dass der andere Fall, in welchem namlich 

die Wcrlhe von Mt unter einandcr so nahe Qbereinstimmen, dass sie zu einem Mittel vereinigt werden 

tli'nTen, eigentlich nur ein durch die I Jnzulanglichkeit des Beobachtungsmateriales entstandener Specialfall 

des allgemeineren Falles ist. In der That zeigt sich dieser andere, specielle Fall bei jenen Kometen, die nur 

rclativ kurze Zeit beobachtet worden sind, und insbesondere* dann, wenn der RadiUsvector wahrend des 
Beobachtungszeitraumes keine bedeutenden Anderungen erfahren hat, und hieher gehdren vornehmlich 

die meisten der in der vorliegenden Abhandlung untersuchten Kometen, da dieselben nur so lange oder 

nicht wesentlich langer beobachtet worden sind, als sic fiir das freie Auge sichtbar waren. Wegen dieser 

mehr oder minder genauen Ubereinstimmung der Werthe von M, konnen aber diese Kometen zu einer 

PrQfung der I Iclligkeitsformel nur wenig beitragen. Es finden sich aber doch, wie die drei bereits erwahnten 

Kometen zeigen, auch schon unter diesen Kometen mehrere, bei denen trotz der Unsicherheit oder der 

geringen Zahl der verwendbaren Helligkeitsangaben cine Zunahme der reducirten Grosse gegen das Perihel, 

also die Unzuliinglichkeit der zweiten Potenz von r mit Bestimmtheit zu erkennen ist. 

Obwohl nun die aus verschiedenen Helligkeitsbeobachtungen eines Kometen abgeleiteten Werthe der 

reducirten Grosse Mt im Allgemeinen nicht constant sind, sondern gegen das Perihel zunehmen, so kann 

Denkschrlfien dur mathem.-naturw. CI. LXIIl.  IM. 72 
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570 Johann Holetschek, 

doch wenigstens das in der Nahe des Perihels cintretende Maximum fiir jeden einzelnen Kometen als 

constant angesehen werden, und ein solcher Maximalwerth hat insoferne eine gewisse physikalische 

Bedeutung, als er die grosste, fiir einen Kometen erreichbare Helligkeit erkennen lasst, und in Verbindung 

mit der Periheldistanz eine, wenn auch nur genahcrtc Vorstellung von, der Machtigkeit der fiir einen 

Kometen zu erwartenden Schweifbildung geben kann. 

Die Werthe der reducirten Grosse M{ sind nun diejenigen Zahlen, welche als Anhaltspunkte zur 

Einreihung der verschiedenen Kometen in Grossen- oder Helligkeitsclassen beniitzt werden konnen, und 

zwar ist zu diesem Zwecke dort, wo die Werthe einen Gang zeigen, der aus der Nahe des Perihels abge- 

leitete Maximalwerth der geeignetste, wiihrend man in dem anderen Falle auf den jcweiligen Mittelwerth, 

beziehungsweise Einzelwerth angewiesen ist. Obrigens liegt, da die meisten der hier untersuchten Kometen 

in der Nahe des Perihels beobachtet worden sind, ohnehin fast jeder hier gefundene Werth von M, in der 

Nahe des Maximalwerthes und kann bei vielen Kometen geradezu als der Maximalwerth selbst angesehen 
werden. 

Die reducirte Grosse charakterisirt aber fiir sich allein die Machtigkeit eines Kometen noch nicht voll- 

standig, sondern kann dies erst in Verbindung mit der Periheldistanz oder iibcrhaupt mit dem Radius- 

vector, bei welchem die bentitzten Helligkeitsbeobachtungen gemacht worden sind. 

In der folgenden Tabelle sind die fiir die einzelnen Kometen gefundenen Werthe der reducirten Grosse 

MY zusammengestellt, und denselben nebst den Periheldistanzen q auch die wahrcn' Schweiflangen c 

beigesetzt. Fiir die Schweifliinge habe ich ahnlich wic beim I lalley'schen Kometen liberal! dort, wo zwei 

oder mehrere wesentlich von einander verschiedenc und anscheinend sichere Werthe vorliegen, meistens 

zwei Werthe angesetzt, namlich zuerst einen der kleineren oder einen Mittelwerth, und dann den am 

sichersten erscheinenden Maximalwerth; der Mittelwerth ist aber nicht immcr aus sammtlichen Werthen, 

sondern meistens mit Ausschluss der extremen Werthe gebildct. Aus dem Mittelwerthe lasst sich im Allge- 

nieinen ein Schluss auf die Lange des hclleren, lcicht sichtbaren Theiles des Schweifcs Ziehen, wahrend 

der Maximalwerth diejcnigc Lange bezeichnet, bis zu welcher der Schweif unter hesonders giinstigen Sicht- 

barkeitsumstanden gcsehen werden konnte. 

Der Vollstiindigkeit halber habe ich in diese Zusammenstellung auch die auf A = 1 reducirten schein- 

baren Durchmesser Dt aufgenommcn, u. zw. habe ich sie, damit die innig zusammengehorenden Grosser! 

q, My und c beisammen bleiben konnen, vor die Periheldistanz </ gcsetzt. Sind bei einem Kometen mehrere 

Werthe von Z), gefunden worden, so habe ich, wenn dieselbcn so verschieden sind , dass sich die kleineren 
anscheinend oder bestimmt auf die kernartigc Verdichtung oder iiberhaupt, nur auf die hellste Partie des 

Kometen, die grosseren dagegen auf den ganzen sichtbaren Kometenkorper beziehen, zwei extreme Werthe, 

sonst aber, d. h. wenn die Werthe nicht allzu sehr von einander verschieden sind, einen Mittelwerth ange- 

setzt. Sammtliche Durchmesser Dt sind in Bogenminuten ausgedriickt. Ein vergleichender llberhlick fiber 

diese Durchmesser ist schon in der Einleitung (§. 12) gegeben worden. 

Komet D, My Schweiflange c 
•  

Komet I\ My Schweifliinge c 

568 

770 

837 
1092 

"45 
1231 

1264 

1337 
1366 

1385 

1433 

1449 

0*91 

o-6o 
0-58 

0-93 

0-58 

0-95 

0-82 

0-83 

098 

0-77 

0-49 

°'33 

6•(?) 

3(?) 

4(?) 

S(?) 

3V«W 
8»/tW 
3V»P) 
3l/lP) 

9Vi 
4(?) 

2(?) 

4V«(?) 

anscheinend gross 

gross 

anscheinend null 

anscheinend gross 

anscheinend null 

0-20(?) 
? 

anscheinend  null 

anscheinend gross 

o" 1; 0-2 

0-08 

1456(H) 

1457 II 

1472 

1491 

1499 

1506 

1531(H) 

1532 

'533 

1556 

1577 

•!i(?);3!4(?) 

2(?) 

4-5 

0-58 

076 

0-48 

0-76 

o"9S 
0-39 

3Vi"W 
4(?) 

4V«<?) 
5(?) 
9>/l 

4V«P) 

0-58 '        4(?) 
0-52 3Vi 
0-33 4(f) 
o'49 5 
0-18 ~i"lbis+2,!'3 

o'20;  o•3 9 

o-io(?) 

o'22;  0*27 
? 

anscheinend   null 

gegen das I'erihel 

immcr grosser 

o- 14 ;  (>• 17 

o-19 

CIO 

0*OS 

o'24; o'47 
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Grosse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schtveife. 571 

Komet 

1580 

1582 

"585 

'59° 

iS93 
1596 

1607(H) 

1618 I 

1618 II 

1652 

1661 

1664 

1665 

1672 

1(177 

1678 

1680 

1682(H) 

1683 

1684 

1686 

1689 

1698 

D, 

1'9i 4'o 

0-3; i-i 

'   3 

n; 2-5 
3-6 

2'6(?) 

7 • 1 ; 4 • 0 

3'S 
4(?) 

o-8(?) 

o-9(?) 

3-2 

o-6o 
o; 17 

1 -09 

o-.S7 
0-09 

o-57 
o'S9 
0-51 

o'39 
0 85 

0-44 

1 03 

o- II 

o- 70 

0-28 

ITS 

coot 

0-58 
0-56 

O' 96 

0-34 
0-06 

o-73 

M, 

4ra 

5V2 
7'5 
SVi 
5'° 
4'6 

4_3 

S(?) 

4' 8 

6-3 

SV2 
3-6 

1 bis2i/a" 

3'7 

3(?) 

7(?) 

5 his 3 
4-1 

3'9 
S  2 

5Vs(?) 
4 

5'/,(?) 

5'S 

Schweiflange c I  Komet A 

cos; 0-25 

o'06; o•20 

fast null 

0'04; 0-05 

0-05 

o'os; o-09(?) 

o • 06;  o • 12 

sohon     20   'Page 

nach dcm Perihel 

sehr klein 

0-3; 0-47 

0'03; C04 

0'04; o'o7 

o•16 ; 0-4 

C27; 0-33 

>o-o4 

o'o5; O'IO 

null 
o-12 ;  o' 23 

0-60;   1 • o(?) 

o • 1 o;  o - 2 2 

o'o8 

null 

O' 10 

gross 

sehr klein 

1699 

1701 

1702 

1706 

1707 

1718 

1723 
1729 

1737 I 

1737 I' 

1739 
1742 

'743 I 

1743 H 

1744 

1747 

1748 I 

1748 II 

1757 

1758 

17591(H) 

1759 II 

1759 "I 

1835 I" 

CO 

1'4; 3'3 
6-o(?) 

i'3 

5 
n(?) 

>I '2 

6-6 

1 "3 

4'3 

0-74 

o-59 
0-65 

°'43 

0 • 86 

i' °3 
1 'OO 

4'o5 
0-22 

0-87 

0-67 

0'77 

0-84 

0-52 

0'22 

2 '20 

O 84 

0-63 

°-34 

0-22 

0-5S 

O 80 

0-97 

o-5y 

M, 

6'P 5 

4(?) 

6(?) 

5-8 

7-7 

5'S 
o 

3V.,"1 his 5"' 

5(?) 

3 

4'3 

9V2 

5(f) 
1 '5 bis — 1 

2 

sVi 
6(?) 

7bi's4'/a 
3i/8(?>bis5Va' 

4-0 

4'5 
7"7 

j       4-0 

\       3V2 

Schweiflange c 

inschcinend null 

0-07 

anscheinend null 

null (47 Tage nach 

dem Perihel) 

null 

null 

o'01; o'02 

null 

o 03; 0*16 

null 

0-05 

o'03; o-o6 

fast null 

klein 
0-2; 0-7 

o-11 

o-oi ; 0'02 

fast  null 

>o-oo4 

>o-o3 

o-o8 ; o 

>o-05 

O'OI 

o-o8; o" 

5(?) 

17 

Schon aus diesem Verzeichnisse lasst sich erkennen, dass die Schweiflange eines Kometen desto 
grosser ist, je betrachtlicher seine reducirte GrSsse und seine Annaherung an die Sonne ist, deutlicher aber 

noch aus der folgenden Dbersicht, welche dadurch entstanden ist, dass ich eine Tafel mit doppeltem 

Eingange, namlich mit den Argumenten q und Mt angelegt und in diese den fiir jeden Kometen gefundenen 

Werth von c eingetragen habe. 

Ftlr die Schweiflange ist hier liberal] nur ein einziger Werth angesetzt, u. zw. der Maximalwerth, falls 

derselbe gesichert erscheint, sonst aber ein Mittelwerth; iiberhaupt habe ich, um den Uberblick noch mehr 

zu erleichtern, viele Zahlenwerthe abgekiirzt, so z. B. statt »anscheinend null* oder »fast null* einfach 0 

gesetzt. Eigentlich sollte darauf geachtet vverden, dass jede Schweiflange nur mit der zu derselben Zeit 

beobachteten Helligkeit verbunden wird, und auf diese Weise mussten viele Kometen mehrmals, namlich 

mit jedem zusammengehorenden, einem gewissen r entsprechenden Mx und c in die Tabelle gesetzt vver- 

den; da aber die Helligkeitsangaben viel seltener sind als die Angaben fiber die Schweiflange, so wiirdc 

sich eine solche zergliederte Obersicht nur bei wenigen Kometen durchfi'thren lassen. 

Es sind nur jcne Kometen in die Tabelle gesetzt, fiir welche die Werthe von Mt und c wenigstens 

einigermassen sicher ermittelt werden konnten. Ausserdem habe ich aber auch noch den Encke'schcn 

Kometen, obwohl die Beobachtungen desselben erst einem spateren Zeitraume angehoren, in die Tabelle 

aufgenommen, weil derselbe ebenso wie der Halley'sche Komet zu Vergleichungen mit anderen Kometen 

sehr geeignet ist; der als reducirte Grosse angesetzte Werth 71/, =Ql/a
m ist der bedeutendste, der sich aus 

den bisherigen Beobachtungen, u. zw. aus den Erscheinungen von 1805 und 1881 ergeben hat, wahrend 

zu der Angabe iiber die Schweiflange zu bemerken ist, dass der Schweif, wenn er iiberhaupt gesehen 

wurde, wie z. B. in den Erscheinungen von 1805 und 187.1 , jedesraal ausserst lichtschwach gewesen ist. 

Da die Schweifbildung ihre grosste Entwicklung erst durch die Sonnennahe erlangt, so erschien es 

mir zweckdienlich, die Kometen in zwei Gruppen zu scheiden, von denen die eine jene Kometen enthalt, 

welche ausschliesslich oder doch hauptsachlich vor dem Perihel, die andere dagegen jenc Kometen, welche 
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5 7'J Johann Holeisckek, 

um das Perihel herum odor ausschliesslich nach dem Perihel beobachtet wordeh sind. Den Kometen von 

1680 und den Halley'schen Kometen habc ieh, um den auffallenden Unterschied zwischen der Erschei- 

nung vor und nach dem Perihel hervortreten zu lassen, in jedc der beiden Gruppen eingetragen. 

Da in die zweite Gruppe auch jene Kometen aufgenommen sind, welche um das Perihel herum beob- 
achtet vvorden sind, so enthalt diese Gruppe vie! mehr Kometen als die erste. Das ist jedoch nicht der 

etnzige Grand des Ubergewichtes, denn es bleiben auch dann, wcnn die erwahnten Kometen in Abzug 

gebracht werden, in der zwciten Gruppe noch immer etwas mehr Kometen, als die erste enthalt. Dieser 

Theil des Ubergewichtes hat seinen Grund darin, dass die Kometen gewShnlicb erst dann bemerkt odcr 

entdeckt werden, wenn sie jenen Grad von Helligkeit, bei dem sie tiberhaupt noch gesehen werden konnten, 

schon Qberschritten haben, dann aber, wcnn sie cinmal Icicht sichtbar sind, moistens bis zur volligen 

Unsichtbarkeit verfolgt werden, also bis zu einer geringeren Helligkeit, als diejcnigc ist, bei der sie 

entdeckt worden sind; in Folge dessen riickt das Ubergewicht der Sichtbarkeit in die Zeit nach dem Perihel, 

und dazu tragt auch noch der Umstand bei, dass die Kometen nach dem. Perihel gewohnlich auffallender 

sind als vor dem Perihel. Dieses Verhaltniss ist nicht nur in der vorteleskopischen Zeit zu bcmerken, in 

welcher die Kometen meistens erst bei der Helligkeit 3'" entdeckt, dann aber bis ungefiihr zur Helligkeit 

6m verfolgt worden sind, sondern auch in der neueren Zeit. 

Kometen, die ausschliesslich oder vorzugsweise vor dem Perihel beobachtet vvorden sind. 

Komct 
\jf, — Imbis2'!,9 3".'o bis 3'!'9 4'!lobis4,r,9 5'!'o bis 5'!'9 6n>obis 91/2m 

*\ My                  c M,             c M, Af,           c A/,            c 

1680 0 • 006 4 0-2 

1665 on 3 0-3 

1744 0'22 -1(f) 0-7 
1686 °'34 4 O- I 

1757 °"34 4,/a 
>o'oo4 

Enckc o'34 6V« O'OI 

1472 0-48 4'kO) O' 2 

ISS6 0-49 5 0-02 

1743 II 0-52 5(f) O 

1 [alley 0-58 4 O' 2 

1580 060 4 0'2 

1748 II 0-63 6(?) 0 

1698 o'73 5'5 O 

H57 11 0-76 4(?) 0' I 

1499 0-95 9V« 0 

1747 2' 20 2 O' [ 

Kometen, die in derNahe des Perihels oder nach dem Perihel  beobachtet worden  sind. 

Komct 
— 1'"bis 2'!'9 3'!'obis3'!'<) 4'!lobis.|M|.) SVobissiPg (iM'obisb'!'!) 7".'obis9l/a'" 

Mi Afj c ,U, My c Mi c M' c 

16S0 o-oo6 4-1 o-6 
1593 0-09 5-o 0-05 

1582 o' 17 sv, O' 2 

I.S77 o-iS -i(?) o"S 
«7S8 0-22 3Va(?) >o-o3 

1737 I 0-22 3 W) o-1 

1677 0-28 3(?) o-1 

1533 0'33 4(?) O- ( 

1449 o-33 41/a(?) o-o8 

161S II 0-39 4-8 0-4 

1706 o-43 6(f) 0 
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GrSsse und Helligkeit der Kometen und ihrer Sehtveife. 573 

\A/, — inibis2'!'9 3IPo bis 3'f>9 4l!,obis4'!'9 5'!'obis5'!,9 6^0 bis 6^9 7,!1obis9i/2
1" 

komet 
«\ AT,            c A/,           c My                  C My c My                  C Mt           c 

1661 0-44 S'/s 0-07 

1532 o- 52 3Va O' 2 

1683 0-56 S'» 0-08 

1596 °"57 4-6 0-05 

1590 o-57 sV« °'°S 
11 ill ley 0-58 3'/a         °'4 
1702 0-65 9V2 0 

1739 o-(>7 3           °'°S 
1 (172 o' 70 3.7       >0'04 
1699 0-74 (>-5 0 

1742 0-77 4'3 O'Ol) 

1759 II o" 80 4'5 >o-o5 
1264 0-82 3'/*(?) 0"2 

1743 1 0-84 9'/2 0 

1 748 1 O' 84 5V« 0'02 

1652 0-85 6-3 o-04 
1707 o-86 5-8 O 

1092 0 93 S(?) O 

1231 °-95 SVIO 0 

1684 0-96 sVi(?) O 

1759 111 o'97 7'7 O'OI 

1366 0-98 9V| 0 

'723 1 'OO S-8 0-0I 

1718 I-03 7'7 0 

1664 1-03 3-6 0-4 

>5»5 1 • 09 7'5 0 

1678 I -15 7(?) 0 

1729 4 05 0 0 

In diesen Zusammenstellungen lassen sich die folgenden Regeln erkennen: 

Kometen, deren auf r=l, A = l reducirte Helligkeit Mt nahe an 6m Oder schwiicher als 6"' 1st, 

bekommen entweder gar keinen fiir das blosse Auge sichtbaren Schweif, oder wenn ein Schweif bemerkt 

worden ist, so war derselbe entweder so kurz, dass er kaum die Lange c = 0-01 crreichte, oder so licht- 

schwach, dass er nur unter besonders giinstigcn Verhaltnissen, namentlich wegcn bedeutender Erdnahe, 

oder nur mit Hilfe des Fernrohres gesehen wurdc; Beispiele dafiir sind die Kometen von 1652, 1723 und 

der Encke'sche Komet. 
Kometen, deren reducirte Helligkeit 4'" oder noch bedeutender ist, worunter z. B. der Halley'sche 

Komet gehort, bekommen fast alle in der Nahe des Perihels einen dem blossen Auge auffallenden Schweif, 

welcher desto grosser ist, je bedeutender, und desto kleiner, je geringer die Annaherung an die Sonne ist, 

und somit im Ictzten Falle bei sehr grossen Periheldistanzen, wie sie namentlich die Kometen von 1729 

und 1747 besitzen, auch beinahe oder ganz null sein kann. 
In der Streckc von 4m bis 5m, also in der Nahe von Mi = 4l/2"\ scheint, wenn man von sehr grossen 

Periheldistanzen absieht, die Grenze fur cine bedeutende Schweifentwicklung zu liegen; hieher gehorende 

Kometen konnen bei bedeutender Annaherung an die Sonne lange und belle Schweife entwickcln (1618 II), 

wahrend bei geringerer Annaherung auch die Schweifentwicklung eine geringere bleibt (1742). 
Im Allgemeinen geht aus dieser Untersuchung hervor dass sich beziiglich der Abhangigkeit der 

Schweifbildung und speciell der Schweiflangc von M, und q und iibcrhaupt von r alle Kometen ziemlich 

gleich verhalten, wcnigstens innerhalb der Grenzen, die wegcn dcr Unsicherheit der Beobachtungen und 

wegcn der bcschriinkten Giltigkeit der Helligkeitsformel l:r2A2 zugelassen werden miissen. 
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574 Johann Holetschek, Gfosse und Helligkeit der Kometen und Hirer Schweifc. 
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