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Übersicht : Literatur für den Anateurastronoulen.

Die folgend.e liste sol1 Hinweise für die Ausrüstung d.es Amateurastro-
nomen mit Literatur. geben" §ie erhebt selbs'tverständ.lich keinerl An-
spruch auf Vo1lständigkeit und. insbesond.ere bedeu'bet die Aufnahme
od.er t{eglassung eines tüerkes kein Werturteil" ObvuohL derzeit nicht
nehr alle angeführteu fitel neu im Buchhandel erhältlich sind., be-
steht d.och immerhin eine gewisse Möglichkeit, die vergriffenen, mit *

gehenazeichneten Bücher noch antiquarisch zlt erhalten"
Eine Anzah1 lüerke, d.ie höchste Ansprüche befried.igen können, sind- in
der Liste nicht angeführt; sie werd.en jedoch ebenso wie d.ie übrigen
über d.as interne Sernsehsystem des Planetariums vorgestel-lt, kurz
besprochen und iu Anschluß zur Ansicht lm Soyer d.es Planetariums auf
llischen aufgelegt"
Prej,sausktinfte erteilt der StanC der Urania-Buchhandlung in Soyer
cles Planetariums r 8D d.en auch eine Anzahl trIelke sofort gekauft
werden kann"
l^Ieitere Literaturhinweise werd.en in d.en einzelnen Referaten gegeben"

1 ) Gesamtdarstellqp,sen

K"lindner, ASIRONOMIE SELBST ERIEBT" 184 Selten, Kartenbeilagen.
Urania-Verleg Irelpzig /Jena/Berlin, Verlag für popuLärwissenschaft-
liche literatur, )"Auflage 1977,

U"Becker - R.Sauermost, XRFORSCHTIA IaIEI,TRAUI{, ein Sachbuch der
modernen Astronomie " 2r5 Seiten, Verlag Herder, Freiburg,/Basel/
Wien, 19?5c

K.Schaifers - G.Traviag, yiEfERS HANDBUCH ÜBER DAS I^IEIJTÄLI" fBO Seiten,
!"Auf1age, Bibliographisches fnstitut Mannhein,/Wien /Ziricn, Meyers
Lexj-konverlag, 1971"

A"Unsöldo DIA NEUE KOSMOS" 438 Seiten, Springer-Ver1ag, Berlinl
Heide1berg,A'Ier,u York, 2.Auflage 1974"

A"Weigert - H"Zimmermann, ABC ASIRONOIVIIE" 463 Seiten, Kartenbeilagen"
Verlag !'I"Dausi-en, Hanau/Ylain, ]"Auflage 1971.

U"Becker, HERDXR-LEXIKON LffiLIRAUMPHYSIK, Sachwörterbuch der Astronomie,
24A §eiten, Yerlag Herder, §reiburg,/Base1 /Wien 1g?5
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Fortsetzung lfbersichi : Lrj-teratur für den Anateurastronomen.

2) InstrumPntenteghnik

E-Rohrr. DÄS rERI{BOI{R 3ÜR JEIERIVIAI{S" 265 §eiten, mit eiaen Beitrag von

.S,-Ziegler,..OreLl. tr'äesli Verlagl Züricbo l.Aufl-age 1972"*

A.Irrgalls, AJ-IAI§UA [EI,E^$@PE M,AKING, Band. 1 51O §eitear Band 2 650

Seiten, Band. V ffi Seiten* Scientific Americärr? New York 1970-1972.

A. Staus, SIRNBOITRMONTImiII{GHS IIND rHRE SCHUTZBAUIEIV trtln S$mmffiEmrlE.
6f Seiten, d.etaillierte irrerkstattpläne in Beilage" UNI-Druck'
I"lünchen 13, 2"Auflage 1959"

G.Roth, REFAAK{IOR-SET.,BS{IIBAU. Drei Bauanleitungen für Sternfreunde ;

Kleines Linsenrohr, Schär-Refraktor, Astrokaülera " 57 §eiten,
detaillierte lüerkstattpläne in Beilage. IINI-Druck, München 1]t
1965,

G"Roth, ASrRONoMIS0HE zU§A[zGxRÄtE I'ÜR SIEBNFREUNDE" Acht Bau- r.md.

Gebrauchsanleitungen : Reiseteleskop, Nachführsysteme, Sonnenprc-
j ekt i onseiari chtung für Newton-leleskope, Protuberanz enbeobachtrrngs-
ansatu für Refraktoren, Kamera-Ansatz für Filter und Barlowlinsen,
Tiefkühlkanera, S6nnen- und Sternspektrograph, Einführung in die
nunerlsche Behand.Iung astronomischer Probleme dureh Kleincouputer"
68 Seiten, detaillierte tterkstattpläne a1s Beilage" UNI-Druck,
München 1976"

H"Kingo IHE HISTORY Otr' OHE IEIESC0PE" 456 Seiten, Charles Griffin &

Conpany lrinited, l,ondon 1955"

R"Riekher, IER§IROHRE UNn IHRE MEISIER" Eine Entwicklungsgeschichte
der Fernrohrtechnik " 4tltl §eiten, VEB Verlag Technik, Berl-5.n DDR,

1957 "*

KateLog ASIRONOHISCHE INSIRUMEIITE, C. Zeiss r : Oberkochen, BRD" 1970.

Katalog A§TRO 70, Jenoptik Jena, DDR, 1970"

z ) -Arb e it s an1 e itunsen . OF,i e\tJerz e i chni s s e

P.Ahnert, KI,EINE PRAKIISCEE A§IRONOMIE" 160 Seiten, Veilag J.A.Barth,
leipzig 1974"
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Fortsetzung tlbersicht : Litel.atu:: für den Amateurastrononen.

G"Roth, ASTRONO}fI, A HANDBOOK" Beiträge von A"Güttler, iolHeintz, Inl.

Jahn, R"Kühno 3"link, R.Mü1-Ler, LI"Petri, N"Richter, l,ri"§andner, I'"
Schnoeidler, H.Schnid., K.§chütte s P.hlellmanr:.. 557 §eiten, Springer-
Verlag, BerlinlHeiAetberg/New York. &rglische Ausgabe (1"*uft" )
1975 "

J"Sidgwick, AMAIEIiR A§TRONO]tER'S HANDBOOK" IBO Seiteu, Saber & 3eber,
Lond.on, 2. Auflage 1960"x

J"Sidgwick, OBSF,RVAIIONAL ASI§ONOIIY FOR AiulA[EIJR§" ]76 Seiten, tr'aber &
Faber, lond,on, 2,Auflager 1914,*

["Rackham, ASIRONOMICAI PHOTOGRAPIff A0 lHE IEIESCOPE" 280 Seiten,
tr'aber & 3aber, london, ]"Auflsger 1972"

T"lrJebb, CEIESIIAI OBJECIS I'OR COMM0N TELE§COPES. Band 1 259 §eiten,
Band- 2 751 Sei.ten. tlberarbeitete Neuauflage der 6"Auf1age (1917)
durch Dover Rrblications, New York, 1962"

3\ Karten-und Katalose

H"Herrmann, IREIIBARE KOSMOS-S$ffiNKARTE MIT PLANEIEI{ZEIGER" Uit ge-
brauchsanleitung" Kosmos, Gesellschaft d.er Naturfreunde, Franckht
sche Verlagshandlung, Stuttgart 1977 "

H.Suter, DREIIBARE STEIil'TI(ARTE §IRIUS, Großes Mode1l" Mit Gebrauchssn-
leitung und verschiedenen Beilagen (Mond"karte, Südhimil.e1, Planeten-
jahrestafel, Sternbil-aer)" Hallwag Verlag, Bern, 19?7"

J"Klepesta - A"Rükl, IASCäENATLAS DER SIERNBIIDER" 292 Seiten und
Karten" Verlag !{"Dausien, Hanaa/YIain, 1972"

H"Vehrenberg - D"Blank, HANDBUCH DER SIffiNBfITDF;R" 197 Seiten Katalog+
Karten, Treugesell-Verlag, Düsseld.orf" 2.Auflage 19?r"

O"[homas, ATIJAS DEB' STERNBIIDEts" 157 Seiten und, Karten, Verlag I'Das

Bergland.-Buch", Salzburg. ]"Auflage, 1962.*

R"Schurlg - P"Götz - K"Schaifers, HfMPIELSAIIA§. ! Kartentafeln ein-
schließlich Mondkarte" Bibliographisches Institut Mannhein, 1960.*
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Fortsetzung u-bersichi; : Iiteratur für den Auateurastrorr.omen.

A.BeEväf, Alr,AS oF TIIE HEAVENS (lrl,as coElr 19roro),16 Karten r.rnd

Erläuterung. Akad-emie der lfissenschaften der öSSn , Lizenzausgabe
Sky Publishing Corporation, Canbrid.ge, llass" ,USA, 1962. (Dieser
ausgezeichnete Atlas ist auch in verhleinerter Ausgabe erhäIt1ich:
DESK-EDIIION, AIIJAS OF IHE HEAVEI{§)" Handgezeichneter Atlas. Tazui

A " Beäväi, A[rr,as oF IHE HEa,VEI\TS , 0A[ALoG:ÜE 1g5o , o ; ]69 seiten, enthält
a1le i-m vorgenannten Atlas enthaltenen ObJekte; gleicher Verlag"

J"Ashbrook, SAO SIAR ATIAS OF REI'ERENCE SIARS AND NONSTEIIAR OBJEqIS"
13 Seiten Vorwort, 152 Karten" Snithsonian Astrophysical 0bserva-
tory, Canbrid.ge, Mass., USA" Geplotteter Atlas, 1969"* Dezu:

Staff of the Smithsonian Astrophysical Observatof,y, §IVIfTHSONIAN

A§tROPHYSICAtr OBSERVAIORY STAR CATALOG, Positions and. Proper
Motions of 258"997 Stars for the Epoch and Equinox of 195ArO"
4 Bände" Smithsonian fnstitution, l^Iashington, D.C" , 1o1l'1"*

H"Vehrenberg, FAIKAUER AIT,AS, PHOIOGRAPHISCHIR StERNI,TLAS " 24 §eiten
Erläuterrngr iOj Karten (Ausgabe A: Schwarze Sterne, weißer Grund,
Ausgabe B: !/eiße Sterne, echwarzer Grund)" Treugesell-Verlagr
Düsseldorf" 2.Auf1age 1967"

H.Vehrenberg, ATIAS §IEILARUM 1950 rO, PHO0OGRAPHfSCHER SIERNAIIAS"

l0 Seiten Erl-äuterung, 45O Karten" {Ireugesell-Ver1ag, Düsseldorf ,

ß?A" Dazu:

H"Vehrenberg, CONVEBSION IABI,E§ I'OR SIANDARD EPOCH§ 1855,O BfS 2OOO,0,
I{AICHING TO ATLAS S[EI,],ARUM 195O oO" Treugesell-Ver1ag, Düsseldor-'f ,

1972 "

H"Vehrenberg, MEIN MESSfffi-BUCH" 2'16 Seiten und photographische
ObJektkarten, 2 Tafelanhänge" Treugesell-Verlag, Düsseldorf, 2"Auf-
lage 1970"

J"Sulentic - I,./.[ifft, Tffi REVISED NEI,I GEX{ERAL CAIAI,OGIIE OF NONSTELLAR

ASTRONOI'IICAL OBJECIS, fhe University of Arizona Press, fucsott,
Arizone, USA, 1971"

A " Rükl ? IASCHENAIIAS MOND , I'IARS , VSTU§ " 256 Seiten und. Kart en, Verlag
Artia, Prag 197?.
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Sortsetzung tfbersicht : Literatur für den Auateurastronomen"

P"Fauth, ÜBLRSICHTSKA.RTE DES MONDES IN 6 BLA.tTERN. Olbers-GeseLlschaft
Bremen (H"tr'auth), 1966"

2) Jahrbücher

M.Gerstenberger, DAS HII'IMELSJAHR; §ONNE, MOND UND SII,RNE IM ,IAHRES-

ITAUF" Kosnos, I'ranckhr sche Verlagshandlung, Stuttgart"

P.Ahnert, KAIENDm FüR STXRNFREUNDE, Er§ KLEIIIES ASTBONO$rSEi{E§ JAHB-
BUCH" J.A"Barth, leipzig"

P"t^Iild, Dffi §TERNEMIMMUL, KIJETNES ASTRONOMISCHES JAIIRSUCH FÜR SBmN-
FREUNDE" Verlag H"§auerLänder, Aarau

fl"Mucke, HIMIVIELSI{AIE}IDffi, EfN KLEINES ASIRONOMfSCHES JAHRBUCH f'ÜB
ÖstnnngI0H. Astronomieches Büro, tJien 8"

THE ASIRONOIVIfCAI EPIIEI{EBIS, Her l{ajesty's Stationery Office, lond.on.
Dazu:

HCPIANAIOBY SUPPLEMENI TO TIm ASTRONOUICAIJ EPHH,IERIS, ]]] Seiten,
Her Majesty's Stationery Office, Lond.on 1961.

EPHEMERIDHI KLEINER PIrAI{EIEN, Akad.enie der Llissenschaften der U

leningrad "

d"ssB,

SCHnINBARE ÖRTER DER IUNDAIiIENIALSIERNE, enthaltend die 1515 Sterne
d.es Vierten Fundamental-Katalogs (I'K 4), Astronomj-sches Rechen-
lnstitut, Heidelberg.

l,tl.tJepner, 291 DoPPELSIERN-EPHEMERIDEN FIIE DIE ,IAHRE 19?5-2OOO, 1OO

Seiten, [reugesell-Ver1ag, Dtisseldorf 1976"

ROCZNIK ASTRONOMICZNY OBSffiLIATORIIIM KRAKO1{SKfEGO, Polnische Akademie
d.e:r l^Ilssenschaften, Krakau"

6) Zeitschriften

SKY AND TEIESCOPE, Sky Publishing Conpany, Canbridge, Mass., USA"

SfERlfE UND I4IEIIRAUM, Verlag Sterne und lfeItrautr Dr"Vehrenberg,
Düsseldorf.
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Fortsetzung Übersicht: Literatur fü:r den Auateurestrononen"

ORION, Zeitschrift der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft,
Burgdorf, Schweiz"

DfE STXRNE, Zeitschrift für a1le Gebiete der Hinmelskund.e" J"A"Barth,
leipzig,

.A.StRONOMIE IIND BAUfiFAHRT" Kulturbund der DDR, Zentraler Fachausschuß
Astronomie, Zeitungsvertriebsant, Berlin DDR"

DER. SSXRNEIIBOIE, Monatsschrift fiir Östemeichs Anateurastronomen"
.A,stroaomisches Büro, tJiea 8"

JOURNAI, IOR IIIE HISTORY OI' ASIA0NOI{Y, Scienae History hrblications,
Chalfont St"Gi1es, Bucks, England"

zEIlscl{Rrr'[ FIIR FIJUGI'üISSH{SCHAI'tEN UND WETTRAUMFORSCHUNG, Deutsche
Gesellschaft für lufü- und- Raunfahrt und- Deutsche Forschungs-
und. Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt, Talham und Göttingen,
BRD "

DIE §[.[DTISCHM[ BÜCHEREIM$ IiAI.,[ts[
FTIR

IN ALLUV Z\^IEIGSIEIÄFÄI BEIEfT i

Bücher- und Zweigste3.lenverzeichnis
ist gern in Planetariuu erhä}tlich!
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Referat : Das Passageninstrument und seine Einsatamöglichkelten.

Allflenpines: Die Vorteile der festea Aufstel-lung auf einen Pfeiler,
d.ie zahlreichen Verwendungsnöglichkeiten und d,ie d.urch koupakte
Bauweise relativ geringe Störanfälligkeit haben dem Passagen-
instrunent zuaehmend.e Verbrei-tung gesichert" Der wissenschaft-
liche Einsatz wird. durch die großen Fortschritte in der Zeitueß-
technik begfinstigt und auch für lehrzwecke eignet es sich wegen

seiner verhältnismäßig einfachen llheorie und. Praxis ausgezeichnet"
Technik: Die beigefügte Zeichnung erläutert das Passageninstrument

der l,liener Urania-Sternwarte, das 19?6 in der Absicht neu aufge-
ste1lt wurd,e, Impulse zur Pflege der Astrometrie auch an Volks-
sternwarten zu geben"'In der Zeichnung bedeutet:
O Objektivstutzen uit Objektiv Zeiss E 5O/55Own; o Orthoskop-
Okular 9mu, 61x, Feld. 43' i lü l,Jürfel uit totalreflektierenöen Prj-sma,
das den Strahlengang in die hohle Horizontal-achse leukt; L lupen
zur Ablesung d.es lleilkreises t, der direkt a1s EinsteLlkreis
auf 2O' geteilt ist und mittels Doppelnonien auf 1' abgelesen
werden kann; G Ausgl.eichsgewichte; g Ausgleichsgewicht, abnehu-
bar rur Anbringung des Horrebow-Ansatzes; P Feldbeleuehtung;
K Klenmungo f Feinbewegung der Höbenbewegung; I Träger der Rolleu
rr durch d.ie der größte [eil des Rohrgewi.ehtes getragen wird,
(LagerentJ-astung); N Niveau, abnehubar und unlegbar, so daß sich
iu Verein mit der um den Achszapfen Q erfolgenden Gesamtumlegung
des Gerätes vier Niveaulagen ergeben; H llaad.kurbel für die Um-

legung; S §chraube zur Veränderung der Neigung, A Sehrauben zur
Veränderung des Azimutes; 3 Füße"

A1s Zubehör ist eine Kleinquarz*§toppuhr "Microsplit*r ein
Horrebow-Ansatz nit mikronetrisch versteLlbarer Libelle (tfo),
ein ObjektivsonnenfiLter und eine regelbare Kleinspannungsver-
sorgung für tr'eldbeleuchtung und. Hand,laupe vorhanden"
Dle I{echanilc des fnstrurnentes stammt von !/eLharticky & Pachner,
lJien, die Optik von C"Zeiss, Jena Ugag). Der Pfeiler besitzt
nach. der Neuerrichtung einen spezielLen Verschleißkopf, auf dem

d.ie Marnorplatte mit der Instrument-Aufnahme sicher aufgespenat
- und der llbergang yon der Aufstellung im Meridian zrt Jener im

Ost-1^iest-Vertika1 l-eicht bewerkstelligt werd.en kann.
Mqßprinzip: Es werden die Uhrzeiten festgestellt t z1& denen gewisse

Sterne die Striche des iu Sehfeld sichtbaren Stiichsysteus (hori-
zontaler Doppelstrich, beiderseits des senkrechten MitteLstrichs
je zehn paral-LeLe Striche) passieren, Bei Horrebow-Talcott-
Messungen uerd.en Zeniüdlstanz-Unterschiede ui-t d.em libellenmiliro-
ueter em Homebow-Ansatz geuess€no
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Fortsetzung Referat: Das Passageninstrument und seine Einsatr*
möglichkeiten.

Beobechtu+frsallfgaben: Je nachdem, welche Größen a1s bekannt vorausge-
setzt werden, lassen sich bestimmen:

1) Im Meridian: Ilhrzeit, Rekteszension, Geographische Iräinge; nit
d.en Horrebow-Ansatz: Geographische Breite, Deklination im An-
schlußo

2) Im Ost-tJest-Vertikel: Uhrzeit, Deklination, Geographische
Breite, Refraktion"

Diese Aufgaben lassen sich leicht auf didaktisch besonders wert-
volle Probleustellungea, wie etwa Bestiuuung d.er Elcliptikschiefe
od.er der Präzessionskonstanteo spezialisieren,

geobachtupllsqnleituneep (Zugehörige tr'omeLn und Erläuterung iu Stern-
freund.e-Seminar 1976) c

1) Festimnune der Ggoepaphischen !äqee,
Die Kenntnis der genäherten geographischen Position wird dabei
vorausgesetzt.
a) Fünf bis sechs Sterne nit bekannten Koord.inaten werden so aus-

gewählto daß sie kurz nacheinander den l{eridian passieren.

Hi.S Stera muß nöglichst zenitnah kulminieren, die Deklinationen
der übrigen §terne sollen nöglichst unterschiedlich sein"
(Apparent Places of Fund.anental Stars).

b) Messung der Durehgangszeitea: ,Jeweils nit der genäherten Geo-

graphischen Breite die Zenitdistanz vorausrechnen, einstellen
und. Niveau ablesen. Uhrzeiten der .Antrltte an die ersten zebn
Striche und. den Mittelstrich stoppen, Gerät uulegen und die
Uhrzeiten der neuerLichen Antritte an diese zehn Striche
stoppen und Niveau ablesen, Mit jedeu Stern der Gruppe wird so

verfahren"
c) Auswortung: Mittelung der Aatrittszeüten en den Jeweiligen

Strich vor und. nach dem Umlegea schaltet den Kollinationsfehl-er
k de:r Durcbganzeiten aus; aus den zehn sich ergebenden Durch-
gangszeiten wi-rd das Mittel gebildet" l{it dem bekannten Pars-
wert d.es Nj-veaus ergibt sich aus den Niveauablesungen der
Neigungsfehler i, dessen Einfluß auf die Durchgangszeiten in
Rechnung gestellt wird"
Mit d.er genähert bekannten Geographischen Länge werd,en d-ie in
mittlerer Sonnenzeit (MEZ) gemessenen Durshgangsteruine in
§ternzeitternine transformiert, mit denen der Azimutfehler a

für alle Sterne der Gruppe nit Ausnahme des zeaitnahen Bterns
eruittelt wird" Der Einfluß von i und. a auf die Durcbgangs-
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SortsetrJutig Refer'ai : Das Passageninstruu.ent uad §eine $insetz-
möglichkeiten"

ze|t d.es zenitnahen Sterns wird berücksichtigt und. nan erhäIt
eine verbesserte Sternzeit seines Meridiand,urchganges" Die
Differenz Rektaszensj.on minus d.ieser verbesserten Sternzeit
ergibt die Komektur d.er genäherten auf die genaue Geographische
lJallge"

2) Be stimmung d.er -Geosrap.his 
chen Breite (Horrebow-Talcott-Verfahren )

Auch hier wird- d.ie Keantnis d,er genäherten geographischen Posi-
tion vorausgesetzt"
a) Es hrerden einige §ternpaare ausgewählt, d.eren beld.e Sterne

nögliehst s;nnetrisch zum Zenit und einige Minuten nacheinander
den Merid.iaa passieren (Katalog von trK4 Horrebow-Sternpaaren
für Geogxspbiscbe Breiten von +]Oo bis +600, Geowiss.Mitt"!üien)"

b) Präzise Einstellung des Passageninstrunentes auf die jeweilige
Meridianzenitdistaaz: Anstelle des Gegengewichtes g wird der
Homebow-.A,nsatz an die Horizontalachse geklemnt, das Gerät ge-
nähert auf d"ie vorausberechnete Zenitdistanz des ersten Stern
eingestellt und mittels der Seinbelregung d"er Stern bis zur
Kulmination genau zwischen den HorizontaL-Doppelstriehen ge-
halten. Dann wird. die l{omebow-LibeLle nrikrometrisch eingeepie3^t,
die Hikrometeirtronnel und. aucb das Niveau d.es Passageninstru-
mentes abgelesen und das Gerät umgelegt" Mit dem zweiten Stern
d.es ersten Paales wird nun, ohne d"ie K1 de s Horre bow-
Ansatzes zu Iösen , genauso verfahrerl. Mit dem bekannten Pars-
wert der Mikroueterschraube und. d.en Ablesungen der Mikroneter-
tromnel ergeben sich für aIle Paare die Differenzen der l{eri-
dienaenitdistan sen.

c) Auswertung: An die gemesseaen .Merid.ianzenitdistanzen werdea
der Einfluß der tr'ehler krira sowie d.ie Refraktion (stets klein)
angebracht und nit ihnen d^as Mittel der Dekl-inationen der
beid"en Sterne des Sternpaares komigiert, wod"urch sich für
jedes Sternpaar ein tüert für die Gaographische Breite ergibt;
alle d"iese !üerte ergeben im Mittel die gesuchte Geographische
Breite.

Die rrnter 1) und 2) beschriebenen Aufgaben charakterisieren die Arbeit
nii d.eu Passageninstrument" Die dabei berührten Grund.tatsachea der
Astrometrie werden im Planetari-um an den Grad.netzelementen und. Sternen
erläutert, Auf die praktisehe Arbeit nit dem Passageninstrunent wird.
in speziell verein'barten Sc,rrd.erfährungen auf d.er Urania-Sternwarte
eingegangen (TeI "24 94 ,2 oden 72 61 91) "

Robert !'Ieber, Reclamg"B, A-1220 hlien"
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&eferat: §elbstbau einer Kleinquarz-Stoppuhr uit digitaLer Anzeige"

Bau.Anleitung. Bausatz : !'entig käufliche Kleinquarz-Stoppuhren mit
digitaler Anzeige kosten rund. ö§ 4O00"-; d.ieser hohe, wenngl-eich
da und. dort unterbotene Preis war d.och der Anscbaffung fü:: d.en

Anateur sehr hinderl-ich"
Nun brachte aber die Sachzeitschrift "PRA-K[IKI,R'| ? lleft ?V/1977 ,

p"5-7 (Postfach 900, A-1O51 liien, Röehte l.lienzeile 1O1, Preis des
Einzelheftes öS 20.- + B/oIfiSt) eine Bauanleitung für eine dar-
artige Kleinquaau-Stopplrbrr zü d,er der betreff,ende Bausatz bei
der RIEGffi GmbH, Marrcerg"14, L-1O}O lJien (ßet 7O1 , Praktiker-
§toppuhr) zum Preis von öS 59O"- ink1.lull^ISt" erhäItlich ist. |Ie1e-
phon 0222 - ?3 46 84-O, auch Versandc
Außer Draht, Zinn, 2 Stück 2mn*Schrauben und t hand.elsüblichen
Frinttriumer 8-40 pF ist alles im Bausatz enthalten"

Selbs.tlau: Norua1 wird die Uhr nit drei Mignon-Batterien betrieben;
für Spannungskontrolle d.er Batterien ist vorgesorgt - bei Unter-
spannung leuchten die Dezimalpunkte, die IJhr geht dann noch ca.1Jß
normal wej-ter" fch baute einige solcher Uhren etwas modifiziert,
weil ich statt d.er Batterien Nickel-Cadniun-Akkus haben woIlte"
Zwischen d.en Batteriehaltern ist dann eine 3r5mm-Steckbuchse
(Japan) vorzuseheü." Danit ist auch gleich der Netzbetrieb uöglich"

Erfahrungen: Diese Kleinquarz-Stoppuhren gehen so genau, daß uan etwa
1O0 StunC.en brauchtr uur gegenüber dem felephonsignal O22? - 1505
noch eine Differenz von 011s bis Or2s uerken und korrigieren zu
können" Die geringere Spannung der Nickel-Cadnium-Akkus reicht
voIl aus. Nicht unerwähnt möchte ich d.ie einfache und. zwecknäßige
Konstruktion lassen. Dies betrifft vor alIen die Drucktasten mit
einem Hub von nur O r25 mu, di-e nur angeklebt zu werd.en brauchen
und opti-naIe Genauigkeit bei arbeitstechnischen Vorteilen geben.
Ein Nachteil ist der zu griffbereite Rückstell-Scha1ter, den man

nicht oft braucht und den ich nit einem Plättchen abdeckte, das man

abnehnen kann"
Han kann einzetrne.Honente stoppen, wobei d,ie Uhr unsichtbar weiter-
l-äuft, aber auch den lrauf siehtbar machen; eine and.ere Schalter-
stellung hält d.ie laufende Uhr an und. startet sie iu gleichen
Augenblick unslchtban neii; bei Druck der Stopptaste wied.erholt sich
das Spiel beliebig oft, Bei Verwendung d.er ersten Schaltung kann
man mit einem Anschluß-Zeitsignal arbeiten"
Die für aIle astrometrischen Aufgaben (Universalinstrument, Passa-
geninstrument; Sternbedeckunsarr etc") vorzüglich geeignete Klein-
quarzstoppuhr wird. über ilas Plane'tariums-Sernsehoyßtem er]äutert"

Ing.Rudc1f S;rppelt, Seume1weLsg.4/j, A-'1210 trIien.
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Rqf,erat : Automatische I'ernrol:r-Nachführuag.

$flggtrgiggg: Die "A.utlmatische tr'ernrohr-Nachführung (A31[) gewinnt imner
mehr an Aktualität * auch für den Astro-Amaüeur, .Ei.nerseits werden
heute Geräte angeboten, welche preislich durchaus erschwinglich
siad; and.ererselts haben die Beobachtungsinstrumente der Amateure
Dimensionen und. optische Qualitäten erreicht, welche zvrangsläufig
zu einer d.ifferenzierteren Programmgestaltung bei der Beobachtuag
des Hinnels führen"
Die ?hotographie von lichtschwachen Objekten, r,,ie sie zum Beispiel
iu Messier- und. NGC-Katalog verzeichnet s:.nO, wird. inmer intensiver
betrieben" Spezielle tr'ilme, [iefkühlverfahren für Kaneras und Plroto-
sensoren erhöhen laufend d.ie leistungsfähigkeit der vorhand.enen In-
strumente" Damit setzt auch bein Amateu:r elne immer weitergehende
Spezialisierung ein.
In den Jahren 19?1/19?2 wurden unabhängig von einander j.n d.er
Schvreiz, in Deutschland. und in Amerika automatiseh arbeitend.e Nach-
führgeräte entwickelt, die bis heute nit Erfolg verwendet werden.
Schon in d.en dreißiger Jahren sind solche Geräte in Zu§anmenhang
nit Navigationsproblemen in der Flugtechnik eatwickelt worden" Bei
der Entwicklung dieser AFN-Geräte wurd.en untersehiedliche Funktions-
prinzipien beachtet; Die einen sind nit einem Photosensor ausge-
stattet und. mit kleineu technischem und optischem Aufwand. ausge-
führt. Sie korrigieren nur in Stund.e. Mit ebenfalls nur einem licht-
elektrischen Element versehen, korrigieren andere in Stunde und in
Deklination" Der el-ektronische, optische und. nechanische Aufwand.
ist aber wesentlich größer" Ein Spitzenprodukt auf d.iesem Gebiet
ist der Tridanten*Sternsensor von ZEl§S-Oberkochen"
Das roichtigste Ind.ikationsgebiet d.er A-FN ist die Langzeitphoto-
graphie; sie is1. hier der visuellen Nachführung weit überlegen"
Die Zei-t vom Erkerm.en eines Sehlers bis zum trüirksamwerd.en des Kor-
rekturmanövers ist nicht mehr abhängig von individuellen Zuständ.en
d.es Reaktioasvernögens" Auch nach mehrstündigen Betrieb zeigt öie
AFN keinerlei Ernüdungserscheinur.rgen urnd. sie d.rückt auch nicht ver-
sehentlich einmal auf den falschen K:ropf"
So wird es mögIich, zum Beispiel in d.en wenigen l,rlinternächten mit
guter Sicht von 18 Uhr an si^röIf Stunden hind,urch Aufnahuen von 1,
2 od.er mehr Stunden Belichtungszeit zu naehen. Der einzige Zeitver-
lust entsteht hier bein Einstellen d"er einzelnen Objekte und beim
Aufsuchen eines geeigneten lej-tsternes" Eine gute Vorbereitung der
Arbeit und einige Ubung sind sehr wichtig"
Es werden nun kurz drei verschiedene Atr'N-Geräte, die sich in ihrer
Sunktionsweise prinzipiell unterscheid.en, beschrieben"
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Fortsetzung Refera'b : Autonatische. Ferrrrohr-Nachführung.

Vers chi edene Gerät e., zur A}t omq t i q ch en Na cI filhr,uns
1) Das Nacbfübr-Gerät von Aeppli wird schon seit eehr als fünf

Jahren mit Erfolg verhrendetl sein Aufbau ist aus Skizze 1 er-
sichtlich. i,n Leitrohr,r z,B" ein Refraktot 1O/17Ocm, steckt der
Strahlenteiler uit dem Tad.enkreuzokular und deu Photoueterkopf"
Eine pIanparalIele Glasplatteo einea Millimeter dick, 1äßt ca"
80% des Sternlicht'es auf den Mul-tiplier (RCA 9)1 A) fallen" Der
Rest wird in rechten Winkel in d.as beleuchtete Sadenkreuzokular
abgelenkt" Die Inbetrlebnahme kann erfolgenr werrrl der geelgnete
treitstern im tr'adenkreuz eingestellt ist" IIan wäh1t nach Möglich-
keit einen Stern d.er Größe +6n od.er he1Ier. fst der Leitstern
im Fad.enkreuz, wird. d.as Kontrollgerät eingeschaLtet. Xin grünes
licht leuchtet auf, vüenn der §tern hel1 genug istr ein rotes
zeigt äor daß er zu schwach oder falsch eingestellt ist" Bei
"grüntt wird. die .Autonatik in Betrieb gesetzt" Sofort läuft das
Leitrohr mit dem Hauptinstruuent in d.ie Nullage. Die tr'requenz
des l,Iandlers wird ab jetzt über d.as KontrolS-gerät von Photo-
neterkopf aus gesteuert" Der Handschalter sowie das Potentio-
meter zun Einstellen d.er Frequenz von Hand. aus sind dabei außer
Betrieb" Da d.iese Automatik nur die Korrektur in §tunde über-
ninntr nüseen die Abweichung aus der Nullage ia Deklination in
Abständen von einer viertel oder halben Stund.en vorgenonnen
werden. Diesen Nachführgerät wurde nachträgIich ein zweiter
Photoueterkopf beigegeben, siehe Skizze 2. Dieser überwacht und
korrigiert in Deklination, d.er Betrieb der Autonatik wird. da-
durch nicht komp)-izierter" Ist der leitstern in X'ad.enkreuz ein-
gestel1t, wird der Ablenkspiegel hochgekl-appt" Eine Barlowlinse
verlängert die Brennweite des Objektivs und d"er Strahlenteiler-
luürfeI, zwei Dachkantprismen mit zusaumengekitteten Hlpothenusen-
flächen, vorsorgt beide Multiplier mlt je 50% des §ternlichtes.
Der treitstern muß hier un 1,5 bis 2 Größenklassen heller als
bein Originalgerät sein. Diese von K"Aeppli, GrunÖstraße 4t
CH-861O Uster, TeI " O1B7 2854, wird in Schweizer Sternfreunde-
Jahrbuch "Der Sternenhimmelrr angeboten"
Eine sehr ähnliche AFN hat d"er Auerikaner tr'rank Covitz gebaut t

sie ist ausführlich in "Sky and lle1escope", März und. April 1974,
beschrieben. Das leitrohr hat 9cm Öffnung, zwej. MuJ-tiplier von
Typ RCA 1 P 21 werden für d.ie Korrektur in beiden Koordinaten
verwendet "

Im 'rorion'r, Dezember 1977, wird eine Atr'N beschrieben, bei der
nicht Multiplier, sond"ern hochenpfindliche Photodiod.en, BP X 48,
verwendet werden - mit größter EupfinÖLichkeit fuo roten Bereich,
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Fortsetzung Referat : Autonatisehe tr'ernrohrnaehführung"

Das vou Autor (P"Canpiche) verwendete leitrohr hat 2Qcn Du:tch-
ulesser"
Seit mehr als eineu halben Jahr wird in I'Sky and llelescope" ein6
Atr'N angeboten, d.i-e nur in Stunde korrigiert; auch hier kelne
Multiplier, sondern an ihrer Stelle höchst eupfindliche "Siliconrl
Photosen.soren" Details sind, aus den Katalog d.er tr'irna Orion,
'rAccu Tractt - Gerät t zv entnehmen: Gj.eseler Electronics, Orion
llelescope Center Division, 1O7 Potrero St"- 6E, Santa Cruz,
cA 95060, USA"

» Kurz seien hier noch AFN-Systeme, hrelche nach einem anderen Prin-
zLp arbeiten, beschrieben" Sie haben sehr große Ähnticfrkeit nit
dem visuellen Komekturverfahren: Der lreitstern befindet sich
in Nullage, wenn er in Fad.enkreuz steht und seine Ablage in X

oder Y wird d.urch entsprechende Bewegungen koord.inatengereeht
ausgegliehen"
Die von HöbeL, Erlangen BRD, gebaute AX'N ist ebenfalls seit
Jahren uit Erfo1g in Verwend.ung. Eine ausführliche Beschreibung
ist in 'rsterne und. tJe1traum", Nr"?/a, 19?Vt z\ find.en. Sie ar-
beitet wie folgt: Ias leitsternlicht passiert elne durchsich-
tige, schneLl rotierend.e Taumelscheibe, wodurch d.as Sternbild-
chen eine kreisförnige Bewegung auf einer festen Glasschelbe
beschreibt, die kreisförnig und nur aun teil lichtdurchLässig
ist" Zwei einand.er gegenüber liegende Quadranten sind dureh-
sichtig und dle'zwei and.eren sind. schwarz" Dahinter steht der
Mui-tip1j.er, die auftreffenden kurzen lichtsignal-e erzeugen in
ihu einen I'IechseLstrom von 1215 Hz, dessen Amplitude sich in
Verhältnis zur Ablage des leitsternes ändert" Elektronj-sch werden
dj-ese Impulse für Stunde und Deklination (X,y) getrennt in
Steuerbefehle umgewandelt" Das Ireitrohr hat 10cn Durchmesser,
als Photosensor ist die RCA 911 A eingebaut"
Der Trid.anten-Sternsensor von ZEl§S-Oberkochen komlgiert selbst-
verständlich ebenfalls in beiden Koord.inatea" Eingebaut ist nur
ein hochempfind.licher Multiplier mit kop.fseitiger Photokathode
(RCA 4516)" Iu Photometerkopf sind" außer <1en optischen und.

uechanischen Bauteilen noch ein elektronischer Yorverstärker
und sogar die Hochspannur.gsanlage (f5OO V GLeichspannung) unter-
gebracht" ntwes ü.ber die Funktionsweise: Der lichtstrahl fä]lt
auf die Spitze eines [etraeders (Pyranide nit vier dreieckigen

' Flächen)" tlber ein System von Unlenkprismen gelangen die drel
Strahlenteile auf den Multiplier, unterwegs werden sie aber von
einer schnell-rotierendon §cheibe mit Spalt in kurze lichtinpulse
geteilt" Iur Multiplier werd"en sie in drei !üechselstronsignaie
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Fortse bzung fi,eferat : Automatisshe Sernrobrnachführung"

unterschiedlicher Phase umgeforut" Aus d.iesen drei §ignalen
rrerden elektronisch zvüei gebildet und für die Komektur-I{anöver

. in §tund.e und. Deklination getrennt " Ier [rd.anten-Sternsensor
ist ein [eiI von lrerschied.enen koutplexen astrotechnischen Pro-
Brauuen, welche von ZElSS-0berkochen offeriert werd-en. Bein
Tridanten-Sternsensor wird ein Refraktor von llcrm Durchüesser
a1s Ireitrohr verwendet"

Photo-I{ultiplier (Set<unaärelektronenvervielfacher) : Die bei den ÄFN

verwendeten, wi-e die RCA 911 A, 1P 21 slnd preislich die
günstigsten ihrer Art; ihre größte Enpfindlichkeit liegt im
blauen Bereich, bei einer tJellenLänge von 4O0 nn. Die Betriebs-
spannungen bewegen sich zwischen lOOO und '1§0O Volt Gleichstrom.
Zum Unterschied zu ihnen sind die Photodioden sehr kleine,
billige Bauel-emente" Ihr höchste Empfindlichkeit Liegt in roten
Bereich, bei einer }Je11en}änge von 77O nm. §ie arbeiten nit
niedrigen Spannungenr uü 2O Volt.
Nach Angaben der Autoren und. nacb eigenen Erfahrungen sind bei
einem Leitrohr von locm Durchnesser, je nach der Beschaffenhelt
des Strahlenteilers, Sterne d,er Größe +troe bis +7r0n zur Nach-
führung geeignet" Es spielt dabei selbstverständlich die l,Ie1len-
1änge, in wolchor der Leitstern hauptsächlich strahlt, eine
wesentliche Ro1le, Man kann aber noch §terne, d.ie um eine Grös-
senklasse schwächer sind., zuul Nachführen heranziehen? wenn

a) die leitrohr-Öffnung vergrößert wird;
b) uan enpfind.lichere Multiplier verhrendet;
c) man d-ie Etnpfindlichkeit der Multiplier mittels

Kühlsystem erhöht.

Solche Hochleistungs-Photometerköpfe machen die AFN aueh für die
"Offset" - Nachführung geeignet"

Nützliche Hinwqise: Die l^Iahl d-er Kanera und. d-es leitrohres wird
sich zunächst nach d.en vorhandenen Instrumenten richten" Versuche
nit d,iesen bed.euten: Erfahr,Lngen sammeln" Probieren geht manchmal

über §tudierenr Je größer die Öftnung d.ieser Geräte ist, umso

besser"
Die Montierung des freitrohres auf d.em Hauptinstinrnent soll
möglichst große Mobilität in X und Y? roit Feineinstellung, er-
lauben" Die Vorausberechnung d.er erforderlichen Abstände ge-
schieht nit einer einfachen Formel: tan ß = a/b, ß E arctan a/b"
Das leitrohr wird. mittels ringförmigen HaLterungeor welche Je
drei od.er vier Stellschrauben haben, auf zwei Lagerböcken au
Hauptj-nstrument befestigt, Die Differenz innendurchmesser der
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Sortsetr,ung Referat : Au.bomatische tr'ernrohrnach.führung"

Ringe nnd. Außen-rJ.ur:ch:nesser des leitrohrbubus is'b dabei a, d.er

Abstand der Lagerböclie b. Der lnlinlcel, welche d.ie optischen
Achsen der .beid.en fnc'Urunente maxj-na1 rsi.t; eir.i.6nüer bild.en
können, ist d.a:rn ß" Man mißt a an jenem lager"bock, welcher sich
au ObJektivend.e befind.et" Beisp-i-e1: a = 4cmr b = Bjcw ergibt
ß = 2r?6o, d.ie ti:eoretische Beweglichkeit des Leitrchres aus der
Nullage in X und. Y.
Das leitrohr muß nach jeder Neueinstellung absolut starr nit dem

HauBtinstrument verbund.en blej-ben" Der Tubus a1Ier Instrttmente
.darf sich auch bei längerer Belastung nicht durchbiegen. Vor
PVC-Rohren sei deshalb gewarnti Das Kaueragehäuse, der Photo-
ueterkopf und das I'ad.enkreuzok"ular dürfen während der Aufnahne
ihre trage nicht iu geringsten ändern" lange Brennweiten der
Teleskope bringcn a1le Fehler unerbittlich auf den Film"
tJie genau die Nachführung zu arbeiten hat, ergibt sich aus dem

Auflösungsveruögen der Kameraoptik unö d.er tr'ilunemulsion"

llteratul:
Photoelektronisch geregelte Nachführung" K"Aeppli in "Sternen-
hinmel 1978", Verlag H.R.Sauerländer, Aarau, Schweiz. Tirmen-
adresse: K"AeppJ-i, Grundstr"A, CH-851O Uster"

Photoelektronische Nachführsysteme. Peter Höbel-, Erlangen in
f'Sterne und Weltrauntr, 7/8 und '12, 1971" llreugesell Verlag,
Düsseld.orf "

An Automatic Guider for Astrophotography" Ii'rank Covitz, Deer IIiIl,
USA? in "Sky and. felescope, MärzrApril 1974, Sky Publishing Corp",
Bay State Road. 49-11, Cambridgeo Mass.02'118t USA.

Un Systeme de Guidage Automatique pour lrAstrophoiographie" P"Cam-
piche j.n "Orion", De2"1977, SAG, l/erner Irüthi, L,orraine 12D/16,
CH-r4OO Burgdcrf"

Automatic Tracking Unit" Aecu Track Au'boGuide 2200, Gieseler nlec-
tronics, Ori-on lrerescope Divisionr \oV Potrero st"-6E, santa cruz,
cA 95060, USA"

Der Tridant'en-Sternsensor. Katalog Astronomischer Instrumente,
CARI ZEfSS, Oberkochen, hlärttemberg, BRD"

Dr"Martin Bressler
Pri-vatsternwarte Rosen au/ A "

Sachsenstraße l+O

A-486, Seevialchen"
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Referat : Außerachsiaie i[achführungskontrolle ( ttOff Axis-Pointing" ) "

Dabei handeLt es si-ch nicht nur urr eine }lethode zur Kontrolle des

Antriebes; uit ihr lassen sicb generell Führungsfehler, die von der
Montierung her über den Antrieb zum Bildfeld gelangen, erfassen und
korrigieren-wie externe Einwirkunqen durch {indr nahen.Verkehrt zv
Leichte Tundamentierung odeq interne Einwirkungen durch ungensuen
Antrieb, thermische Veränd.erung der Optik und d.es Rohres. Der räum-
liche Ort der tr'ehlermessung liegt vom zu komigierenden Ort, der
Bild.- bzw. tr'ilmebener nur wenige Millimeter ontfernt, Die Material-
dehnung zwischen diesen Orten kann iu ungünstigsten Fa1I bei maxi-
maI 20o [emperaturdifferenz höchstens 0rO0]mm betragen.

Prinzip: .Aus den bilderzeugend.en Strahlengaag der verwend.eten Optik
wird nit nöglichst nur ej-ner Reflexion nittels eines optisch Blanen
Spiegels ein kleiner, vorher bestimnter Bildteil in ein Kontrol-1-
okular projiziert und. ein ia d.iesem enthaltener KontroLLstern asr

Fadenkreuz beobachtet. Ab hier ist es gleichgültig, ob die festge-
stellten Fehlbewegungen von Hand. od.er von einer lichtelektrischen
Automatik über Servonotoren korrigiert werden"

Ausführung: Ein kleiner Planspiegel voa höchstens 15mn Durchmesser wird
durch eine Halterung so in d.en §trahLensang eingebracht, daß er ein
kleinesr äo Rande liegendes Strahlenbünde1 um 9Oo, besser 4!o gegen
die optische Achse herausführt " Um auch St.erne, die an der Grenz-
hel-ligkeit dieses lleleskops liegen, noch verwenden zu können, wurde
eine absoLute Dunkelfeldbeleuchtung konstruiert" Ein nicht optisch
gebündelter Lichtstrahl von ca. 1mn0 Durchmesser beleuchtet zwej" ge-
geneinander ragende Glasfasern von 0rOOlrom Stärkeo d.ie in Kontroll-
okular (Zoou f = $nm bis f = 15um) eingebaut sind. Die Helligkeit
d.er Faserbeleuchtung ist von NuII bis Maximum regelbar" X'[ir äußerst
schwache Pointiersterne, bei d"enen übliche Bildverstärkerelektro-
niken nicht mehr arbeiten, ist eine Blinkbeleuchtung möglich, d.eren
HelL- und Dunkelzeiten an d"ie unterschied.Liche Adaptionszeit des

Auges angepaßt werd.en" Jedoch setzt hier die physische und auch die
psychische Ernüdung sehr schnell eine Grenze gegen ausgedehnte Bon-
trollzeiten"

Herrnann Koberger
Privatsternwarte

Rohrwies 2

I\-4871 Zj.pf
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Referat: Justierung von Sernrohroptiken"

 1lgerneine,s: Sieher ist jeder Auateur daran interessiert zu erfahren,
wie gut sein Objektiv od.er sein Spiegel- ist" l,Jelche Method,e er zur
Prüfung auch anwenden üBBr imu.er wird aber aIs Voraussetzung be-
stehen, d.aß das gesamte optische §ystem richtig zentriert ist"
Diese Zentrierung kann jedoch nur annähernd erreicht werd.en, r,'lenn

uan das in d.ea Gerätebeschreibungen empfohlene I'I{ineinschauen"

praktizient" Hier so1l nun ein einfaches Gerät zur exakten Justie-
ruag d.er Optik kurz beschrieben werden, das sowohl bei Beflektoren
a1s auch Refraktoren verwendbar ist und. dessen Herstellung keinera
Bastler Schwierigkeiten bereitet.

Zentrieruns eings Newton:lglseEgpq: Sie erfolgt in zwej- Schritten"
1) Die optische Achse des Hauptsplegels rauß mit der geometrischen

Achse des feleskop-Rohres in tfbereinstimmung gebrecht werden.
Kann uoan das Rohr in seiner }lalterung nicht drehen, nehue man

es von der l{ontierung und. lagere es nach Abb"'l auf zwei V-förmig
ausgeschnittenen HöIzern" fn AbstanÖ der doppelüen Brennweite vor
den Spiegel stellt nan eine lichtquelle ([aschenlampe) auf und
richtet ihren Strah1 - nicht in Rich der ischen Achse
gegen den Spiegel" Einen etwas schärfer gebündelten StrahL €r-
reicht Barl, hrenn vor die I'ichtquelle eine lochblend.e von ca. 1cu
Durchnesser gestellt wird. Auf, einen §chirn neben der L,aupe ent-
steht ein Bild der Lampe" Benerkung: Ein AxiaLstrahl würde in
sich reflektiert urerden, das Bild. d,er lichtquelle in diese fal-
len und somit unsichtbar sein.
Nun wird. d.as Seleskop auf seinen Lagerrr um seine geometrische
Achse gedreht" Bewegt sich d.as lampenbild auf dem Schirn nicht
vom Fleck, so kann man sich glücklich schätzen"- Im allgemeinen
wird. aber das lampenbild auf dem Schirm einen mehr od.er weniger
großen Kreis beschreiben" Ohne das Rohr selbst zu beweger:., wird
nun der Hauptspiegel in seiner Zelle so verstelltn daß das Bild
in Richtung zuu Zentrum des vorhin beschriebenen Kreises wandert"
Dieser Vorgang - abwechselndes Drehen und Justieren d.es Spiegels

wird. so lange wiederholt, bis keine merkLiche Abweichung des

Bildes an Schirm mehr stattfindet"
Bei Rohren mit eckigem Querschnitt kann dieser telI der Zentrj,e-
rung nur Eo vorgenoulmen werd.en, daß man seitlich am Sangspiegel
vorbei in Richtirng zum Hauptspiegel. schaut und dj.esen so Justiert,
d.aß d.ie Bilder der llaltestreben mit d.j.esen selbst zur Deckung

komBen"

2) Die Umlenkung der optischen Achse bzrar, dle Axialität des Oku1ar-
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auszuges wird. mit den "Kontro1lokular" geprüft"
In ein Rohrstück (siehe Abb.2), d.as Benau in die 0kularsteck-
hü1se paßt, wird nahe d.em Einblickend.e die Öffnung A-A geschnit-
ten, so daß von der §eite her diffuses L,icht auf den unter 4!o
abgeschrägüen Klotz K fal1en kann. Dieser iet konzentrisch durch-
bohrt und nit einem tr'ällstück tr'nit wiederum konzentiischer Boh-

rung (ca"1nn fi) abgeschlosserl. Der Kl-otz ist auf d.er Schräg-
seite weiß gestrichen od.er nit Alu-Folie beklebt"
Schi ebü nan dieses Gerät in die Okularsteckhülse und blickt d.urch

die Öffnung Ö, wobei die Fernrohröffnung geschlossen oder aber
d.as Rohr gegen eine nicht zu helle Fläcbe gerichtet ist, so sieht
üan, sofern durch A-A- helIes Tageslicht (besser Kunstlicht)
einfaller kaan, Spiegelbilder der schrägen Flächen. Die Spiegel-
bild.er (nehrere he1le und dunkle Ringe) müssen durch Einrichten
*.g.p....Lg.gg.gpj_g.S_e-I_S.....9.1.1S.in konzentrisch gemacht werden"

Zentrierung eines T,insqnjqernlohres: Dabei geht uan besser utngekehrt
vor" Zuerst überzeugt nan sicho d.aß der Okularauszug axial nit d.em

Rohr verläuft. Beiu Blick d,urch d.as Okularauszugende (ohne Okular)
nüssen alLe Blendenöffnungen einschließlich der des Okularauszuges
konzentrisch sein.. Ein schlecht Justierter Auszug zeigt ein Bild wie
z.B, Abb"] oder Abb.4" Menchnal ist d.ie Ursache auch eia wackeliges
Auszugsrohr, d.as vielleicht erst bei großen Auszugslängen d.iese
Feh1er zeigt"
Setzt man d.as Kontrollokular nun ein und bliokt gegen das obgedeckte
od.er nur abgedunkelte Objektivr so sieht man die Spiegelbilder der
schrägen F1äche d.es Klotzes an d.en einzelnea Objektivflächen in
Foru von hel1en Ringen mit duakleu Zentrum. Diese Spiegelbild.er
(Uei einer einfachen linse 2, bei einem zweiteiligen Objektiv 4)
sind verschied.en gr:oß und. liegen, wenn die optische Achse des Ob-
jektivs nicht genau durch die Öffnung 0 geht, irgendwo nebeneinan-
der (Aub"5)" Durch Neigen des Objektivs uuß man säntliche Ringe in
konaentrlsche trage bringen (.ltU.6). Dann geht die optische Achse
genau d.urch d.ie Achse des Okulars. Kann nicht emeicht werdenr d.aß

die Mittelpunkte aIler Kreise zusammenfallenr so sind die beid.en
[ei]-linsen des Objektivs nicht richtig zu einander zentriert. Die-
sen Fehler sollte man jedoch nicht selbst zu komigieren versuchen"

*i3sssisr' Sky and llelescope 2/'1978; Sterne uad ]Jeltraum 4/19?2"

(In der Pause des Seuinarabends wird ein zentriertes §piqgeLteLeskop
und ein dezentriertes Linsenfernrohr zur Demonetration ausgesteilt)

Mag"Sranz Klauser, BORG, Schulring 16. l\-11AO St"Pölten"
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Referat : ObJektivuntersuchungen nach Hartuann

ALlgeueines: Kein bilde::zeugendes §ysten, weder ObJektiv noch Spiegel,
ist fehLerfrei; d"ie wichtigsten Bildfehler sind.:
1) Chromatische Aberratj-on - d-er Breehungsindex einer trinse ist

von der Wellenlänge des lichtes abhängig; Strahlen kurzer
I,Iellen1änge werden stärker, solche langer tJellenlänge werden
schwächer gebrochen"

2) Sphärische Abemation - bei slträri schen Irinsen oder Spiegeln
werd.en d.ie Randstrahlen stärker a1s achsnahe Strahlen abgelenkt"

V) Koma außerachsiale Bildfehler, die z\ "koueteaförmigen'r Beu-
gungsscheibchen führen "

4) Astiguatismus das bilderzeugende Systen verhäIt sich gegen-
über einfallenden Strahlen nicht rotatj"onss;rmetrisch (trrüumungs-
bzw. Brechungsindex-Anonalien) .

Frühere Methoden der Objektivuatersuchung beschränkten sich ent-
wed.er nur auf die Bestinmung der optiscbea Konstanten od.er behan-
delten das System als nathematisches Gebilde, einige behalfen sich
mit Testaufnahmen. Keine dieser Methoden l-ieferte konkretes Zah1en-
material, nan stellte nur d"ie Existenz von Bildfehlern fest" 6rund.-
sätzlicher I^/and.el" trat hier d.urch das von ,J"Hartnann in Potsdau
entwickelte Verfahren ein (Zeitsctrrift für fnstrumentenkunde, 19C4
Januar, tr'ebruar, April)" Es beruht auf folgend.en Voraussetzungen:
Jeder in ein optisches Systen einfallende I'ictstrahl läßt sich
durch drei Größen charakterisieren: Durch seine lJellenl,änge ) und
durch die PoLarkoordj-naten ,, V d.es Punktes, an dem er auf das
Objektiv (Uitte = Koord.inatenursprung) auftrifft, siehe Abb.1 und
Abb"2"

Prinzip des Verfahrens: Es gilt a1so, möglichst viele §trahlen nit
bekanntem A , ? , und. T ztl untersuchen, d.h. ihren lJeg durch d.as

System und. ihre Vereinigung zu erfassea; aIle kann man natürlich
nicht verfolgen"
Man verdeckt zu diesem Zweck die Öffnung d.es ObJektivs bis auf
eine kleine Öffnung an der Stelle f,T und greift so einen "Strahlü
heraus; durch Tilten kann man auch A eingrenzen. Man darf, annehmen,
d.aß sich zwei s;metrisch zur optischen Achse einfaLlende Strahlen
11 = tZ, Yl = VZ + 18Oo aut der optischen Achse schneiden; d.urch
d.ie Bildfehler wird lediglich die Brenaweite veränilert, die sich
fi.ir diese zwei Strahlen ergibt. tJir nennen nun F() ) die Brennweite
in Abhängigkeit von I, f(r) dle Brennweite ia Abhängigkeit von r,
der betreffenden Objektivzone, 3(r,rzt) die Brerur.weite in Abhäingigkeit
von r ood 14 und X'( r, f, l ) d.ie Brennr+ei.te in Abhängigkeit von a1Ien
drei Parametern des Strahls"
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Es gilt nun, d.ie Größe T(r,f, tr ) für nöglichst viele rr?, A zu
bestimmenr wobei besond.eres Augenmerk auf die &rtremwerte von r
(Randzonen) und die Ektremwerte von 2 gelegt wird, hier etwa dle
Spektralbereich€ UrBrV. Bei neinea §piegelsystemen gibt es natür-
lich keine Abhängigkeit von d,er lrtellenlänge.
Sehr zwecknäßig verfolgt man den Verlauf der §trahlen nit Hilfe
photographischer Aufnahuenr denn hier karu3. man sehr viele Strahlea
auf einmal untersuchen"

Fraxis: Man konstruiert eine Blende, d.ie auf einigen Durchnessern in
verschiedenen Positionswinkeln kleinä Öffnungen besi-tzt, d.eren
Durchmesser etwa 1/2OO bLs 1/t+OO der Brennweite aufweist, wie Abb",
zeigt. Diese Blend.e wird. vor die Eintrittsöffnung gesetzt und au
besten ein heI1er Stern (Gegenstandsweite unendlich, parallel eln-
fallende Strahlen) einmcl innerhaLb d"er vernutlichen 3okaIf1äche
und. einmal außerhalb derselben photographiert. I.[ir d.ie llrenaung
der Spektralbereiche werden d,iese Aufnahmen d.urch entsprechend. enge
I'ilter gemacht d.ies entfällt bei reinen §piegeS-systemen.
Die Stellung des Okularauszuges bei den beiden Aufnahmen muß (aot-
faIls nit Schublehre) auf ca. Or1 nn genau festgelegt werd.en; d.ie
Aufnahnen werden d.ann ein Punktmuster zeigen, das den Durehstoß-
punkten d"er §trahlen d.urch d.ie FiLuebenen in Stellung Al und A2

entsprechen, ,Ie zwei zur Achse s;ruetrische Strahlen hinterlassen
auf den Aufnahnen zwei hrnkte, d.ie iatrafokal- die Distanz e1 und.

extrafokal die Distanz e2 haben"
Diese Distanzen werd.en nrur. unter den Miknoskop oder auch ganz ein-
f,ach in Projektlon auf einem Schirn ausgemessen:
Das Negativ wird nit einem DiaproJektor auf einen weit entfernten
Schiru projiziert, wobei die Entfernung Projektorobjektiv-§chirur b
(fitaweite) bekannt sein nuß; mit der bekannten Brennweite des Pro-
jektorobjektivs f erhäIt rnan aus der l,insengleichung 1/f - 1/b + 1/g
den Verkleinerungsfaktor m = g/b, nit dem elle Messungen auf den
§chirn zwecks Reduktion auf dle I'IirkLichkeit zu multiplizieren sind."
Aus den zwei Aufnahmen (Af inirafokalo A2 extrafokal) folgen die
Schnittstellen A(r, g ,\ ) in §ystem d.er Skala des '0kulareuszuges 

r

in dem A,, und A, geüessen wurden t zv

Qa
A(r,?rA) = A1 (A2-41)

e1 + e2

sowie auch gleich zwel Bild.feh1er, nämlich
.A,stiguatismus G(r) = A(r,h ) - A(r rf ,\ ) und
Chromatische Abemation H(Ä1, )2) = A(r, 12) - n(r, h1)"
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Läßt man h kor:stant und varj-iert man ,, f r so erhäIt man die
tr'ehl-erkurve für den Astiguatismus, die Schnittweitend.ifferenz in
Abhängigkeit vom Positionswinkel; 1äßt uierl T t (ft konstant und.

variiert ) , so erhäIt uan die Fehlerkurve fü:i: a:-e chromatische
Aberration, die Schnittweitend.ifferenz in Abhängigkeit von der
htellenlänge Oer Strahlen; siehe Abb"5 und Abb"6" Die so erhaltenen
Größen A(r, f ,I ), also d.ie Stelleninsystem der Skala d.es Oku1ar-
auszugesr €D denen die Schnittpunkte d.er betreffenden Strahlen
liegen, führen zur Bestimnung d.er Brennweite 3(r, f , ) ); d.azu

uuß lediglich die Größe Ao ernritteLt werd.en, d.ie awisehen Brenn-
wei.ten rrnd Oku-larauszugablesungen vernrittelt. Man erhäIt sie so:
Uit einer Einstellung A, wird. ein fIächenhafter, scharf begrenzter
Himmelskörper, z.B. d.er Mond., photographiert und A* notfalls mit
der Schublehre, gemessen. Aus einem Jahrbueh od.er d.urch Rechnung
erhäIt man den 1r'Iinkeld"urchuesser des Mond"es zum Zeitpunkt der Auf-
nahme s, d.en der lineare Monddurchmesser B auf den Filn entspricht"
Dann gilt für die Brennweite l' = 3 : tan s" Dj.e Größe Ao ergibt
sich dann zu Ao = F - A, und die einzelnen Brennweiten zu

3(r,?,\) = A(r,?r\)*Ao
Genauigkeit : §elbst mittels d.er beschriebenen Projektionsmethode

lassen sich Negative sehr genau vermessen, zoBo ist für b = ZOOcn,

f = 12 cm d.er Verkleinerungsfaktor m = O 1061 810, das heißt, ein
Pleßfehlerderauf, deo §chirn beträgt nur 0 1467 8JO" de nm auf dem

Filn" Sei dA der Meßfehler in Ar so beträgt der Meßfehler d.3 in X'

2t'Il 2
wz dA + *a"'2dr' +

worin w,,, = el ,(er+e2), wZ = e,r(e1+e.) und C = (nr-.n,,)r(et+er)"
Im ungünstigsten FalI sind die Ergebnisse immer noch auf d.en

Hilliueter genaul
'411e FormeLn gelten für die Gegenstand-sweite unendlich, also für
Gestirne" Bei ird.ischen lichtquellen in geringen "Eritfernungen

uüssen die Messungen auf unendliche Gegenstandsrtreite reduziert
werden"
Bei Spiegelteleskopen, d.ie ja in d.er Begel zwei od.er nehr Spiegel
enthalten, kann man stets nur das Gesamtsystem untersuchen; bei
Spiegellinsen-Systemen (Meksutov, Schmidt-Cassegrain, Ritchey-
Chretien muß man wegen der Korrekturglieder aunh die ehrometische
Abemation erfassen" Zusätzlich muß man bed.enkenr daß vor allem
bei größeren Rohren und. hier besonders bei Spiegelteleskopen die
Geouetrie des Systems,gewissen Anderungen unterr,vorfen ist (Durch-

biegungen, therrnische Veränderungen) "
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Bpis-pie] I Untersuchung des 26cm Cassegrain-Teleskops d.er lüiener
Urania-§ternwarte.
Die Brennweite für die an 1978 OV 15 vorliegende Distanz llaupt-
Fangspiegel wurde mittels Mondbildes wie folgt erhaLten:
Halbnesser des Mond.es zun Aufnahnezeitpunkt s * 0014r46'r, Äblesung
au Okularauszug mittels Schublehre Ap = 71 r? wa, lineare Größe des
Mondd.urchmessers auf d.en Filn, gemessen nittels ?rojektionsmethode,
B =tt4r46 um; F = B : tan (Z " 00,14146rr) = 51?5112 mw und daraus
Ao='F-Al=51Wr42um.
Uit d.er ia Abb.] d.argestellten Hartmannblende vor der Eintritts-
öffnung, d.eren l,öcher 15 um Durchnesser hatten und. auf zu einaad.er
senkrechten Durchmessern (*stignatisnus-Erfassungl ) angeordnet
waren, wurde ein helLer §tera in d.en Okularauszugstellungen Aa = OrO

qnd Aa = 1oZtO uu photogrophiert; die Vermessung der Negative Be-
schah nach der Projektionsmethode und Lieferte folgend.e fabelle:

Ir
umr

,8,5

71 ;5

84 r5

97 r5

11O 15

12V 15

Grade

0

9o
45

1V5

0

9o
22 r5

112 t5
67 ,5

157,5
45

1V5

o

9o

trm

1 ,999
21047
2 rlBO
2,15o
2,722
2,756
v,152
V,114
, r1O?

,,068
3 1548

v,525
3 

'966l r9ll

mn

o,602
o r5?z
o 1842
o r8?7
1 ,127
1 ,o72
11291
1,V1?
11575
11716
11424
1#44
1 ,587
1 ,589

mm

78 rr9
79,74
75,r9
74 rr7
72121

71rM
72,16
71 ,66
?1 ,14
71 ,VB
72,79
72,7o
?2,85
72 rr1

mu

78 r87

t4,96 :

72,82

72 tO1

71 ,16

72,57

72169

mu

-o ,48
+0r48
+O r49
-0 ,49
-0 r61
+O 161

+O ,15
-a rV5
-0,02
+0,02
+O r22
-o r22
+O 116

-0 r'16

mm

5182,rO

5178,28

5176,24

5175,4'

5174,78

51?5,99

5176,11

d3

MIn

tl ,60

ll ,2+

!1 ,o,

to,BB

lo,,79

lo r71

? ",1 "z a(r,p) A(r) c(r) r'(r)

Die in d.ieser Tatelle zuu Äusd.ruck konuenden Zonenfehler sind. in
Abb"7, der Astigmatisuus ist in Abb"8 d.argeste1lt"

Alexand"er Pikhard.

Pramergasse 25 A
A-1O90 !{ien
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GastvoqEnas Astrophotographische 0bjektivprüfung

Zur Kennzeichnung der Güte eines photographischen OtJektlves ist
in d.er einschlägigen Literatur ein Schema aufgestellt worden, das
die Aufgabe hat, die tr'ehLer graphisch, u"U" auch tebellarisch, auf-
zuzeigen" Auf diese Art werden vor a1len die Sehler der sphärischen
Iärrgsaberrationo die Abweichung von der Sinusbedingung, die sagit-
tale und meridionale Bildfeldkrüumung (Astiguatisuus), die Ver-
zeichnung und die d.rei Farbfehler (Chromatische Längsaberration,
Sarbvergrößerungsfehler und Farbquerfehler) dargestellt. Diese Dar-
stellungen lassen aber nienals bindende Schlüsse auf die optischen
Leistungen zu und. für die richtige Beurteilung iet die experiuen-
telle Untersuchung entscheidend, weil di.ese SehLerkurven fast aus-
schließIich aus den Daten der Objektive (Krümmungsradien, linsen-
d.icken, Bnechzahlen ushr. ) berechnet wurden. Un ObJektive unter-
einander vergleichen zu können, beziehen slch d.iese Kurven auf
l0Omm Brennweiter und zwar, nit Ausnahme der Sarbfehler, für Licht
der D- oder d.-linie (etwa 5pO nn) "

Industriell- experimentelle PrüfunE: In den letzten zwei Jahrzehnten
hat sich vor allem in der' optischen Industrie die experj-mentelle
Prüfung mit der Kontrastübertragungsfunktion (KÜI'), besser Modu1a-
tionsübertragungsfunktion (UÜf) genannt, eingebürgert" Dabei wirä
eine Testtafel abgebiS-det, d.ie mehrere Gruppen von linienanordnungen
aufweist. In einer Gruppe befinden sich drei Irinienpaare, bei denen
die Abstände gleich der linienbreite sind" Die einzelnen Gruppen
besitzen verschied.ene Linienbreiten" Beobachtet wird an mehreren
Stellen des BildfeLdes d.er Kontrast zwischen den d.unklen uad heIlen
Linien entwed.er lichtelektrisch od.er mit Hilfe photographischer
Aufnahnen und aachfolgender Ausmessung mit einem Mikrod.ensitoneter.
Graphisch dargestellt wird. d.er erzielte Kontrast in Abhängigkeit
von der Anzahl der Irinienpaare /mr'. Definitionsgemäß herrscht ein
Kontrast von 1OO% dann, wenn in der Abbildung dasselbe Intensitäts-
verhältnis wie am Objekt vorhanden ist, was lichtelektrisch leicht
feststellbar ist" Auch für visuelle Instrumente ist dieses Verfahren
sehr zweckmäßig" Die photographische Method,e ist wohl zeitraubend.er,
gibt aber für die photographische Aufnahme, also für die verwendete
Konbination Ob j ektiv+tr'iIn, praxisnähere Beurteilungsmöglichkeiten "

tr'ür die Auswertung ist jedoeh die Kenntnis der charakteristischen
Kurve (Gradationskurve) erforderlich" Nach beiden Methoden kann
ein sog" Auflösungsveruögen abgeleitet werdea, angegeben j-n linien-
paaren/nm (Ip,/mm), bei denen zwischen helI und dunkel noch ein Kon-
trast von konventionell 5% hewscht"

E:roerimenteLlee Prüfverfahren mit AnateurrrritteLn: Soweit also die
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streng wissenschaftLichen Prüfmethoden, d.i-e aber für den Amateur-
photographen und. den Amateurastrcnomen kaum realisierbar sein dürf-
ten. lJir haben aber au Himmel dle besten "[esttafeln'r , nänIich d.ie
Sterne, d.ie fast .alIe uathematische Prnktlichtquellen sind. Damit
können wir genau untersuchen, welche Intensitäteverteilung im Bild
eines punktförmigen Objektes auftritt"
Bei uns auf der. Kuffner:-S'berawarte irat sich im laufe der Jahre eine
große AnzahL von HirnneLsaufnahmen, hergestellt mit verschiedenen
0bjektiven, angesaxlmolt. Aus d,iesem llaterial wurden in verschiedenen
Abständen von der Plattennitte S'uernschei-bchen 20x herausvergrößert
und auf Tafeln zusanmengestellt. An Hand d.ieser anschaulichen Dar-
stellung wird d.ie Bildgüte der verwendeten Oi:jektive diskutiert"
Wenn man eine paral-laktische Mon"i:ierilng besitzt, kann man solche Un-
tersuchungen leicht uachen" Es gibt aber auch eine llöglichkeit, ohne
jene zu erbeiten-. Allerd,ings ist ein wirklich kräftiges Photostativ
nit (Tachsigen) Kinoneigekopf und A.zimutalkreis nötig. Unser Cbjekt,
in der Optik Ding genannt, ist Cer Polarstern! Er ist fti.r d.iese
Zwecke hervorragend geeignet (D,lrr';linetion +B!,20, Helligkeit +2 r12ß,
Spektrum F8v, er ist ein spektroskc'pischer Doppelstenr mit Period.e

7rg?d und Amplitude von nur Oro4m, das sind- Intensitätsschwankungen
von 4%, die uns überhaupt nicht stören, vüas aueh für d.ie d.ifferen-
tielle Extinktion giJ-t, die unter 0r01ü bleibt. Auch sein Segleiter
9m in 18" Abstand und P=215o beeinträchti.gt nicht unsere Arbeit)"
l,'Iir stellen den Kinoneigekopf so ein, d-aß d.er Stern, bei Drehung um

d.ie lotrechte Achse also in Aziu.ut - von der Bild.feldmitte za

ei-ner Bildfeld.ecke wandert" Bei den cinäugigen Spiegelreflexkameras
geht dies bei Objektiven von etwa üi.re:r Zca 6 ganz gut. Bei der Prü-
fung von lJeitwinkelobJelctiven und bei Kameras mi.t separatem Sucher
müssön wir uns andere beheLfen" In cfiesen Fä]Ien nehmen wir bei Tag:
licht ein markantes Objeki mit einen ilöheni,vir:.kel von etwa 4Bo ins
Visier und. bereiten uns für die abenCiic]:e Arbeit eine Absehlinie
vor, uu d.en Polarste::n in die }litte cles Gesichtsfeldes zu bringen"
lfej-ters zeichnen wir auf ein Stück Tranelparentpapier d.as Aufnahme-
format mit einer Halbdia6;onale ein, berechnen d,ie Abstände für ver-
schiedene Bildwiullei und- tragen d.ie.se auf d.er llalbd.iagonale ein. Bei
Nornal- und. Teleobjektiven kann d.i.cs mit genügender Näherlulg durch
Bereehnung mit i{i1fo des Abbj-}clungsnaßs-babes gesc}:ehen, z"B" f=}cmr
,lo = Or8?mm (aus: Abstand = f " tan, Er, äBildwinlrel). Schwieriger
ist diese Bereohnung bei trJeitwinkelob;ektiven hregen der wohl kaum

bekannten Verzeichnung, Die Verzeichnung ist der prozentuelle Unter-
schied der Bild6::öße ein und dessel-ben Dings in d.er Gesj-chtsfeld.mit-
te und. em Gesichtsfeldrand, Es ist aber auch für uns nicht unnög-
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Lich, die Verzeichnung zu bestiurmen: §rtweder nit Strichepuraufnahtren
eiaer geeigneten Himnelsgegend und Ausrnessuag der Anfangs- od.er End-
punkte der Spur bzw" nit in bestinuten Zeitabständen unterbrochenen
SpurenidentifizierterSterne,oderniteinerAufnahme,eVentue11
auch mit visueller Beobachtung und Einzeichnung einer Shala auf
l[ransparentpapier" Die Skala zeichnet man auf Grund. d.er Rechnung:
x = (*Ustand Ska1a-BLend.enebene) . tan C)- r z"B. Abstand lOOOnu.
6'= 10: x = 5000 . tan ]o = 262ua" \Nachdem wir d.as so vorbereitete
llransparentpapier schon eben vorher od.er Jetzt auf die FiLubühne der
Kauera geklebt haben, eichen win damit d.ie feilung d.es Azinutalkrei-
ses nit d.em markanten Ding in 48o und. belassen die Kamera au Kino-
kopf in d.ieser Stel}ung" Unter t'eichen" verstehen r,uir hier die Er-
nittlung d.es Zusammenhanges zrrischen d,er Graöteilung am [ransparent-
papier und den Ablesungen am Azinutalkreis.
Und. nun zu den Aufnahnen! trüir benutzen unbedingt einen Film nit einer
Ihpfindlichkeit von nur 15. "18 DIN (25" "50 A§A) um möglichst feines
Korn zu erzielen. Ivlit einem solchen Material genügt bei einem Objek-
tiv von etwa jcn 0 eine Belichtungszeit von 2O so In d.ieser Zeit hat
der Polarstern bei eineu 0bJektiv, f=§cm, einen trrleg von 0roOlmm an
3i1n zurückgelegt: Praktisch ein Pr"rnkt! Bei !üeiti^rinkelobjektiven mü§-
sen wir etwa 1OO s J.ang belichten. Die Spurlänge 1 kann uan leicht
böreehnen n.ach I = t . f " tan (15.cos Dekl"), fiir den Pol.arstern
also 1= f, . f .11055,10-6. Darin bedeutet t Belichtungsdauer i.n s,
f Brennweite, Dekl Süerndeklination (Pol-arstera 19?9rO +8$o1O'O?r58"),
AIs Faustregel kann man sich merken: Polarstern,, 10omn Brennweite,
1OO s belichtet, Spur 1/1OOmu"
Uu auch noch die kleinste Größe des Sternscheibchens zu ermitteln,
d"h. un den Diffusionslichthof auszuschalten, nachen wir eine Auf-
nahne nit 2" ".4 s Dauer, bei tr'ieitwinkeLobjektiven etwa 10" " "2Os,
warten etwa 10 nin und belichten dann etwa 1OO s lang" Auf diese Art
finden wir das kurz belichtete Bil-d. d.es Polarsterns sehr leicht an
tr'i1m. Die Auswertung oder Ausnessung kann zoBo nit einem Diaprojek-
to:: e:rfolgen, r,robei wir d.as zu betrachtende Sternblld.chen ungefähr
in die Mitte des Projektionsfeldes bringen. lJir können davon auch
Vergrößerungen uit deu Diagerät herstellen und, somit Vergleiche äu§;
führen. Gegenüber d.er Aufnahne ei-nes Sternfeldes mit einer parallak-
tischen Montierung hat d.iese Methode sogar noeh den Vorteil, daß nur
ein §tern benutzt wird und man daher z.B, leicht den Helligkeitsab-
fall gegen d.en Bildraad sehen kann, was bei lJeitwinkelobjektiven von
Sed.eutung ist"- Einige Bildbeispiele voa Polarstera-Aufnahnen mit mo-

d,ernsten Objektiven werd.en währenC d.es Vortrages gezeigt"
Prof "Dip1"In8"!,lalter Jaschek, L,eiter der Kuffner-
Sternwarte, Johann §taudstraße 10, A-1160 trIieri.
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tlbersicht: Beobachtungsstationen in Österueicb.

Die Angaben beruhen auf einer kürzlich durchgeführten Rundfrage und

werden d.urch Dias und BiLd.er, die d.ankenswerter Wei.se zur Verffigung
gestellt trurd.en bzw" verfügbar waren, ergänzt. I,eide:r können d.le
Beschreibungen nicht volLinhaltlich wiedergegeben werden; das

Einverständnis der Autoren voreusgesetzt, werd.ea sie aach und nach
im rrSteraenbotenrf veröffentlicht we:rd,en"

Die folgende kleine Liste erhebt keinen Aaspruch auf, Vollständig-
keit und wilf auch keinerlei trüertung zum Ausd.ruck bringen; Verbes-
serungen und. Erweiterungen werden stets gern von Astronomischen
Büro, Sanettystr.], A-1O80 l^Iien, entgegengenoürmen.
Private Stationen werd,en uater d.em l{amea des Eigners genannt, sonst
rrird d"er Instituts- oder Ortsnane gegeben, I/o nicht anders ver-
m.erkt, gerten die Koord"inaten für d.as Hauptinstrument.

AIIBACHER, I/ilhelu, Ahrerstraße 17, A-44O5 §teyr-Münnichholz" Privat-
sternwarte, -14o26'11u; *Oh57n44,8s / +48oQr'1?" / 7O6m" Kuppel,
&efraktor 2O/260cm.

BRESSLER, DroI'lartin, Sachsenstraße 4O, A-4867 §eewalchen" Privat-
sternwarte Rosenau au Attersee, -13016116[; -Oh54n29r1s /.
+4lo57tVrtt / 486n. Schiebedach, Newton 25/15}cn nit Leitrefrak-
tor 1O/1?Ocm, als Gegengewicht Newton ?O/16Ocm; Tessar-Kamera"

DAI,tABUIf, Erich, Dreiständegasse 79, L-1218 1,,lien-Hauer" Bären-
sternwarte Mauer, -16016'O|u; -thO5rnO4ris ,/ +48oO8'1Vu / eg5u."

Klappdach, Maksutow eA/520cn, Refraktor 1 5/?6cr-, Spiegel-Te1e
10/lOScnr BB Gegengewj-cht Tele 7/VOem"

LAI{DE§SIERNWARIE EISENSTADI, Busterstraße, A-700O Eisenstadt,
-16oV1',24u; -1ho6mo5,6s / +4lo5Q'V?" / lg}n Kuppel, Refraktor
15/2?5c;; knapp vor I'ertigstellung.

EISNXR-STERNhIARTE GI'IUNDBI KAIVARIHIBERG im O. Ö 
" 
Volksbildungswerk ,

-17048'OO " ; -Oh55r0'12 ,Os / +a:o55', 2?" / 4g}r- Kuppel , Refraktor
16/2}Ocro, Protuberanzenfernrohr, Konsul-ent K,Silbero Cuuberland-
park 16, A-481O Gmund.en"

GERLIIZENSTffiN]JARIE, gehört zum Sonnenobservatoriuu Kanzelhöhe der
Universität Graz rend wird. gegenwärtig von d,er Astronomischen
Vereinigur-Ig Kärntens genützt . L-952O Sattendorf. -1Vo55'OO" ;
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-gh55u4o,os / +460+1'75" / 19o5n KuppeJ,, Refraktor 15/2oocn.
Franz Brandfellnern Hauptp\atz V, A-91OO §t.Veit,/GLan.

SABJAN Herbert, Achgasse 19, A-6900 Bregenz, Gartensternwarte"

-go+1roor'; -ohreuS2ros / +4?ozg'41" / 415u. Nerrton E/q2ocm.

I'IAIA, Dr.Herbert, Station A-2r?Z Kaumberg, Obertriesting. 4ro50'47Ü
-1ha3m22r9s / +4}oa2'59" / azgn" Ortsfeste Aufsatz-säuLe, New-

t,oa. ZOh 2ocm, llele 5/2Oca un;d. 1Oh 8cu, leitrohr Newton 11/9Ocn"
Plöcknerstraße 2?, A-}1OO St"Pölten-tJagram.

I'fG!-OBSffivA[ORfUIr{ FÜR ASIROPHYSIK, I{itterschöpfl bei §t " Corona NÖ"

-1go55'24',i -1holm+1 ,6s / ++gao5'ov" / B9oa. Turm 1, Kuppel,
Spiegelteleshop 152cm fr: Als Ritchey-Chr6tien f=125}em, a1s

Cassegrain f=22)0cm. Iluru 2, Kuppel, §piegelteleskop 60cn 0.
Univ"-Sternwarte Llien, Türkenschanzstt"lTr A-1180 LJien"

KIAGEIIFIIRII, Volkssternwarte Kreuzbergl r A-9O2O Klagenfurt" -1401?' ?4"
-o}a5?W9 ,6s / +46o3?' 4?u / ,4Oß. Kuppel , Coud.ä-Refrakt or 27/71oeu.
Manfred Posch, 3ronillerstr.22, A-9O20 Klagenfurt (Astronom"
Vereinigung Kärntens) .

KOBffiGIR, Hermann, Rohrwies 2, A,*4871 Zipf " Station Gahberg,

-1ra36'3O"; -6h5+u25ros / +alo54'45" / 86Om. Newton V2/195cu"

KREI'ISUIINSTm STIFISSTffiN1^IARIE, A-455A Krensuün§ter. -l4oO?'. 54" i
-9h55m31 ,6s / +4BaAj, 21" / VA+u. Kuppel , Refraktor ,1 5/235cw"

KUFFNEA-SEERNIIIARIE, Johana Staudstr"lOo 4-1160 trüien " -1601?' 45" ;

-1hg5u11ogs / +48012'4?" / joam" Turu 1, Kuppel, Refraktor
2?/14Ocß mit Kanera 15/294cß" Turu 2, Kuppel, Refraktor 16/212cßt
zwei Kaneras 14/?Ocn und. Objektivprismenkamera 6/18cn" Meri-
d.iankreis 171150cn, Vertikalkreis 8/12}cm"

trAIIBRECHI, Ing"Helnrich, A-9122 St,"Kanzian au Klopeinersee. Privat-
sternwarte . -14074' V5" ; -oh58n18 , ,s / +46o76t Mn / 446a. Kuppel ,

Newton 1\/145qo- vad 11/90cn, Kametra 9ft+ocu,"

I,EI{HOtr', Prof.Mag.Heluut, Palmengesse 5, A-9O2O Klagenf\rt" Privat-
sternwarte. -14o2o'24u; -oh57n21 ,6s / +46018'11n / t*}m. schiebe-
dach, Newton 15/l2Ocm.
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GEMEINSCH.A,SI, Naturkund]-iche Stationo Rosegger:-
LLnz. -14o16'25u; -ohr?molr?s / +tt8o1?'45" /
§chutzbau, Refraktor 11 ,5/13CIcw., zwei Kaneras
Newton 11/9Ocu,"

LUSIBÜHEL GRAZ, Observatoriun für l{eteorologie-Geophysik-Astrononie-
Nachrichtentechnik-Satel-Iitengeodäsie, -15o2g' 42" i -f hOtm58 r8' /
++7oO7'56u / +AOw," Astronomie: Krrppel Ost, §piegelteleskop t+Qcw 0,
Universitätssternwarte Graz" Satellitengeod.äsie : Kuppel !üest,
Präzisionskamera BI'[K, VO/?5cn, Institut für landesveflnessung und
Photogrammetrie der llechnischen Universität Graz"

PA3'IZEK, Robert, Haselbach, A-2O0O Stockerau" Privatsternwarte.
-16015'46"i -1ho5n07r1s / +48o25'57u / 26oa" Kuppel, Newton
41/Z?Ocm"

PRESSBERGffi , Ing"Rud.olf, ScheibLingsteinstraße 15, Scheiblingstein,
A-r4OO KLosterm.euburg. Privatsternwarte. -16012' 58"; -1hQ4m51 rgs /
+48015r06" / 485m. Ritehey-Chrätien 1oo/B9ocm (l).

RAU§CI{ER, Eduard, Bahnstraße 7, Hatting, L-6t+O1 Inzing" Privat-
sternwarte. -11o1ot18t'; -oh44n41r?3 / +41o16t44't / 62om. Ab-
schiebbares Deeh, Newton 2O/144cn, Kauera 4/78cm, leitrohr 6cm il"

SONNEI\TOBSERVASORII,M KANAELHÖH§ der Universität GIaz, A_952O Satten-
d.orf " -11054,24" i -Oh55n1? r6s / +4€o4)',41" / 1526m, Turn 1,
Kuppel, Coelostat 20cn ü mit aplanatischem Gregory-Systen (Vakuwo-

teleskop); {[urm 2, Kuppel, Überwaehungsinstrument: Je 1l/t65cu,
für Photosphäre, Cbronosphä::ei Koronograph"

SIXA.ZINGEE, Dr"Peter I A-7421 Höf1ein,/Donau, Privatsternr^rarte.
-16c16'42"i -1h65m95,6s / +48021 roSrt / 168m" Vierteilig abklapp-
bares Dach, Refraktor 12r5/15}cw"

IRAISKIRCHHV, Kuiturhei.m, A-2514 fraiskirchen" Volkssternwarte"
-1601?'46"; -1ho5m11Js / +48ooo'51" / 212m. Kuppel, Refraktor
15/l52cm, I,eitrohr 8,/BOcu, llele 11/1Ocn" Sranz Kroller, Luyderer-
straße 11 , A-2514 {Iraiskircben"

TBINKO, Josef , A-V664 l{artinsberg-Oed. Privatstexnwarte. -15oO?' V8" i

-lhoouror5s / +48o22'55"/ 860u. Abschiebbares Dach, Cassegrain
Vl/4ZScn, Kamera 6/46cn wd 9/+Ocn. - Pfenninggeldg.l2, A-1150 Uien.
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UNMRSITÄI§SIXRN1./A.R,TE GRAZ, Universitätsplatz 5, A-80,10 Graz.- _15o26,56,,i _1holxe4?Js / ++7o94,UB" / 1?jw; dies bezieht sich
auf d.as Passageni-nstrunent ?/65cm" Kuppel, Refraktor' 16/?29cm"
§iehe auch "Lustbüheltt und f'§onnenobservatori.uu Kanzelhöhe".
Uaiv.Prof,Dr.H,Haupt, Universitätsplatz 5, A-8010 Graz.

IrNrvmsI[ArssrERNl^IAatE TNNSBRUCK, A-6020 Innsbruck-Hötting" -11e22151fi
-oh41nvl r4s / +4lo15ro5'r / 61t+w," Kuppel 1, Spiegelteleskop 40,/
15ocn, leitrefraktor 18/Z76cw, Kamera 16/8Ocm. Kuppe]. Z, Coud6-
Refraktor 15/225cm. Ilerid.iankreis 11/115cu, Zenitteleskop 11/
20Ocm. Univ"Prof Dr",J,.Pf1eiderer, Unj-versitätsstr"4, 4-5020 fnnsb"

UNtrvERSIlÄESS[mNhlARlE I^IIIN, {Hirkenschanzstraße 17 r A-1180 tJien.

-16020'20"; -tho5ma1,4s / +48011'55" / Z+Ow; dles bezieht sich
auf das Passageninstrument ?/65cn und. das Zenitteleskop 1115/
175cß" Hauptkuppel r Refraktor 68/1Otoam, Nebenkuppeln, Refraktor
\A/5OOcn und 21 /112cw, sowie ltlorualaetrograph V4/14Ocw phot. und
21/74Ocn vis"- §iehe auch "Fig1-Observatoriun für Astrophysik""
Univ"Prof "Dr. J"Meurers, [ürkenschanzstr "17, A-1'lB0 ]Jien"

URANIASIERNI^IARTE 14IIEN, Uraniastraße 1) A-lOlO !ilien " -16023108";
-1ho5ß32r5s / ++8o12'4V" / leas; gilt ftir Passegeniastrunent 5/
95cu. Buppel, Cessegrain 26/5l8cn - II,Mucker tJiener Pl-anetariun.

VALEII$IN, Liolfgang, Sasanweg 6, Reisenb€r'Br A-zt/4lo GrauatneusiedL"
*16a7O'51"i -1hg6ng3,r4s I +41o59'1A" / 182w,. Ortsfeste Mon-

tierungr abnehnbarer Schär-Refrakton 15/1Oocm"

1^löSS, Prof .Mag.lalolfgang, A-4251 Sand1. Privatsternwarte. -14038 '05";
-OhSBn,ZrVs / +48o14,O1" / 96Vru" Kuppe3., Newton Z5/1g7cw, pro-
tuberanzenfernrohr.
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Referat : Mein Ritchey-Chr6tien-l[e]-eskop 1OO /89}cm"

Allsemeines: Vor etwa drei Jahren begann ich mit Planung und Selbst-
bau eines R0-[e1-eskops von 1m Durchmesser an meinem ]tohnort in
§cheiblingstein, Bezirk Ki-osterneuburg, Niederöstemeich. Der Be*

weggrurd., ein so großes I'ernrohr seLbst zu bauenr I^Iar durch die
tr'reud.e an der nanuellen Arbeit gegeben; ich setzte ueine Sreizeit
und. al-1e mir verfägbaren Mittel ein. Ieh nuß hinzufüB€rr daß ich an

IIGI{ LJien Maschinenbau stud.ierte und vou Beruf Eoastnrkteur iro

§üahlbauwesen bin; a1s Mitarbeiter an der lJiener Uni.versitäts-
Sternwarte betreue ich teilweise das 1,lm-[eleskop des Leopold
X'igl- Observatoriums auf den Mitterschöpfl"
Vermutlich handelt es sich bei meinem nun fast fertiggestellten
lleleskop um d.as größte selbstgebaute Amateur-{le1-eskop" In der DDR

gibt es ein solches von 85cn 0 und in der Schweiz eines von SOcw il"
Viele Verwandte und. Bekannte, besond"ers aber meine Vorgesetzten
und Arbeitskollegen von d.er lJiener Universitäts-sternwarte, haben
nir bei meinem Vorhaben entscheidend geholfen. Iu besonderen bin
ich Herrn Dr"M"Stoll und Herrn Prof.Dr.A"Purgathofer für unzähIige
Arbeitsstunden und viel Beratung d.ankbar"

Mgntierung: Das IIeleskop besitzt oine Gabe].uontierung in Schweiß-
konst:nrktion, d.ie Stundenachse ist in d.er Gabel gelagert" Der lubus
ist in offener Bauweise (Serourier-system) ausgeführt; die Fokus-
sierung erfolgt durch Verschieben d.es Sekundärspiegels. Der Haupt-
spiegel ruht auf einer 18-Prrnkte-lagerung (Systen Grubb) nit
radialer tJärmekonpensatior). Er wiegt .etwa j00 kg" Dle Grob- und
Feinbewegung in Stund.e erfolgt über ein Schneckenrad, die Grobbe-
v,regung ln Deklination über ein Stirnrad. und. d.ie I'einbewegung in
Deklination über Hebelarm" Die Nachführung geschieht durch speziell
gesteuerte Elektromotoren "

Dank einer Leitspindelbank von 1r5m §pitzenweite, die ohue Brücko
Drehdurchnesser bis 9ocro erLaubt, einer Fräs- und einer Shapping-
uaschine sowie einer Schweißausrüetung hrar die Anfertigung der
Montierung nög1ich - unangenehm wa.r nur d.as hohe Gewicht d.er Ein-
zeLteile "

Es wurde der Grundsatz verfolgt, die Montierung so kompekt und

klein zu bauen, wie es für ein lut-Teleskop nur mögIich ist"
Optik: Bei einem R0-Systen ist sowohl der Eaupt - wie auch der Se-

kundärspiegel hlperbolisch. fch verwendete als Material für den
Eauptspiegel Duraa 5O und für d.en §ekundärspiegel Zerod.ur, beid.es
von Schott in Mainz. Auf einer zusaulmen nit Kollegen selbstgebau-
ten Schleif- und Polj.ernaschine (System Maksutov) wurd.e wie üb1ich
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mit Karborund-um gesc.hliffen und. nit Ceroryd poliert " AIs Prüfver-
fahren rruurde d.ie tr'oucault'sche Schneidenmethod.e verwendet und

tr'Iächengenauigkeiten von A/15 ais \/lA bein HauptspiegeJ- una A/ZO
beiu Sekund.ärspiegel erzielt" Diese Bestfehler kompensieren sich
teilweise auf der Achse"
Besondere Schwierigkeiten lagen in d.en stark asphärischen Flächen
und. im hohen Polierabtrag" Auch war d.ie l{anipulation d.es schweren
Hauptspiegels, für den eine eigene Hebevomichtung gebaut werdert
nußte, nicht einfach. Kurz sei noch erwähnt, daß es bein R0-Systen
enge lloleranzen bezüglich der beiden optischen Komponenten hin-
sichtlich Ablago und Kippung einzuhalten gilt. Das brauchbare
I'eId beträgt 10 x 10"

§chutzbau: Das Instrument paßt knapp in eine schon früher errichtete
Ilolzkuppe1 nit Aluminiurnblechdeckung, d.ie einen Durchuesser von
9m hat; der Torspalt weist 1r5s Breite auf. Die Drehung erfolgt
elektrisch, A1s tr\rndament dient ein Betonpfeiler. Koordinaten:
Siehe Referat "Beobachtungsstationen in Österreich" "

i{ehr a1s ein langer llext kann d.ie d.ieses Referat ergänzende und.

über das interne tr'ernsehsysteu des tr'Iiener Planetariums gebotene
Sarb-Dokuuentation über Herstellung der Optik lmd Montierung aus-
gagen 

"

Interessenten können am Dienstagl d.em 4., 11.r 18" und 25"Ju1i
1978 ueine Privatsternwarte besichtigen" Treffpunkt : ltiener Plane-
tarium, Oswa1d Thomas Platz, A-102O trüien un 19hOO" Dann Autobus-
fahrt nsch §cheiblingstein und zurück" Teilnahme nur uögl-ich nit
den Clubheften des !'IIENER Iffi.IEIüCLIIBS, die auch im Planetarium
zum Preis von öS ,O"- erhältIich sind."

Tng. Rud.olf Preßberger
Privatsternwarte

Scheiblingsteinstraße 15
Scheiblingsteia

A-74O0 Klosterneuburg
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S ilrm / Plueke

Referat: Photographische Astrometrie mit meinem Vermessungsapparat"

Das grundsätzLiche tr'ormelsysteu wurde im Sternfreunde-Seuinar
1975 behand"elt: rrPhotographische Astrometrie mit einfachen Hilfs-
nittelntt (t/ Dienes) "

: Er besteht aus zwei verschiebbaren,
senkrecht aufeinander stehend.en Schlitten, die'Jeweils in einer
Schwalbenschwanzführung nittels Präzisionsmitrometer bewegt
werden" Der obere Schlitten trägt ein Einbaumikroskop mit 5Ofacher
Vergrößerung und. Fad.enkreuz" Dieser Oberteil ruht auf deu Unter-
teil, d.er das zwischen zwel- Glasplatten liegende Dia zum Durchblick
und zur Beleuchtung von unten freigibt" lJegen d.es begrenzten Ver-
stellbereiches der ei-ngebauten Mikrometer kenn ich nur Dias iu
Form.at 24x16 mm vernessen"

: Es ist leicht einzu-
sehen, daß bei der Benützung von uehr als drei Anschlußsternen die
Genauigkeit des zu e:rnittel-nd.en Ortes (o<, §) ansteigt" Zweck-
mäßigerwei-se wird nan hiefür die'lineare Ausgleiehsrechnung nit
7 Unbekannten nach d.er Method.e der kleinsten tr'ehlerquadratsumme
nach Gauß anwend-en. Ei.n progranmierbarer [aschenrechner (ich ver-
wende den TI 59) erleichtert die umfangreiche Rechenarbeit erheb-
lich "

Gegeben sind die Meßkoordinaten xirli für i = \ ooc n Sterne"
Errechnet werd"en die Tangentialkoord.i-naten XirYi für d.iese Sterne.
Gesucht werden die Plattenkonstanten B rbrcrdr€rf;uraüe .di,esea. laesen
sich' 0nü Koortlinaten unbekannter Positionen eflnitteln"
1) Gleichr:ngen für die Plattenkonstanten:

Ii = Xi - r,i = a " xi + b " yi + c
li E Yi-X1=d.xi+ e.yi+f

2) Neunerdeterninante (z=1):
[or] ["y] ["d]
[rrJ [rrJ [rz]
[zxJ [zy] [zz]

In Gaußt scher §chreibwei-se:
n

[rqr] =f"i ]i= *1 .y1 **z'xa*ooc**o.yn
i=1

1) Zählerdeterminanten (z=1) z

t"{ [*yJ [",J
[v{ trd [v,]
[ulJ [uy] [,r]

D

n
a

n
D

F*l f"ü t",l
[r".] [y:] [yd
t "l k:l lrr\

Dc

[oj h,j t"r]
[w] [rr] [rti
t "l t yl Lrll

Man erhält sie durch zyklisches Vertauscheu der Spalten in D nit
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Fortsetzung Referat: Photographische Astrometrle mit neineü Ver-
uessungsapparat "

i"r]
Ivr] , wie ersichtlich" Dd., Deo Dg erhäIt man mit
[rrJ

["t'J
lvr t
T,, J
e E D", D und-und d.arur a = Dr;D, b = DO:DI .c = D":D, fl:: DU:D,

f = Dr:D" Diese d.reizeiligen Determinaten löst man nach d.er Rege1

von Sarrus; in der Praxis findet nan nit sechs Sternen das Auslangen"

Beiepiel: Vermessung des Siebengestirns, M 45. Aufnahne 1g?? 12 04,
2zltl2-22h1? Yff;Z,, Newtonspiegel 11 ,4/)ocw, ort 48017'47"N, 14016'16u8.
Die Verüessung der Anschlußsterne und des unbekannten Sterns ergab:

Stern
21 Tau
1g
16
17

x (mm)

+O 12635+i rO284
+4 

'9788+5 r2O87

Y (am)

+5,97?8
+5,0444
+? r5OO4
-o 17122

Stern x (mm)

25 \au +O 146202' -4,1518
Unbekannter
Stern +1 rOB1J

Y (urm)

-r r87rz
-2 rO994

+1,OB7O
Die xry lJerte sind aus fünf Eineeluessungen-genittelt und" auf die
geringe Abrnieichung der beiden Meßschlitten von der Normalen verbes-
sert" Bei Aufnehuen ab etwa loocm Brennweite kana d.ie Umrechnung
der mittleren Örter für Jahresanfang in scheinbare Örter und die
differentielle Refraktion wegen des kleinen 3eIdes entfalleno nur
die Eigenbewegung muß nitgenonmen werden"
Stern Rekt 50rO Iß/a Rekt Rechn. Rekt"Beob" d.Rekt

21 Tau ,h+2n55 ,4s r o ,0ol s 
th+an55 ,47s Vh+z*llr 4gs *o , 9 "

19 7 42 1r;6 +o,oo2 1 42 17,65 V 42 1V,51 -2,1
16 341 4915 +0,001 141 49,53 V41 49,57 +0,6
17 1 41 54,1 +O,0O2 1 41 54,15 , 41 54124 +1 ,4
2, 1 43 21 tZ +O,002 1 43 21 ,25 7 4t 21 ,16 -1r4
25 7443O,4 +0,002 V44rA,45 7447O,5O +O,B

Stern Dekl 50rO YIP/a DekL Rechn" Dekl.Beob" d,Dek1

21 {[au +z|oz4too't -oro4t' +z4o27'58r9" +24ozV'59rrr' +0r4"
19 +24 18 47 -O,O4 +24 18 41 19 +24 18 421A +O,1

16 +24 OB 01 -O,O4 +24 O? ,g,g +24 O? 59,1 -0,6
17 +21 57 28 -0,o4 i +21 57 26,9 t +21 57 l7,o +0,1
21 +21 47 79 -o,o4 +2V 47 1?,9 +27 47 78,4 +o,5
Ganz rechts stehen die sogenannten Anpessungsfehler, die dureh Rück-
rechnung der x-y in x,d und Vergleich d.er Katalogr^rerte entstehen.
§ie geben genauen Aufschluß über d.ie zu erhrartenden tr'ehler in d.er

Positionsbestinnung" Die gesuchte Position lautet:
Stern Rekt Dekl W/a t1P/a

20 [au beob . Vh+z*5o r?g' +24012'4? ,o"
äo rau Katal " 1 +z Soral +24 12 4r;9 +o,oo2s -o?o4t'
Die Katalogwerte sind. auf Eigenbewegung verbessert, d.ie Reste lauten
Au= -009" undÄ§= +1r1r'im Sinn B-R, für den Amateur sehr befrie-
d.igend" E, Heyero Franckstr"2ln A-4O20 Linz
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SIERNFREUN]]E- SEMINAR . PIANEIARIUM 1978 / Mudre

Referat: Bahnbestinmung (Parabolische Bahn) "

Problem: Aus der beobachteten scheinbaren Bahn eines un die Sonne

Iaufenden Himuelskörpers ist seine wahre Bahn iu Raun zu be-
stimmen" Dieso Bahn wird nach lageo Form und Größe durch d.ie
Bahnelemente bestimmt, die euch den Bahnort des Himmelskörpers
zeitlich festlegen" Vorausgesetzt wird, daß die Bahn ein Kegel-
schnitt nit deu einen Brennpunkt in der Sonne ist und daß die
Bewegung nach dem 2. und. ]. Keplertschen Gesetz erfolgt. Die
abzuleitenden Bahnelemente sind (siehe auch Seminar 1977) z

i Neigung der Bahnebene gegen d.ie Ebene der Ekl-iptik, .ft Helio-
zentrische Läinge des aufsteigend.en Knotens , U) heliozentrischer
hlinkelabstand. aufsteigend.er Knoten - Perihel, gerrressen in der
Gestirnbahnebene, a die große Halbachse der Bahn, e d.ie nune-
rische Exzentrizität und I der Eermin d.es Periheld.urchganges
des Hinnelskörpers. Bei der parabolischen Bahn tritt an die
Ste1le der beidea Bahnelenente a und e die Periheldistanz q"

T,ösrin$: Drei Beobachtungen (drei Örter und d.ie drei zugehörigen
Ilermine) tegen drei von verschiedenen Punkten der Erd.bahn,
den Positionen d.er Erd.e zu den Beobachtungsternineno ausgehende
Gerade richtungsmäßig fest" Eine durch die Sonne gelegte, be-
liebige trlirene trifft die Geraden in drei Punkten, Durch diese
kann im allgemeinen nur ein Kegelschnitt gelegt werden, d.essen

einer Brennpunkt d"ie Sonne lst und dessea Blemente also völIig
bestinmt sind" lJenn die nit diesen Elementen aufgrund der
Kepler'schen Gesetze berechneüen Zwischenzeiten mit den Zeit-
d.ifferenzen zwischen den Beobachtungen übereinstimmen, hat man

jene von den unendlich vielen Ebenen d.urch die §onne gefunden,
welche allen Bedingungeu des Problens genügt"
Den Kernpunkt der d.irekten Bahnbestinuungsmethode bild.et ej-ne

End.gleichung, d.ie zurErmj-ttlung e iner Unbekannten
führt? aus der sshließlich die übrigen Unbekannten hervorgehen"
Hier ist vor aIlen die Methode von IJAPIACE zu nennen, die eine
Gleiehung achten Grades in r (heliozentrische Distanz) liefert"
In der Praxis bed.ient nan sich aber de:r indirekten l{ethoden,
d.ie vom Näherungswert einer Unbekannten ausgehen, d.urch Iteration
ihren genauen trIert zu ermitteln und d.anit d.ie anderen Unbekannten
zu bestimmen gestatten " Die von BANACHIEI,IICZ umgeformte Method.e
von OLBER^S ist 'die Grundlage der folgenden Sorme1zusammenstel-
Iung"
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Fortsetzung Referat : Sahnbestimmung (Parabolische Bahn)

4,orme 1 -Zu samuenst e1 lung

'l ) Beobachtungsdateno

ti Beobachtungsteruin (ES) i = 1r2r1

{i Rektaszension

S i Dekrination
Xi, Yi, 7'i RechtwinkeJ-ige, äquatoreaLe Sonnenkoordinaten,
interpoliert aus den ,Iahrbuch.
Alle Positionen nüssen auf d.as gleiche, nittlere Aquinoktiun
(im allgemeinen alplorO) bezogen sein.

@"
rrrai = cos d1" cos qi; bi = cos d1" sinOlt; ci = sin d,

2.R1, 
"o" 4!1 = - Q" (a,, "x,1 + b,1 . Y,1 + cr.?,1)

2.R7."o"n$3 = - ,,(a1.
Rtr=*tr*"tr*zl
[ = "Z"IZ - b2 "ZZi
rr = - [ttr-trl.(A,81
s2 = (xr-x, )2 * (Yl'
!=rT"M-"1i
}2=D2+E2+F2
Z"g"h"cos 1 = 2"

"

X3*br"lr+cr"Zr)
v?

On
c.

t
2

ZZi C *bZX2 r ar;!,
t.-tl )" (l .r'-B,hr+C"rll

R?v = X, + *r,
B = "Z"Xz

-8"b,,+c " "r ),r)' + (zr-?,

E=br"M-

l (

1)
bti I=c "M-c1 1

ß*r-*,)"n + (rr-rr).E + (zrzt)"r]

Mit eineu Nä.hemngswert für 4,, (geoz"Distanz zum Termin tr) wird
die Rechnung eingeleitet und auf geometrischeu Weg die Sehne 

"g
zwi-schen den beiden äußeren Gestirnörtern berechnet. Fi.ir diese-
Sehne ergibt sich aber auch aus der EUIER'SCIIEII GI,EICHüNG (aie
auf dem 2.Keplertschen Gesetz baslert) eine d;mauische Beziehung,
d.ie zu d.em I,ilert sd führt " 61 wird nun solange variiert, bis

"g = sU ist und. dau.it die geoz. Disüanz für die'1. Beobachtung A1
uäa für die 5. Beobachtung zu A5 = ['t " ttl gefunden ist. Auf
diesen lnlerten baut das Formelsystem zur AbLeitung der Bahnelemento

auf.

.! = g2 * 2.g"h"cos1. Ä 1 * b2" Atr

"?, = Ri + z.Rr.cos n$,,. A1 . §tr

"1 = R? + 2.Rr.cos .$ r" rI. A 1 + (M" ß a)'



_43_
tr'ortsetzuug BeJerat : Bahnbestinnung (Parabolis'c-he Bahn) "

sd=(rr*r3
1.ß. = arc sin

)"(sin n)"( 8.cos 2"n)

ß" «*, - t,,,), (r,' * ,j)-1 ,' J
K = 0 tO36 491 162 5

Auf die etwas unständ"liche Bestimmung des von BANACHI$,IICZ vor-
geschlagenen ersten Näherungswertes A1 kann bei der Verwendung
eines prograumierbaren [aschenrechners für die Hytrlothesenrechnung
verzichtet werd.en, da die größere Zabl- von Durchgängen (in all-
geneinen wird. uan mj-t sieben auskouuen), die nan damit in Kauf
ni-nmt, hier keine Rolle spielt"
I{an rechnet zuerst uit den }Jerten {lr{f ) = 1 und A.(e) = 2
d,as tr'ornelsystem der H;rpothesenreehnung dureh rrnd bestimut d"ie
Differenzen

s*(2) su(r) = p(1) und su(z) - su(a) = p(2)"

brL) = a,re) - P(2)lA1(2) - Ä -
p(2) - p(1)

ein verbesserter ltert *r(l) ermittelt und damit und nit dem ihn
am nächsten liegenden lJert Ä 1 d.er vorausgegangenen Hypothese
das tr'ormelsystem erneut d.urchgerechnet. Bei llaschenrechnern mit
entsprechenden Sunktionen (lineare Regression) vereinfacht sich
d.ie Eingabe bedeutend.l
Die Verbesserung wird in der gleichen l,rleise fortgesetzt, bis
schließlich sg - sd = Q ist"

4) Ableitune der Behneleuente

LV = M" bl; xi = Bi" 
^i 

- Xi;

Y1 = bi" Ai Yi;
zi = ci" Ai - Zii

Kontrolle: Die hlerte r, müssen mit d,enen der letzten Hypothese
übereinstimmeno r

r in .4,8, tr-rl in Tagen"

2222
=i=xi+Yi+Zi

i = 1r3

S"r1 = x1 "*1 * !1"T3 * ,1"rji xo

yo

- *1 - S"*1

= 17 - §"Y1
D,Zi

fuj - u1 = arc tan [f=,1""o),(s"r?ü Taschenreehner: Nicht arc tan,
sond enr Koord.inateatransfornation rechtwinkelig -+pol ar verwend"en,

die in 1. und 2. Quad.ranten richtige und iu 5" und.4" negative,
un 56O0 zu vermehrende tr/inkel gibt I

22xo*Fo*)ri zo = zr-S"za
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tr'ortsetzung Referat: Bahnbestimmung (Parabolische Bahn)"

e = (r,5 - rl . sin t"$, -rr)
n = 2. e{;1 (rr + ,7)" 

"o* f.(v, -vr)

*" k, + v, ) = arc tan (c: H)

*" k, * ,1 ) uat das vorzeichen von (rV 'r)
q - 11. cos *""tr Kontrolle: q = rr" cos *"u',
Ml = 82 ,a11? . (tan *..u, . *"ta,1 ($. 

"1 
) )

Nj = 82 G11?" (tan t"", * t"tan1 ($.vr))

[ = tl ' o.ooS?? " 41 - M1 "q1 '5

KontrolLe: I = t5 - O oOr?? " AV - Mr"Q

P* = (x.:r,).cos v,, (xo:ro)" sin v,,

Py = (q,r,,,).cos v,, (Fo:ro). sin v,

P, E (z1rr1)"cos va (zo:ro)" sin v,,

115

Kontrolle: P2+P2+PZxyz 4

% = (x,,r1)"sin v,, + (xo:ro). cos v1

% = (tr1,"a).sin va + (fo:ro)" cos vl E Ekliptikschiefe
:

qz = (zrzrr) " sin v, + (zor=o) . eos v1

KontrolLe: €. t.nZ = 1

sin i . sin G* = L = Pr"cos § - Py.sin{
sin i. cos Ca; = N E Qu"cos5 fo"sin€
Bahnelemente, Positionen und F.kliptikschiefe müssen für d.as

gleiche Äquinoktium geltenl

(-.t) = arc tan (l:1[)

i = arc sin (N:cos ü"r )

sin f,f = U = (nr,cos ei q"sin c^,r ) : cos f

"o" d| = Y = P*"cos cr)- Q*"sin t4 J? = arc tan (U:V)
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Surtpet*ue,gq Brfmat I Babnbeetimung (Parebolisclro Babn).

F3.ußdtaffiarnß fthi dle Hypothenenrochnung

srAftT 1 4 Sr0 Ü4 t, $T0 *ä,

0,

ne
I

in

$ro oCI

@

üurohre ehnun ge*S chons

Vorbereltung fttr'
Jeüen neu6n filrch.*
Sarrg

RCL O,,

§TO O0

RCL OE
TOc0

*p(s)

HLT

RCL OE* ßCL OO)rr
000,f -

R

STO 0,1ü

HLTRct 00
STO OT

LIH

RCL OO

=f4

E

= §d,

rtn
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sortsstg'urlB §eferat l Bahxibtrt;taurrng (Persbol*,seha BBhn)

M$ns§äs.s a

*tr' hir §i
(t *'Ir?r3)

to

Pt

(t = xrf,rä)

Ql

(1 * xrli'ru )

$
u

Itl«htr.mgmkooJ.nuo r.1er #crad,en ilureh ffr-ctr= unü
S'est*rneort lm r:echtwtnkeltgon äquatorS.aLen
Syn*eu

AußenwJ.nkal heLm'Errlort lm Dreteok
SonRe-Erde*Gaettrre

das aus den Ewieehenaef.tan 't) t,o tp -, tl
und bekannten Eqeouetrleohen FriSilen at'galettets
VerhäLtnts ä3r At
Sehne uwLaohsn deur ersten unil rlrl"hten SsozeatrL-
schen $onnenort, bzsr* heLtozentrtech .6eaefran,
dle Sehne swJ.seherr d.ea ereten un,l drtttsrr Erä-
ort { rn AE}

Äbstenfl ( l,n AE) &er beLclen Punkta nl* den räum-
Ilchen PoLarkoordtnateu ltSfi 4 f und

Hi S:; ttu:,

SuBplenent*r#inkel zwlschan der ü'orad.an durch
dle beLüsn au.I.strt genanntsn Prrnkte unä der
Sorsrlen durck* dte be{d,en S'ießeren g*o*sn{;rJ"sohen

§or:.nanorte \

E (rrlrr) "uou(vr-*I)
* 13. sin(vr*v1)
BLehtungakosL:nu§1 u. zw. Eon{.nue {aa tTtnksls,
den dte x*Ä,chse der Sestlrnbalrnebeae ( Son*
nE -+Parlhel., ? * Oo ) mtt dor l-Achse des

Äquatorsystems btldet
Htchtungskosiitusr tr.Ewr Koslnus des tillnkeLqr,

den dle y*Aetrroe der Geatlnrbatrnebäne (vr = 9Oo)
mlt der l-Achee deo Äquatoreynteme bil"det

g

h

x

a'
IJ

Konsul-ent Kar1'ßi.ll.ber, Cumt'er],ondpark 16, A-481O Gmund.en"
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Sortsetaung Bof,crst a Eahabestiaruung (ParabolLsche ßehui "

t} (§tl üä

C(r
§r
t2 (El[) üD

0l- s

äzt3 (ES) üD

'dt 3Ej
a1
b1

cI

"3b3

o3

xl
Y1

nL

x3
r3
ü
"3
![

At
As
"L

(arra r,
(aus tI

a
I
a
Äquln,
Beob,Daten

W
ä44 ä599,9665ä6

erh:l*:+frs
* eot3' 510i6

ä44 A508r458885

eoh++k
+rrgoIS t

344 ?6t6,3755r6
rghrrTs
+51o4?'
orSo??ggg255

*0u s888560142
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0,04e0?6??3f!
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o,5598361ii33
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o,26496151"17

1r 3994c924'3
Lr l}Oeg2657

) or42807ß3943
266Ar882063

-Ag75 fx 5,382063 ES'

L16,74659384
Bo,?51558000
295 t64569310
1950' o
IAü Circ"e?99(tf)
eig,BooU" ( t*, tr)

KOIffiS } Ij-,I

3418,346?5S
r6he6m4 r?rr
+1gco6'::'jr
342fr 9206$5
roh+ons:?r-l
+16046'lß';'g
3tt77 r 9J6316
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*on 3?403Ü02?e
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0,32?3?1,8ä44

-0n ä60248c2?i
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o'24LL8?9$äB

-0' 9tO?59'7754
*ür1302L2.1?51

-0,o564576983"
*ü,951-3834S9S

-0r ???0gYAg56
*Or L2OJ.464552

0}919?64301.S

rr26988572L
1,16?36061-1

lr19?1484.43
I.,}i-536?396
o,98945V 3690
3458,oCI4?Oo
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I
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SIERN-FREUNDE-SEMINAR. WIENER PITANETARIUIY. 1g?8,/ Mucke

Refgsqt : Sternbedeckungs-Serien "

Allgeneinqs: Das Rückschreiten der Mond.knoten (etwa 2oo im Jahr) Ue-

wirkt eine langsame Verlagerung der Mond.bahn mit Bezug auf den Fix-
sternhimmel, Infolgedessen ergeben sich während eines vollstiindigen
Uulaufes der Mondknoten bei ekliptiknahen Sternen (-6,7550 < ß <
+6r755o) Bed.eckungs-Serien" Je nach der ekliptikalen Breite ß d.es

betreffend.en Sternes kouat es zu zwei Bedeckungs-serien (-V r9V5o <
P < +V ,gV5o ) oder nur zu einer Bed.eckungs-Serie (1 ,glro <l {31< 6 ,V55o ) ,

Die Grenzbreiten ergeben sich aus der Mond.bahnneigung, d.en !üinkel-
halbnesser des Mond"es und der ParalLaxe"
lJo erforderlich, lst auf die Eigenbewegung der Sterne Riicksicht ?,u

nehuen "

Selten kann der Fa11 eintreten, daß eine §erie unterbrochen wird""
Dies tritt bei den ekliptiknäheren Sternen nur am Anfang od.er Ende

einer §erie auf, bei Sternen nit größerer Breite aucb uitten in
einer Serie" Dies wird d.urch d.ie leicht veränderliche Neigung der
Mond.bahn hervorgeruf en "
Die Gebiete auf der Erd.oberfläche, von denen aus die Bedeckung beob-
achtet werden kann, verlagerrn sich Monat für Monat" Bei §ternen,
die zwei Bed.eckungs-Serien durchlaufea, beginnt die Serie in einen
Polgebiet d.er Erd.e und. wandert dann über den Aquator zum Gegenpol-
gebiet. tr'ür (X- .ß ) in 2 , t 1. / 1., 4. Quad.ranten beginnt die Serie
in der Nord.pol-,/Südpolregion uad. end.et in d.er §üdpol-,/Nordpolregion.
Bei §ternen, d.ie nur eine Bedeckr.ugs-§erie ilurchlarlfen, beginnt und
endet die Sichtbarkeit in derselben Polgegend; für Sterne .nit'posi-
tiver Breite ln der Südpo1-, für Sterne nit negativer Breite in der
Nord.polregion" "Polgegendrr oder I'Polregion" bedeutet hier Polab-
stände von nicht uehr als etwa ,Oo "

Ber?chnung: Die Sternkoordinaten fixieren d.ie T,age der Mond.knoten,
d.ie sie für Anfang und, Ehde der Bedeckungs-Serie baben müssen (t)"
lJird in d.ieser 3ormel d.er Sinusbetrag größer als 1) findet für die-
sen I'a1I keine Bed.eckungs-Serie statt. Bei einer bzw. zwei Bedek-
kungs-§erien erhält man durch die Melrdeutigkeit des Sinus 2 bzw.
4 Knotenlängen,
Mit der jeweiligen Knotenlänge a1s Arguneat erhäIt uan a1s Funk-
tionswert d.en {Iernin des Anfanges oder S:des der Bedeckungs-Serie.
Die Knotenlängen sind auf die Epoche +195OrO bezogen. Der tr'aktor k
in (Z) lst eine ganze Zah:. und. kann beliebig variiert werden, uit
seiner Hilfe kana raan k Knotenumläufe zu 1816 Jahren in die Ver-
gangeaheit (k negativ) oder in die Zukunft (k positiv) berechnen.
Flir eine Genauigkeit von etwa t ? siderischen Monaten kann uan sich
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bereits nit d.em aus (ü erhaltenen lleruin begnügen- Dieser genäherte
Temin berücksichtigt noch keine Störungen d.er Mond.bahn und. gibt d.ie
Grundlage für dae folgend.e lterationsverfahren:
Zunäohst wird die genäherte }Iondlänge, Spoche +1950§t für diesen
fernin ermittelt (l) und d.er Ausgangster"uin entsprechend korrigiertr
so d,aß die Mondlänge für d,iesen gloich der lti.nge dee §ternes wird (4) 

"

Mit d.iesen llermin [rr"o werden nun d.ie Knotenlänge (5), d.ie Neigung
d.er:t{ondbahn (6) sowie Parallaxe und. Halbuesser d.ed Mondes (?) be-
rechnet und. geprüft, ob nit d.iesen Größen d.1e Bed.eckungsbedingung (B)
erfüllt ist. Ebenso wird ffir Oalt . flneu - siderischer'][onat berech-
net: KnoteaLänge, Mond.bahnneigung, Paralfaxe, Halbnesser. Mit d.iesen
Datea wird wieder (8) geprüft. Man betritt folgendes §cheu,a r

Iinfang

licriecku.trEl hei il**
ja nein

su'

Iiedeckimg bet Tal,t?

Ja nein

Bedeckuag hei. f
ja neln

al"t
?

taLt ist das
llnde der
Serie.

T lst derneu
Anfang der
§erie.

f )

,rr *.n'aIt-*neu
(trr*r.
rrlrd m

(nrr.o
wird .zu
tart)

[alt JN

Itelche Phase der §e.rle?

Beginn §nde

Ue1che Phase der $erie?

IIN Hnüe

Tnura=t*r g*§itl.I"i.[rr**=-f*r*-eiC . i{.

Trr*o=i*t*-sid' 'H'+si"d.l{.al.t
rtr
-ne II
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S:r$bgle:

5)* Knotenlängen für Anfang bzw. Sode d.er Serien (+195OrO)

I* Ekliptikale länge des Sternes (+1950rO)

B* Ekliptikale Breite des Sternes (+1950r0)
{t' Genäherter llermin, Julianisehes Detum (JD)

U Verbesserter {Iermin, Julianisches Datuu (JD)

k Faktor (UetieUige ganze Zahl)

TorEeJ-n (Epochenabhängige Größen sind a:uf +1950.0 bezosen):

tlf = )*- arc sin [<ß" * 1,210) / 5,1450] (r)
T' = [, g,i551loz1 -Y '>t

/ z ,g " 1o-? J.rc> ,al + z415ozo

t =(T' 2178496)/165,25
g'=111 ,o7o+47?l ,g?44??.t + 1ft12.10-6"t2
n *JlC = 225r39o + 40,69050?, t 1rO41 . 10-6 . t4

x( = 8' + (n + J]«)

t' '= (ftl - 24410?5 1584) " 160 / 177,V1

t'|t - (r - ?441012,257) " V6O I t71,1t

fl = z19r855o- 1gr355v}oz1 " t, + 1145 " 1a-7 "r,2 +

+ 1rG " sin ttl

i = 5r15o+ Or12. sin 1ttI
lr = [; t aus (I); g = g' aus (la)

T[-+ SD = 11210+ 01066 " cos g

I i . sln ()n - i] ) - B"[<'[-* so , dann Bedeckuns

Aufsuchen des Schenas; ej-n siderischer l{onat = 271121661 llage.

mmr *neu

Q)
(r)

Ga)
(ru )

ß)
(4)

(rr)
(rrr)
( rvl

$)
(o)

Q)
(s)

Zurück ztt (II)
Frei pichti$e Sternbgle gkunes-§erien :

Nach d.em beschriebenen Verfahren wurd.en die Bedeckungs-Serien für
die fünf hellsten in X'rage konmenden Sterne (ALd.ebaran, o< Tau; Nath
ß [au; Regulus, or Ireo; Spika, *Vir; Antares, ct Sco) von +19OO bis
+21OO berechnet.
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Bedeckunes-Ser:ien von Ste he ller als +2.0m (+19oo bis +21oo)rr etl

EudeAnfang

DatunJDDatun,ID

1906 10 O7
1925 oB 17
1944 01 02
1962 09 20
1981 04 oB
2000 02 14
2A18 09 02
?o7? 02 21
2055 og 17
2A?4 04 01
2092 10 19

09 oa
oV 22
10 09
04 29
o7 05
09 21
04 11

gi4
952
97t
99o

o1 {Iau

ß tau

or Leo

1915

2008
2027
2045
2064
2AB'
21A7

10 29
04 20
02 26
ag 15

a7 zo
02 a6
08 26
03 16ol 20
oB o8
01 30
08 11
01 07
09 25
07 05

01 30
0B 19
o, o7
a9 25
08 01
02 18
09 08
02 28
og 17
04 07
a1 15

1906 09 16
1915 05 21
1925 Otl" 05
19r, 12 08
1941 10 2V
1952 06 27
1962 05 12
1971 04 06
1980 12 26
1989 10 24
1999 10 06
2Oo8 05 11
2O1B 04 25
2026 12 28
2016 11 12
2045 10 07
2O5' 05 Ol
20* 04 26
2O?4 02 12

05 12
12 18
11 VO
08 o,
06 19
05 1+
02 02
12 01
11 12
06 19
06 01
01 07
12 19
o7 27
06 11
05 06
12 29
11 27
oB 14
06 12
o5 25

2062
2o7a
2081
2091

241?491
2424176
2411'152
2477928
24447O3
2451589
2458164
246511'
2471889
2478664
248544O

19a1
1922
1940
1959
1978
1996
2015
201'
2052
2O7o
2089

2416316
242rO92
2429868
2416644
2441529
2450104
2457051
2463e.23
2470604
2477V80
2484278

2451420
2460196
2466944
2471720
2480496
2487154

2416978
2420120
2+21754
2426921
2430510
2471781
247?1r7
2440557
2444190
244?712
2450966
24541O8
2457742
2460884
246449A
246?742
24?1266
2474517
2478069
2481291
2484927

1
1
1
1

24194V2 1912
2426208
2412981
2419759
2446644

242074'
2427519
24V4295
2441071
2447956
2454?V1
2461507
2468281
2475or1
2481917
24e8692

241747O
2420659
2424246
2427415
2411021
2414191
2417797
2441048
244.4600
2447824
2451458
2454600
2458214
24614O1
246501O
2468261
2471785
24?5Ar7
2478616
?481812
2485419

1910
1949
1967
1986
?.OO5
2421
2042
2060
2079
209a

1go5
191V
192'
19V2
1942
1951
1961
1969
1979
1988
1998
2OO7
2416
2025
20r5
2044-
2057

2OB2 11 17
2092 09 28
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+

Anfang Ende

JDJD Datum

2080 02 11
2087 01 25
2098 08 10

1912 02 12

.s6 Vir

01 Sco

Datum

1902 06 16
1914 05 08

2415198
2419612
242217V
242649O
2428949
24rr266
24V5725
?44JOO42
2M?501
2446845
244grr8
2451621
2456114
2460478
?46291A
2467254
2469685
2474010
2476489

2415917
2420261
2422692
24270V7
2429468
2+37812
2436271
2440588
24411O2
2447V17
2449877

1901 01 1'
1912 0B 17
1919 OB 02
19V1 05 28
1978 02 19
1949 12 15
1956 09 08
1968 07 04
1975 0V 29
1987 02 18
1994 01 05
2oo5 09 07
2012 07 25
2424 06 16
zavl 02 1?
2041 01 04
2049 O9 O't
2061 o? 24
2068 04 1?

246777V
247O2O5
2474549
2477062
2481r25
2481858
2488210

1921 01 02
1912 11 2'
19V9 0? 23
1951 06 14
1918 Oä o8
1970 01 01
1976 11 19
1988 A6 24
1995 06 08
2OA? 02 08
2013 12 26
2025 11 17
20rz 07 15
20tl.i+- 06 06
2O5t 02 02
2062 12 25
2069 11 11
2081 07 14
2088 05 V1
21OO 05 Zt

o? 15
09 05
02 25
09 14
04 04
02 08
08 28
o, 18
"10 04
o7 14
02 02

917
935
954
972

2480806
2481V46
2487581

241944'
242619'
2412969
2419?45
2446520
2453V78
2460181
2466957
247r7VV
248059o
2487166

2454140
2456653
2460997
Ztßv429

?4212?5
2428051
2414799

1
1
1
1

08 04
a2 21a9ro, ,o
o,1 07
08 24
ov 1,
og ,o
07 to
01 27

19Vo
1949
1967
1986
zao5
202'
2442
2060
2079
2098

2441575
2448751
2455276
2462012
2468788
24?5161
2482421
2489197

1991
2010
2028
2047
2065
2084
21OV

Literatur
,J.Meeus, La p6riodicit6 des occultations" Ciel- et Terre, 19?1,

87 / 240-252"
G.P.Können und. ,f.Meeus, Occulation Series of Five Stars (+1940 bis

+2049), J"Brit.Astr"Ass., 1972, 82 16 4V1-4V7 "

MichaeL Pietschnig
Pannschgasse 7
A-1O50 }/ien"
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Referet: I sophotometrie nittels Aquidensiten "

Allgemeines: Aus photographischen Originalnegatlven können fsophoten
durch punktweise Photometrie und Verbindung gleichheller Punkteo
d.urch spezielle Isophotometer oder - bei vreiten d,ie ökonomischeste
Methode - durch Herstellung photographischer Äquidensiten gewonnen

werden"
Die Aquid.ensiten-Method.e geht auf Lau und Krug (2) zurück und wurde
auf breiter Basis durch Högner und Richter am Karl-Schi,,rarzschild-
Observatorium in Tautenburg bel 'Jena, DDR (3) in d.ie Astronomie

'eingeführt: Auf einen SpezialfiLn werd.en von ei-nem Negativ, das
ein tr'IächenobJekt diffuser Schwärzirngsverteilung zeigt, neben-
einander Kopien steigender Belichtungszeit angefertigt" Itie Einzel-
kopien marki-eren jeweils eine ganz bestinmte §chwärzung aus der
Schwärztrngsvielfalt des Originals a1s schuale Linie, a1s ttÄquid.en-

sitetr. Die so dargestellten Schwärzungen lassen sieh durch !'Iahl
der Kopierhelichtung ster:'ern. Eine ReproCuktion äer übereinander
paßgenau moatierten Einzelkopien beschreibt d.as ObJekt isophoto-
metrisch.
In der Astronomie wurd-e d.ie Äquidensiten-Methode auf die Sonnen-
koronar äüf Kometenr auf Galaktische l,Jolken, auf Kugelhaufen rrnd

auf extragalaktische Objekte angewand,t (+) 
"

Äouidensiten-Hqrstellung: AGI'A-GEVAFiRT bietet für äquidensitometrische
Arbeiten den Filn 'TAGFACONSÖUR PROFESSIONAL" Eor ein Einschicht-
material, dessen Ehulsion hauptsächlich aus drei Komponenten be-
steht, nän1ich aus einer

Silberchlorid.-EhuL sion I einer
Silberbrouid.-Emulsion, sowie aus
Katalytischen Keiuen (Silbersulfid) .

Die Silberehlorid-Ebulsion ist so sensibilisiert, daß das Ehpfind.-
liehkeitsmaximum im grünen Bereich liegt ; d.ie Silberbromid.-Emulsion,
deren Anteil nur 1/2O d.es Silberchloridanteils beträgt, hat ihr
Eupfindlichkeitsnaximum im blauen Bereich" Die Ehpfindlichkeit der
beiden Ebulsionen wurde so gewähltr daß die des Silberbromid.s bei
einer Farbtemperatur von 2BoOo K (Gtüntaupenlicht) fünfual so hoch
ist als jene des Silberchlorids" füs die Brtr,ricklung wird. ein Spe-
zialentwickler ohne Kaliumbromid., aber mit vieL Natriumsulfit ver-
wendet "

Dieser Filn hat eine Schr,rärzungskurve (sie stellt den Zusamnenhang

zwischen Schwärzung und Liehtmenge d.ar), d.ie aus einem positiven
und aus einem negativen Ast nit d.azwischenllegender Einsattelung
besteht" Der positive Ast wird. d.urch die trhpfind.liehkeit d-es Silber-
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bromids, der negative durch Jeae d^es Silberchlorid.s bestinmt. Iu
Bereich der Einsattelung entsteht die Äquid"ensi-te, ein schmales
Band von aur wenig unterschiedlicher Schwärzu:rg.

Um den von ihr erfaßten Schwärzungsbereich, die Breite der Aqui-
densiter.kontinuierlich verändern zu können, nützt man die ver-
schiedene Farbempfindlichkeit der beiden Elnulsj.onen aus: .Ie dichter
der 1m Kopierlichtweg zwischen Originalnegativ und. AGFACONTOUR-FII:M

befind.liche Gelbfilte::, desto schmäler wird. d.ie Äquid.ensite.
Um die für die Herstel-Iung einer zu einer bestimmten §chwärzung S

gehörenden Äquidensite nötige Belicbtungszeit t zu ermitteln, muß

zunächst die Belichtungszeit teich für eine danit au verhrendeten
Kopiergerät erzielte Schwärzung §eic' bekannt sein; Schwärzungen
können nit einen Densitometer oder nit einem ebenfalls bei AGFA-

GE1TAERT erhä1t1ichen Graukeil geuessen werden" üair rechnet:

S* = S - Seich und. erhäIt t = 10Sx . teich

Beispielswej.se sei Seich = 0,] und. die zu.ihrer Erreichung au vor-
handenen Kopiergerät nötige Belichtungszeit teich = 2r5 Sekund.en.
Die durch eine Äquidensite darzustell-end.e §chwärzung S in Original
sei 1r5; nan hat also S* = 1r5 - Orl = 1r2 und t = 1O1rZ " 2r5 =
V916 Sekunden" Auf d.iese lfeise können beliebige Schwärzung€rl Blls- r

gewähIt und. d.argestellt werd.en; uan nontiert sie zu eineu Gesant-
bild, das (auch mit verschied.enfärbigen oder verschieden slzmboLi-
sierten Äquidensiten) reproduziert werden kann. Die Montage er-
fordert einen gewissen Maßstab und Maßhaltigkeit der Einzel-kopien"
Originale 24xV6mm slnd in d.er Regel zu kl-ein" Auch werden an die
gleichmäßige und. zeitlich konstante Ausleuchtung des Feldes im
Kopiergerät hohe Anford.emngen gestellt " Die tr'irma AGFA-GEVAERI

gibt ihren Äquid.ensitenfilm eine ausgezeichnete Beschreibung und.

Verarbeitungsanleitung bei (f)"
Isophotometrischer Atlas der Konetqq: W"Högner und N"Richter haben

die Aquid.ensiten-Methode auf Koneten in großem Stil nit dem Filn
ORI^IO X'Ur- in ihren "Isophotometrischen AtLas der Koneten" (J.A"Barth,
leipzig 1969) angewandt, aus deu einige Aquid.ensiten-Darstellungen
d.es Kometen Morehouse, +19O8 III, anbei wiedergegeben werÖen.

I.,iteratur (Vorstellung über das interne [V-System d.es P]anetariums)
1 C.§suer, Agfacontour Professional in trrlissenschaft und. Techtlik.

Agfa-Gevaeit-AG, D-5O9 Leverkusen Bayerwerk, 1974"
2 E.lau-I^I"Krug, Die Äquidensitometrie. Akad.emie-Verl. r Berlin 195? "

, l{"Högner-N.Richter, Photographische .fquidensitometrie - Die neue
fechnik der astronomischen Isophotouetrie" Jenaer Jundschau 6/1966"

4 l,I"Högner-N.Richter, fsophotonetriseber Atlas der Konetea; s" oben"

Gerald. l^Iöd1, Magdeburgstr" 28, A-12OO lrJien
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Beleqqt: Beobachtung Veränderl j-cher Sterne nit A.uateurmitteLn"

Allgenej-nes: Sterae, die ihr L,icht veränd"ern, lassen sicb in zwei
grundsätzlich unterschiedllche Gruppen teilen: Die eine umfaßt die
Bedeckungsveränderlichen und die and.ere aLle jene Sterne, d.ie ihr
Iricht zufolge der zeitlichen Änd.erung einer od.er uehrerer ihrer Zu-

standsgrößen wechseln, Diese physiscben VeränderU.chen befinden sich
in einer instabilen, sehr frühen od.er späten ftrtwicklungsphasei aus
den Verständnis der physikalischen Prozesse in §terninneren können
die Meehaaisnen der Veränd.erlichkeit erschlossen werden,.

leoUacnpungsuAgE : Es sind nehr als 20"000 Ver-
äj.nüer1iche bekannt, von denen etwa 5.0O0 nit Auateurmitteln beob-
achtet werden können" Bei riehtiger Programnstellung haben Beob-
achtung€trr d.ie Auateure in bestinnten Bereichen anstellen, großen
hlert und. es kann ein kleiner wissenschaftlicher Beitrag geleistet
werden, tr'olgend.e Beobachtungsuethod.ea können angewandt werden:

1) Photographisch: Untersuehung von Sternfeldern zur Auffindung
neuer Veränderlicher. Die Grenzgröße d.er Kanera soIlte nindestens
+1t1fi betragen, wod.urch sich ein eher hoher instruueatellör Auf-
waad. ergibt; auf d.iesen fruchtbaren Arbeitsgebiet arbelten eher
wenige Amateure.

2) Lichtelektrisch, photoelektrisch; Heute, wena auch mit noch
höherem Aufwand, durchaus von Amateuren ausführbar, Die Ergeb-
nisse können sehr rruertvoll sein und. man erreicht bei riehtiger
Programustellung professionelles Niveau. Inforuationen gibt d.ie
.AAV§O, siehe "Vereinigungen aur Beobachtung Veränderl.ieher'r.

V) Visuell: Für Veränderliche mit Anplitud.en größer als Or5n ist
das vi-suelle Schätzverfahren anwendbar und leicht zu erlernen"
Ein Vorteil gegenüber 2) ist, daß wesentlich mehr Ergebnisse an-
falIen, weil das Verfahren einfacher und schneller ist" Bei ge-
wissen Sternt;pen entspricht diese BeobaehtungsmethoCe durchaus,
weil einfach keine höhere Genauigkeit nötig ist"

Lereilliqutrgen zu,r Feglachtupe Verän4erlicheq: Allein kann d.er Anateur
:recht wenig ausrichten; so1l sinnvolle, verwertbare Arbeit ge-
leistet werden, ist der Anschluß an eine überregionale Vereinigtrng
fast unumgänglich nötig" In Europa bestehen folgend.e größere Orga-
nisationen:

BAA VS§, I"D,Howarth, 6? lichfield Road.,
Portsuouthn PO7 5DI', ThTgland"

BAV tJ"tr'oerster Sternwarte, Munsterdamm 90,
D-'IOOO Berlin 41 o BRD.

AI'OEV E.Schweitzer, 1, Rue Beethoven, F-67OO0
Strasboursr Iränce.
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l,IirkLich übemegional ist die
AAVSO Concord .A.ve, Cambridge, Mass "02178t USA"

Diese Organisation vertreibt Karten, die auch für Be'aufsastronouen
wertvoll sind und gibt ein nonatliches rr0ireularrr, ein halbjähr-
liches "Journalt' und a1le 1O0O Tage einen "Reportil nit lichtkurven
heraus "

Visue-ll.e VariablepsgEälgune: Man verwend.et Earteu (UvSO, aber auch
von anderen Vereinigungen), weLche die fdentifizierung ermöglichen
und für Sterne in der Nachbarschaft des Veränderlichen Vergleichs-
helligkeiten angeben" Die Methode seLbst ist einfach:
Angenomnen, nan hat einen Veränderlichen und zwei Verg).eichssterne
mit +6158 r:nd +6198 (neist werden in d.en Karten die Desinalpunkte
weggelassen, uan sehreibt dann einfach 65 und 69) " Ist der Variable
nit 65 gleichhell, so hat er +6,!u; liegt er in der Helligkeit in
der Mitte zwischen beid.en, hat er +6,7tII; scheint seine Helligkeit
etwas näi"her zu 65 zu sein, hat er +6r6m" Nach etwa '1OO Beobachtungen
ist man eingeübt und kann eine Genauigkeit von Orlm erreichen. Die
Fehlerquellen si-nd.: Voreingenommenheit, unterschied.liche Sarbe von
Veränderl-ichen und Vergleichssterm.en, Streulicht, Müdigkelt" Bei
Gesäntlichtkurven gibt es meist eine Streuung von bis zu O15ü der
Einzelwerte" Diese Genauigkeit begrenzt die Anwendung auf §terne
mit einer Amplitude größer a1s O,lm" An besten eignet sich diese
Methode für Sterne mit AmpJ-ituden von nehr aIs 2ß"
Beobachtbare [ypen: Eruptive Variable, urie Novae, navaähnliche
Sterne, Zwergnovae, Irreguläre Veränderliche / Ylirasterne / WatU-
und unregelmäßige Veränd.er1lche / Ln Grenzen auch Bedeckungsveränder-
liche und RR-Lyrae-Sterne"
Der große Vorteil der Method.e ist die große ?'abl der §terne, d.ie
uan beobachten kann, besond,ers gegenüber der lichtelektrischen
bzw. photoelektrischen Methode" Etwa 4OO AA-VSO-Beobachter machen
jährlieh rund- 180"000 Schätzungeno

trnstnrmentierung: Man kann bereits mit einem nittelgroßen 3e1d-
stecher arbeiten" Mit folgenden Durchmessern erreicbt nan folgende
Grenzgrößen isld t ton sich daaach ein Prograum zusammenstellen:

!O mm Durchmesser +11w Grenzgröße
1OO nu +1lre

2OO'mn +15n'

Flir die Auswahl d.er Sterne wäre zu raten, besser weniger beobach-
tete, schwächere und. unbekanntere Sterne, natürlicb der leistuns
d.es Instruuentes angepaßt, auszuwäh1en" Nähere Auskünfte in a1Ien
d.iesen Fragen gibt die Vereiniguns AAVSO"
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Ports*tzrrog Ref.: ßsobachtrrng Verlinderlichar §terne roit Ärua'beuruitteln.

BEI$Fi§I, !§E iJEOBÄüBtII§G E${E§ IIAHIABLEI$: ä UI{a

El4rue: §Il 't I Anplitude: +6154 bis +$rl!n / Peri.ude: 196 fage.

Qbgg, Aufsuchkarte, ßusanrnsnfassuitg zv*cier ÄAV§O-§.arten.

§gteg.l l,lchtkurrre. nie Punkte stel"len Flitüal-werüs ü"nsr einen fieit-
raun vor" ?.5 Sugen dar; §us d,icpeu teitraun wurden alle Beob-
achtungar gcmittelt uxü ergaben jowoils dieeen l,Jert.
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Fortsetsung Ref" : Feobachtung Veränderlicher nrit Äuateuruittein"

Li!eratur

Veränderliche §terne, von C"Hoffneister; unter l{itarbeit von
G"Richter und. lJ"lJenzel" J"A"Barth, leipzig 1970" Einführungs-
und Übersichtswerk.

Variable Stars, von J"S.Glasby, Caubridge 1970" Einfilhrungswerk"

AAVSO-Hanual, von I'["1nI"Maya11, A.AV§O 1970. Beobac[tungsanleitung"

General Catalogue of Variable §tars (GCVS), §ternberg State Astro-
nonical lnstitute of the Moscow State University, von B.V"Kukar-
kin, P.N"Kholopov, Yu.N,Efremov, N.P.Kukarkina, N.E.Kuroehkin,
G" J"Med.ved.eva, N.B.Perova, V.P.Fed-orovich, M"S.Fro1ov.
1969 bis 1976 drei Haupt- und drei §upplenentbände" Es handelt
sich um das größte Standardwerk sämtlicher Veriabler"

Atlas of Finding Charts of Variable §tars, von V"P"[sesevich
und. Kazanasüas, Astronomical Council of the Acad.emy of Sciences
ln the UdSSR, Astronomical Observatory of the Od.essa State
Universityr Moscow 1971" Sehr nützlicher Beobachtungsbehelf"

(Bücher-Vorstellung über das interne Fernsehsystem d.es lJiener
Planetariums; Möglichkeit zur Einsichtnahne in d.er Vortrags-
pause).

tJolfgang Yollnann
Mühlgasse B, 4/5/81
A-2r11 Pfaffstätten
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ijTERNFREUNDE-Sfl{iNAR. Ir/ImüER PITANETARfUU. 1978 ./ Mucke

Referat: Photographische Photometrie - Versuche in den Bereichen trB
Verwendete Grundlagen und Aus_s_iigEu4g:

literatur: Sky and. llelescope, Ju3.i 1965r r'3ive-Color Photometry of
Bright Stars", Katalog von 1725 §ternen bis etwa *6o, scheinbare
Helligkeiten in den Bereichen U-B-V-R-I (V'540nm, B 4)Onn)"
A"Becvar, Atlas of the Eeavens, samt Katalog zun Aufsuchen und
Feststellen der zu messenden Sterne"
Filter mit §teckfassungen für Okulare }1mm d der Firma L,ichten-
knecker Optics AG, Grote Breenstraat 21, B ,rOO Hasselt, Selgien:
Oc 55O (orange), cc 495 (Dunkelgetb) | Gc 455 (Hellge1b)"

Ieleob.'iekti,v f=2oomo, f/4, mit Spiegetreflexkamera. Bei d.iesen
Teleobjektiv (Marke Asahi Pentax) lassen sieh die Siltersteckfas-
sungen zufä11.i9 kaneraseitig hineinstecken, sod.aß die tr'ilter in
Strahlengang des Objektivs liegen (lcntung: Glas in Strahlengaag
eines Objektivs verschiebt d.ie Bild"ebene nach hinten und es u.uß

nittels lupe auf der Mattscheibe scharfgestellt werden). Das abge-
bildete Hiumelsfeld ist ca" 8o x 12o groß.
Parallaktische Montierune mit genauer Nachführung, urobei aIs
*ei!.rohr ein Teleobjektiv f=lOOmm mit 2 §tück Dreifachkonvertern
und Winkelokul-ar dient (f=+loOrnu, Vergrößerung 2!O fach)"
Kgdak Recordins I'ilm, der nit Daniel Phenigran EntwickLer bei +20oC

in 1O-V5 Minuten auf 42-45 DIN entrarickelt wird (Ertwic*lungszeiten
sind für OG ))O ca.5 und für GG 495 und GC 455 cao I Minuten)"
Proiektgr: Die Negative werden auf ]rlm Distanz auf eine weiße
Türe projiziert, auf der mit aufgelegten Milliueterpapier und Ver-
größerungsglas d.ie Durchmesser der 5-1omm großen Sternscheibchen
auf ca" Or)mu gerrau vernessen werden"

AnEewandte llechnik.:
Kamera uit Filter im TeleobJeirtiv und" Lettrohr kornmen auf die paral-
laktische flontierung. Das ausgewähIte Sternfeld wird. auf Mattschei-
be eingestelLt und nit Irupe scharfgestellt. In l,eitrohr wird. ir-
gend ein heller Stern anvisiert und die Kanera d.ie nötige ZeLt zur
Selichtung nitgeführt" Die Negative werden entwickelt, gerahut und
projiziert. Aus dem Katalog werden d.io V- und B-Helligkeiten der zv
messend.en Sterne zusamnengestellt und. deren Örter auf den Negativ
festgestellt; in Diagrannen werden d.ie gemessenen Sternbildchen-
durchnesser gegen deren scheinbare Helllgkeiterr aufgetragen.

@:
tr'Iie Diagraun 1 zeigt, paßt der Silter OG tlo Orange gut zuu V-
Sereich 54Onn, d.er §treubereich ist Orlu breit; wie groß d.ie
Streuungea lrrerden, wenn die Spektralbereiche von Aufnehnne und
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Fortsetzung Referat: Photograpiiische Photometrie - Versuche in den
Sereichen V und B

Filter nicht übereinstiumen, zCIigen d.ie Diagranme 2 und U"

Au{stellup$ der zu_ ness_qnden_.tüStgg:

Es wurde das Gebiet uu Gauma Orionis gewäh1t (5heO / +5o), Aufnahue
vom 50.Januar 1978. Posj-tionen: Äquinolctium +196010

Stern

Rho

2'
25
Gamma

Psi
,2
Omega

51

Rekt

5h11rzm
5 20,8
5 22$
5 27rO

5 24,,7

5 28,6
5 7?,1
5 4o'r4

DekI

+2o5o'
+7 

'1+1 49
+5 20
+v 07
+5 55
+4 06
+1 28

V !4oan

+4 r 44m

+),0O
+4 

'95
+1 ,6J
+4 161

+4 r2O

+4 r59
+4r8!

B-V

+1 r19n
-o r15
'O r21

-O r21
*O r22
'o r17
-o J7
+1 ,18

3 4]Onu

+5,61u
+4 rBJ
+4 ,.14
+1 ,42
+4 r19
+4 rOl
+4 ,48
+6 rO7

| ßemma

e1?

t Ürnega a

t
.2,

a

cPsi
I R.hc

:51
.2i

a



Fortsetzung Referat:
Berei-chen V und. B"

'62'
Phqtographische Photometrie - Versuche in den

DiasTa+me SternFgheihqhenduL.ehmqsser,/ Sternhe1I,igkei,ten

Als Abszissen sind. die scheinbaren HelLigkeiten, a1s Ord.inaten
sind d,ie Sternbildchend.urchuesser aufgetragerl.

fi rnm

10

10

10

PiasTann 1
Kod.ak Record.ing + OG 55O
V-HeLligkeitenr"I

E

n
I

o

\ ;\'
la4 a

1
r)
L '1 4

m

Dlasrqmm 2
Kodak Recording + GG 495
B-Helligkeiten

5

i..!

t

\ 

'"'\ 
r\

,

\\

n

I
B

7

6

I 3 + 6
t??

6 ül

D
Diagremm 7

Kod,ak Recording + GG 455
-'- - B-Helligkeiten
\ \r

-\ -\. 
ö\*- - -_

a

9

B

7

6

1 t[. q

Dr.Herbert Fia1a, Plöcknerstraße 27, A-|1OO St"PöIten"
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IN ÖSIERRETCH

Astronomisches Büro, Sanettystr"), A-408O l,Iien"

BEDECKUNGEN DURCH !EN MOND

Zweck: Verbesserung d.er Mond- und. Erdbahntheorie, d.er Mond.randzonen-
-ffiten uad d.er Bezugsepoche von Sternkatalogen; Bestinmung der

Bezi ehrrn gen We1 t z e i t-Ephemerj- d.enz e it-At omz e i t .
Dj-ese astrometrischep Beobachtungen haben, wenn sie gewissenhaft
ausgeführt werden, hohen tr/ert" Einfache Beobachtungshilfsnittel,
kurze Vorbereitungs- und Beobactrtungszeitenl geringe Ehpfindlich-
keit gegen schlechte Luftdurchsicht und. lJahlnöglichkeit unter den
vorausberechneten ferminen machen diese Beobachtungsaufgaben für
Amateure sehr geeignet. Dazu kommt der reizvoll- große Schwierig-
keitsbereich, die gute Vorschulung für weitere astrometrische Ar-
beiten und die ÜUerprüfbarkeit dei Angaben.
Die astrophysikalische Auswertung von Bedeckungsbeobachtungen
(Planetendurchme sser, Planetenatmosphären, Stein-'Redioquell en-
und Röntgenquellendurchmesser sowie engste DoppeJ-sterne) erfor-
d.ert Spezialnittel und bleibt hier außer Betracht"

Anleitung: Der Conputerausdruck bietet genäherte ZEIT yß,Zt M
scheinbare visuelle Helligkeit des bedeckten Objektes, ELONG
Elongation Mond-Sonne (Phäsenabschätzung), PH Eischeinungsart
(RiVl'-Rafäogr END Ende der Bed.eckung), P-Pösitionswinkel- der Be-

,deckungsstelle am l{ond.rand und. NAME (Z0-Numner und. Bezeichnung
nach Bayer, Flansteed oder BD-Nummer; Doppelsterne sind d.urch :
im Namen bezeichnet).
Vorbereitung d,urch Anfertigung einer Ablaufskizze nach umseitigen
Muster; P« wird d.er Mondephemeride des Hinmelskalenders entnom-
men, P deä Conputerausd.ruck. Der liinnelskalender gibt f,erner zv
Jeder Bedeckung Azimut und IIöhe des Mond.es für Wien und fnns-
6ruek: Diese trüärte ändern sich für Orte in Österreich nur um
wenige Grade und dienen d.er Abschätzung, ob diese Bed.eckung des
land.schaftshorizontes wegen beobachtbar ist.
Hilfsuhr mittels Zeitsignal auf, wenige Sekunden richtig ste]Ien,
Stoppuhr aufziehen und einige Minuten vor d.er Erscheinung richtige
Mondrandstelle in Sehfeldmitte bringen; etwa 5Ox und nöglichst
tJei-tr^iinkelokular verwend.en - auf entspannte Körperhaltung achteni
fn Erscheinungsuoment Stoppuhr auslösea und. bein Sekundenpunkt O
einer der nächsten l{inuten (OeZZ-lgO5, Puntt 59 entfälIt) anhalten"
§toppuhrlaufzeit evt1. auf Gang berl?htigen und von d.er Anhalte-
minute abziehen. Anzustreben sind Angaben innerhalb t0rls"

: Bitte, anbei übernitteLtes
o&pu e rm er verwend.en Musterbei

ahreszeit "

ie1 um-
seits i emin: Be d.er nächsten
adresse:

b. fehler-

,
J

e ung On Z'

ha er lrJerte" Die Auswe erfolgt
das HM Nautical Almanac e itrohi.n
geben
Kennz

rtung
Offic

d"ürch
weiterge-

und nach Rückerhalt in rr
,
St ernenboten'r unter namentlicher

eichnung veröffentlicht werden" Muster umseits! "
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PEOpACHrg§qs qBoqR4],ryIx I'tJq AI{A0FUEAF gBoi\oMm\T, rr{ qulsRnr cE

Astronoru.isches Biiro, Sanettystr.Sr A*1080 tr{ien"

J UP I f ERI{ O N D - K ON J UNK T I O NEN

Zweck: Beobachtete Konjunktionen Galilei'scher Jupitermonde ernög-
lichen die Yerbesserung ihrer Bahntheorien. Gewissen§aft ausge-
führte Beobachtungen d.urcb Anateure haben hohen l,Jert und. sind.
begünstlgt durch Einsatzuöglichfeit auch kleiner Instrumente;
3ortfa11 von Aufsucharbeit, langer Beobachtungsdauer und. langer
tlbung; lfahlnöglichkeit eines günntigen Beobachtungstermins; rela-
tive Unempfindlichkeit gegen Sichtbehind.erung"

Gebrar*cht,_wisd hauptsäehlich: Serarobr ab 5cm ÖffnuBgr auch i-n gana

einfacher Aufstellung; wünschenshrert, aber nicht nötig, .ist Aus-
rüstung nit tJeitwinkel-Oku1ar und einfachen Fad.enkreuz i Vergrös-
serung bei lOOx; Uhr, d.ie Zeitangaben auf ej.ne od.er zwei §ekunden
genau liefert (Stand und. Geng überwachen: Radio- und [elephon-
signal, lüien 1501, Landeshauptstäd.te 15); liste vorausberechneter
Erscheinungea (Hinuelskalend.er) ; gegebenenfalls d.rehbare Stern-
karte zur Orientienrng über den Jupiterort zur Erscheinunggaeit"

Beeriff Jupiternond.-Kon.iunktion : Zwei Jupitermond.e stehen nit
einand.er in Konjuiktion, urenn sie im rechtwinkeligen Koordina-
tensysteu gleiche x-ln/erte haben.
Bechtwinkelige§ Koord,lnatensystem: Y y
Ürsprung = Jupiternitte" x in Blch-
tung Jupiteräqua tor positiv/negativ
nach 1,'Iest,/Ost, Y senkrecht d.azu ' :

positiv/negatlv nach Nord,/Süd.
Einheit : Jupiter-Aquatorrad.ius "

Hätten zwei in Konjunktion stehend.e Jupitermond.e aueh gleiche y-
werter so käme es zu einer Bedec}:ung, wie 197, und wied.er 1979.

Durchführung: Mit tr'ad.enkreuz wird. die,Konjuaktionszeit so bestinmt:
Der eine Faden rrird. paraI1e1 zu d.en Jupiter-Aquatorbänd.ern ge-

d.reht (X), der and.ere auf den einen d.er beiden Monde gesteflt G ).

xrr rI
I

x

Y

xI
xr =xrr

II

I

(r )

v

(2)
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Zur Konjr:nJrhionszeiü eteht auch d.er zweite Mond auf dem y-X'ad.eR (1),
Ohae Sadenkreuz wird d.ie Position der beid.en Plond.e so geschätzt,
a1s ob ein Fad.enkreuz vorhand.en wäre (2) i dabei ist d.ie richtige
Kopfbaltung sehr wichtigo siehe folgend.e d.rei Beispiele:

I{an beglnne eine gute Viertelstunde vor d.en vorausberechneten
Konjunktj.onszeitpunkt nit d.er Beobachtung und. zeichne unter
Beachtung der Uhrzeit d.ie Positionen d.er beid.en l{onde auf, Vor
d.er Konjunktion markiert nan mit - r zur Konjunktionsaeit mit I

und, nach d.er KonJunktionszeit nit +" Um d.en Mittelwert C,es -Kon-

junktionszeitpunktes zu erhalten, werclen die Ilhraeiten nit ! und.

der an d.iese angrenzend.e letzte - l,tert und. erste + ltlert ad.diert
und durch d"ie AnzahL n d.ieser Beobachtungen d.ividiert" Es ist
auch noch si.nnvoll, d.en uittleren Fehler n anzugeben; v ist d.ie

Jeweitige Differenz Beobachtungszeit minus l{ittelwert d.er Seob-
achtungszeiten:

["t] /{""t"-r }
Näheres veranschaulicht das folgend,e Beispiel.

Beispi,eÄ: Beobechtung Konjunktion r/rv, ß7a Qkt.'14, vorausberechnete
Uhrzeit Z1h56,en MEZ.

II

m=

I
a

t . IIfi
Erste Beobachtung 21h2+n t

IV

Schema der N;lederechni.ft für Beobactrtungen und. Red.uktion:

21b.41

21 46

23 50

?rhSznto§

2' 53 t5
27 54 15

21h5Fw15s

21 56 45

21 5? 50

?

+
ai

ö
l?

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(!)

(!)
(+)

HitteLwert Konjunktionszeitpunkt, nlttlerer tr'eh1er"
2Vh2*,,?y Sekunden ia Deziual* 54125 - 56,1 - -1 |5_2,29 teile von l{iauten 55;GO * 56;1 * -O;

29,72 umwandelnJ 56;?5 - 5G;1 = +o;
5? ,BV 224 g1 : 4 = 56,1 5? ,8, - |,6,,1 = +1 ,

vva
85 j,4AA5
50 0,250065 0,42?5
?1 2,9929

2Vh56r1m Mittelwert EUS rI=4 Beobaehtungen; n. (n-1 )=12
Ergebnis : Konjunktion I/Iy 1rn ZrhS6 r ln 1 O , Bm HEZ.

Eigse+dune. Himm-eJs-Fqls$aer: Astron"Büro, Sanettystr. ], A-1OBO !üien.
AIle Unterlagen für dieses Progranon staumen von H"Smutek, l{ien;
die Beobachtungen dienerr. zur Prüfung selner Jupiternond.-tafe1n.

f-r1.-
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