








KLEINE J
MATHEMATISCHE

J.

VON
LAMB. HENR. ROHI,

rRorrssor DER MATHEM. uND AsTRONOM. Aur DILR ACADEM.
zu GREIFS WVALB.

GREIFSVWVAI. D,
GEDRUCRKT UND Zzu FINDEN BEY ANT. FERD. Rösr,

1790.





Vorbericht.

nieſe Abhandlungen ſind gröſtentheils bey ver-
JL ſeliedenen Anluſſen einzeln, jedoch

mit fortlaufenden Seitenzahlen gedruckt, und die lez-

te von Beſtimmung der Geſehwindigkeit des Schalls
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bey einer Gelegenheit in der Academie vorgeleſen.

Vielleicht finden ſich einige darunter, die es nicht un-

werth ſind, für Zerſtreuung auf dieſe Art bewahrt zu

werden; und in dieſer Ruckſicht ſind ſfie jezt, unter die-

ſem Titul zuſammengefaſst, dem Publicum vorgelegt.

Greifswald im Mirz 1790.

der Verfuſſer.
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PRO INDETERAMINATIS svBsTIrvTI

s ATISFACIVNT
AEQVATIONI INDETERMINATAE SIMPLICI.

5

un nter, problemata mathematica liaud raro inueniuntur eiusmodi,l

J minari poſſint. Contingit id ſemper, quoties proble-quorum data non ſufficiunt, vt quaeſita omnia perfecte detor-

mate non ſuppeditant tot ab innicem independentes aequationes,
quot quantitates inueniendae praecipiuntur. Omnibus tunc adhibitis

aequationiuis in problemate occurrentibus relinquitur tamen aequatio
plurez eontinens quantitates incognitas, quarum nulla determinari
potelt, nihi reliquae omnes pro arbitrio ſunt aſſumtae. Quum autem
hoc pluribus, modis fieri pofſit atque ſic incognitae diuerſos induant
valores, eiusmodi problemata indeterminatorum nomine inſigniuntur,
prouti et iph eiusmodi aequatio dicitur indeterminata et quantita,
tes quaeſitae vel incognĩtae quantitates indeterminatae.

A Solu.
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Solutionẽ horum probleinatum tandeni deneninius ad aequatio-
nem, quae ſub lac ſorma geuerali continetur

Jas  by c  du ete.  à.
vbi a, b.c, d etc., n quantitates determinatas atque datas denotant, 2,
4. x, v, ete. quantitates indeterminatas. Nihil vlterius in tali aequa-
tione eſficiendum relinquitur, nihi vt dependentia vnius indetermina-
torum a reliquis atque datis diſtincle cxponatur, id quod mutatione
aequationis propoſitae in ſequenteni ſuccedit

n as bij cx ete.
V

d

Clarius ſeilicet nunc perſpicituùr quòmaodo valor indeterminati v inve-
nire poſſit, ſi pro 2, J x ete. valores pro arbitrio aſſumuntup. Iinde-
terminotus v omines poſſibiles valötes reales ac imagiuariòs, rationa-
les ac irrationales, integros ac ſractos, poſitiuos ac negatiuos induere
poteſt, ſi loco 2, J, v, ete. quoclibet horuin valorum ſubſtituere licet.
Atque in aequationibus ſimplicibus, vti propolita eſt, nullo negotio
cauetur, ne valor pro v inuentus fiat irrationalis vel imaginarius, ſiqui-
dem nulla alia re opus eſt, vt huius generis vlotes exelbdantur, quam?
vt pro 2, J. x, ete. non uiſi valores reales ac rationales aſſumantur,
quod ab arbitrio ſolum dependet. His vero valoribus indeterminato-
rum excluſis, ſi tunc nihil intereſt, vtrum intesriĩ vel fracti, poſitiui
vel negatiui ſint indeterminatorum valores, facile patet, quod et v om-
nes eiusmodi valores adiittat atque nic numerus ſolutionum aequatio-

Jnis adhue quoque maneat infiuitus. JJ Quod ſitautem quieſtiones vel natura ſua vel ex addita expratla
conditione ad ſolos numeros integroös ac poſitiuos, dti ſaepius fieri
ſolet, reſiringuntur, ita vt numeri determinati coefficientes a, brc,
n, ete. non tantum numeri integri ſint, ſed etianv indeterminati 2,

v, ete. ad vnum omnes talet et ſininl immeri poſitiui fieri luppo-
nantur, res omnino aliter fe liabere dicenda erit. Hoc ſcilicet eaſu
pro 2, J. x, ete. non niſi numerĩ integri poſitiui alſunnpöflunt, et hĩ
quoque non indiſtincte, ſed cautione ea, vt  quoque numerus integer

poſitiuus ſteri poſſit. Sic in noſtra propoſita aequatione indetermi.
nata pro 2, J. x, etc. tales numeri integri ſuhi debent, vt primum

J

n aa bu cux ete. maneat numeriis poſitiunis, deinde vt expreſ-
ülſio ſracta I
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R ag bij cx etc.
a

ranumerd integro ſiat aequalis. Lotum itaque hocce negotium in eli.

gendis numeris pro 2, . x, ete. ſubſtituendis non amplius a ſolo arbi-
trio dependet, ſed certis ipſa aequatione ſtabiliendis legibus adltri.
ctu 9

LNis itaque cornditionibus infinitus alias folutionum numerus re—
liementer reſtringitur, ita vt ad mirabilem quandoquidem redigatur
paucitatem, et non raro ipſa quaeltio impoſſibilis reperiatur, licet in
aliis eaſibus ingens adhuc ſolutionum numerus locum habere polſit.

Neque admodum rarae atque inſolentes in ſeientiiss non minus
quam in vita commnni inueniuntur quaeſtiones huiusmodi reſtrictio-
nes innoluentes, id quod ex vnico allato exemplo diiudicari poſſe

inihi perſuadeo.
Concipiantur quatour vires A, B, C, D, certo modo adplicatae

ad effectum aliquem prodncendum, ita vt effectus totus compolitus ae-
qualis ſit ſuimmae ex effectu cuiuslibet harum virium compoſitae.
Sit eſfectus potentiae A aequalis 3. centen. libr., potentiae. B 4. cent.
libr. potentiae C. 5. potentiae denique D. 7. cent. libr. ita vt eſfe-
ctus compoſitus ſit aequaiis 19. cent. libr.

Ponanius naturam rei ac potentiarum concedere tantum eam
effectaum ſpecialium mutationem, vt duplicari, triplicari et ſic per
innmeros integros progrediendo multiplicari poſſint, ita vt eſſectus
compoſitus ſemper aequalis maneat ſummune omnium eflectuum

1

ſpecialium.di iam poſtulatur, vt effectus go, cent. libr. producatur. quaeri

potelſt:
*n Quantum cuiuslibet harum virium effectus muliiplicari, debeat, vt

eſfectus quaeſitus obtineatur, atque.
Quis ſit modus, ſi pluribus id effici poterit, quo eſſectus ſpecia-

les minimum, quantum ſieti poteſt, ab aequalitate recedunt.
Sint v, x, J. , mumeri qui indieant multiplicationem efſectus

potentiarum A. B, C, D, ordine quo hic poſitae ſunt, erit lumma
eſfectum ſpecialium

zou a4x 47 2 2— 50. J

1

quo fatta quaeſiid  propolſita teduẽta eſt ad mere arithmeticam, qua

A 2 inue-
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inueſtigandi proponuntar omnes poſſibiles numeri inteeri poſitiui loco
v, x, j. z, ſubſtituendi, qui aequationi ſatis ſacere pollunt, vt optio,
quae praecepta eſt, inter ſolutiones inſtitui poſſit.

Sicuti iam ex adducto exemplo patet, vbique huius generis quae-
ſtiones occurrere poſſe „ita nec Analyſtae intermiſerunt methodum

detegere, quae in earuni ſolutione adhibere poteſt, quam tamen non
niſi certae harum aequationum claſſi adplicatam eſſe inueni

Sit Aequatio

as Taj net ſeparato vno indeterminatorum.

n  aijm
a

Diuidatur iam terminus quilibet numeratoris ſeorſim per d, vt
expreſſiones integrae eliciantur, et fractiones, quae hoc facto rema-
uent, colligantur in vnam ſummam. Ponamus

Hac aequationis praeparatione ſacta omnis res eo redit vt nu-
meri omnes integri quaerantur loco j ſubſtituendi, ita vt expreſſio
fracta fiat numero integro aequalis. Inuenti valores proy tunc in ne-
quatione pro 2 ſubſtituantur et hoc modo etiam valores pro 2 poſſibi-
les eliciuntur.

Hune in finem ponitur

kj
D—— c

a

vbi e quemamque numerum integrum denotat atque reducta aequa-

tione prodit

de  g
J—

quae expreſſio numero integro aequalis erit, ſi tam d quam g per A
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diuiſibiles ſunt. Si non ſunt diuiſibiles iterum ex quouis termino nu-
meratoris per  diuiſo integri eliciantur, atque operationes repetantur,
donec valor in ſorma integra pro i prodeat

y 18  nqua valore in aequatione pro 2 ſubſtituto ea huius modi formam ſubit

2 —e 6b G.
Quicunque tune numeri integri loco Gaſſumantur, v'et  per nu-

meros integros explicantur, qui aequationi ab initio poſitae.

ad s L aij S n
ſatisſaciunt. Atque inter hos numeros integros facile ii eligi pote-
runt, quorum ſubſtitutione 2 et J numeri integri euadunt.

Non licuit mihi haec ſeribendo ipſum euoluere Diophantum,
qui primus huius generis quaeſtiones tractaſſe dicitur, vt ſcire poſſim,
vtrum hanece methodum adhibuerit. Ex iis autem, quae Wolfius
in analyſi de adplicatione Algebrae ad problemata arithmetica inde-
termiuota propoſuit, in eam ſere opinionem ſeductus ſum, quod Dio-
phantus magis de tollenda irrationalitate in aequationibus compoſitis
quam de tollendis fractionibus in aequaticnibus ſimplicibus ſollieitus
ſuerit. Eulerus in Analytica indeterminata mothodum hancce non
niſi in ſolutione eiusmodi aequationum adhibuit, vbi fractio poſt ſe-
parationem vnius indeterminati et antea dictam praeparationem ae-
quationis relicta vnicum tantum indeterminatum inuoluit. In iis caſi-
bus, vbi haec fractio duos vel plures indeterminatos continet, adpli-
catio huius methodi primo quidem intuitu diffieultatibus ſubiecta eſſe
videtur. At generalem eſſe hancce metihodum inueni, ita vt omnes poſ-
ſibiles numeri integri, qui aequationi ſatisfacere poſſunt ea adhibita
erui poſſint, ſi modo neceſſariae quaedam cautiones in hiſce operatio-
nibus non negligantur, quas infra diſtinclius oſtendam.

Alia autem methodus generalis mihi data quadam occaſione de
hiſce rebus meditanti ſe praeterea obtulit, quam hiſce breuiter com-
municare, neque inutile neque amatoribus caleuli anabytici iniucun-
dum fore exiſtimaui.

Aequationes de quibus hic agitur ad vnum omnes ſub hac foruia
generali comprehenduntur

as Teby c au ete. m u.
In qua litterae a, bc, d, ete. n, numeros denotant determinatos, litte-

A3 rae
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rae autem 2. J. x, v, ete. numeros indeterminatos, atque haec aequa- ce.

tio ita ſoluenda proponitur, vt numeri poſitiui integri omnes poſſibi-
les quaerantur, qui loco s, x, J. v, etc. ſubſtituti aequationi ſatisfaciunt,
atque id ita quidem, vt ſimul detegatur methodus generalis, quae id
efficere poteſt, quicunque ſit numerus indeterminatorum.

Primum itaque vnus indeterminatorum ſeparetur atque aequatio,
vti in caſu duorum indeterminatorum, ad ſolutionem praeparetur.
Nihil quidem hic intereſt, quinam in hunc finem eligatur indetermi-
natus, quoniam autenm ſolutio imultum abbreuiatur, ſi denominator
fractionis poſt hanc praeparationem ortae paruus ſit, plerumque ille
determinatus eligitur, cuius coefficiens minimus elt. Separatione
itaque indeterminati aequatio noſtra ſequentem induit formam

V
n as Tby Teox Letc.

d

Si itaque d inter coefficientes minimus eſt, ex quolibet mumera-
J

torĩs termino per d diuiſo oritur quotiens, quem hic ſuppono nume—-
rum integrum cum adiuncta ſractione. Sit itaque.

J

etc. etc.
atque luſce valoribus ſubſtitutis inuenitur

1

141

nhs Takj  i pvme Kgs Lij e T nue
leAd eius modi itaque expreſſionem pro v- ex integris et fractis

compoſitam ſemper pervenimus, quicunque ſit nuinerus indetermina-
torum. Si autem aliquis coeffeientium ex. gr. a, diuiſibilis ſit per ai

vihil
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nilil aliud efficitur, quam vt indeterninatus illi competens 2 inter ter-
minos fractionis non occurrat.

Omnis vero res nune co redit, vt omnes numeri integri politiui
poſſibiles eruantur, a quorum fubſtitutione loco 2, J, x, ete. expreſſio
fracta

8  nj  mx ete. LF
a

numero integro aequalis fieri potelſi.

Numerator liuius fractiones ſemper eſt ſumma algebraica quan- 8

titatis indeterminatae Ag: ki  nix  etc. et quantitatis determi-
natae 5, quae etiam vel negatiua vel aequalis o eſſe poteſt. ſemper
autem minor elt diuiſore d. Conſtat autem ex principiis arithmeticis,
quod ſumma numerorum integrorum per aliquem numerum integrum
d non diuidi poſſit,. niſi ſumma reſiduorum quae relinquuntur quoli-
bet ſummae termino ſeorſim per d diuiſo, ſit aequalis aut o aut hd,
vbi  quemcunque numeruùm iutegrum denotare poteſt. Quum vero
in noſiro caſn vnus ſummae terminus  minor eſt diuiſore d, eius
reſiduum erit CJ, adeoque reſiduum alterius partis ſummae hæ
kij  mæx L ete. erit T Quum autem nihil intereſt, quo ſigno
termini affecti ſunt, modo reſidua cum eodem ſigno notata intelligan-
tur, ſimplici ügno in poſterum vti licebit.

J Quodſi iam numierus kie indeterminatus, vt in noſtro exemplo, ex
pluribus terininis, quorum quilibet indeterminatus eſt, conliſtit, bre-
uitatis cauſa reſiduum ſummae vocabo illud, quod relinquitur, ſi om-
nes indeterminati in ſummam collecti dinidi per denominatorem intel-
ligantur, ſummtu autem reſiduorum mihi eſt ſumma ex omnibus re-
fiduis collecta, quae remanent, ſi quilibet indeterminatorum ſcorſim
per denominatorem dinuiditur. Atque tunc dico, quod, ſi reſidunm
fummae eſt/, ſumma reſiduorum ſit 4 ud, vbi'u quemlibet nume-
rum integrum, cyphra nan excepta denotare poteſt.

næ 4 kj  mæ 4 etc.
it

a
—p 47

Fit
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lis b6Sit porr —m7 4
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he  kij  mu etc. lis kij nixob. 4 ete.d dJ
Secerit p 4 ü b

7*9 4t
bbene—vbi eſt fractio vera,  vel ſractio vera erit vel ſpu-

d d
ria. In caſu priori erit  q r  atquen

a bac 4 adeoque. —i b 4 4.
a a In caſu poſteriori eſt p  9  t. Sit itaque p

J—g  t eritu Jud bpefte
d 4 uitäatque JF id b c Atque ſic pater  propoſitio.

Eodem mogdo oſtenditur, quocdreſiduum ſummae ſit ſi ſum-

ma reſiduorum eſt ud .f.
Sit vt antea
kkv 4 kij  mu etc. to

d  2  ô
a

his n, aabs

atque porr q
2
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mo
t

d

b 4 46 etc. ueerit  7 1t etc. 4 p 4a 4
vel quoniam b c ete. ud

ud 47 2g r p etc. 4 —pt

 tntnçtç«“t

F

g r tete. pau a
8Quoniam et lunt fractiones verae, q. u, p, au-

a 4
iem quantitates integrae aequalitas non conliſtere potelt, niſi ſit

J adeoque J v.
t a aFacile hine quoque videre licct, ſi in numeratore fractionis nu-

merus determinatus deficit, quod reſiduum ſummae ſit o et ſumma

reſiduorum  ud.Omnes iam numeri infiniti ratione reſiduorum, quae poſt fa-
ctam diuiſionem per numerum aliqueni determinatum reliquuntur, in
tot claſſes diſpeſcuntur, quot vnitates habet diuiſor. Omnes ſcilicet
numeri qui eundem relinquunt reſiduum ad eandem quoque claſſem
reſeruutur. Atque pro diuiſore d claſſes conſtituuntur ſequenti modo

Ordo claſſium 1. 2. 3. a.ſorma claſſium doœ. dai. dar. dour. doæd- i.
Claſſis 1. continet omues numeros per 4 diuiſibiles; eorum for-

ma elſt da.
Claſſis 2. continet omnes numeros, qui per d4 diuiſi relinquunt

reſiduum 1. Eorum forma eſt de  1.
et ĩta porro, donee deueniamus ad claſſem vltimam numeros continen-
tem, qui per d diuiſi relinquunt reſidunm d-i, quoram forma elſt

elo d. -1. B Facile
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J uu 2o 8 v eracile peripicitur nullum cogitari poile numerum integrum, qui

ad aliquam liarum claſſium referri non poſſet, atque quaelibet claſſis
inſinitos ſub ſe comprehendit numeros, quemlibet numerum integrum,
cyphra non excepta, pro æ ſubſtfitnendo. Hoc modo in communi
vita reſpectu diuiſoris 2 omnes numeri in pares et impares diſtin-
gunntut. Si itaque vnus tantunreſt indeterminatus as ac numeri pro eo
ſubſtitnendi quaetuntur, vt ille per d diniſus relinquat reſiduum om.-
nes lii infiniti numeri loco as ponendi ad vnicam claſſein numerorum
pertinent, quorum forma eſt d æ 7.

Sit aequatio
59 112 —S 98

2 3J S— 19 22 5

Secundum modo dicta pro 2 non niſi numeri ex claſſe
9erunt ſubſtituendi; adeoque erit

z

2— 5o  3.
J 13 2 11a.Quae ſolutio parum differt ab ea, quae vbique docetur. Si au-

tem in numeratore fractionis duo unmeri indeterininati occurrunt
as bij per d diuidendi et quaerantur numeri pro illis ſubſtituendi,
vt reſidunm ſumtruae aeqnalis ſiat numero J; dico, quod as ex qua-
libet claſſe ſumi atque. cuilibet coordinari poſſit claſſis, ex qua bi/ lijmi-
tur, ita vt as 4b1 per d diuiſum relinquat reſiduum F. Etenim aæ
ſuinitur ex claſſe quarum mimeri refiduum relinquunt vel minus vel
maius, quam vel ei aequale. Atque in quolibet caſu claſſis pro bij
ei coordinari poteſt, vt ſumma reſiduorum ſit vel f vel f4 uad.
Si ponatur as dæ a

ſinnatur byj aß  a
atque tune erit ſumma reſiduorum adedque reſiduum ſummas æf.

Si vonatur as  dæe aſumatur by aß  d a
auo ſacto erit ſumma reſiduorum d-,f, atque reſiduum ſummae 2.
Si denique ponatur a  dæ J ü

atque ſumatue bi d
erit iterum ſiumma reſiduorum æ/, hine quoque reſiduum fummae

Euidens

J
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Euidens hinc ſit, quod d modis diuerſis claſſes numerorum pro

as ac bij ſubſtituendorum combinari poſſint ita, vt vbique reſiduum ſi-
mae ſiat D, atque

as 4 bj
2

numero integro aequalis.
Quum autem quaelibet harum poſitionum alios atque alios prto

2 et  conſtituat valores, aequatio talis ex qua einsmodi ſiactio elicitur
complete ſoluta cenſeri non poteſt, niſi adhibitis omnibus hiſce poſitio-
nibus. Vt hae combinationes claſſium giſtinctius concipiantur, eas in
ſequenti ſchemate repraeſentare volui.

as deee bij aſß 4de pe daſ F 1 aſo 2
S aſg

4f41 aſſs  d 1
tinti j1 in ilnh

J J
1 9 71dæe  —ο r —1)Accedat iam tertius numerus indeterminatus cæ, ita vt nunc in

numeratore ſractionis tres indeterminati occurrant cum ntimero dete.
minato J, et ſit d ſractionis denominator. Patet iam, quocd cum qua-
libet poſitione pro as omnes claſſes by combinari poſſint, modo cui-
libet claſſi bi coordinetur talis claſſis cx, vt ſumma reſiduorum harum
claſſium aequalis fiat reſiduo claſſis illius by, quae correſpondens eſt
claſſi aſſumtae as. Sic cum claſſe a dæœ  2; omnes claſſes bij

combinari poſſunt, modo claſſes cx cuiliber claſſi bij ita coordinentur,
vt ſumma reſiduorum claſſium by et cæ correſpoedentium ſemper ma-
neatf 2, quoniam J 2 eſt reſiduum claſſis bij correſpondentis
claſſi as  dæ  2. Vii in ſequenti ſchemate repraeſentatur.

as m dæ; bi  aß p  cux Ayuiſ F— 2— ay dag  —2  ay 2n
1

B 2  dilſo
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 a aydgß F d-—) 2 ay
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jnnnll Jo **t  S. uu
lnn ll S“e

1 lag  22 dyEodem modo fiunt combinationes pro reliquis claſſibus as, at-
que hinc palam fit, quod pro tribus indeterminatis, numerus combi-
nationum eclaſſium ſit d  d ſiue d. Quum autem quilibet indetermi-
natus in qualibet combinatione ex alia claſſe numerorum fumatur,
qualibet combinatione diuerſi quoque valores pro x, 2, obtinentur,
adeoque aequatio et nunc complete reſoluta cenſeri non potelſt, niſi
omnibus adhibitis combinationibus, factisque ſubſtitutionibus inde
ortis pro indeterminatis.

Accedat iam quarta indeterminata gu, atque illico patet, quod
cuilibet claſſi cx ita coordinari poſſit claſſis go vt ſumma reſiduorum ſit
numerus datus. Sumta itaque pro lubitu aliqua claſſium combinatio-
ne, illi claſſes omnes pro eæ et gu ita adiungi peſſunt, vt ſumma reſi:
duorum in claſſibus cx et gu aequalis maneat reſiduo claſſis cæ corre-
ſpondentis aſſumtae combinationi claſſium aæ et b. Quo facto ſum-
ma reſiduorum ex omnibus claſſibus erit J4 ud, adeoque reſiduum
ſummae F. Quoniam vero iam aderant d combinationes claſſium
as et bij, atque quaelibet earum iam 4 diuerſas combinationes claſſium
cæ et gu admittit, oriuntur iam pro quatuor indeterminatis d diuerſae
claſſium combinationes, et non niſi omnibus adhibitis quaeſtio pro
ſoluta erit cenſenda.

Quomodo hae combinationes conſtitui poſſunt, ex ſequenti
ſehemate perſpicietur.

Pro
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ro combinatione us  de by  dſo oriuntur ſequentet

combinationes claſſium pro co et gy

ex dy  8o 40—dy 41 do

m dy  mdoPro combinatione as dæe pi- bij mg 1.
cæx æ dy  Ko aodee

—day r  2 aopl 1)J n

8 2v 8dy r 1 uo 1)vnde abunde conſtat quomodo vlterius in formandis conibinationibus
ꝑrogredi poſſumus, vt d combinationes obtineantur.

Ex hocce modo combinationes claſſium eruendi, ex quibus nu-
meri pro indeterminatis 2. J, x, v, etc. ſubſtituendi ſumi debent, clare
perſpieitur, quod accedente vno determinato ex qualibet combina-
tione, quae illo adhuc deficiente iam aderat, ſieri d combinationes.
Si itaque pro n indeterminatis numerus combinationum claſſium eſt
gn 1erit numerus harum combinätionum pro n 4 1 indetermina-
tis SZ dn. Legem autem hancce iam demonſtratam dedimus pro vno,

pro duobus, tribus, quatuor indeterminatis, ergo valebit illa quoque
pro quinque, ſe ete. pro amnibus, quot eorum erunt, indeterminatis.

Quodſi nunepro noltra aequatione
kæ 4 hij  mx ete.

v —e g2 iil  lx etec.
cl

elaſſium combinationes, vti praeceptum eſt, ernimus, atque vna ea-
rum ſit pro Asz claſſis ſecunda, pro ij claſſie quarta, pro mu claſſis

B 3 prima
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prima ete. quilibet horum indeterminatorum aequalis ponatur formae
eius claſſis, ex qua numeri pro illo ſubſtituendi ſumi debent, vt hoc
modo fiat

l dæ  1.
k aßß  3
mo ay
etc. etc.Ex qualibet harum aequationum porro elicitur fornna numero-

rum iutegrorum loco s, J. x, ete. ponendorum, quorum ſubſtitutione
in acquatione pro x, etiam hic indeterminatus ſorma numeri jintegri
ita exprimitur

v e at be cr. etc.vbi tamen litterae a, b, c, ete. iis initio in aequatione poſitis non am-
plius acquales cenſendae. Nihil tunc ſupereſt, quam vt loco indeter-
minatorumt, 5, etc. valores integri aſſumantur, quae aequationibus
2, J. x, etc. conuenire poſſunt, ita vt poſitiui maneant hi indetermi-
nrati, atque ſimule S at  be cr etc. reperiatur.

Si tunc eodem modo cum omnibus claſſibus numerorum loco
2, J. x, ete. ſubſtituendorum procedatur, omues poſſibiles numeri ih-
tegri poſitiui obtinentnr, qui aequationi adeoque et quaeſtioni propo.-
ſitae ſatisfaciunt.

Ne denique in hac generali reſolutione aliquid ambigni rèlinqua-
tur, ipſis exemplis additis oſtendamus, quomodo praecepta huc vs-

Sque propoſita debeant adplicari.

Sit itague Aequatio

zu  6y  72  84
 22—4x 16 2 5

Adeoque  2 3 pertinent ad formam numerorum q æ 4.,
quod ex quinque combinationibus claſſium pro  et ↄs ſeorſim conſti-
tuendarum obtinetur, quoniam pro duobus indeterminatis et deno.
minatore 5, numerus hatum combinationum eſt g 5. Hao
combinationes ſuut

pro pro 285  96 44 56 42
J 9
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5e  58 43ze 2 58 25e 32 568—1
ee—Prinia combinatio efficit, J ga- atque 25 5/3 44. et—

G
284 2 4

DPonatur iam m y erit B 29 atque S— 5y 4 2. Qui-
2

bus valoribus inaequatione x ſubſtitutis, erit

x 14 6a JNy.atque y hor
2 S 5J5 4 2 reperti ſunt.

His formis numerorum conſideratis palam fiet, neque pro x ne-
que pro y accipi poſſe numeros negatiuos, ne 2 et J negatiui fiant,
praeterea nec -o poni poſſe, ne  euanefrat. Denique pro æ non
fumi poteſt numerus maior quam 2, neque pro y maior quam 1 vt æ
maneat numerus poſitiuus.

Poſito itaque 1
eEt, VJ oerit x S 8. et 5æe 40
JSS 64 392 32. 75 14.Poßto porro e m 1.

er Y 1.erit x S 1. et gze 5.
5 6y Jo27 75 —S 49Pohſito denique 2
y m o

erit x 2. et gr S to
J 10 6  6Go

 20 75 14.atqui omnes hi numeri aequationi ſatisfaciunt, quoniam vbique gæ

6/ 72 84.
Ex
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Ex combinatione ſecundaeſt

I S— 5co  1.
22— 586 4 3.

—a*adeoque 26ß
2

S

8341Ponatu y2

erit G—2Y—1
atque 5) 1x 17 Ga 7J.Hie negatiuus numerus loco æ atque y poni non poteſt, neque

J2o eſſe poteſt. Praeterea pro non maĩor numerus quam 1, et
pro  non maior quam 2 aſſumi poteſt. Hinc relinquuntur ſequente:
poſitiones

vnde 9

Porro

efficiunt x
J

S

Denique ex

llinll

prodit

J 36S— 7 Z 28.Itaque hi quoque numeri ſummam productorum efficiunt ga.

Tertia combinatio dabat

J S ge  2.22 2 564 2

20

O ſto  t*  s lhli  HD O  D

Z J— Z.

ñ 2 »SV, ue u
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Badeoque 2ſ  1 4
2

8

Ponatur DS
2

erit H— 29

et 5yI.vnde habemus x  13 Ga Jy.
Hie iterum neque neque y numero negatino exponi

poſſunt, atque non maior quam 2, et y non maior quam 1 ſumi
debet. Prodeunt hine ſequentes poſitiones.

eſflcit x  13 atque 5x S 65
J 2 6y 12
3—1 72 J.Ex ce 0o

et gy

Tandem c 2
Y ooffert x  1 et gr 5

12 6/ 72 —1 78 m J.
Atque ſumma hotum productorum vbique eſt 84.
Quarta combinatio ſiſtit aequationes

y ze 3et 25 58641.
C
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Sit
lJ erit Bæ 29 1

vnde 5y 2
natque x 16 6Go J9.Loco æ et J non niſi numeri poſitiui admitti poſſunt, atquè

ynon minor quam 1 eſſe poteſt. Praeterea æ non maior quam 1 et

Hinc oririntur ſequentes poſitiones

ce o porro So deniqgue  —t
Y— I. V 2 J 1Ex prima poſitione ſequitur

x 9 atque gæe 45J S 3 6/ 182 3 78 21.Ex ſecunda poſitione

x 2 atque 5r 10J 1 —3 6y 18J z2 72 56J Ex tertia denique prodit
x 3 hinc 5ze 15

d 1 m8 6y S asb
2 3 78 S 21.atque ſumma productorum ex qualibet poſitione eſt  84.

Vltima denique combinatio producit aequationes

5 y—5æ 4.et 22 S 55
t

8z—2 6 4
J2

fonatur y2

erit B— 2

9 5 —59.J J
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x 12 6a 7 Jy.Ex hiſce acquationibus perſpicitur, quod nee æ nee y per nu-
meros negatinos, nec  per o repraeſentari poffit. Itemque quod nec
æ nec y maiores quam 1 ſumi poſſunt. Vnica itaque hie prodit

poſitio

vnde habemus æ 5 et gæ 25
J 4 64 242 94 78 35.quotum productorum ſumma 84.

Inuenimus ſic 14 ſolutiones huius aequationes, quae autem non
niſi omnibus adhibitis combinationibus detegi poterant.

Exemplum ſupra traditum offerebat hancee aequationem

zu 4 4 454 4712 50x 2  2 —2vnde v m 16 æ J 22
mr Quum haee fractio, cuius denominator 3 eſt, tres numeros indeter-
minatos continet, erit numerus combinationum claſſiuni minmerorum
 37 29. atque hae claſſes ita combinandae ſunt, vt ſumina reli-
duorum ſit 2 vel 34 4 2, ſi tota expreſſio fracta numero integro ae-
qualis fieri debet. Combinationes inde ortae erunt ſequentes

pro X pro 2 J pro 2Zee 38 42 3736 4 1. 3y *1.
34. 3y 2.ze 4 1. 38 41. 3736 375 *138 4 2 35 2zæe  2. 343 3738 *4 1. 37 4238 42 37 41.In prima combinatione ponatur

x ze. 24 m 36 4 2. 2 2 39
81268  14

2

C a et
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atque ſi hi valores introducantur in aequationem pro v, erit

vnde v

12

quorum prodi

et ſi
2

g

9

 AMeE7HoDvVs

29
erit z4 1.

x 2 42 2atque

GENERALIS

ze  38 4 3y 4 2 —2
3

6 y
v 15 a4acu 59 7y.

vbi apparet, quod neque pro æ, neque prod, neque ꝑro  valorem ne-
gatiuum ſubſtituere, neque neque JSo ſumere liceat. Vnica
hinc poſitio valere poteſt

2

ictorum ſumma eſfieit 50

d o. VU
et 3zu

72
5

21.

3

vti praecipiebatur.
Simili mode ex ſecunda combinatione inuenitur

16 au 50 77S

y

2—374 1.
vnde tres ſequentes caſus prodeunt.

et porroinit innt lIuied al v öê„dr  8 S

3c
3d 1

x 3
J 5
2 1.Ex combinatione tertia inuenĩtur

12 au 50 727
y

3
z2 39 4 2.

atque vnicus caſus J. X 3. J J. S

Ex combinatione quarta oriuntur aequationes

v17 auëu 5 7y.

2 denique  —3
x —S 6
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x— Jo  1.
92 38 1

2m 37quae duos eſficiunt calus

v —5 et v 1X 1 x —4
J 2 J —2S m— 3 S— 3.Combinatio quinta offert aequationes

v 13 40 50 77
x Jo  1
y 39
z— 39 *1

atque reſolutiones ſequentes

vm—8 v S 3 v —1 v 4
x 1 x 1 x— 1 x 4 0*3 g—6 g23 9232m— 1 S—1t, 2— A. S 1n combinatione ſexta latent aequationes

u 9 4c 5 79
x— Ze  1

zo 41
239 42atque ſolutiones

u 9 v 2.. DVS 4 u 5 U— 12— 1 *—1 Xx— u x 4 x —711 ym1  74 921 y m 1.
S 2 S— 2.  m 2S2— 2 S2—5

Comdbinatione ſeptima eliciuntur aequationes

V. 14 4 5 79x Jeer  2.
y  zd
z 37quae vnicam ſolutionem producunt, 2,. x 2  3, 2 3.

Odclaua. combinatio dat aequationes

v 11— 46 50 79
C J x
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x 3e 2y 39 —1
—39 42atque tres ſolutiones

2 2 2Ex nona denique combinatione fluunt aequationes

v  10 4e 50 7
x Je 2 3 412 3y 1atque ſex ſolutiones

v— 1o —S6 o— d— 5 o—— 3 o21
—2 1— 5 r—8 e —2 —2 x 5I—S g  g —1 9 24 y2 19 2 4—!1t S2 —1  —1 —1 22 42 1Sunt itaque omnino 26 ſolutiones poſſibiles, quae non niſi ad-

hibitis omnibus hiſce combinationes eruuntur, atque ſolutio ex com-
binatione tertia elicita conditiones problemati adiectae maxime conue-

—S—ab aequalitate recedunt.
Methodus huc vsque tradita atque exemplis ſatis illuſtrata ex ipſis

numerorum proprietatibus eorumque partitione in claſſes teſpectu cu-
iusuis diuiſoris petita vniuerfalis eſt, quotquot in numeratore fractio-
nis ex aequatione poſt eius praeparationem reſultuntis occurrant inde-
terminati. Ex lege autem, ſecundum quam numeri combinationis
claſſium numerorum pro magnitudine denominatoris et numero inde-
terminatorum numeratoris progrediuntur; vltro patet, laborem in
ſoluendis huiusmodi quaeſtionibus ſacile in immenſum exereſcere,
cui incommodo vix vllum remedium parari poſſe videtur.

Quum itaque diſerimen inter hanc noſtiram methoduin genera-
lem atque eam, qua acquationes ſolui ſolent, quae vnicum tantum
indeterminatum in nuimero fractionis relinquunt, ex ipſa hac tracta-

tione



1NVESTIGANDI NVMEROoS XNTIGROoS ETC. 23
tione ſatis perſpiei poteſt, reliquum eſt, vt adhue oſtendannus, quibus
cautionibus haec ipſa methodus ita extendi poteſt, vt ad plures inde-
terminatos aeque poſſit adplicari.

Sumamus in hunc finem aequationem auatuor indeterminatorum
methodo generali ſupra iam expeditam, vbi erat

*4 2 42 2*ois 22 3

atque methodo huic conuenienter ponatur

x 2 2 2 S p
3

vt fiat

vm— 16 x J 22et x 37 4 2 21 3.In hac aequatione pro x aſſumantur iam loco p numeri deter-
minati, ita tamen vt Jp 4 2 maior fiat, quam ſumma coefficientium
 et 2, quae in noſtro caſu eſt  3. Hae ſeilicet ratione eſſicitur vt
valor æ poſitiuus fieri polſit.

Noc modo

poſito 1. erit 24 s2  2 2
z

yp 4 4 2 3ete. etc.In qualibet harum pro x ortarum aequationum, loco  et  om-
nes numeri poſſibiles integri et poſitini aſſumi debent. quibus valor
poſitiuus indeterminati x non geſtruitur et qui praeterea cum valori-

bus pro x et p in acquatione pro v ſubſtituti etiam huius valorem ita
determinant, vt poſitiuus maneat. Hoc modo quilibet numerus loco
p poſiius magnum plerumque numerum ſolutioniun ofſert, nec om-.
nes ſolutiones elicitae ſunt, antequam pro p omnes mumeri aſſumti
ſunt, qui modo dictis conditionibus non repugnant, atque in aequatione
x ex quolibet valore pro ꝓ orta pro et 2 itidem omnes conuenientes
numeri adhibiti ſunt.

Si millus indeterminatorum in numeratore fractionis eum coei-
ficiente  1, vti x in noſtro caſu oceurrit, valor x pro quolibet aſſum-
to valore ꝓ non immediato per aequationem formae integrtae inueni-

tur,

B Bô„6öB lt n
i1  lili mo0

1 1 1i1l1

11
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tur, ſed ſolutiouem nouae inde ortae aequationis indeterminatae re-
quirit. Si v. g. fractio fuiſſet

8xr 49 102
8r 499  102

15
15 p.

pro quolibet diuerſo determinato valore p nouam obtinemus aequa-

inde ex hiſce valoribus ii tantum combinandi ſunt, qui ſummam 2

16 x

tionem

p 1. 8 x 49 102 t185.
p 2 8x —9J 4 102 30etc. etc.quarumreſolutione facta tandem conſtare poteſt, quinam numeri in-

tegri x, J, 2, lubſtituendi ſunt, vt hiſce aequationibus ſatisſieri poſ-
ſit. Eſt autem in hac acquatione numerus indeterminatorum ſemper
minor, quam in aequatione propoſita. Generaliter itaque ſolutio ae-
quationis  indeterminatorum tantum ſolutione aequationum 13;
ai 2; ett. Sindeterminatorum abſoluitur, licet in ca-
ſibus ſpecialibus ex hac ſerie aequationum ſoluendarum vna vel plures
excidere poſſint; quod vbique locum inueniet, quoties coefficiens
indeterminati ſeparandi reliquorum coefficientes vel omnes vel aliauot
eorum absque reſiduo diuiclit. Haee quoque eſt cauſſa, quare ſolu-
tio noſtri exempli nulla eiusmodi ſolutione ſubtidiaria implicatur.

Redeamus iam ad ipſam exempli propoſiti ſolutionem, in quo
poſito p  1. aequationes

x 3 4 2 24 —'2
et vabennt in has 5— 21 2
et v 10 2Hic ex aequatione pro x palam fſit, qudd à 3 ety o ſu-

mendum ſit, ne x euaneſcat vet in negatiuum valorem abeat. De-

42 inframnumerum g deprimunt.,
Poſito itaque  er. hinc .72

J y

J

J

adeoque ſumma productorum go.

3
Poſito
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S 2 vnde 72 m 14

et 9 —1 5/ 5erit x 1 4x 4
4 et v —9 30 27et ſumma productorum iterum 50. Nec alias poſititiones loco 2 et

y admittit aſſumtio p 1.
Aſſumatur, iam p 2

erit x— 8 24 3
atque v —6 3.aequatione pro colligitur, quod J maior

quam 3, nec 2 maior quam 5 ſumi poſſit, ſi x neque euaueſcere ne-
que in. negatinum valorem tranſire debeat. Quinam autent ex hiſce
valoribus loco. J.et 2 ſubſtituendis coniungi poſſunt, ſumma 24 4 2.,
quae numerum J7 excedere non debet, prodit. Polito ſic 9S1. 3
omnes valores ab 1 vsque ad 5 induere poteſt. Poſitoy 23 2 nu-
merum 3 non ſuperabit. Poſito denique  3 erit æ- 1. Adeo-
que ſuppoſitio 2 oſfert nouem ſolutiones ſequentes.

Poſito

Poſitis J 1.
1.

erit

Poſitis
et

erit

 ähhh—

it inlintilnnflf

d r —ñ

Ponatur j  2
et 1erit x 3

v —7si denique ponatur

J 3
et 2 1erit x S 1
et v 8.vbi iterum in omnibus hiſee caſibus erit

zu  4*  5  7  ÊD

.4

iie— ſüllnulhlnunnn

Q  e p  ſinn Êtr

c 8 öd S B ôöd2
il nln ſunll ll

i  ç A  ο
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Supponatur porro p  3. atque reperietur

x 11 29et v —2 49— 3.
Si iam ſola aequatio pro x conſideratur, apparet mox, quod 4

limes ſit, quem jnon tranſcenderè debet, atque 2 ad numerum g
poſſit adſeendere; Aſt aequatio pro v innenta limitem pro 2 conlſlitu-
tum admodum deprimit, ſiquidem minor ſumi debet quaam  4 2.

Poſito ſeilicet  1. valor pro 2 non maior quam 2 aſſumi
poterit, ne v euaneſeat vel in negatiuum tranſeat.

Poſito 2. loco 2 ad ſummum 3 poni poteſt. Cum 3 ma-
ximus numerus pro 2 ſubſtituendus erit  4.

Denique cum J 4,  non maior quam 2 combinari poteſt
Ex hac itaque aſſumtione pro p exſurgunt 11 ſolutiones ſe-

quentes.
J

Poſitis J 1. y 1
et S J. 2erit x 8. x —7
et v 24 V D bL.Poſiti y 2. y S2  9 S2
et 2 —1 —2 2 3erit x 6 x 9 x 4et v 3 v— 2 15 Porro y 3 J  3
et 2 1 m 2dant x 4 x 3
et V— 4 v 3atque yJ 3 J 3et 2—3 2 4erit x 2 —2x 1ei v 2 v 1Denique J 4 J 4
et S 1 S 2eſſiciaunt x 2 x 1
et v S5 v 4.Atque hic quoque erit vbique

3
zvu 4 4 72 g0 Pona-
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J Ponatur porro p 4.
atque tunc aequationes

x 3  2 2 2et v 16 J 25 ptranſeunt in has

xX 14 24 S
1* v—y 2 2.Aequatio pro x numerum 6 limitem pro et nimerum ti li-
mitem pro. æ quidem conſtituit, aſt aequationem pro v cos admodum

J

contrahere facile perſpicitur. Scilicet j iam non infra 4 ſumi potelſt,
nec æ nnior quam 2, et ſpeciatim.

Si J ponatur S 4; 2 tantummodo æ1 aſſumi poteſt, reliquas
ömnes poſitiones pro 2 aequatio pro vſexcludit.

Poſito J g5, aequatio prov non admittits  2. Denique y6
aſſumto aequatio pro x non permittit 1. Vnde quatuor exſur-
gunt ſolutiones ſequentes

Poſito J 4
et 2 1erit

et v
Poſito J

et S—erit x
et vPoſito y 6eEt S —S 1
erit x 1

Vo  V

S BR ôöd ô„6 lunlll m  ô„—

et u 3Qui caſus datae aequationi

zu 4 45 4.5  78 5o.
aeque ſatisfacient.

Quodſi iam vlterius quis progredi velit ponendo

V m 5
Aequationes x 37 4 2 29 2

atque v —S 16 x 25De— mutan-
ĩu
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mutantur in ſequentes

x 17 29 2et v Sm 6 3.Hic autem aequatio pro æ non permittit/ 7; aequatio pro v
autem eundem numerum j non 8. vnde operatio vlterior poſitio-
ne p 4 abrumpitur, nee problema plures ſolutiones, quam 26,
quas eruimus, admittit. Abunde itaque patet, quod hiſce adhibitis
cautionibus methodus haecce easdem ſolutiones quas antea expoſita
offerat. Vtraque itaque generalis eſt atque ſolutioni cuiuslibet ac-
quationum ſub expoſita forma comprehenſarum par dicenda.

Vtraque etiam methodus eodem antea iam memorato incom-
modo premitur, quod ſeilicet labor in problematibus huius generis
complete ſoluendis vehementer creſcat, aucto numero indetermina-
torum. qui relinquuntur in numeratore ſractionis ortae polt ſactam
praeparationem, qua ſeilicet vno indeterminatorum ſeparato in altera
aequationis parte termini, quantum fieri potuit, forma numerorum
integrorum induti ſunt. Methodo enien primum explicata combi-
nationes claſſium ita augentur, vt non nifi magno in üs conſtituendis
adhibito ordine caueri poſſit, ne aliqua earum negligatur, atque ſic ca-
ſus lateant, quorum enolutionem completa problematis ſolutio iure ſuo
poſtulat. Methodus autem ſecunda ereſcente ſic numero indetermi-
natorum incidit in aeque incommodam atque prolixiorem reſolutionem
datae aequationis in alias itidem indeterminatas. Nullum autem arti-
ficium par eſſe poteſt incomodis lhiſce tollèndis, ſiquidem cum ipſa
quaeſtionum liarum natura arctiſſime cohaerent atque ex numero inde-
terminatorum creſcente naſci quaſi videntur.
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DER DISTANZ DES MONDEsS
DIE MEERESLANGE ZuU FINDEN.

J J 523
J be gehet der Schiſfarth, wie allen andern Künſten und Wiſſen-

ſehaften, welche ſich nach und nach ſehr langſam entvwi-
1 chkeln und ihrer Volliommenheit nähern, daſs man von der

Geſchichte ihrer Progreſſen wenig Zuverläsſiges findet. An-
fangs tappte man ohne Zweifel an den Küllen von einem Lande zum
andern; Man wagste es dann über einen Meerbuſen zu ſetzen wenn

Wiind und Wetter zünllig dasu war; und erfahrne Seeleute bedien-
ten ſich dan des Tages der Sonne und des Nachts der Sterne, um in
ihrer Fahrt die Richtung zu behalten, in weleher ſie das Land treſſen
muſten, welches ſie ſuchten.

J Etwa um die Mitte des zwölften lahrhunderts fing man an, die
Magnetnadel zur See zu gebrauchen. Ob man gleich damahl nicht
anders glaubte, als dasſ ſie ſich grade gegen Norden richtete, und
ſich dalier in ſeiner Fahrt allezeit ziemlich betrogen finden muſte, ſo
war doch dies Mittel beſſer, als was man bis dahin gehabt hatte, die
Riehtung zu ſinden, der man in ſeinem Gange ſolgte, und die ver.

J

wegeyen Sveeleute entferneten lich nach und nach mit gräsſerer Zu-

verlicht von den Küſten.

E Dies
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Dies Inſtrument und das Logg, womit Kße die Geſchwindigkeit

des Schiffs riehtig meſſen zu können glanbten, waren nun die einzi-
gen  lülſsmittel, mit weleſien ſie grosſe Meere mehr durchirrten als
durckſehiffeten. Wenn dieſe Inſtrumente ihre gegenwirtige Voll-
kommenhieit auch ſchon damals gehabt hätten, ſo mullen ſie aut ei-
nem langen Wege doch zu grosſen Unrichtigkeiten führen, und je
mehir ſie ſolehes empſanden, deſto mehr ſuehten ſic nach Mitteln
dieſelben verbeſſern zu können. Der Graditoeck diente ihnen nun die
Hohe der Sonne zu meſſen. Sie lerneten daraus die geogravhiſehe
Breite zu finden. und ſo unvollkommen auch dieſe keobachtungen
ausſielen, ſo zogen ſie doch dieſe Beſtimmung ihrer Sehifſs-Rech-
mung vor, und verbeſſerten in derſelben hiernach ihre Breite, alleit
es fehlote ihnen gänglieh an einem Mittel ihre Länge zu verbesſern.

Mit der Erweiterung der Schiffarth vergrösſerte ſich ihr Eiufluſs
auf das Wohl der Staaten, und ſie waid ſur die an der See gelegenen
Länder durchaus nothwendig, wenn lie nicht das Gleichgewicht ge-
gen ihre Nachbarn güngzlich verlieren wollten. Daher nahmen die
Staaten ſelbit es aut ſich, alles was zur Aufnahine der Schiffarth ge-
reichen konnte, ſelbſt zu veranſtalten, welehes bisher nur ein Verk
von Privatperlonen geweſen var. bhilipp III. König in Spanien
war der erſte, weleher einen Preis für diejenigen ausſetgzte, die eine
Methode angeben würden, wodureh der Sehiffer die geographiſche
Jänge zur See finden und darnach alſo die Schiſfsrechnung auch in
dieſem Stücke verbesſern könute, und dies nante man das Problem
der Meereslange.

Dieſem Beiſpiele ſolgte Holland und nachher Frankreich und
Fngland, alle ſetzien anſehnliche Belohnungen auf dieſe Erfindung,
und dadurch ward dies eine der berülunteſten Aufgaben, welche die
gelehrteſten und ſinnreichſten Köpfe bereits einige jahrhundert be-
ſobaſtiget hat.

Bieher hat man ſich bev dieſer Erſindung an der Natur der Sache
vunmittelbar gehalten, entweder weil man an keinen Körpern Eigen-
fchaſien wahrgenommen hatie, deren Veränderungen von der Lage
des Ortes abhängen, wo er ſiet, beſindet, oder weil man das Geſetæa
nicht herauszubringen vermochte, wie erſtere von den letztern abhän-
gen. Hies iſt wohl der Fall nit der Abweichung und Abliukung

der
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der Magnetnadel. So viel weiſs man, daſs dieſelbe ſich mit der
Läuge und Breite des Orts verändere, und es iſt höchſt warſcheinlich.
wenn das Geſetz dieſer Veränderung bekannt wäre, daſs man aus
Beobachtung der Lage der Magnetnadel die geographiſche Länge
und Breite der Oerter, vielleicht beyde, wenigſtens eine, wenn die
andre bekannt iſt, werde beſſtimmen können. Allein his dahin, daſs
dergleichen entdeckt worden und dienliche Abweichungs- und Abſin-
kungs. Compaſſe, welehe auf der See gehörige Genauigkeit geben,
verfertiget werden, kann man ſreilich bey dieſer Erſindung nur der
Narur der Sache unmittelbar folgen.

Die Sonne durchlänft nun in ihrer ſcheinbaren Bewegung in ei-
nem Tage oder 24 Stunden ihrer ganzen Parallel-Kreis und kommt
damit in dieſer Zeit nach und nach in die Mittasskreiſe aller Oerter der
Erde. Weil nun in ſolcher Zeit ihre Bewegung gleichförmig iſt, ſo
verhalten ſich die Abſlände der Mittagskreile wie die Zeiten welehe
die Sonne bey dieſer Bewegung zubringt, von dem einen Mit—-
tagskreiſe zum andern zu gelangen. Sind zween Mittagskreiſe
einen Grad von einander entfernt, ſo gebraucht die Sonne vier
Zeitminuten von dem einem zum andern zu gelangen; eine ganze
Stunde, wenn ſie i5 Grade von einander entfernt ſind, u. ſ. Man

7Terkennet hieraus leicht daſs die agszeiten an Orten von verſchiede-
ner J änoe anders und anders ſeyn, und fololich die Uhren an ſolchen

5 DOrten, nach dem Stande der Sonne in einerley Augenblick ganz ver-
ſchiedene Stunden zeigen müſſen. Wenn die Uhr in dem Meridian
eines Orts G. 12. zu Mittage iſt, ſo iſt ſie in dem AMeridian 15? gegen
Oſten ſchon 1. n. M. in dem Meridian 30? gegen Oſten2. U. n. Mitt.
u. ſ. ſ. Umgekehrt iſt es dann 11U. v. M. in dem Meridian 152 ge-
gen Weſten, 10 U. v. M. in dem Meridian zogegen Welſten u. t.
Vnd eben der Unterſchied bleibt. wenn gleich die Stundenzahl im
Meridian G. ſich ändert. Wenn ſie hier 6G U. v. M. iſt, ſo iſt ſie in
den naeh Oſten gelegenen Meridianen7, 8, u. ſ. ſ. in den nach We-
fien gelegenen 5, 4, u. f. wenn ſie von dem Meridian G, 152,
302, u.  f. eniſernet ſind. Wenn allſo die Lĩnge des Orts G bekanut
iſt, und ich unter einem Meridian P wiſſen könnte, wie viel die Uhr
unter dem Meridian G iſt, wenn ſie unter meinen Meridian 3 oder 7

l

L 2 u. l. 4
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u. ſ. f. iſt, mit einem Worte, wenn ich den Unterſeheid der Ihren
nuter beyden Meridianen, und welehe von beiden vorgehet, kenne-
te, ſo könnte daraus der Abſtand der Meridiate in Grade und Grad-
minuten und velcher von beiden Oelſtlich iſt, hergeleitet werden.
Dann wiirde der in Graden geſindene Abſtand zu der bekannten Lãn-
ge von G, addirt, wenn P öltlich, oder von derſelben ſubtrahirt,
wenn P woltlich geſunden worden, die Länge des Meaidian P geben.

Hiedurch war alſo das Problem der Meereslänge auf die folgen-
de Aufgabe gebracht:

Eine Methode angeben, wodurch der Schiffer auf der See wisſen
kann, vie viel die Uhr an einem Orte von bekannter Länge iſt.

Dieſer Auſgabe durch eine Maſchine, weæleſie die Zeit genau an-
zeiget, ein Genüge zu thun, iſt eine Arbeit für die Künſſler bisher
geweſen, und die Aſtronomen heinüheten ſich zu gleither Zeit, Er-
ſcheinungen am Himmel aufzuſuehen, die zur See beobachtet wer-
den konten, oft genug vorkamen und welehe die Uhr fuùr einen be-
kannten Meridian angaben.

Umter den Künſtlern, haben de Sully und Iohn Harriſon ſich Auf-
merkſamkeit erworben. Erſterer brachte 1726. eine Seenhr zu ſflan-
de. allein ſie iſt ohne Zweifel der Abſicht nicht angemeſſen gewe-
ſen, indem man in der Folge keinen Gebraueh davon gemacht hat.
Und eben ſo wenig ſcheinet die nachher von le Roi verſertigte Uhr
zu ihrer Vollkommenbeit gebracht zu ſeyn.

Grösſeres Aufſehen machte beſonders 1761 Harriſons Erfindung
in England. Dieſer Mann der 2um Schreiner- und Zimmer- Hand-
werk erzogen war, hatte ſehon im Jaht 1726 angefangen Erfahrun-
gen über alle Veränderungen zu machen, die der Sleichförmigkeit in
der Bewegung einer Seenhr hinderlich ſeyn konnten, und wie man
denſelben begegnen könnte. Seine Entdeckungen hierin legte er
1735 den Gelehrten und Künſtlern jn London vor; erhielte ein ſehr
vortheilhaſtes Zeugnisſ. und 1736, ward ſeine erſie Arbeit vom Cap.
Roger Wills auf einer Seereiſe geprüft, und erhielte von demſelben
das Zeugniſs, daſs dieſe Uhr einen Fehler von anderthalb Graden, der
fich in der Schiffs Rechnung von Liſſabon bis am Canal eingeſehli-
chen, verbeſſert hatte. Nun bewilligte die Commisſion des Longi-
tude ihin eiune Beihülſe, um feine Erſfindung noch zu grösſerer Voll.

kommen-,
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kominenbeit zu bringen. Er erhielte andre ehrenvolle Ermunterun-
gen theils von der Commisſion der Länse, theils von der Könisli-
chen Societat zu London. Unterdeſſen ſetzte er ſeine Verſuche in der

Stille ſort. bis 1761, da er dann ſeine Seeulir in Gelſſtalt einer gros-
ſen Taſchenuhr etwa 5 Zoll im Durchmeſſer zu ſtande gebracht hatte
und von der Commisſion der Länge Beſehl erhielte, ſich zu einer
Reiſe anzuſehicken, worauf ſeine Uhr nach der Parlaments Acte von
1714 probirt werden ſollte, eine Reiſe die ſeines Alters wegen,
nackhher ſeinem Sohne Wilhelm Harriſon übertragen ward.

Bey dieſer Prüfung wurden alle nöthige Vorſiehtigkeiten ange-
wandt. Harriſon und ein Aſtironome Robinſon, wurden mit der
Ubr auf dem Deptfort, worauf der Gouverneur von Jamaica Lvttleton
überreiſete, nach Jamaiea eingeſchiſſt, und die Uhr ward in einem
Gehäule, mit 3 Schlöſſern verſehen, aufbewahrt, zu dem einen
hatte gedachter Gouverneur den Schlüſſel; zu dem andern der Ca-
pitain, und zum dritten der Lieutenant des Schiffs. Zu Portsmouth
beſtimmte Herr Robertſon vor der Abfabrt die wahre Zeit und hatte
den Gang der Uhr beobachtet, welche dann nach dem Meridian von
Portsmouth geſiellt ward. Zu Jamaica beſſimmte Herr Robinfon
bey ihrer Ankunſt die wahre Zeit und was die Harriſonſche Uhr zeig-
te. Alles ward in Gegenwart von Zeugen gemacln, auſgeſehrieben
und verſiegelt der Admiralität zugeſchickt. Es fand ſich, dasſ die Uhr
auſ der Hinreiſe nach dem Unterſcheide der Meridiane nur 5 Zeit Se-
cunden in eilf Wochen und 4 Tagen verlohren hatte, wenn man den
Unterſcheid der Meridiane zu 5 St. 2 Min. 51 Sec. annimt. Weil
aber dieſer Unterſcheid nieht ſo ganz zuverläsſig ſeyn mochte, ſo
ward der Verſuch fortgeſetzt, Harriſon und Robinſon wurden nun
auf der Schalonppe Merlin mit der Uhr eingeſchiſſt und langten ge-
gen den 2 April 1762 wieder zu Portsmouth an. Sie hatten einen
ſtarken Sturm aubder Reiſe ausgeſtanden, und gleichwol betrug der
Irrthum der Uhr von ihrer Abreiſe aus Portsmouth an, bis ſie wieder
daſelbſt anlangten, nieht mehr als i Min. 54“ in Zeit, welches noch
nicht einen halben Grad in dem Unterſcheide der Mittagskieiſe aus-
maeht. Hiedureh hatte alſo Harriſon ein Recht auf die Belohnung
von 20000 Pf. St. nach der Parlementsacte von 1714, die ihm aueh
in der Folge ausgezahlt worden.

E 3 Nun-
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Nunmehro muſte wohl jederman glanben, dasi dieſe Erfindung2

gemacht ſey. aber deſtõ gröſſer muſte die Verwunderung ſeyn, dals
die Commisſion det JAnge auts neue Preiſe für dieſe Erfindung aus-
ſetzte. Dieſes und weil dieſe Uhr ſelbit fur die Königlichen Schiſfe
nieht angeſchafft worden, iſt wohl ein untrügliches Keunzeichen,
daſs auch dieſe Erfinduug das vorgeſteckte Ziel noch nieht erreieht
habe. Perſonen, welehe ſie auf Seereiſen geſehen und gebraucht
haben, haben mir verſichert, das diejenigen, welehe ſie gehabt und
welche fur 70 Pt. Steil. gekauft geweſen, 2zu folcher Ablickt nicht
hätten angewandt werden können.

vUnterdeſſen waren die Aſironomen auch nieht müsſig gewelen

ri

zu verſuchen, ob ſie nicht am Himmel eine ſolche Uhr auſſtellen
könnten, an welcher man die 1ageszeit eines Ortes, deſſen Länge
bokannut iſt, erkennen könnte. Sie hatten ihre Hofnung in dieſer Ab-
ſicht auf den Mond gerichtet, der ſich in ſeiner Bahn ziemlich ge-
ſchwinde beweget und über einen halben Grad in jeder Stunde zurück-
legt, mithin in einer Zeitminute über eine halbe Gradminute.
Wenn man daher in Beſtinunung ſeiner Lange in der Beobachtung
auch auf 2 Gradminuten fehlte, ſo würde der Irrthum in der Zeit
nicht 4 Minuten und daher in Beſtimmung der geographiſchen Lnge
keinen Grad betragen. Hiebey kam es nun auf zwey Stücke an,
erſtlich den Mond genau genug berechnen und danäckſt ihn auf dem

Schiffe ſo genau beobachten zu können, daſs der Fehler ſich in der
eben angezeigten Gränze von zwo Minuten hielte.

In der erſten Abſicht haben die Herren Euler, Clairaut, und der
ſeel. Mayer in Göttingen vorzüglich gearbeitet, und es wurden end.
lich beſonders von dem letztern vorzüglich gute und zur Rechnung
bequeme Tabellen hervorgebracht. Unter den Erſcheinungen, die
man am Monde oſt genug beobachten konnte, fand man ſeine Di-
ſtanzen von der Sonne und von den gröſten Fixſternen der Erſindung
der Läuge am angemeſſenſten. Zu dem Ende war eine richtigere
Beſtimmung der Lage dieſer Sterne und Berechnung der Sonne nö-
thign Um beides haben De la Caille und vorerwähnter Mayer vor-
züoliche Verdienſte und ihre Sonnentafeln und Sternverzeicheiſſa

Oatichnen ſich ihrer Genauigkeit wegen beſonders aus.

Zum
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Zum guten Glück kam nun auch der Hadlevſehe See Octant ans
Lieht, weleher, wie man ſelbſt in England augeben ſoll, eine Er-
findung eines Americaners iſt, von dem ſie Hedley neeh Ensland ge-
bracht, und von den daſigen Künlſtlern ausſühren laſſen. Mit die.
ſem Inſirument laſſen ſich Höhen und Diſlanzgen mit erfordeitlicher
Genauigkeit meſſen, und wenn es bis zu einen Sextanten vergrösſeit
vird, leztere in ihrem erforderlichen Umſange. De la Caille hatte
auf ſeiner aſtronomiſehen Reiſe nach dem Cap der guten Hofnung
die Meſſung der Diſtanzen des Mondes vorzüslieh geſchickt getun-
den die Meereslinge zu ſinden und dieſen Gedanken bey ſeiner Zu-
rückkunft bekannt gemacht. Die Engländer, anf alles hieher gehö-
rige aufmerkſam, ergriffen denſelben, fanden ihn brauelibar und
ſuchten ihn für die Schiffarth bequem zu machen. Vermuthlich war
die Commisſion der Länge dadureh bewrogen worden, der Euler—
ſchen Mondtheorie und den Mayerſchen Mondtafeln einen Theil der
ausgeſetzten Preiſe zu beſtimmen. Ein gewilſſer Schriſtſteller tadelt
nur die dabey beobachtete Proportion und dasſ der Franzoſe, der ein
ausgezeichnetes Verdienſt dabey hat, gänglich übergangen ſey.

Indeſſen veranſtaltete nun die Commisſion der Iänge, dasſ die Di-
ſtanzen des Mondes von der Sonne und einigen der vornelunſten Fix-
ſterne für jeden Tag von drey zu drey Stunden von zwo Perſonen be-
ſonders der Richtigkeit wegen berechnet und von einer dritten vergli-
ehen und zur Aufnahine der Schbiffarth in den Nautical-Almanae em-
gerückt würden. Sie werden auch aus England mitgetheilt in der
Gomoiſſance des temps auſ den Meridian von Patis reduecirt ange-
ſührt. Da die Unterſcheide dieſer Diſtanzen von drev zu drey Stun-
den bevnahe gleieh ſind, ſo kann man für jede Diſtanz dureh die
blosſe Proportions Regel die dazu gehörige Londner oder. Pariſer
Zeit, und umgekehrt, für jede dieſer Zeiten, die dazu gehörige Di-
ſtanz finden. Und der Schiffer erkennet alſo an dieſen Diſtanzen die
Uhr in Paris und London. Sie ſind ſür ihm das was die Uhrenzeiger
ſür dieſe Siädie ſelbſt ſind, indem er aus der gemeſſenen Diſtanz aus-
rechnen kann, vwie viel zur Zeit der Meſſung derſfelben die Uhr an
dem Orte geweſen, auf deſſen Meridian die Tafeln oder Verzeich-
niile geſtellt ſind, nach denen er rechnet. Ehe aber dieſe Rechnung

ange.
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angeſtellet werden kann, mulſs die gemeſſene Diftanz von der Re-
fraction und Parallaxe befreiet werden.

lu dem Nautical Almanac und daher auch in der Connoiſſance
des temps ſind dieſe Diſtanzen ſo berechnet, wie ſie ohne Einfluſs
der Refraction und Parallaxe ſeyn würden, und ſie konnten aueh
nicht anders berechnet werden, wenn ſie überall gebrancht werden
ſollten. Durch die Meſſung der Diſtanz erhält man ſie mit Refra-
ction und Parallaxe. Hicvon muſs die gemeſſene Diſtanz alſo zuerſt
befreiet werden, ehe man ſie mit der berechneten vergleiclit, und
dafür die Pariſer oder Londoner Zeit ſucht, und deswegen muſs man
auch die Höhe der Sonne oder des Sterns, imgleichen die Höhe des
Mondes zu eben der Zeit meſſen, wenn man die Diſtanz millſet,
wozu alſo drey Beobaclter gehören. Wenn man diele heobachtun-
gen hat, ſo findet man in den Reſractions- Tafeln die zu den Höhen
gehörige Refraction. Eben ſo findet man aueh in der Connoiſſance
des tems ſur jeden T. ag von 12 zu 12 Stunden die Horizontalparal-
laxe des Mondes, und man kann hier diejenige ohne weitere Corre-
ction gebrauchen, welche der Beobachtungs Zeit ain nüehſten iſt,
indem ihre veranderung in einem ganzen Tage lange keine Gradmi-
nute beträgt. Aus dieſer Horizontalparallaxe findet man dann die
der gemeſſenen Moudlöhe zugehörige Parallaxe aus der Analogie
ſin. tot: coſ. der Hõhe Horiz. Parall.: Holienparallaxe. Dieſe
addiret man zu der gemeſſenen Mondhöhe, oder ſubtrahirt ſie von
deren Complement, dem Abſtande des Mondes vom Scheitelpunkt.
Nach dieſen bev den gemeſſenen Höhen angebrachten Correctionen
berechnet man aus der gemeſſenen Diſtanz, und den geſundenen
wahren Höhen die wahre oder von Refraction und Parallaxe be-
freiete Diſtanz.

Um diele Rechnung den Seeleuten zu erleichtern hat die Com-
misſion der Lange Tabellen berechnen laſſen, nach welehen inan
aus den angeſuhrten datis die wahre Diſtanz dureh leichte Addition
und Subtraction finden kann, wenn man damit verſehen iſt. Dieſe
Tafeln ſollen dazu dienen die Auſſõſung Sphäriſcher Dreyecke zu ver-
meiden, Wwelches ſie allerdings auf eine vortheilhaſte Art leiſten. AKk
lein da dieſe Tabellen doppelte Eingange haben, ſo erſordern ſie et-
was umſtandliehe Interpolationen, und ich finde die dadurch erhal.

tenen
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tenen Vortheile ſo groſs nicht, als es dem erſten Anſehen nach
ſcheinet.

roDie Rechnungen der Sphäriſchen 1rigonometrie werden nur be-
ſonders dadurch beſchwerlich, wenn das ſphüriſche Dreveck in zwey
rechtwineklichte aufgelöſet werden muſs, da man erſt Veberlegung
anſtellen muſs, ob das Perpendicul innerhalb oder auſſerhalb des
Dreiecks ſfalle, allo Summe oder Differenz für die Seite oder den
Winkel des einen rechtw inkelichten Dreiecks zu nehmen ſey; imglei-
chen, ob das gelundene ſtumpl oder ſpitz ſey. Allein in einem eiu-
zelnen Falle, wie dieſer, können dafür ſehr leichte Regeln gegeben
werden, die ohne Mühe zur mechaniſchen kertigkeit gebracht wer-
den; und wenn man dan bey beſtimmung der Winket und Aufſu-
chung der Sinus- oder Tangenten-Logaritlimen die Secunden, wie
hier geſehehen kann, aulser Acht läſſet; ſo verliehren auch dieſe
Rechnungen den gröſten Theil des beſehwerlichen, was lie ſonſt
wegen Interpolation der Logarithinen in Anſehung der Secunden mit

ſich führen.
Indeſſen giebt es auch hier eine Methode, wobey man der Zer-

fallung des Dreiecks in zwey rechtwinklichte, und daher der Be-
trachtungen, ob das Perpendicul innerhalb oder auſserhalb des Drei-
ecks falle; ob die Bogen auf der Grundlinie addirt oder ſubtrahirt
werden müſſen, und ob das geſuchte ſtumpf oder ſpitz? genommen
werden ſolle, ganzlieh überhoben ſeyn kann. Herr Chevalier De
Borda hatte ſolche dem Herrn De la Lande mitgetkeilt, welcher auch
die Rechnungs-Regeln derſelben, jedoeh mit Verſehweigung der
Gründe in der Connoiſſance des temps für das Jahr 1775, mit einem
darnach gereehneten Exenipel anführte. Nachdenm er vorher weit.-
lauſtig von den in England herausgegebenen Tafeln, deren ich vor-
hin gedacht habe, gehandeit hatte, io ſetzte er hinzu:

„Cenx qui n'ont point les tables, dont nous venons de parler,
„verront igi avec plaiſir une methode très ſimple et trẽs elegante, qui
„in' a ctẽ communiquée par M. le Chevalier de Borda, pour y
„luppléer. 25

Vud ich habe geglaubt, daſs man wenigſtens mit eben ſo viel
Vergnügen hier die Gründe ſehen werde, welche auf verſchiedenen
Wesen 2u dieſer allerdings vortheilhaften Methode ſuhren können,

F und
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und welcehe daneben fo allgemein ſind, daſs ſie einen Fall in det
ſplatiſehen Trigometrie zu berechnen überhaubt erleichtern. Da
ich einen Secofficier in den Schiffsrechnungen zu unterrichten Gele-

genhieit hatte, lo war iel genöthiget dieſe Gründe auferſuehen, und
was ieh bey dem Anlaſſe geſunden, vill ich hi.r mittheilen.

Um ſich hievon einen vollſſlän-

digen Begriſſt zu machen, mulſs S—
man bis zu der Nnterſuchung zu-
rückgehen, wie man dieſe Berech-
nuug durch Auflöſung ſphuriſcher
Dreiecke anſtellen müſſe. Es ſey
alſo IIk der Horizont, ZTH der
Scheitelkreis des Mondes, ZK der
Scheitelkreis der Sonne oder eines
Fixſterns, die lich im Scheitel-
puncte? ſel. neiden. HL, die ſchein-

D ibare oder gemeſſene Höhe des C
Mondes, Hl die wahre oder von
Refraction und Parallaxe beſreiete;

Rs die Scheinbare, Rs die wahre
oder von der Refraction befreiete dJt

MonHohe der Sonne oder eines Fixſterns. LS die gemeſſene, It die v aure
Diſtanz des Möndes von der Sonne oder einem Fixſiern; Man erhält
hiedurch zwey ſphüriſche Dreiecke, die einen gemeinſchaftlichen
Vvinkel Z haben, darin die Complemente der ſeheinbaren und vrah-
ren Höhen und die ſcheinbaren und wahren PDiltanzen die Seiten ſind.

Im Dreiecke ZLS ſird alle drey Seiten aus der Beobachtung be-
kannt, ZL und Z8, ſind Complemente der gemeſſenen Höhen und
LS iſt die gemeſſene Diſtanz, umd man findet den Winkel Z aus ei-
ner der ſolgenden beyden Proportionen

1S 4 (2L -25)  18 (2L-25)lin ZDl.  ſm. Z8: ſin

2.8 2S (lin tot.)n: (ſin  Z)

odet
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zu.478 416 Tu 478 16oder ſin zZL  ſin?zs: ſin .ſ
2

 (ſin tot.)*: (coſ.  2)*
Man ſiudet dieſen Winkel beſtimmt, und darſ keine Unterſu-

chung anſtellen, ob er ſtumpt oder ſpitr zu nehmen ſey.

Hiedureh hat man nun in dem Dreiecke Zls, die beiden Seiten
Zlund Zs nebſt dem eingeſehloſſenen Winkel Z, und daraus berech-
net man die dritte Seite Sl, als die wahre Diſtanz des Mondes von
der Sonne oder Fixſtern. Bey dieſer Rechnung ſallet man nun aus
s oder l ein Perpendicul auf die gegenüberſtehende Seite, wobey dann
zn erwwägen iſt, ob das Perpendicul innerhalb oder auſſerhalb ſalle.
Dies hängt nun von dem Vinkel Z ab; Wenn er ſtumpk iſt, ſo fällt
daſſelbe anſserhalb; wenn er ſpitz iſt, innerhalb des Dreiecks, im
erſten Falle liegt es gegen das Supplement des Winkels Z, im andern
gegen den Vinkel? ſelbſt. Ob es daher gleich willkührlich iſt, ob
man das Perpendicnl aus l oder s ſallen will, ſo iſt es doch anzura-
then, daſs man allezeit auf einerley Art verfalre und es aus dem an
der kleinern Seite liegenden Winkel allezeit auf die gröſsere deite
ziehe. Folgende bevde Figuren, wo in der erſten Z ſpitz iſt und SR
innerhalb des Dreiecks ſällt; in der zwoten ſtumpf iſt, und daher

S aulserhialb des Dreiecks Zlis ſällt, ſtellen dies ſinnlich vor.

2 J

2

F'2 Nun
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Nun berechnet man in dem rechtwinklichten Dreiecke 2RS die
Seite Zk nach der Analogie

ſin. tot.: coſ. L tang. ZS: tang. ZR.
und weil nun das Perpendicul in beideu Fällen allezeit gegen einen
ſpitzen Winke lieget, auch die Seiten Zo und ZI als Complemente der
Höhen allezeit ſpitz ſind, ſo iſt ZR allezeit ſpitz.

Für den Fall der erſten Figur, da R innerhalb fallt, hat man
nun RI?7ZITZR. Für den Fall der zwoten Figur, da sR auſser-
halb liegt, iſt RI-Z4TZK. Hieraus ergiebt ſich endlich l aus
der Analogie

coſ ZR: coſ. R  colſ. Zs: col. ol.
und da ZR ſowohl als Zs allezeit ſpitz ſind, ſo hängt die Beſchaffen-

heit von sl bloſs von Rl ab, das iſt, sl iſt ſpitr, venn RKl ſpite iſt,
und  iſt ſtumpf. wenn R/ ſtumpt iſt.

Wenn man ſich anfl dieſe Art zu einerley Verſahren gewölint,
ſo erleichtert man ſich die bey demſelben anzuſtellenden Erwägungen
und man gelanget ſehr bald zu einer mechanifehen Fertigkeit. Da-
durch verliehret dann auch dieſe Triangularreehnung alles beſchwer-
liche, weitläuſtig wird ian ſie ohne dies nicht finden.

Um aber die Gründe einer noch einfachern Rechnung aufzuſu.
chen, bey weleher alle dergleichen Ueberlegungen wegſallen und
wobey man das geſuchte beſtinumt findet, ſo ſetæe man in der erſten
FigurS. 38. der Kürze wegen

Z28s a; Ztiæ b. SL æ d; und ferner Ze  f; Z1
und el Xx.
danun hat man aus dem erſten Dreiecke ZSL nach der erſten im vori-
zen angelührten Analogie

(ſin. 7)  ſin. d 4 (a-6) 9 d- (a—) (Cſin tot.)
0 02 2 ſin. a ſin. 6und aus dem andern Dreiecke

x Gin. tot.)(ſin. I2))  ſn. ſin.2 2 ſin.J. ſin g.
O

Dier



iet vprernennarren kecuhnuncs  uernooe. 4ar

æ  e.Dies giebt aun ſfin.

ku (da (a-by).ſin (d- (a by).ſin f. ſin g.
ſin a. lin b.

Es iſt aber

æ f  f—ſni
ſin coſ. Leoſ. 2. lin 8

J 9
1

2 2 2 2 25 2ſæe A  fe x —8fſin i 15 ſin coſ. coſ. ſn
S2 22 2 2 2 2Daraus erhalt man

r iſin 2
ſ

J

2

9i col. 2

x2Vnd nun 1 5 ſtat Col. „danächkſt2
ĩ

ſtat (G as eoſ. 5 ſehreibt, ſo hat man22  229oéſin in  inu 2 212 d 24lin lſſin r ſin a. im b.
Diele Formul iſt zu logarithmiſchen Rechnungen nicht bequem

2genug. Vſenn man aber 1 (et 5 ſtat (Gn 7 undx

I fſeas- —Ê
2

con.  ſtat  ſin  ſchreibt, ſo erhält man
J 22 d4(auhb) a (a) ſinf. ſing.

ſin

x ôCG„ 2 42uueee 2 lin a. lin b.coſ.  Sſcol.
welehes auch ſo ausgedrückt werden kann

F 3 (coſ.
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da e- ſin 5 (a5)n

S 2 297rol. D1 il vo2/ J  a 2J 5 S „e 2
1

lin a. linbei col. 122
Und dieſe Formul läſset ſich gans bequem durch Logarithmen

rechnen.
Man nenne P einen Bogen deſſen ſinus iſt,

d (aby) ſin? e inJ ſing.
2 2

J

coſ. V ſin a. ſinbh.
2

ſo hat man

V ſin —S— ſin —S ſin,f ſin g.
2 2
coſ 7 .Vſin a. ſin b.

Und nun lüſſet ſieh P durch Logaritiunen finden. Man nimmt die
Summe der Logarithmen der vier Sinus des Zählers, addirt noch um
die Dimenſion heczuſtellen, den doppelten Logarithmen des ſinus
totus und ziehet davon ab die Summe der Sinuslogarithmen von a und
b; oder wenn man noch vortheilhafter rechnen will, ſo addire man
zu den 4 Sinuslogarithmen des Zühlers das arithmetiſche Comple-
Inent der Sinurlogarithmen von a und b. Was man dadurch erhaãlt,
halbirt man; und von ſolcher Halfte ziehet man den Caſinusloga

f—
2

rithmen von ab, ſo hat man den Sinuslogarithmen von P und

ſindet P in der Talel.

7 x4 2 fe82Nun war icoſ. (1 (ſin P))) ſ coſ.
5QJ 22 ue 29und wenn man (eoſ. P)? ſtat 1 (ſin P) ſchreibt

(col



(er 5  (cof. P). —Sp Daher wird
J

—8col. S col. P. col.
2 2Wenn man alſo weiter zu den Coſinuslogarithmen von P, den

Dſchon vorher gefundenen Coſinuslogarithinen von addirt und

2den Sinustotuslogarithmen abziehet, ſo hat man den Coſinuslogarith-

xmen von und findet allo  und ſfolgends x nach den Sinus-

22 2tafeln.
Wenn man hiebey in Erwägung ziehet, dals in dem Ausdruck

d (a-by)
ſinf ſ —r

jcoi. S iG 27 d 7ſin a. hnb. eoſ. J 2
8 2

ein Theil deſſelben, nämlich

d4a—b 4(a b)ſin ſini2 2 S (ſin  7)ſin a. ſin b.
ſey, den ſinus totus  1 geſetzt, da dan auch

7 x 7 ſin J. ſiing. (in 71

8col. 7 —C fegg L Ceſ. 7 iſt,
coſ.

ie—ſo wird man finden, dafs eben diefe Formu] auch aus dem analy-
tiſchen Ausdruck, wodorech aus einem Vſinkel und den beiden ihn
im ſphäriſehen Dreieck einſchlieſſenden Seiten die dritte Seite be-—
ſtimmt veird, hergeleitet werden könne.

Man hat nämlich, wenn wir unſre Benennungen beybehalten

coſ. x coſ. f. coſ. g.  ſin f. ſin g. eoſ. Z.
Schreibt men nun 1 2 (ſin 2)* ſtat coſ. Z, ſo erhält man

col.
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coſæ  coſ. J. coſ. g.  ſin J. ſin g. 2 ſin J. ſin g. (ſlin 7)2

oder coſ.x coſ. F-8) 2 ſin,. ſin g. (lin  Z)*
Wenn man nun ferner

122 r Naucot.Cu2
uund 2 coſ. i ſiat coſ. F-) ſchreibt, ſo erhält man

22

5 (et 5 ſin,. ſin g. (lin  Z)
oder 5 S in, ſin g. (ſin 9) S —S

2 55
29

coſ.

wie zuvor. Und hieraus ſiehet man von telbſt, daſs nach dieſer Me-
thode überhaupt aus 2zwo Seiten und dem eingeſchloſſenen Win-
kel die dritte Seite vermittelſt der Logarithmen bequem gefunden“
werden kann, ohne daſs es nöthig iſt, das Dreyeck in zwey recht-
winkliehte zu zerfallen.

Zu eben dieſen Ziel kan man auch durch die Formul für (eoſ. 2)*
gelangen, die im vorigen angewancdt iſt,

Man hat auch hier
e* anpbrd apbedſin ſin (ſin toty2 2

(coſ 2»7 ſin a. ſin b.

fgræe fæg—A;ſin .ſin (ſin tot)*
(coſ.  7) 2 2

ſin J. ſin g.
Und daraus

apbad apbd.ſin lin ſinf. ſiug.f48 2 2fæghtæſin.  4444 ſin a. ſin b.
2 2

Hier iſt nun
ſin
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xfin (C 4 5) S ſin  col. 8 ſinH 3 2 2 2 2f48 x F4g
J 2 2 2 2 2

ſin (t E J ſin coſ. coſ. lin-
ce

Wodurch man alſo erhült

ſir ſatete ur“ 82* ſ. D— —SJ
S 2

man ſiat (er 5 S— 5 ſo wiird

refrgræe frgeas frgy /n icÊ—2 2 J 2776 228lin iin —Siſfin
ſin Sxt “tey J (6. Jn 2Man erhalt dadurch

ſin' obra ſin a ſinf ſing

—d—und

anbade abſin  ſinf ſing.
5 tey Ilüe0—

oder auch

lin ſintbbd 246 guy. ſins ut
 XxJ 1 2 2lin J —u ſin a. ſinb. (a?t J 2 J

22

Wenn auch hier P einen Bogen bedentet, deſſen Sinus iſt

G V ſin
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anbad ab —dV ſin ſn ſin,. ſin g.2 2

n! ts ſin a. ſin b.

V ſin? ta ſin“ ü ſin J. ſin g.
2. 2ſo iſt ſin P—

f*8ſin V ſin a. lin h.
woraus alſo P geſunden wird. wenn man die arithmetiſchen Con-
plemente der Sinuslogarithmen von a und b mit den 4 Sinuslogarith-
inen des Zahlers addirt, die Summe halbirt, und von der Halite den

—*8
2

ſinuslogarithmen von abziehet, und fur ſolehen ſinuslogarith.-

inen den Bogen aus den Tafeln ſuecht. Da nun

anba anb —dſin ſin ſin J. ſin 8.2 2

—auuſin a. ſin b. Cin
iſt, ſo erhält man

2

und wenn nan (col. p) ſtat 1 (ſin P) ſchreibt

J S (coſ. P) 5in

x —8.allo ſin S coſ. P ſin

(ſlin P)

den Coſinuslogaritlunen des gefundenen Bogen P hat man alſo nur zu

2

dem Sinuslogarithinen von  S zu addiren, um den Sinuslogarith-

x xmen von daraus nach den Tafeln und x zu finden,
2 2 Dles
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DeVies iſt nun die Methode nach welcher der Chevalier de Borda
gerechnet hat, und woron De la Lande die Rechnungsregeln in der
angefuhrten Connoiſſance des temps mitgetheilet, ihre Gründe aher
verſelrwiegen hatte.

xJ2Ayeh in dieſem Ausdrucke für (in J J hat man

an4bd uideeſin
2 2

2r 792(col. 2) lin a. ſin h.
den ſinus totus logarithmen 1 geſetzt. Alſo

 e ſ ſinJ. ſin g. ſcoſ. 22)* (n —8
Cen 79 —C in ĩ ÖCe277nd man kan daher auch liernach überhaubt aus einenr Winkel und
den beiden ihn eiuſchlieſsenden Seiten die dritte Seite eines ſphäriſchen
Dreiecks finden, ohne es in zwey rechtwinklichte Dreiecke zerfallet

zu haben.
ucli dieſe Formul folgt aus dem analytiſchen Ausdruck

col.x -coſ. J. coſ. g.  linJ. ſin g. coſ. Z.
Lier ſetzt unan für coſ. Z nun 2 (coſ. Z) 1. ſo hat man

coſæ æ coſ.f. coſ. g.  ſin J. ſin g. 42 ſin J. ſin g. (coſ. 27)*.
oder coſ.x coſ. (4)  2 ſinJ. coſ. g. (coſ.  Z)

7 xJ 7ged 22 G2)
ſchreibt man nun 1- 21 ſin  ſtat col. x und 1  2 ſlin

ſtat coſl. F4 8). ſo erhält man
Can

J
J n (ool. fray ſin J. ſin C. (coſ. 7 75)*

2 2
e

2J S L. ſin g. (coſa J (G —8
Ee 2

und wenn men auch hier den Winkel P ſueht, ſo daſs

G 2 lin
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coſ. Z.  ſin, ſin g.

r4un
2

wird, welcher ſehr leieht dureh Sinuslogarithmen gefunden vwirdh,

finJ. ſin g. ſeoſ. 7)*

ſo iſt (lin P)) J(cn J 52 7

lun P-

aus (in u nx (cu —59
oder (Ga 9 Col.

x

Und folglich ſin ceoſ. P. ſin
2 2Wodurch man alſo aus zwo Seiten und dem eingeſehloſſenen Win-

kel eines ſphäriſchen Dreiecks, die dritte Seite überhaubt ſinden kan,
ohne daſs es nöthie iſt, das Dreieck in rechtwinklichte zu zerlegen.

Uin die Anvwendung dieſer verſchiedenen Recluungsmethoden

und ihre Voriheile in einem Beiſpiel zu zeigen, ſo ſey 1781. d. 27.
Jun. 11 D. 23' früls die Diſtanz des Mondes von der Sonne gemel.-

ſen 652 27.
die Höhe des Mondes 15? 21. der Sonne 782 18.

Man ſuclit die Meereslänge zur Zeit der Reobachtung.
Man ſucht nun zuförderſt die walren Höhen, worn man die den,

ſekeinbaren Höhen zugehörige Refraction aus den überall vorkom-
menden Refractionstatein, die für die Zeit der Beobaebtung dem
Monde zukommende Horizontalparallaxe aus der Connoiſſance des
temos nimt, oder aus aſtronomiſchen Tateln berechnen muſs. In
unſerin Falle iſt die Refraction für die Sonnenlöhe nur einige Secun.
den, die aus der Acht gelaſſen werden. Fulldie Mondhohe iſt die
Refiaction 4 die Horizontalparallaxe 59 00“ und die Höhenparal.
taxe 54. Dadurck erhält man denn

cdie wakre Mondiöhe 16 14. ihr Complement 732 46.
die wahre Sonnenhöhe 789 188. ihr Complement 112 42.

Damit
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Damit ftellet man die Rechnung ſolgendergeltalt

1. Nach der Formul
f—gcol. S coſ. P col.

2 2

und am P zu finden iſt hier

daab. d- larl)
V ſin u ſ2

lin J. ſin g.

ſin P
—8coſ V ſin a. ſiu b.

zemeſs. Diſtant. 65. 27. a. 10-l. ſina. o. o157758
Cpl. d. gem. Mond H.. 74. 39. a.
Cpl. d. gem. Sonn. H. 11. 42. h.

Summie. 151. 48.

Cpi. vrahr. Mond H 73. 46. 02 .J.
Cpi. wahr. Sonn. IS 11. 42.

62. 04.
f8s 31. o2. eh.

2 Pæ OS8 aa
Daraus wird die wahre Diſtant x 64 34

2. Nach der Formul
f4*48

ſin x  col. P. ſin.
und es iſt

63

1o-hl. ſin 6.. o. G929593
lſinc.. 9. 9543963
l. ſinc.. S. 3387529

l. ſinJ. 9. 9823306

jJ. ſing... 9. 3070407.
Summme. 38. 2912556.

Hälite. 19. 1456278
l. coſ. n. 9. 93291 37.

J.ſin P.. 9. 2137141.
Lcoſ. P.. 9. 9941289

l.coſ. æ 9. 9270426.

gelunden.

lin
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Japb —dV ſin lin ſin ſin L.2 2

6
ſin V ſin a. ſin b.

2

Dalier kan man nun ſo rechnen.
gemeſs. Diſtanz. G5.“ 27. d. 10- l. ſina.. o. o157758
Cpl. gem. Mond H.- 74. 39. a. 10 J. ſiinb.. o. 6929593
Cpl. gem. Sonn. H. 11. 42. b. J.ſinc. 9.9867144

Summe. 151. 48.

ab44 J.ſine. 9.2585823er 4

un P

a464 J. inf.. 9. 982330610. 27..c. J. ſiing.. 9. Jo7o0407
Cpl. wahr. Mond H.. 73. ab6. f. Summe. 39.2434031.
Cpl. walir. Sonn. I.. 11, 42. g. Hãlite 19.6217015.

Summe. 84. 88. l.ſinn.. 9. 8316056
P

ül l ſin P.. 9. 79äο.)42. 44. h.2 l. coſ. P.. ꝗ. 8960379
P-— 38.0 o5' l. ſinæ. 9. 72764395.

Dadurch erhält man wie zuvor die wahre Diſtanz des Mondes von
der Sonne. Ga 34. zur Zeit der Beobachtung nach deui Meridian
des Orts der Beobachtung

d. 27 Jun, Vormittage 11U. 2358
Man ſiehet auch leicht wie vielen Vortheil dieſe Methode vor der ge-
wölinlichen Reehnung durch Auflöſung eines ſphariſchen Dreiecks
darbiete, die übrigens eben daſſelbe Reſultat giebt.

Nach der Connoiſſance des temps 1781. war
d. 26 Jun. 9 U. ꝗ abends die Diſtanz. G40 oJj.
d. 26 Jun. 12U. G5. 40.Daraus erllt man ſür die Diſtanz 64 34. nach der Pariſer Zeit
d. 26 Jun. 10 U. o6. Abends und
d. 27 Jun. 11 U. 23. Vorm. nach dem Meridian des Schiſfs

das
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3

das giebt den Meridian Unterſcheid 13 Stunden 17. oder 199 15 J

öſtlich. j
pt

Uud daher 2192 15' Länge des Orts der Beobachtung, den J
ſien Meridian durch die Inſul Ferro genommen.

leh habe hier bevläufig mitgenommen, dals auf dieſe Art' der
Fall in der ſphilriſehen Trigonometrie: aus z2wo Seiten und dem ein-
geſehloſſenen Winkel die dritte Seite ſinden, ohne Zerſällung des
Dreiecks in rechtwinklichte berechnet werden könne. Nennet man

N 5*die Seiten a, b, c, und die gegenüberliegende Winkel A. 2. ſo
hat man fuür a

ſin b. finc. (in S A)p» 7 be(coſ. a) Si i— eο ααcoſ.C e
oder

(lin S a) 7 fin5. ſin (coſ. (G. 5J J ĩ ĩ
und ähnliche Formuln für b unde, und ieh habe gewielen wie die
Logarithinen ſehr bequem bey der Rechnung gebraucht werden
können.

Auch kan man aus ſolchen datis, die übrigen beiden Winkel zu-
ſammen dureh zwo Analogien finden, ohne das Dreieck in recht-
winklichte zu zerlegen. Da dieſelben bekannt ſind

ſin? Ee): ſin  G6c)  cot. A: tang.? GC)
col.  bc)  coſ. (b-c) cot. An: tang.  B4C)

da man den aus der halben Summe und Differenz die Winkel B und
C ſelbſt findet. Mithin kan man aus dieſen datis nämlich zwo Seiten
und dem eingeſehloſſenen Viinkel alles übrige in dem ſphüäriſchen
PDreiecke oline Leilegung deſſelben in rechtwinklichie finden.

Dafs
e J
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Daſs dies nun auch in dem Falle geſchehen könne, wenn zween
Vinkel und die dazwiſchen liegende Seite gegeben ſind, ſolget ſchon
daraus, daſs man nur das dazu gehörige Supplementdreieck, deſſen
Seiten Supplemente von dieſes Winkeln, und deſſen Vinkel Sup-
plemente von dieſes Seiten ſind, berechnen dürfe, ſo hätte man in
dem Supplementdreiecke zwo Seiten und den eingeſchloſſenen Win-
kel zu datis, wenn in dem vorgegebenen zween Winkel und die da-
zwiſchen liegende Seite data ünd, und der Fall wäre günzlich auf
den vorhergehenden zurückgebracht.

Allein man kan auch das vorgegebene Dreieck aus der Seite a und

den daran liegenden Vſinkeln B und C ohne Zerlegung berechnen.
Die beiden ubrigen Seiten aus den beiden Analogien

ſin  (B4C) ſin  B C) tang.  a: tang. (c—6)
coſ. B4C) coſ. (B-C)  tang. S an tang.  (c4)

da man den aus der halben Summe und Differenz beider Seiten die
Seiten ſelbſt findet

Um aber aus ſolchen datis den dritten Winkel A zu ſinden ſuche
man die Formul

coſ. AS ſin B. ſin C. coſ. a- coſ. B. coſ. C.
zur Rechnung mit Logarithmen auf vorige Art einzurichten. Man
ſehreibe 12 (ling ay ſtat coſ. a, ſo wird

coſ. AS- (coſ. Bcoſ. C- ſin ſinC) 2 ſin B ſin C (linã q)
coſ. Am— coſ. G4C) 2 ſin B ſin C (ſin  a)

ſchreibt man ferner 2 (coſ.  A)* 1 ſtat coſ. A und auch

12 2 (in B4C)) ſtat coſ. B C) ſo wird

BCS-(oſ. A) m  ſin 1 ſin B. ſin C. (ſin  4)*
S 22und endlich

ſin B. ſin C. (ſin 3

1)y 2 J J.) S29
Venn man gleich anfangs 2 (coſ. a)* -1 ſtat coſ. a geſchrieben
hätte, ſo ware dadurch erhalten

col.
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coſ. A 2 ſin B. ſin C. (coſ. a)* ſin R. ſin C. coſ. B. coſ. C.
oder

coſ. AZ2 ſin B. ſin C. (coſ. a)  coſ. BA C)

Nun ſerner 122 (ſiin  A) ſtat coſ. A und 2 (eol— 22 ſtat

227coſ. B) geſetzt giebt

BACS?(ſin A) (eol. ſin B. ſin C. (coſ.  a)* oder
22cnzus in B. ſin C. ſcoſ. a)d  B c

B-C- L Cot
col.

welehe Formul ſo wie die vorige zu logarithmiſchen Rechnungen
bequem wird, wenn man

ſin B. ſm C. (coſ.  a)

(e B202

coſ. a V ſin B. ſin C.
Iecoſ.

2

ſetzt, wodurch man erbãlt

S (lin P)

allio lin P

6bB2c
(ſin A)* ſ ſſin D)) Ceol.

2

B. CFoiglich fin A— col. P. coſ.
2

und eben ſo aus der erſtern Formnl, wenn man

ſin B. ſin C. (ſin  a)*

uunoſſin

Ka 24
S P.y

und
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ſin ZaV linB. ſin C.

und al's ſin P ſetzt,BACſin
2

daraus man wie vorhker erhält

BA Ccoſ. A col. P. ſin
da man nur P vorher ſuchen darf, woſiir man einen andern und an-
dern ßogen erhlt, nachdem man aus der einen oder der andern For.
mul rechnet.

Es bleiben alſo nur die beiden Fülle übrig, wo es bey Berech-
nung dieſer Dreiecke ihrer Zerſallung in rechtwinklichte bedarf, wenn
man naämlieh

1. aus zwo gegebenen Seiten und dem nicht von ihnen einge-
ſehloſſenen Winkel, dieſen Winkel und die dritte Seite

2. aus zween gegebenen Winkeln und einer nicht zwiſchen ihnen
liegenden Seite, dieſe Seite und den dritten Winkel

ſucht. Ileh habe aber bisher weder ein Mittel finden können, dieſe
Formul

ſin A. ſin a ſin B. ſin b.
col. B. ſinb. col. a coſ. A. ſinacoſ. b.

zu vortheilhaſter Berechnung mĩt Logarithmen geſchmeidig zu nins
chen, noch hiabe ich einen andern Ausweg dieſe Falle ohne Zerfäl.
lung in rechtwinklichte Dreiecke zu berechnen dufgefunden und muſs
es dermalen hiebey bewenden laſſen.

tang. C
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III.

ütßer DIE

GEOGRAPHISCHE LAGEVOM GREIFSVWAID.
S

H

ſg. 1.
w as erſte Geſchüſt des practiſchen Aſtronomen iſt die genaue

q Beſtimmung der geographiſehen Lage ſeiner Sternwarte.Ij dabey
NMan darf nieht denken daſs dies eine Sache ſey, welche

Minuten nicht ankommen ſoll, ſo kann freilich eine einzige Meſ-
ſung der mittäglichen Hohe der Sonne oder eines Sterns hinreichen,
ſo wie die Schiffer auf ihren Reiſen damit zu frieden ſeyn können.
Allein wenn eine Genauigkeit erfordert wird, welche den Aſtrono-
men befriedigen ſoll und ausreichen eine nützliche Vergleichung der
an verſchiedenen Orten angeſtellten Beobachtungen anzuſtellen. wenn
dieſe Beſtimmung auf wenige Secunden genau leyn ſoll, ſo gehören
dazu groſse und koſtbare Inſtrumente oder in Ermangelung derſel-
ben Zeit. unglaubliche Mühe und in meinem Falle, da ich eine entle-
gene Sternwarte habe, Aufopferung von Bequemlichkeit, die viel-
leieht nieht gröſser ſeyn dürfte, die Reiſe um die Welt zu machen,
und am Ende findet man doch keine befriedigende Gewiſsheit. lech
habe dies alles erfahren, als ich nach Errichtung der hieſigen öffentli-
chen academiſchen Sternwarte mit einem unvollkommenen Inſtru—
mente die Pollöhe oder geographiſche Breite derſelben mit Genauig-
keit zu beſtimmen ſuchte, und es war mir dahier nicht unerwartet

J wenn
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Arenn ich von Oertern, wo ſchon lange die practiſehe Sternkunde ge-
trieben war, laſs, daſs man über ihre geographiſehe Lage nocli keine
betriedigende Gowiehcit hatte.

g. 2.
Aus ältern Zeiten habe ich über die Lage von Greifswald ſaſt gar

nichts aufgezeichnet geſunden. Leonh. Chriſtoph Sturm giebt in
ſeiner Geographia mathematiea die Liuge von Greifswald 35? o9 an
und deſſen breite 54? 14. Da hiebevy der erſte Meridian duech Te-
neriffa angenommen und die Linge von Paris zu 222 23 angegeben
worden, ſo würe der Längenunterſeheid zwiſehen Paris und Greils-
wald 122 46, und alſo, den erſten Meridian ſo angenommen daſs
der 2oſte Grad durch die Pariſer Sternwarte gehet, würde die Lange
von Greifswald ſevn 32 46.

Sturm giebt ſein Verzeiehniſs von der geographiſchen Lage der
Oerter fuür einen Auszug aus Riccioli Geographia reformata an, nur
daſs er die Langen der Verter von dem erlten Meridian des Riceioli
der Inſul Palma auf den erſten Meridian der Inſul Teneriffa reducirt
und einiger Oerter geographiſehe Lagen hinzugeſetszt hat.

In der Sammluns Aſitronomifeher Tafeln der königl. Preufsi-
ſehen Academie der Viſſenſchafien 1 Rand p. 44. wird ein gewiſſer
Pyl angefuhret, nach vrelchen die Breite von Greiſswald, ſo wie vor-
her, und die Länge 330 10 35“ ſeyn ſoll, den erſten Meridian ſo
gzenommen, daſs die Parifer Sternwarte 202 Länge hat. Vermuth-
lieh iſt dieſer Pyl derſelbige weleher 1699. d. 23 Sept. hieſelbſt
eine Sonnenfinſterniſs beobachtet hat, die ſich in den Memoires de
 Academie de Paris von 17oi1 ſindet, und woraus die Lange von
Greifswald von Caſſini zu 33 10 37“ berechnet worden, wo ieh
aber doeh die in der Sammlung unter ſeinen Nahmen angeluhrte Breite
niclit finde.

Nach Mayers Mappa critiea Germaniae iſt die Länge von Greifs-
wald 31 28' und deſſen Breite 54 ob angegeben worden, welche
Beſtimmingen der Wanhrheit ſehr nahe kommen.

d. 2Im ſiebzehnten Rande der Abliandlungen der Köniel. Schwedi-J

ſohen Academie der Wiiſenſchaſten findet lieh ein Auszug aus Aſiro-

noini.
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nomiſchen Beobachtungen welche Herr Prof. Mayer zu Greiſswalde
die geographiſehe Lage dieler Stadt betreffend überſehickt hat. Das
Reſultat verſchiedener Vergleichungen beobachteter Finſternilie der
lupiters Trabanten, mehrentheils Austritte, ſetzet den Unterſcheid
zwiſchen dem Upſalſehen und Greiſswaldiſehen Meridian 16 26“ in
Zeit. Dies gaäbe 42 o6 30“ Unterſcheid im Bogen und alſo den Me-
ridianunterſeheid von Paris 112 11'3 mithin z1 11 Lünge. œDbieſe
Beſtimmungen konmen der Valirhieit allerdings nälier. Allein theils
vrar Herr Proſeſſor Mayer zu der Zeit noch mit keinem zuverlätſ gen
Zeitmeſſer verſehen, theils ſind bey Vergleichung der Beobachtungen
nicht diejenigen Vorſichtigkeiten beobachtet worden, welche die fol-
genden Zeiten als unumgünglien nöthig geſunden haben, wenn ge-
naue Reſultate aus dieſen Beobachtungen verlangt werden, daher
auch dieſe Beſtimmungen einer Verbeſſerung bedürfen.

Aus der Sonnenſinſterniſs vom 1 Apr. 1764 habe ieh den Meri-
dian-. Unterſcheid z2wiſehen Paris und Greiſswald zu 45. og“ in Zeit
berechnet, das giebt 312 15' 45“ Lange. Aus der Sonneniinſterniſs
vom 16 Augult 1765 fand ich dieſen Unterſcheid 44 58“ und alſo
319 14 30. Im erſten Bande der neuen critiſchen Greiſ.waldiſchen
Nachriehten find dieſe Beobachtungen und Reſultate angeſühret. In
den Tabellen der Köniel. Preuſsiſchen Academie der Viſſenſchaften
iſt aus dem Durchgange der Venus vor der Sonne 1761 die Lange
von Greifswald zu 30 58 und aus der Sonnenfinſterriſs von 1769
vom Herrn Sejour zu 312 or berechnet, aber dieſe Reſultate ſind zu-
verlaſſig zu klein, indem eben daſelbſt die Länge von Berlin zu 312
o2“ 45“ aus dem Anfange und zu Jo 59 15“ aus dem Ende der
Sonnenfinſterniſs von 1764 berechnet, auch vom Herrn Bernoulli
aus genauen Vergleichungen dieſelbe noch neulich 312 o2 10 höch-
ſtens gefunden worden. Es liegt aber Greifswald aller Anleitung zu
Folge gegen eine Zeitminute oder gegen 15 Gradminnten ölilieher
als Berlin, und dieſe Beſtimmungen würden es weltlicher ſetzen.

Wenn man aber von dem Mayerſchen und meinen Relultaten
das Mittel nimmt, ſo findet man die JAnge von Gteiſ.wald 31 13 J

45“. Und hiebey wird man es in Anfehung der Länge ſo lange be-
vwenden laſſen können, bis genauere und mit aller nöthigen Vorſich-
tigkeit angellellte Vergleichungen dieſelbe nuher beſlimmen. Hier—

J 2 nach
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nach wãre der Meridianunterſcheid zwiſchen Paris und Greiſswald in

Zeit 14 55*
h. 4.VWas mm die Breite betrifft, ſo iſt ſelbige auſter den ſehon ange-

fulrten Beſſtimmungen von 54 14 imgleichen von 54 o6 von
dem Herrn Profeſſor Maver anf 54 o4 25“ in vorgedachten Aus-
,nge geſetzt worden. Hieſes Reſultat iſt aus beobachteten Mittags-
hohen der Sonne von 1752 bis 1756 und verſchiedener Fixſterne ge-
ſchloſſen worden. Die Höhen ſind mit einem Quadranten von 2
Fuſs im Halbmeſſer geineſſen worden, deſſen Rand in 10 Minuten
abgetheilet, von dem ehemaligen Director Ekſtröm in Stockholm
verſertiget iſt, und ſich noch aut der academiſchen Sternwarte befin-
det. Das Sehrohr iſt mit einem Louvilliſehen Mierometer verſehen,
wo jeder Sehraubengang 4 og“ 42 ausmacht, und noch in 100I/—

Theile abgetheilet worden. Die Abweichung der Sonne iſt nach
Caſſini Taſeln berechnet und vermuthlich auch deſſen Strahlenbre-
chungs Tafel angewandt worden. Da man ſchwerlich von einem
ſolchen Inſtrument nach dieſer Methode eine für die Aſtrononiie be-
friedigende Genauigkeit erwarten konnte, ſo errichtete Herr Prof.
Mayer in einer hieſigen wüſten Kirche einen Gnomon. Oh gleich
durch dieſe Art Beobachtungen wegen des ſchwer zu beſtinmenden
Halbſehattens nieht wohl eine gröſsere Genauigkeit zu erwarten war,
als zum geographiſchen Gebrauch hinreicht, ſo ward ich doch da-
durch aufmerkſam gemacht, da ich fand, daſs die dadureh erhaltene
Breite bey den zuverlãſsigſten Reobaehtungen allezeit gröſser ausficlen
und 54? os ſebr nahe kamen, nnd ich war lehr begierig, dieſe Sa-
ehe ſo viel möglich in Gewiſsheit zu ſetren. Unter dieſen Betrach-
tungen erhielte ich von dem Abbt Hell, deſſen zu Waärdhus ge-
maehte Beobachtuns vom Durchgange der Venus 1769, worin er
die Anflöſung der Auſgabe ankünsigte.

Quadrante quantunmis erroneo atque errore eiusdem incognito
exactam definire altitudinem Poli per fixas non verticales et re-
fractione quacunque affectas, nulla adhibita correctione refractio-
nis in tabulis expreſſae.

wodureh mein Verlangen die hieſige Polhöhe genauer 2u beſtimmen
aufs neue erwecekt ward.

5

g. 5.
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ſS. 5-.Dieſe Methode beſtehet im weſentlichen darin, daſs man zween

Sterne, welele in dem nordlichen und ſüdlichen Quadranten des
Meridians ſaſt in gleicher Hölie dureh den Mittagskreis gehen, ſo
daſs ſie in dem Sehrohr beide geſehen werden können, wenn
der Quadrant auf einerley Diuiſions- Punct geſtellt iſt, beobachte
und dureh Hülfe des Micrometers abmeſſe, wie viel der eine nie-
driger oder höher als der andere durch den Mittagskreis gehet.
Dieſer Unterſeheid iſt es allein, welchen man aus der Beobachtung
fucht, aber nicht die eigentliche Höhe der Sterne, und daher hat die
richtige oder unrichtige Abtheilung des Ouadranten auf die Beobach-
tung nicht den geringſten Einfluſs, ſondern allein die richtige Beſtim-
mung der Wehrte des Micrometers, und daſs der Quadrant bey bei-
den Beobachtungen genau auf einerley Punct gelſtellt werde.

Wenn man auf dieſe Art den Unterſcheid der Abſtände beider
Sterne durch die Beobachtung geſunden hat, ſo berechnet man ihre
wahren Abweichungen oder Abſtande vom Pol. Wenn der nordli-
che Stern in ſeiner Culmination heobachtet worden, ſo giebt der Un-
terſcheid ihrer Abſtände vom bol die Sunmme der Panallelabſtande
beider Sterne vom Scheitelpunct. Vſenn er aber in ſeinem untern
Durchgange durch den Mittagskreis beohachtet worden, ſo giebt die
Summe ihrer Abſlande vom Pol die Summe ihrer Parallelabſtände
vom Scheitelpunct. Aus dieſer berechneten Snmme und dem beob-
achteten Unterſeheide ihrer Parallelabſtande vom Scheitelpunct fin-
det man dann ſo wohl den gröſsern als kleinern Parallelabſland und
die Beobachtung ſelbſt zeiget, welchem Stern der gröſsere und klei-
nere Abſtand zukommt. Aus dieſem ſo erhaltenen Parallelabitan-
de der Sterne vom Scheitelpunct und ihrer berechneten Abweichung
findet man den. wie gewöhnlich die Abweichung des Scheitelpuncts
oder Breite des Orts.“

S. G.
Der Abbt Hefl hatte bey ſeiner herechnung zwar ein anderes Ver-

ſahren gebraucht und dadurch gewiſſermaſsen die Urſache verſteckt,
weswegen die Abtheilung des Quadranten keinen Einfinſs auſ das
Reſultat hat indem er die Höhenangabe des Quadranten in Recli-

2 Dnung brachte und dureh die Rechnung nachher verbe ſſerte. Allein

13 das
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das hier angefuhrte Verſfahren leget alles klĩrer vor Aaugen und zeiget
deutlicher, worauf es bey der Peobachtung ankommt.

Dieſe Methode hat alſo das vorzügliche was ihr der Abbt Hell
beilegt, daſs die fehlerhafte Eintheilung des Quadranten anſ das Re-
ſultat keinen Einfluſs hat. Und da beide Sterne in faſt gleieher Höhe
geſehen werden, in einer Höhe von 500 aber auf einen ganzen
Grad der Uuterſcheid der Strahblenbrechung nur eine oder zwo Sceun-
den beträgt, vorausgeſetzt, dals die Refraction in dem noidlichen
und ſudlichen Theile des Horizonts einerley ſev, ſo wird die deswe-
gen anzuſtellende Verbeſſerung gleichtfalls unnöthig.

Allein deswegen bleibt doch die Unvollkommenheit nach., wel-
che ein Micrometer an einem Sehrohr von zween Fuls augebracht
mit ſieh fühiret, uud die aus der unrichtigen Stellung des Quadranten
in einetley Höhe, erwachſen kann, die dazu bey Nachtzeit bey dem
Schein eines Lichts geſehehen muſs. Ich getraue mich nicht hiebey
für einen Irrthum von einer halben Minute zu ſtehen. Rechnet man
nun dazu daſs die Abweichungen aller Fixſterne, welche man bey die-
ſen Beobaehtungen gebraucht, nicht gleich genau beſtimmt ſeyn
können, ſo ſiehet man leicht daſs auch bey dieier, Methode die Unge-
vwilslieit nicht ſo gänzglich gehoben wird, wie der berühmte Alſlro-
nom anzunehinen ſcheint, ſondern bey aller Anſtrengung des Beob-
achters aut eine Minute und darüber gehen kann.

Indeſſen glaubte ich doch in Ermangelung beſſerer Inſtrumente
dieſelbe anwenden zu müſſen, als hieſelbſt eine neue Sternwarte er-
richtet war. leh muſte glauben, daſs, wenn die Reſultate auch
über eine ganze Minute von einander abgingen, doch das aus allen
genommene Mittel die Beſtinmung der Wahrheit ſehr nahe bringen
würde. Zu dem LEnde ſuchte ich die Fixſterne auf welehe über 520
als die Höhe des untern Durchganges des Polſterns dureh den Mittags-
kreis in faſt gleicher Höhe gegen Norden und Süden gehen würden,
und fand bald ſo viel, daſs ien über 3o correſpondirende Beobachtun-
gen machen konote, und welehe aus verſchiedenen Urſachen wie-
derholet worden.

Die folgenden ſind die erſten Beobachtungen mit ihren Reſultaten.
Wenn man nichts weiter als die Polnöhe ſucht, ſo kann man aus
der beobachteten Höhe und berechneten würklichen Abweichung ei-

nes
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nes jeden der beiden correſpondirenden Sterne dieſelbe beſonders ſu-
chen und darans das Mittel nenmen, man orhült eben daſſelbe als
wenn man ſie nach dem Hellſchen Verfahren durch Verbeſſerung
der Sunine der beobachteten Abſtände vom Seheitelpunct ſucht, oder

wenn inan ſie aus der berechneren Summe dieſer Abſlünde und ihrem
beobachteten Unterſeheide berechnet, ob gleich Nebenabſichten dem
einen Verfahren vor dem andern den Vorzug geben können. leh
vill lür die erſte Beobachtung alle drey Wege nelimen.

1. Punct des Quadranten.*) g82 40 4 148  225.

æ. Caſſiop. 1778. d. 22 Oct. 88 40 4 148.
J. Perſeus 1778. d. 20 Dec. 88. 40. 225.
æ. Caſſiop. Hõhe. 88. 46. os.
y. Perſeus Höhe 88. 30. 41.
œ. Caſſiop. Abſt. vom Scheitelp. 1. 13. 52.

J. Perſenn  12.29. 19.
Summe 2. 43. 11.

e. Caſſiop. Abweich. 55. 19. 25.
y. Perſ. Abweich. 52. J6. 38.

Abſtande vom Sch. 2. 42. 47.
beobacht. Abſt. 2. 43. 11.

Irrthum des Quadr. 24“

Halſte 12.e Caſſiop. verbeſſerter Abſt. 1. 13. 40.

Abweich. 55. 19. 25.
Polhöhe 54. o5. 45.

J. Perſeus verb. Abſt. 1. 29. o7
Abweich. 92. 36. 38.
Polhöhe 54. o05. 45.

Auf dem zwoten Wege hat man

Sumine

Die Grade und Minuten zeigen allezeit die Höhe an auf welehe der Qua-
drant bey beiden Beobachtungen geſtanden. Die beiden Zahlen mit den
Zeiehen die Mierometertheile fur den heweglichen Faden des Microme-
ters, in der Ordnung. vwie die Beobachtungen folen, bedeutet ho-
her, niedriger.
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Summe der Abſtände. 2. 42. 47.
Unterſcheid derſelben. 15. 27.

Halbe Summe. 1. 21. 23. 5
halber Unterſch. 7. a3.5

gröſter Abſt. y. Perſ. 1. 29. o7.
kleinſter Abſt. æ. Caſſiop. t. 13. 40.

wie die vorigen verbeſſerten Abſtände, daraus man alſo auch mit den
Abweichungen eben die vorige Polliöhe findet.

Aut dei dritten Wege ſucht man aus den unverbeſſerten Abſtän-
den uud den berechneten Abweichungen die Polhöhen und nimmt
davon das Mittel.

æ. Caſſiop. Abſtand. 1. 13. 52.
Abweich. 55. 19. 25.

Polhöhe. 54. o5. 33.
y. Perſeus Abſtand. 1. 29. 19.

Abweich. 52. 36. 38.

Polhõhe. 54. o5. ST.
Mittel aus beiden 54? o5 45“ vwie vorher.

2. Quadrant Punct gg o 4 390 202.
1778. d. 26 Oct. æ. Caſſ. 88 46 10“.
1779. d. a4 Mai. G. Drach. 88. 21. 38.

Pollõhe 54. o6. o5.
3. Quadrantpunct. 882 50 4 479 446.

1779. d. 9 Mart. J. gr. Bär. 8S9. o9. 51.
79. d. G Ian. J. Perſeus. 88. 31. 31.

Polhöhe 54. os5. o9.“
4. Quadrantpunct g8 10-2214278.

79. d. ꝗ Mart. C. gr. Bär. 88 oo gol. N.
79.d. a6 Mai. G. Drach. 88. 21. 31. S.

Polhohe 54. oG. 12.
5. Quadrantpunct 872 40.  501 349.

79. d. 10 Mart. gr. Bãr g8. oo. 46. N.
79. d. 1 Jul. J. Drackh. 87. 25. 32. S.

Polhöhe 54. o5. 4c.
6. Qua-
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6. Quadrantpunct 62 404 3972 513.

1779. d. 9 Mart. e. gr. Bär 86. 56. 27. N.
79. d. i3 Mart. n. gr. Bär 86. 18. 44. S.

Polhöhe 54. oG. 15.
7. Quadrantpunct 86. Jo.  31 268.
79. d. a8 Febr. G gr. Bär. 86. 31. 17. N.
79. d. 27 Mart. 4. gr. Bär. 86. 18. 53. S.

Polhöhe 54. os5. 36.
8. Quadrantpunct. 86.“ 20 -285 28.

78.d. 26 Nov. G. Caſliop. 86. os. 11. N.
79. d. ag Mart. n. gr. Bär. 86. 18. go. S.

Polhohe 54. o5. oG.
9. Quadrantpunct g5. oo. 136 319.

78. d. 29. Oct. J. Caſſiop. 85. or 29. N.
*79. d. 1 Febr. gr. Bür. 84. 46. 47. 8S.

Polhohe 54. o6. 39.
10. Quadrantpunct gg. oo.  36 45.

78. d. 29 Oct. J. Caſſiop. 85. oi. 29. N.
79. d. 10 lan. æ. Perſeus. 84. 58. os. S.

Polhõhe 54. o5. 56.
14. Quadrantpunct. 84. gol4 130 80.

79. d. 27 Mai. 9. Drach. 84. 55. 23. N.
79. d. 7 Febr. gr. Bür 84. 46. 41. S.

Polhöhe 54. o5. 53.
12. Quadrantpuuct 84. 50.  1304 191.

79. d. 27 Mai. 9. Drach. 84. 55. 23. N..
79. d. 10 lan. æ. Perſeus 84. 57. 57. S.

Polliöhe 54. o5. 14.
13. Quadrantpunct 84. 40.  115. 4146.

78. d. 28 Oct. . Caſſiop. 84. 35. 14. N.
*79. d. 13 Jan. gr. Bär. 84. 46G. og. S.

Polhohe 54. o6G. 55.

P Dieſe Abweiehung iſt aus der eonnoiſſance gerechnet und vermuthlich
zungzroſs.

K
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14. Qua-
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14. Quadrantpunct 84. 10. 251 366.

79. dd 27 Mai. Drach. 84. 20. 24. N.
79. d. a3 Febr. z. gr. Bär. 83. 55. oo. S.

Polhöhe 54. o5. 34.
15. Quadrantpunct gi. 50.  343 264.

79. d. 27 Mai. J. Drach. 82. o4. 1J. N.
79. d. 22 Jan. Fuhrm. 81. 39. os. S.

Polhohe 54. os. 33.
4 16. Quadrantpunct gi. 40.  209 22.

78. d. 1 Nov. e. Caſſiop. 8S1. 31. 20. N.
79. d. 27 Jan. æ. Fuhrm. 81. J9. os. S.Polhõhe. 54. o5. 57.

17. Quadrantpunct gi. oo.4237 280.
79. d. 7. Mart. œ. gr. Bär. 81. o9. 49.
79. d. 28. Jan. B. Fuhrm. go. 48. 24.

Folhhöhe 54. ob. 15.
18. Quadrantpunct gor g0 4474α 90.

79. d. 3 Mart. æ. gr. Bar. 8i. o9. 39. N.
79. d. 2 lul. J. Schwan go. 29. 41. S.

Polhõhe 54. oG. 21.
19. Quadrautp. 8o 4o4715 245.

79. d. 1 Mart. œ. gr. Bär. g1. o9. 38. N.
79. d.  lul. 4. Sehwan. So. 29. 51. S.

Polhöhe 54. oG. 16.
20. Quadrantpunct go 40. 715  391.

79. d. 1 Mart. æ. gr. Bir. S1. o9. 38.
79. d. t lIul. æ. Schwan go. 23. 48.

Polhõhe. 54. ob. 13.
21. Quadrantpunct 76. 50. o. 4294.

79. d. 3 lul. d. Drach. 76. 50. oo.
78. d. i Dec.o. Androm. 77. o2. 11.

Polhöhe 54. o6. 19.
22. Quadrantpunct 76. go. 0o- 500.

79. d. J lul. d. Drach. 76. jo. oo. J

78. d. 22 Dec. y. Andr. 77. 10. 43.
Poliöhe 94. o5. 35.
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23. Quadrantpunct 74. z0 4 10. 40.
78. d. 5 Nov. G. Cepheus. 74. 30. 25.
79. d. 2 lul. æ.. Leyer. 74. Jo. oo.

Polhöhe 54. o5. 41.
24. Quadrantpunct 69. oo.  52.  58.

i779. d. a7 Mai. G. kl. Bir. 6G9. o2. o9.
79. d. 2 lul. G. Leyer. 69. o2. 24.

Polhõhe 54. o5. 22.
25. Quadrantpunct 69. oo. 52 101.

79. d. 27 Mai. G. kl. Bär. G9. oa2. o9.
79. d. 2 lul. s. Schwan. G9. o4. 11.

Polhöhe 54. o5. 16.
26. Quadrantpuuct 68. jo. 310 174.

79. d. 1 lul. G. kl. Bar. G9. o2. 51.
79. d. aG. Dec. J. Nardl. Dreieck. G68. 42. 47.

Polhöhe 54. o6. 24.
27. Quadrantpunct 68. 40.  555 490.

79. d. 1 lul. G. kl. Bär. 69. oʒ. oo.
79. d. ilul. y. Leyer. Gg. 19. 41.

Polhöhe 54. o5. 29.
28. Quadrantpunct 67. 3o. 306 02.

78. d. 7 Nov. y. Cepheus. 67. 42. M.
79. d. a3 Mai. e. Hereul. 67. o9. 11.

Polheöhe 54. o6. 34.
29. Quadrantpunct g5. 50. 218 285.

78. d. 1 Nov. æ. kl. Bär. 55. 58. 59.
78. d. 3 Dec. G. Widder. ꝗ5. 38. 11.

Polhohe 54. o5. 44.
30. Quadrantpunct 55. Jo. 218. Goo.

78. d. 1 Nov. æ. kl. Bär. 55. 58. 59.
79 d. 31 Mart. N. Root. 55. 25. og.

Polhöhe 54. o6. o4.
31. Quadrantpunct 55. 50. 4218373.

78. d. 1 Nov. a. kl. Bär. 55. 58. 59.
79. d. aq Mai. Hereul. 55. 34. 32.

Polhõhe 54. oG. 26.

KkK 2 32.
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32. Quadrantpunct 52. 20. -148 57.

79. d. 12 Mart. c. kl. Bär. 52. 13. 52.
79. d. 3. Apr. y. Schlange. 52. 17. 38.

Polhöhe 54. o6. 26.
33. Quadrantpunct 52. 10.  94 203.

79. d. 12 Alart. æ. kl. Bär.. 52. 13. 54.
79. d. 3 Apr. G. Schlange. 52. ol. 35.

Polhöhe 54. o6. oö.
34. Quadrantpunct 52. oo. 4334  6o.

79. d. 11 Mart. æ. kl. Bär. 52. 13. 51.
79. d. 22 lan. c. Stier. 51. 57. 31.

Polhöhe 54. o5. 53.
35. Quadrantpunct 52. oot 3344 2413.

79. d. 11 Mart. æ. kl. här. 52. 13. 51.
79. d. 2. Febr. G. Löwe. 51. 42. 53.Polliohe 54. o5. 57.

Aus allen dielen Beobachtungen würde man 54? ogs. 55. ſfür dat
Mittel erhalten. Und wenn man diejenigen wegwirſt, vwelche
über 6' 30“ und unter 5 30 geben, ſo hat man für die Polhöhe aus
26 Beobachtungen das Mittel 54? os 59.

Die Berechnungen der Abweichungen ſind nach der Angabe der
Berliner Ephemeriden geführet, und obgleich bey Anwendung diefes
Inſtruments zu den Beobachtungen die Aberration und Nutation
der Acht gelaſſen werden konnte, ſo habe ich doch daranſ Rücklicht
genommen, da es ohne groſse Mühe geſchehen konnte.

g. 8.
ob gleich aus den vorher angeſtihrten Urſachen keine völlig über-

einſtiinmende Reſultate erhalten werden konnten, indem ich bey Ver-
gleiehung der berliner Ephemeriden mit den Patiſer Connoiſſance des
mouvements celeſtes in Angabe der Abwreiehung hüufig hetrãchtliche
Veiſ. hiedenheit ſand, 2z. B. bey y. Perſeus über eine Mmute, ſo ver-
ſuchte ich doch. ob ſich die Reſultate nicht näher zuſammen bringen
lieſren. Ich hatte bemerkt, daſs die Axe des Sehrohrs der Flache
des Quadranten nieht parallel ſey, ſondern gegen das Obieciiv conver-
gire. Dies haite den Eiſolg, das die Sterne entweder nicht im Me-

I ridian
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ridian oder nicht in der Mitte des Sehrolirs dem Durchſehnitt des ver-
ticalen und horizontalen Fadens beobachtet werden konnten, wenn
die Fliche des Quadranten im Mittagskreiſe gebracht war. leh liefs
des wegen die Schraube verlüngern und einen durchbohrten melſlinge—

nen Kloben an dem Ohiectiv Ende zwiſchen dem Schrohr und Qua-
dranten legen, wodurch dieſem Fehler abgeholſen ward. leh recti-
ſicirte den ſeſſen ſo wohl als den beweglichen Faden des Microme-
ters und wiederholte die Beobachtungen. Uod ich ſuhre dies alles
deswegen an, damit man daran keinen Auftoſs nehme, wenn dieſe
Nöhenmeſſungen nut den vorigen etwa nichit überein kommen.

1. Quadrantpunct g8g go. 4483. 478.
1779. d. i9 Oct. J. gr. Bar. 89. 10o. oI. N.

go. d. 20 Mai. J. Perſeus. 88. Jo. 12. S.
Polhõhe 54. o5. 52.

2. Quadrantpunct 88. 30. 4 361. ho.
79. d. 11 Sept. æ. Caſſiop. 88. 44. 58. N.
79. d. 17 Octob. J. Perſeus. 88. 30. oo. S.

Polhöke 54. o5. 34.
3. Quadrantpunct 88. 30. 4361 205.

79. d. 11 Sept. æ. Caſſiop. 88. 44. 58.
79. d. 20 Iul. ß. Drach. 88. 21. 30.

Poihöhe 54. o5. 44.
4. Quadrantpunct g8 10-245 4262.

go. d. 25 Mart. c. gr. Bar. 87. 59. 51. N.
79. d. 2u lul. Z. Draeh. 88. 20. 52. S,

Polhohe 54. oG. oa.
5. Quadrantpunct 87 40'4484- 381.

go. d. 24 Mart. gr. Bär. g. oo. c4. N.
79. d. 21 lul. J. hrach. 87. 24. 12. 8S.

Polböhe 54. o5. 58.
G. Quadrantpunct 86. 40. 4375  566.

8o. d. 24 Mart. e. gr. Bür. 86. 55. 33. N.
go. d. 1 Mart.  gi. bar. 86. 16. 32. 8S.

Polhöhe 54. o6. J2.

K 3 7. Qua-
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7. Quadrantpunct g6.? z0o“ 4 33 324.

32. d. 20 Mart. ß. gr. Bär. 86. 31. 22. N.
go. d. 4 Mart. n. gr. Bür. 86. 16. 34. S.

Polhõhe 54. o6. 33J.
8. Quadranitpunct 86. 20. 4 276 81.

82. d. 24 Mart. G. gr. här. g6. 31. 26. N.
go. d. 7 Mart. 1. gr. Bär. 76. 16. 39. S.

Polheihe 54. ob. 35.
9. Quadrantpunct g6. 10. -28 4 160.

79. d. 18 Sept. G. Caſſiiop. 86. os. go. N.
80o. d. 11 Mart. n. gr. Bat. 86. 16. 38. S.

Polhõhe 54. o6. 24.
10. Quadrantpunct 85. oo4 9  69.

79. d. 18 Sept. d. Caſſiop. 85. oo. 22.
79. d. 18 Oct. æ. Perſeus. 84. 57. os.

Polliöhe 54. o5. 57.
11. Quadrantpunct 85. oo. 120- 6ꝗ.

go. d. 29 lun. S. Drach. 84. 55. o2.
79. d. 19 Oct. æ. Perſeus. 4. 57. oß.

Polhöhe 54. o5. 25.
12. Quadrantpunct 85. oo. P9. 348.

79. d. 18 Sept. J. Caſſiop. 85. oo. 22.
8o. d. at Febr. gr. Bär. 84. 45. 35.

Polhõhe 54. o6. 42.
13. Quadrantpunct 84. 5o.  122 108.

8o. d. J0o lun. S. Drach. 84. 55. o4.
8o. d. 23 Febr. gr. Bär. 84. 45. ZI.

Polhöhe 54. o6. 16.
14. Quadrantpunct 84. 10. 238 411.

go. d. a9 lun. Drach. 84. 19. 52.
8o. d. 26 Febr. z. gr. Bär. g3. 52. 58.

Polhohe 594. oG. 12.
15. Quadrantpunct gi. go.  349 293.

go. d. 3o Iun. q. Drack. 82. o4. 28.
go. d. 7 Febr. æ. Fuhrm. 81. 37. 51.

Pollõhe 54. o6. 31.
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16. Quadrantpunct gi. oo. 201 316.

go. d. 5. Apr. æ. gr. Bür. gi. os. 20.
8o. d. ꝗ Febr. B. Fuhrm. So. 4G. 54.

Polhöõhe 54. oG. 12.
17. Quadrantpunct go. j0 4 445 512.

1780. d. 6 Apr. æ. gr. Bär. 81. os. 27
79. d. 23 lul. d. Schwan. go. 28. 47.

Polhöhe 54. oG. 10.
18. Quadrantpunct go. go. 445. 661.

go. d. G Apr. 4. gr. Bär. 81. os. 27
79. d. a3 lul. æ. Schwan. go. 22. 36.

Polhõhe 54. oG. 13.
19. Quadrantounct 77 oo. 280. 1232.

79. d. 16 Aug. A Drache. 76. 48. 24.
79. d. 21 Oct. y. Androm. 77. o9. 37.

Polhohe 54. os5. 37.
20. Quadrantpunct 77. oo. 280. 40.

79. d. 16 Aug. d. Drache. 76. 48. 24.
79. d. a6 Sept. o. Androm. 77. o1. 39.

Polhõhe 54. o6. ob.
21. Quadrantpunct 74. 30.  12. 48.

79. d. 11 Sept. ß. Cepheus. 74. 29. 30.
79. d. 20 lal. æ. Lever. 74. 29. 40.

polhöhe 54. o5. 26.
22 Quadrantpunct 69. oo. 4 68 a6.

go. d. 25. Mart. L. kl. här. 6G9. oa2. 49.
79. d. 21 lul. BG. Leyer. G9. oi. os5.

Polhöhe 54. ob. o7J.
23. Quadrantpunct 69. oo. 468 4 90.

go. d. 25 Mart. G. kl. Bär. 69. o2. 49.
79. d. 26 Sept. Sehwan. G9. og. 44.

Polhöhe 54. o5. 42.
24. Quadrantpunct 68. 5o4 296— i91.

go. d. 28 Mart. G. kl. Rär. 69. oa. 16.
79. d. 5 Oct. . Nordl. Dreieck. 68. 42. o5.

Polhöhe 54. o6. 16.

25. Qua-
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25. Quadrantpunct 67. zo.  292 495.
79. d. 11 Sept. J. Cepheus. 67. 42. o6.
go. d. 1 lul. e. Hercules. 67. o9. 29.

Polhöhe 54. oG. 13.
26. Quadrantpunct j5. jo. 210 300.

1279. d. 19 Sept. æ. kl. Bär. 55. 58. 42.
79. d. 5 Oct. G. Widder. 55. 37. 34.

Polhöhe 54. o6. oo.
27. Quadrantpunct 55. 50. 210 390.

79. d. i9 Sept. æ. Kl. Bar. 55. 58. 42.
So. d. 19 lun. y. Hercules. 55. 33. 50.

Polhöhe 54. o6. 32.
28. Quadrantpunct 55. 40. 444. 3]76.

79. d. 19. Sept. æ. kl. Bär. 55. 58. 24.
8o. d. 29 Mai. q. Boot. 55. 24. 35.

Polhöhe 54. o6. o4.
29. Quadrantpunct 52. 10 4872 314.

go. d. 8 Apr. æ. kl. Bär. 52. 13. 36.
79. d. ꝗ Dec. æ. Stier. 51. 57. oo.

Polhõhe 54. o5. 59.
30. Quadrantpunct 52. 10. 87 220.

go. d. 8. Apr. æ. kl. Bär. 52. 13. 36.
8go. d.i Mart. G. Schlange. 92. oo. 53.

Polhöhe 54. o5. 59.
31. Quadrantpunct 52. 10. 87. 4 169.

go. d. 8 Apr. a. kl. Bär. 52. 13. 36.
so. d. 1 Mart. y. Schlange. 52. 17. oo.

Polhöhe 54. o6. 18:
32. Quadrantpunct 52. oo.  329. 451.

go. d. g Apr. æ. kl. Rär. 52. 13. 38.
80o. d. 15 Mart. B. Löwe. SI. 41. 18.

Polhöhe 54. oG. oJ.
Aus dieſen 32 Refultaten erliält man das Mittelreſultat g4“ o6

o6“. Und wenn man diejenigen über 6 30“ und unter 5 zo! weg-
lüſst das Aittelreſultat 54 o6 o2“ für die Pollöhe.

ſ. 9.
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F. 9.
Da jch ſand daſs dieſe Reſultate nocli nicht ſo nahe zuſammentta-

fen als ich wünſehte, ſo ſuchte ieh unter dieſen Sternen alle dieje-
nigen aus, deren Unterſeheid in der Hohe nicht viel über 20 betrug.
damit ſie bey ihrem Durehgange nicht weit aus der Mitte des Sehb-
rohrs beobachtet werden konnten, und alſo auch derjenigen Abwei-
chung vorgebeuget würde, welehe durch Beobachtungen weit von
der Axe des Sehrohrs auf die Wehrte des Micrometers hervorgebracht
werden konnte, woranff bey dieſen Reſultaten alles ankommt. Nach
dieſer Answahl machie ich zu dieſer Abſicht aufs neue ſolgende Beob-
achtungen.

1. Quadrant Punct 88 40 4 134 237. J
go. d. 16 Sept. æ. Caſſiop. 88? 45. 33“
8o. d. 17 Sept. y. Perſeus. .88. J0o. 1I.

Polhöhe 54. o6. o2.
2. Quadrantpuuct 88. 30. 4379. 223.

8o. d. 17 Sept. æ. Caſſiop. 88. 45. 43.
go. d. 20 Jal. G. Drach. 88. 20. 45.

Polhöhe 54. o6G. 39. J3. Quadrantpunct. 88 10- 256 4 265. Jgo. d.i6 Mat. C gr. här. 87. 59. 23.
So. d. 23 lul. G. Drach. gg. 20. 59.

Polhöhe 54. o5. 48.
ſtq. Quadrantpunct g6. 20. 211464.

So. d. 27 April G. gr. Bur. 86. 0. 47.
so. d. 26 Mai. 4. gr. Bär. g6. 17. 20.

Polhöhe 54. o6. o5.
5. Quadrantpunct 86. 10.  35  183.

8o. d. 15 Sept. G. Caſſiop. 86. os. 33.
8o. d. 24 Mai. gr. Bar. 86. 17. 35.

JPolhöhe 54. o6G. o.
Quadrantpunct 85. oo. 4. 59. nJ

go. d. 15 Sept. d. Caſſiop. 85. oo. 10.

I

so. d. 17 Sept. æ. Perſeus. 84. 57. 33. J

Polhöhe 54. o5. 53
4

L

7. Qu. J
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7. Quadrantpunct 85. oo. 4. 224.
z315.

80. d. 15 Sept. d. Caſſiop. 89. oo. IO.
sgo. d. 10 Apr. gr. Bär. 84. 46G. oꝗ.
8i, d.  Mart.  gr. Bär. 84. a6. 57.

Polhöhe 594. oG6. 31. 54. ob. Jo.

8. Quadrantpunct 85. oo. 120.  99.
go. d. 29 lun. S. Drach. 84. 55. 02.
go. d. i7 Sept. æ. Perſeus. 84. 57. 33.

Polhöhe 4. o5. 12.
9. Quadrantpunct 84. 40.  122. -74.

go. d. zo lun. Drach. g4. 55. o4.
gi. d. 12 Mart.  gr. Bär. 84. 46. ꝗ6.

Polhöhe 54. o5. 27.
10. Quadrantpunct g4. 40. 144. 164.

go. d. 15 Sept. y. Caſſiop. 84. 34. o2.
gi. d. 13 Mart. gr. Bar. 84. 46. a8.

Polhöhe 54. oG. 12.
11. Quadrantpunct gi. zo. 204187.

so. d. i5 Sept. e. Caſſiop. S1. 30. go.
go. d. 14 Oct. æ. Fuhrm. 81. 37. 45.

Polhõhe 54. o6. 36.
12. Quadrantpunct gi. oo. 211. -317.

go. d. 4 Mai. æ. gr. Bär. gi. os. 45.
89. d. 14 Oct. G. Fuhrm. 8o. aG. 52.

Polhöhe 54. ob. a3.
13. Quadrantuimct 77. oo. -269 447.

8o. d. 24 Aug. K. Drach. 76. 48. 51.
o. d. i18 Sept. o. Androm. 77. oi. 57.

Polhohe 54. o6. a1.
14. Quadrantpunct 77. oo.  269 4213.

vo. d. 24 Aug. 4 Drach. 76. 48. 51.
go. d. 18 Sept.y. Androm. 77. os. g0.

Folhõohe 54. o6. 24,
15 Qua-
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15. Quadrantpunct 74. Jo.  5.  30.

go. d. 2 Sept. B. Cepheus 74. 29. 48.
go. d.  Aug. Lever. 74. 28. 45.

Polhõhe 54. ob. 14.
16. Quadrantpunct 69. oo. 4 83. 4 36.

81. d. i5 Mart. G. kl. Bär. G9. og. 27.
8o. d. 9 Aus. G. Lever. G9. oi. Jo.

Polhöue 54. os5. 55.
17. Quadrantpunct 69. oo. 83.  8o.

8Si. d. i5 Mart. G. kl. Bär. G9. oʒ. 27.
go. d. ꝗ Aug. c. Schwan. 69. oʒ. 19.

Polhöhe 54. o5. 53.
18. Quadrantpunct 55. 50.  196 305.

go. d. 17 Sept. æ. kl. Bär. 55. 58. o7
Bo. d. 17 Sept. G. Widder. 55. 37. 21.

Polhõhe 54. o6. 12.
19. Quadrantpunct 55. 504 196  390.

go. d. 17 Sept. æ. kl. Bär. 55. 58. o7.
so. d. i9 lun. J. Hereul. 55. 33. 50.

Polhõhe 54. o6. Jo.
20. Quadrantpunct 52. 10.  80- 318.

3o. d. ꝗ Mai. æ. Kl. Bar. 52. 13. 39.
go. d. 17 Sept. æ. Stier. 51. 56. 52.

Polhiöhe 54. o6. 14. jſf21. Quadrantpunct 52. 10. 80 230.
go. d. Mai. c. kl. Bär. 52. 13. 39.
0. d. 30 Mai. G. Schlange. g2. oo. 28.

Polhöhe 54. ob. a26.
22. Quadrantpunct 52. 19.  8o. 158.

go. d. 9 Mai. æ. kl. Bãr. 52. 13. 39.
go. d. Jo Mai. y. Schlange. 52. 16. 33. ĩ

Polhöhe 54. o6. ab.
JDas Mittel aus allen 22 Beobachtungen giebt die Polhöhe 54 J

o6 10“. Wenn man 2wo Beobachtungen, welehe die Polhöhe54 go“ und drey, welche ſie über 549 o6 go! geben, weg- J
laſet, ſo bleibt noch das geſundene Mittel von 54? o6 10. J

L 2 Wenn J
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Wenn man endlich aus den drey Mittelreſultaten
54. os“ 59.
54. o6. o2.
54. o6. 10.

das Mittel nimmt, ſo ſindet man fur die Polhöhe 54 o6 oa“. und
hiebey muſte ich es diesmahl bewenden laſſen.

Wenn man die Beobachtungen einerley correſpondirender Sterne
unter ſich vergleicht, ſo dienet ſolches dazu zu erkennen, dalſs der
Unterſcheid der Reſultate zuweilen von uugleicher Stellung des Qua-
dranten, zuweilen auch von nicht vollig genau beſtimmter Abwei-
chung der Fixſterne herrühre. Wenn man aus dieſen Beobachtungen
beſonders das Mittel nimmt, und aus dieſen Mittelreſultaten endlich
wiederum das Mittel, ſo erhalt man ebentals für die Pollöhe

54 os6“ oz“
Da eine gröſsere Genauigkeit mit dieſem Inſtrumente für mick

weniglteus nicht zu erreichen iſt, ſo erwarte ich mit groſsem Ver-
langen den Uranometer, welchen der Herr Ober Conſiſtorialrath Silber-
ſchuag für die hieſige Sternwarte in Berlin verlertigen laſset, wo-
durch denn ohne 2weilel die hiebey nachgehliebene Ungewisheit
günzlieh gehoben werden wird. Von der Güte und Vollkommen-
heit dieſes Inſtruments werde ieh bey Bekanntmachuns der damit au-
geſtellten Beobachtungen nähere Nachricht geben.
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Eèäzbe J.IV. Ueber des Herrn Profeſſor Fuſs Rechnungsformel
aus den gemeſſenen Höhen und Abſtande zweyer

Weiltkörper ihren wahren Abſtand
zu finden.

D Abhandlung II. über die Bordaſehe Rechnungsformel
vwar ſchon abgedruckt und an verſchiedene Freunde vertheilet,
als Herr Bode mir eine andre über eben dieſe Aufgabe vonr

Herrn Prof. Fuſs aus Petersburg mittheilte, welehe nachher in dem
Aſtronomiſchen lahrbueh für 1784. Seite 180 bekannt gemacht ward.

Fie iſt dieſe:
coſd' 2coſ. coſ. 4) ſec. k. ſec. colch  0). coſ. (l-7)

coſ(h νund ſieht dem erſten Anſchein nach ganz anders aus als die Bordaſchie

II. Seite a5.x 2 ſ8 ſin. (a4—)). ſinaö ſinf. ſin.gG —ο— lina. linb
wenn man auch auf die Verſchiedenheit in den benennungen nicht

achtet.
Indeſſen ſahe ich bald, daſs ſie aus einerley Gründen mit dieſer

abgeleitet werden könnte, und daſs die letztere in die erſte überginge,
wenn man 'in ihr die Benennungen der erſtern ſubſtituiret und eine
ſehickliche Abänderung des trigonometriſehen Ausdrueks vornimmt.
Und ich hoffe, daſs es den Leſern angenehin ſeyn werde, die Ver-
gleiehuug derſelben zu ſechen.

lch will zuerſt dieſelbe aus den Trĩgonometriſchen Ausdrücken
herleiten. Wenn man die Figur der Abhandlung II. Seite 38 hiebev
vergleicht, ſfo ſevn ZH und ZR zween Quadranten, Z der Scheitel-
puuct, Hl, und R-, die gemeſſenen Höhen, Le die gemeſſene Di-
ſtanz, H/ und Rs die von Parallaxe und Strahlenbrechung befreieten
Höhen, und /S die wahre Diſtanz. So hat man nach der Kugeltri-
gonometrie im Dreyeck ZLa

L 3 (coſ. z)
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ſin  (II.  Tu LS ſin.  CTCL Zr L)
(col.z) ſin. ZL. ſin?

ſin. ZL AI IL ſin“ ?L 421 1 1L.5
Cu 9ſin.ZL ſinde

LLATZAAL.col— (Les (e I uy
ſlin dL.. ſinZs

9oοZLAοονν Oöy—Le

2 2
col. (goo ZL) coſ. (Sor -TZo)

Nun iſt aber po ZLHL, und gor Zo  Ro.
Daher wird

HL4Reo 4Lscol. coſ. J2

(coſ z) coſ. HI.. coſ. Ra.
khah 4dEs ſey mun Hl h; Ra l; Le-d; uud —m—

2

14 coſ. Z ſtatt Ceoſ.  Z)t und
Ferner ſchreibe man

ſo erhalt manſec.h, ſec. ñ ſtat
1

coſſ, coſſ
coſ? a2coſ. coſſe q) ſec. h. ſec.n -1.

Nun giebt weiter die Trigonometrie in dem Dreiecke ZIS aus dem
Winkel Z und den anliegenden Seiten Z/ und ZS für die Seite 18

coſ.iS coſ. Zi. coſds 4 ſindl. ſinzs coſ.?und vwenn man den fuür coſZ. erhaltenen Werth einführt, auch H/
ſtatt Z? und Rs ſtat ZS nimmt, ſo wird
eol. 18 ſin HI. ſin kKS4 2eoſ. HI. coſks. coſ.c. coſ. ſeei. ſecli

cof. HL. coſ. RS
m 2coſ. HI. coſ. RS. coſ.. coſ(e 4) ſec. ſi. ſec.

l

 (coſHl. coſks J ſfin Hl. ſin KS)
Es
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Es iſt aber coſ. Hl coſRS ſinHl. ſin RS æ coſ. (Hl 4 RS) und
venn nun ä ſtat Hl und h- ſtat RS auch d' ſtat IS geſchrieben
vird, ſo iſt
eoſ.a' C 2col. coſ. (C—- d) lec.k. ſech. coſſh 9) coſ. (h -1)

coſ. (n44 4Kk—7)
welches der verlangte Ausdruck iſt.

Niieraus erhellet nun ſclion, daſs dieſe Rechnungsformel mit
der Bordaſehen einerlev ſevn müſſe und daſs bevde blols im Ausdru-
cke unterſchieden ſeyn können. Um dies noch vollſtändiger zu über-
ſehen, ſühre man hier die Bordaſchen Benennungen und trigonome-
triſchen Ausdrücke ein.

Man ſchreibe alſo x ſtatæ; compl. a ſtatt compl.  ſiat hl;
compl. J ſtatt r; compl. g ſtatt 493 ändre darnach ſin. in coſ.
und coſ. in ſin, und gebrauehe ſtat der Secanten die coſinus, ſo hat

2cof. c. coſ. E—4 ſin. f. ſin. g

col. aνſin. a. lind
man coſ. x

Man ſchreibe ferner compl. (a 464. d) ſtat

und compl. (a 46 —4) ſtato d, ſo iſt

anb ſin an ſin/. ſing.2. ſin

coſx 2 2 coſ. aαννſin a lin.b.
a

Endlich ſetee man noch 21 in  ſiat col. x
 29und at coſ. ν Je i ſutcol. hOAE-A

2

und dann J g ſtatn 4 0441 ſo kommt
ſin“ttta ñ ab lin, ſing

1x 2 21 2. tſn J27 ſlſina, ſinb.und ſo die Bordaſche Rechnungsformel. I. Seĩte 45.

a46b44 a46b  d
ſ 1 ſæ*ed ſin 2 2J 2 2 ſina. lin b.l ſin 1i ſin

 ſinf. ſing

m
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Um zu zeigen, wie nach der Fuſſiſchen Formel die Rechnung geführt

werden könne, wollen wir das Beiſpiel Il. Seite a9. go nach derſel-

ben lierſetzen.

ein gemeſſ. Diſtan S65227 20.
gemeſſ. Mondhöhe S 15 21Sh.
gemeſſ. Sannenhöhe 78. 18. ærn

1592. ob hn 4d.
792 33. S.
14. ob æ A.Mond Parallaxe und Strahlenbr.  53 S

j ſür die Sonne S o
u Alſo h4  16014

14 nr S 18. 18J

kaonh —r  g9as 32
log. 2. o. zo rozose

49 2795 33906 log. coſ. 9. 2585832 14. ob6 logt. coſ. 9.9867144
na  15. 21. log. ſec  10 log. coſ. o.oi57758
li æ 78. 18. log. ſec  10 log. coſ. o.bo29593

ha  16 14.- los. coſ. 9. 982 3306
ĩI ir  78. 18. dos. coſ. 9. 3070407

9.5444340.J Zu dieſen gefundenen Logarithmen
u gehöret der colinss  909.3502092

J nao r 94 ê 32  coſin. o.o798391.u

coſ.d o. 4292483.
Compl. d  252 25 11

d C640 34. vie num. II.

V. Veber
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GREIFSWALDISCHENASTRONOMISCHEN GNOMonm.
—Jc

er Aſtronomiſche Gnomon war lange Zeit dasjenige Inſtru-
a ment mit welehem man die genaneſten Beobachtungen an-
ſtellen zu können glaubte. Sein nächſter Gebrauch be-

daraus die geographiſehe Breite des Orts oder deſſen Polhöhe herzu-
leiten, den Durehmeſſer der Sonnenſcheibe zu meſſen, die ſchein-

M bare
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bare Geſchwindigkeit der Sonne, die Zeit der Sonnenſtilſſünde und
der Nachtgleichen zu beſtimmen, die Schiefe der Eccliptie zu finden,
die walire Zeit zu erhalten, und was ſonſt für die neorie der SonneP

den Aſtronomen wichtig ſevyn konnte. Man kann nicht läugnen,
daſs dies an verſchiedenen Orten errichtete Inſtrument in allen dieſen
Stücken groſſen Nutzen geleiſtet, und beſonders die neorie der
Sonne durch Vergleichung der damit angeſtellten Beobachtungen zu
groſſer Vollkommenheit gebracht worden. Naur die Frfindung ſchär-
ferer Beobachtungsmethoden, welche mit den groſſen Fortſchritten
der aſtronomiſehen Wiſſenſchaften, ſo wie der Optiſchen und Me-
chaniſchen ihre anwendung fanden, und die geſehickteſten Hände
der Künſtler und dadurch hervorgebrachten Werkzenge haben den
Werth dieſes Inſtruments verringert, und vom altronomiſehen Ge-
brauch faſt gänzlieh verdrungen. Eine nähere Reſchreibung dieſes
Inſtruments wird am beſten zeigen, wie weit man es mit demſelben
in der Genauigkeit der Beobachtung bringen könne.

Im weſentlichen iſt der aſtronomiſche Gnomon nichts anders
als eine genau abgetheilte Mittagslinie, auf welche das Sonnenbild
durch eine ſehr kleine kreisförmige Oeſfnung fallt.

Wenn dieſe Oefnung ein Punct oder doch ſo klein wäre; daſs
ſie als ein Punct angeſehen werden könnte, und daneben das Bnd der
Sonne auf der Mittagslinie deutlich geſehen werden könnte, ſo daſs
die Puncte B und C ſich völlig auszgeichneten, wo die von den auſ-
ſerſten Puncten des donnenrandes ausgehende Strahlen S und U die
Mittagslinie trälen. ſo würde die Beobachtung mit Zuverläſſigkeit
gemacht werden können. Und dann käme die Richtigkeit der Be-
ſtimmung der Winkel, welche die Verticallinie DD mit den Strah-
len S und UC machte, allein auf die Genauigkeit an, mit welcher
die Linien von der Oefnung o nach D, oD, DB und DC gemeſſen
würden. Die halbe Summe der beyden Winkel Doß uud DocC
gube den Abſtand des Sonnenmittelpuncts vom Zenith nnd der halbe
Unterſeheid beyder Winkel den Sonnenhalbmelſſer.

Allein eine ſo kleine Oefnung giebt kein deutliches Sonnenbild
und noch weniger zeichnen ſich die Puncte Bund C mit nöthiger
Klarheit aus. Man iſt deswegen gezwungen, der Oefnung einen

merk-
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merklichen Durchmeſſer zu geben, und damit verliehret zugleich die
Beobachtuns ſelbſt an Zuverſaſſigkeit und Genauigkeit.

Wenn naämlieh die Oefnung einen Durchmeſſer ad hat, ſo iſt
der auſſerſte Strahl S von dem obern Sonnenrande nicht Soß, ſondern
Sab, und der äuſſerſte Strall V von dem untern Sonnenrande nicht
Vod ſondern Udc, vorausgeſetæt, daſs der Stranl von der Oefnung da
bis zur Mittagslinie keine Aenderung in ſeiner Richtung leidet. Auf
Bb und Ce fälle nock immer etwas Sonnenlicht, aber immer weni-
ger, je weiter man ſich von B und C entfernet, und den Puncten b
unde nähert.

Da alſo von b nach D, imsleichen vonc nach A hin kein Son-
nenlicht fallt ſondern von der Mauer aufgeſfangen vird, ſo liegt ſol-
ches im vollen Schatten; von B nachb und eben ſo von C nache er-
ſtreckt ſich der Halbſchatten, das iſt, es fallen in dieſen Rãumen
nieht von der ganzen Sonnenſcheibe Stranlen. Von b nach C er-
ſtreckt ſieh die volle Erleuchtung. Da nun auſſer BC das Licht al-
maählig abnimmt, ſo ilt es auſſerſt ſchwer, und unſern Augen wohl
unmöglich, die Puncte B und C zu beſtimmen, Wo dieſes Abnelr-
men anfängt, und ebeu ſo verhält es ſich mit den Punctenb unde,
vo dies Abnehmen aufhöret, und der volle Schatten eintritt. Indel-
ſen hat man ſich bey den gnomoniſchen Beobachtungen allezeit an
die Puncte b und e zu halten geſueht, und dabey kam es dann darauf

an, die Halbſchatten Rb und Ce in Rechnung 2u bringen.
Bey der groſſen Entfernung der Sonne von unſerer Erde iſt es

erlaubt, Strahlen, welehe aus einerley Punct der Sonne, wie SB
und Sb oder UC und Uc, zu uns kommen, für parallel zu halten.
Wenn allo der, in der durch A gehienden verticalen liche ADZ
liegende Durckmeſſer der Oeffnung da mit AD parallel läge, ſo wä-
ren oßba und oCcd Parallelogramme und on  od  Bi  Cc. Al
lein bey dieſer Lage der Oeffnung fällt beſonders bev niedriger Son-
nenheöhe das Sonnenbild unförmlich lang aus. Daher kann man der
Oeffnungsebene diele Lage nicht geben, und noch veniger in un-
ſern Falle, wo das Sonnenbild bald, auf eine verticale Ebene fullt.
In allen dieſen Fallen iſt allo der Halbſehatten Bb dem Halbmeſſer
der Oeffnung oa nickt gleich, und eben ſo wenig od dem Holbſchat-

ten Cec.

M 2 Um
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Um nun u ſehen, wovon die Gröſſe des Halbſehatten auf der Ho-

rizontallinie abhänge, ziehe man bg durch b und CA durch C mit HG

parallel, ſo iſt  S oa od Chi und gbb  ACe gleich dem
Winkel, welchen die Oeffnungsebene mit der Horizontalebene macht.

Wenn man nun noch die Vſinkel oßbD, oCD als gegeben anſiehet,
ſo kennet man auch die Winkel gß, Chic, und es iſt ſinoßD:

ſin (1802 (obD 4g6B)  ghb: Bb. Woraus alſo erhellet, daſs
die Groſſe des Halbſehattens von der Gröſſe des Halbmeſſers der Oeſf.
nung oa, dem Winkel der Oeſfuungsebene mit der Horizontal-
Ebene, und dem Winkel obD abhänge, wovon die beyden erſten
Stücke bey einem und eben demſelben Gnomon belländige Gröſſen
find, die dritte aber veränderlich, mit weleher ſich auch die Gröſſe
des Halbſchatten verändert. Um dies noch näher zu überſehen, ſo
hat man zu bedenken, daſs ſin.i80  (oBD 4 goBy) ſin. oßDAgöB)
S ſin obD. coſgb 4 ſin gbB. coſ. oßbD ſey. Setæzt man nun 2zur
Abkürzung oßD x; goß  e; gb hund Bbj, ſo iſt ſinx:
ſ. x coſæ  ſinæ  coſx kh: j. und y h. coſo  h ſinæ cot. x.
Hieraus ſiehet man nun, wovon die Gröſſe der Halbſchatten abhän-
get und wie er berechnet werden müſte, und dals zu dem Ende bey
Conſtruction eines Gnomons nicht allein darauf geſelien werden
müſſe, daſs die Verhältniſſe der Höhe des Gnomons oD zu den Li-
nien DB, DC etc. genau angegeben, und dadurch die Winkel DCo,
DBo ete. gefunden werden können, ſondern daſs auch der Oeff-
nungshalbmeſſer und die Neigung der Oeffaungsebene gegen die Ho-
rizontal- oder Verticalebene genau gemeſſen werde, damit gezeig-
ter maſſen aus Beobachtung der Puncte b undee die Puncte h und C
gefunden, und die Beobachtung auf den Fall zurück gebracht werde,
da die Oeffnung, durch welche die Sonnenſitralilen fallen, nur ein
Punct iſt. Aut ähnliche Art findet man die Halbſchatten Cc und Bb
auf der Verticallinie des Gnomons AF.

Ieh habe aber ſehon gezeiget, daſs es überaus groſſe Schwürig-
keit habe, die Grunzen des Halbſchattens B und C genau zu beo.
bachten. Aber dieſe Schwürigkeit wird noch vermehret dureh die
Strallenbeugung, welehe die bey dem Rande der Oeffnung nahe
vorbeyfahrenden Strahlen leiden. imgleichen durch ein gewiſſes Zit-
tern des Sonnenrandes, welches von der durch die erwärmte At.-

molphũ.
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moſphãre bewegte Luſt abrzuhängen ſeheinet. Und diele umſtände,
die man bisher nicht in Rechnung hringen kann, machen die heo-
bachtung der Gränzen des Halbſehattens noch unſicherer, als ſie
ſchon ohne das ſind. Wie viel es dieler Vnbequemlichkkeit abhelſe,
wenn man die Oeffnune bis kurz vor der Beobachtung bedecket, da-
mit die Platte, darin dieſelbe ſien befindet, nicht von der Sonne vor-
her erwärmt werde, kann ich nieht ſagen, vermuthe aber nieht, daſs
es viel ausmachen könne. Man hat deswegen noch anf andere Art
verſneht, den Abirrungen, welehe der Oeſſnungshalbmeſſer und der
Raud der Oeffnung verurſacht, dadurch vorzubauen, daſs man ein
Collectivglals in der Oeffnung ſetzt. Allein hier dürften leieht die
Farben an dem Rande des Sonnenbildes eben dergleichen Unrichtig-
keiten erzeugen. Gewils iſt es daher, daſs dies mit ſo vielen Um-
ſtanden zu erbauende lnſtrument diejenige Genauigkeit nicht gewüli-
ret, welche die Aſtronomie jetat von Beobachtungen durch andere
Inſtrumente fardert. Indeſſen ſo lange man noch keine mechaniſehen
Werkzeuge hatte, von welehen man eine ſolche Genauigkeit erwar-
ten konnte, muſte der Gnomon unter die vorzüglichſten aſtronomi-
ſchen Inſtrumente gerechnet werden.

Nach dieſen Grundſatzen ward in der hieſigen wüſten ſogenann-
ten Mönchenkirehe ein Gnomon errichtet, deſſen Conſtruction hier
aufbehalten zu werden verdienet.

Die Hohe des Gnomons oder der Oeffnung, durch welcher
die Sonnenſtrahlen auf die Mittagslinie fallen, beträgt 41,77
Fuſs Sehw. Maals. Von dieſem Punct D gehet die horizontale
Mittagslinie 34.046 Fuſs ſchw. Maals fort. da dieſelbe auf die
an einem Pfeiler in die Höhe laufende verticale Mittagslinie ſtölst.
Sowohl die liorizontale als die verticale Mittagslinie iſt mit meſſinge-
nen Platten belegt, welehe mit in Bley vergoſſenen Schrauben aul
Gothlandiſehen Steinen befeſtiget ſind, und auf dieſem Meiſing iſt
die Abtheilung der horizontalen und verticalen Mittagslinie gemacht,
in Theilen, wovon 1ooooo Theile auſ die ganze Hohe des Gno-
mons gehen. Die Zahlen gehen auf der horizontalen Mittaeslinie
von dem Puncte D vono an bis zur verticalen Mittagslinie Ah, wer-
den aber nur zulammt den meſſingenen Platten bey g4ooo ſichtbar,
und gehen fort bis g1508, vo die verticale Mittagslinie anſangt,

M 3 von
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von dieſem Puncte E gehen dann die Zahlen von o an. nach F in die
Höhe. Neben der verticalen Mittagslinie iſt eine Maſehine ange-
bracht, mit einem über einer Rolle geführten Gegengevwicht, in wel-
cher der Beobachiter ſich in die Hohe laſſen kann, um die Beohach-
tungen in der Vertieallinie zu machen. Die Neigung der Platte, wor-
in ſich die Oeffuung zur Durchlaſſung der Sonnenſtrahlen befindet,

gegen die verticale Ebene iſt 36 53!, mithin ihre Neigung gegen
die horizontale Ebene 532 07.

Der Durehmeſſer der Oeffnung war genau gemeſſen, 30 Theile
von einem Maasſtabe, wovon 66 Theile gleich ſind mit 1oo Thei-
len, davon 1ooooo die ganze Holie des Gnomons Do ausmachen.
Von dieſen Theilen, nach welchen die Mittagslinien abgetheilet wa-
ren, enthielte daher der Durchmeſſer dert Oeſfnung 45,6 und der
Halbmeſſer derſelben 22, 8.

Aul dieſe Art iſt dieſer Gnomon verfertigt, und hierin liegen
die Elemente zur Rerechnung der damit angelffellten Beobachtungen.
Damit es nun nicht nöthig levn dürſte, über jede Beobachtung eine
ganze Rechnung anzuſtellen, ſo ſind fur die Puncte der horizontalen
und verticalen Mittagslinien von 1oo zu ioo die Winkel berechnet,
welcehe die auf die Mittagslinien fallende Sonnenſtrahlen mit der Ver-
ticallinie machen. Die Winkel fur die übrigen Puncte können dann
durch eine leiehte Interpolation gefunden werden.

Eben ſo ſind nach der vorhergehenden Formul für die Halb-

ſchatten
 2 h coſæ  h ſinæ cot. x.

J

vwenn nun 22.8, und 532 07 geſetæt wird, für die Puncle
der horizontalen und nach einer ähnliehen Formel für die der verti-
calen Mittagslinie von 1000 zu 10oo die Groſſe der Halbſchatten be-
rechnet worden, weil auch hier die Gräsſen ſür die übrigen Puncte
der Mittagslinien durch eine leichte lnterpolation heransgebracht wer-
den konnten. Bevde Tabellen theile ich hier mit, theils um ſie auf-
zubehalten, theils um die nachfolgenden gnomoniſehen Beobachtun-
gen deſto leichter darnach zu prüfen.

Tafel



littagsl Haltbſeb Mittagel

aAsTRoNomiscaen Gvomon.

Tafel für die Halbſchatten auf der horizontalen
Mittagslinie.

Il

Halbſch Mittagsl. Halbſch

50eo0
5 1000
5 2000
53000
54000
5 5000
56000
57000
5 booo
59000

6o0co
6 1000
62000
63000
640e0
63000
66000
67000
68000
69000

7 0000
71oco
72000
73000
740co
75000
76000

77000
78000
79000

85

Aittagel. Haltſch.
80000
81000
820c0
3000
4000
85000
gacoo
87000
8 8000
89000

28.
5

Mittags!

Tafel für die Halbſchatten auf der verticalen
Mittagslinie.

H Alittags

 e

Hs Alit H  Mittagesl HS Mittageol

1000c 33
11000 33
12000 33
13000 33
14000 33
15000 3216000 32
17000 38
18000 32
19000 32

20000
21000
22000
2 32000

2 4000
25000
26000
27000
28000
29000

z2 z30000
zi Z3iooo
31i z32000
31 33000
31 340d0
31 35000
31 36000
30 37000

30 38000
30 39000

30 4o0ooo
30 q41ooo
30 q4aooo
29 43000
290 44000
29 45000
29 a4s6cooο

29 47000
29 458000
28 q49000

Mittagsl. Halhſch. Mittagal. Halbſeb Mittagel Halt ſch Mittagel Halhſeß
500o00
5 1000
52000
5 3000
5 4000
55000
56000
57000
58000
59c00

6ooo0
488
63000
64000
358—

67000
68000
69000

70000
7 1000
72000
7 3000

74000
75000
76000
77000
78000
79000

gooe0)
81000
82000
83000
84000
85000
86000
87000
g80o00
89000

Tafel
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Tafel für die Abſtancde vom Scheitelpuncte auf der horizon-

7—

58000

talen Mittagslinie.

vtt

l 61000
V eo A Ê O 30. o6. 50.

o9. 24.
11. 58.
14. 32.
17. o6.
19. 40.
22. 14.
24. 47.
27. 20.
29 53

31. 23. o0.
25. 30.
28. oo,
30. 30.
33 00.
35. 30.
38. oo.
40. 29.
42. 58.
45 27.

59000
ĩ 62000

30. 32. 26.
34. 59.
37. 32.
40. Oo5.
42. 38.
45. 10.
47. 42.
50. 14.
52. 46.
55 18

V oo  $ç O 31. 47. 56.
50. 25.
52. 54.
55. 23.
57. 51.

32. o0. 19.
o2. 47.
os. 15.

60000
VS oe  o  ç êç  O 30. 57. 50o.

31. oOo. 22.
or. 53.
o5. 24.
o7. 55.
I0o. 26.
12. 537.
15. 28.
17. 59.
20. 30.

—5

66000
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naerksnoniscatz c,vontou.
22

t 62225 tobos
33. 25. 30.

27. 52.
30. 16.
32. z39.
35. oO2.

37. 25.
39. 48..

c 4ua. l1II1.
44 34
46. 57.

V o

34. 50:4—35. dr. aq.“
c4. o7.

Oosg. 43.

dlli. Qi.
12

)c 15
t 17. 35.
20. 12.

V b M

36. 30. o5.
32. 18.
34 31.

236. 44—
38. 537.
41. 10.
43. 23.
45- 36.
a7. 4B.
50. oo.

67000 75000
33. 49. 20.51. 4M.

VO eο Ê O

7100035. 22. 39.

24 46.
36. 52. 12.

.3a4. 24.
56. 36.

58. 48.37. or. do.
oz. 11.
Oos. 22.
o7. 33.
o9. 44.
it. 55.

76900
2 995 8828 283

oO3g. urJ.
Os. 32.

VO oο  Êêç

37. 14. o6.
16. 17.
18. 27.
20. 37.
22. 47.
2x. 57.

27. 07.
29. 17.
31. 27.
33. 36

73009q 77000

5

22

35. o7. 47
IO0. OI.

 12. 15.
1a4a. a9.
16. 43.

18. 57.
21. 11.
23. 25.
25. 39.
27. 52.

37. 35. 45.
37. 54.
40o. oʒj.
42. 12.
44. 21.
46. 30.
48 39.
50. 48.
52. 57.
55. o6
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7000
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227 234
14
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42. 48
50.
*8 52.

54.
56.

58.
43. o0.
i0Oo2.

5ð. O A O0 44. 0o8. 49.
I0o. 52.

12. 55.
14. .58.

21. o7.az. 11.

17. oi.
19. o4.

125. 15.
27. 19.

O O 45. 322240.

34. 49.

17000

.31. 276
1233. 32.

35. 37.
37. 42.
39. 47.
41. 5243 57

46. oal
48. os8.

445 129 23.

18000

52. 201
44. 50. 14.V  ç  O V o  0

30. 31.

2

14. 22.
16. 43
19. O4.
21. 25.
23 a4as6.
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22000
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20960001

48. 33. 13.
35 35.
37. 57.
40. 20.
42. 43.
45 o06.
47. 29.
49. 5252. 15.

54. 39.
29000

5t. 52 ſ.
54 49.
57. 26.

52. o0. Ooz.
O2. 4o.

o5. 17.
O07. 51.

13. 11.
15. 49.

10. 3J.

15

37000!

48. 57. oO3.
59. 27.

49. oi. 51.
o4. 15.
oG. 4o.
o9. os5.
11. 30.
13. 55.
16. 20.
18. 45.

50. 35. 20.
37. 51.
40. 22
42. 54.
a5. 26.
47 58.
50. 30.53. o2.

55. 34.
58. 07.

30000 34000

ſo oo A 2 0

D2ti. oG.
23. 45
26. 24
29. o3z.
31. 42.
34. 21.
37. oi.
39. 41,

Ú

38000

52. 18. 27

42. 21

49. 21. 11.
23. 37.
26 o3.
28. 29.
36. 55.
33. 21.
35. 48.
38. 15.
40 42.
43 09.

51. 00. 40.
oz. 13.
os. 4G.
og. 19.
10. 52.
13. 25.
15. 59.
18. 33.
21. o7.
23. 42.

52. 45. oi.
47. 41.
50. 22.
53. oz.
55. 44.
58. 25.

33. oi. o6.
oz. a7:
o6. 29.
o9. 11.

31000 35000 39000
49. 45. 36.

48. o3.
so. 31.
52. 59.
55. 27.
57 5550. oo. 23.
o2 52.

Dos 21.

J

o7. 50.

zi. 26. 17.
28. 52.
31. 27.
34. o2.
36. 37.
39 12.
4u. 4ß.
44. 24.
47. oo.
49. 36.

53. 1l1, 53.
14. 35.
17. 18.
20. oi.
22. 44.
25. 27.
28. 10.
30. 53.
33. 37.
36. 21.
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44000 48000 52000 J 66000
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64000
66. 10 38.

14. 10
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42. 31.
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68000
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—4 26000
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77000
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Wenn man dasjenige erwaäget, was ich bereits über die Zuver-

läſſigkeit dieſer Art Beobachtung geſagt habe, ſo hat die Fortſetzung
der Mittagslinie in der Verticalebene keine andere Abſicht haben kön-
nen, als daſs ſie zum gemeinen Gebrauch zur beſtimmung der Mit-
tagszeit dienen ſolte. Die Hohe des Gnomons wird hier im Grunde
ſo viel geringer als man in der Mittagslinie ſteiget; und eben ſo viel
verliehret die Zuverlaſſigkdit: der. Beobichtung in Anſehung der
Hohenmeſſung. Rechnet man hiezu noch die unbequeme La-
ge, in weleher der Beobaeiner in einem Stouhl ſeitwärts der Ver-
ticallinie hĩngend beobachten inuſs, und dalſs auf die Abtheilung
der Verticallinie weniger Sorgfalt gewandt worden, ſo darf man ſieh
nicht ſehr wundern, daſs durch dieſe Beobachtungen die Beſtim-
muns der Polhöhe von den übrigen ſo weit abgehet, daſs ſie dabey
in keine Betrachtung kommen können. lch habe daher gegenvw är-
tig allein die Beobachtungen auf der Horizontallinie zu dieſer Be-
ſtimmung gebraucht, und unter ſelbigen auch nur diejenigen lahre
dazu genommen, von welchen ich gewils ſeyn konnte, dals noch

l alles

v
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alles in umverrückten Zuſtande'ſey. In den letzten lahren des Sie-
benjährigen Krieges ward dieſe wüſte Kirche zum Heu- und Stroh-
Magazin gebraucht, und obgleieh die Beſfehlshaber beſtändig dieſen
Platz zu verſehonen ausdrütklich beſahlen, ſo ward!doch ſolehes
ſchlecht oder gar nicht befolget, ſondern alles war angefullt und der
Zugang dahin geſperrt, ja man fand nachher ſogar Spuhren, daſs
hin und wieder Verluche gemacht vraren, das wenige Meſſing ab-
zureiſſen, die gleichwolil dureh die ſtarke Beſeſtigung deſſelben ver-
eitelt waren. Daſs indeſſen irgendwo einige Verrückung des lnſtru-
ments vorgefallen ſevn müſſe, oder die Mauer ſelbſt ſucceſſiven Aen-
derungen unterworfen ſev, ſchlieſſe ich daraus, weil alle nachher
gemachte Beobachtungen ſowohl auf der Horizontal- als Vertical-
linie die Breite des Orts einige Minuten geringer angeben als vorher.
Auſſerdem übergehe ieh hier die Beobachtungen aut der Horizontal-
linie in den nahe an der Verticallinie gelegenen Puncten, weil die
Beobachtungen daſelbſt nur in einer ſelir unbequemen und gezwun-
genen Lage des Beobachters ſiatt finden, und damit bleiben nur die
Beobachtungen von der Mitte des Maymonats bis zur Mitte des Iu-
lius übrig, welehe ich hier mit ihrer Berechnung darſielle.“ Die er-
ſte Columne giebt den Monatstag der Beobachtung an; die zwote
die Reobachitung des oberſten und unterſten Sonnenraudes; die dritte
eben dieſe Beobachtungen von dem Halbſchatten befreiet; die vierte
die ühnen zugehörigen Höhen der Sonnenrände; die fünſte die dar.
aus geſebloſſene Hohe des Mittelpuncts der Sonne;. die ſechsſte eben
dieſe. Hõhe von der Sttahlenbrechung nach des Abt de la Caille Tab
belle befreiet. Endlich die ſiebendie die daraus folgende Polhöhe
oder Breite von Greiſswald, wobey die Sonnenabweichung bis 1759
inel. aus den Ephemeriden des erwähnten Abts mit Rücklicht auf den
Meridian Unterſcheid zwiſchen Paris und Greifswald zu 45 Leitmi-
nuten genommen vworden.

210 20
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67410
66 100
66435
65125
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63410

62600
61310
62300
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61500
60250
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60435
59155
60260
59030
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58910
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SGois
59180

60565
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31. ol. 38.

zo. 57. 20.

30. 37. 17.

30. 38. ot.

zo. 38. 57.

Oo. 42. 22.

o. go. 33.

o. 54. 10.

O 2

31. 11. 49.

31. oö. a6.

31. o2. 18.

30. 58. oo.

30. 50. jo.

30. 47. 40.

30. 45. o9.

30. 42. 40.

30. 40. 53.

30. 37. 50.

3o. 37. 49.

30. 38. oa.

zo 38 47.

30. 39. 36.

30. 4i. 12.

30. 43. oG.

30. 45. 20.

30. 51. 13.

Jo. 54. 50.

54. o05. 54.

34. o5. 58.

354. o6. io.

54. o6. og.

54. o6. 17.

54. o6. 10.

54. cö. 15.

54. oG. qʒ.

54. oõ. o4.

54. o6. os.

54. o6. oy.

54. o6. ot.

54. oG. 12.

54. o5. 35.

54. o6. aʒ.

54. oõ. oʒ.

54. os. 56.

54. O5. 59.

54. o6. o5.

17517
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Beo-
dacht.

60990
59720
61220
59950
62475
61205
62790
61510
63110
61820
63450
62140
63790
62500
64165
62880
64555
63240
65370
64065
65810
64490
66260
64940
67225
65885

67760
66410
67e60
65910
66770

66 300
64965
65410
64090
64970
63655
64190
62900

65430.

ünen bEM GRrirswAurDdiscuen

1757.
Verheſſ.

Haleſ.

JIulius.:
Abſt. v. Schei-

telpunct
Abſſt d Mittp

v. Scheitelp.
Verbeſſer. v.
Strahlenbr.

6o965
59744
61195
59975
62450
61230
62765
61535
63085
61845
63425
62165
63765
62525
64140
62905
645 30
63265
65344
64090
65784
64515
66235
64966
67199
65911

758.
67734
66436
67234
65936
66744
65456
6627q
6a991
65 384
64115
64944
63680
64165
62925

31. 22. o7.
30. 51. a1.
31. 27. 52.30. 57. 12.

zu332. o06. Sa. 1
31. 36. 22.
32. 14. 45. 5
zi. 44. os.
32. 23. o5.31. 52. di.
32. 31. 25.1
32. oo 56.
32. 40. 33.«
32. 10. ig.
32. 50. o2.
32. 19. 10.
33. o9. 45.
32. 39 20.
33. 20. 19.32 45 arz3. zul os
33. oo. 37.
33. 54. o03.133. 23. 22. 7

MayMonath.

34. o6. 42. 1
2

33. 35. 53.“
33. 54. 52.
33. 23. 58.“
33. 43 14.33. 12. 27. 7

33. 32. os.
33. ai. 13.“
33.. 10. a43.
32. 39. 5733. o0. o5. 1

32 29. 20.
32. 41. 10.
z2. 10. 48.

31. o6. 44.

J1. 12. 32.

31. 43. 35.

31. 51. 36.

31. 59. 25.

32. o7. 33.

32. 15. 10.

32. 25. 25.

32. 34. 36.

32. 34. 32.

33. o5. oo.

33. 15. 51.

33. 38. 42.

33. 51. 17.

33. 39. 25.
33. 27. 30.

33. i6. 37.

32. 55. 20.

32. 44. 42.

32. 25, 59.

31. C7. 24.

31. 13. 12.

31. 44. 36.

31. 52. 17.

32. oo. o6.

32. os. 14.

32. 16. 52.

32. 26. o7.

32. 35. 18.

32. 55. 15.

33. oz. 43.

33. 16. 35.

33. 39. 26.

33. 532. di.

33 40. o9.

33. 28. 34.

33. 17. 20.

32. 56. oz.

32. 45. o5.

32. 26. 42.
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1758.
Verbeſſ
v. Halb

Iunius.
Ahſſt. v. Schei

telpunckt

Abbſt a. alitt

v. Scheitelp

63095
61375
62775
61545
62465
61240
62175
60945
61905
60685
61385
60175
61180
39975
60975
59770
60790
59565
60615
59415
60455
19265
59755
58595
59785
56625

59895
58695
59965

s8770
coos65
58265
6o275
9075

60415
9215

o575
9365
1825
oGéi5

t. 12. 19.
o. 41. 44.

32. 15. oo.
31. 44. 50.
32. o7. os.
31. 36 37.
31. 59. 25.1
31. 29. oo.
31. 52. 17.31. 21. 37.
31. 45. 344
31. 15. o5.“zt. z2. 37.
31. o. 15.
31. 27. zo.
30. 57. i12.
31. 22. 22.
30 52. oo.
31. 17. 44.
30. 47. 19.
31. 13. 20.
30. 43. or.
31. o9. 18.
30. 39. 11.
z0o. 51. 38.
30 22 c6.
30. 52. 23.
20. 22. 52.zo. 55. 10.

30. 24 39.
37.za. 7

t

1. oa. 46.
o. 34. 21.
1. os. 181
o. 37. 55.

Jul

1. 43. 35.

31. 59. 55

31. 51. 52

31. 44. 12

zu. 36 57

31. 30. 19.

31. 17. 26.

31t. 12. 21.

31. o7. 1i.

a i. os. 31.

30. 58. 10.

30. 54. 14.

30. 36. 52.

30. 37. 37.

30. 39. 54.

30. 41. 45.

o. aa-'14.

o. 49. 33.

o. 53. oG.

8.

o. 57. oi.

l. 13. 20. 1. 28. 27.

oO 3

Verbeſſer. v
Ltrablenbr
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Polhöhe.

32. oo. 36

31. 52. 33

31. 44. 53

31. 37. 38

31. 31. oo

31. 18. o6.

31. 13. oi.

31. o7. 51.

z1. oz. 11.

30. 58. 50.

30. 54. 54.

30. 37. 31.

30. 38. 16.

30. 40. 33.

30. 42. 24.

o. 44. 5 3.

O. 50o. 12.

o. 53. 46.

O. 37. 41.

1. 29. os.

54. o6. o4.

54

54

os5.

o5.

o5.

os5.

o5.

54. o5.

49.

Ol.

51.

5

52.
4. o6. os5.

4. os. 48.

4. o5. 54.

4. os5. 58.

4 o5. 55.

1731.
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1758. Iulius.
Beo- Verbeſſ. Abſtand vom hſt d. Mitip. erbeſſ. v. d.
bacht Halbſ ccheitelp Scheitelp Strablenbr

y. 51 333 n 7 59 ʒi. 42. o7. 31. 42. 48.
3. 33 33 zi 3. 3 32. 14. o5. 32. 14. 47.

m z uz  tt n uez.cn.
ü Jtg 31 3 z3. 12. zo. 33. 13. 33.
21. 670o90 67064 33. 50. 51.65750 65776 33. 20. op.! 33. 35. 29. 33. 36. 13.

7559. May Monath.
23. 66900 66874 33. 46. 2o0.h

65550 65576 33. 15. 19.1
30. 63610 63885 32. 34. 21.62610 62635 32. o3. 29.
zi. 63530 63505 32. 25. oa.

6a230 62255 31. 54. 16.7

33. 30. 49. 33. 31. 33.

32. 19. oo. 32. 19. 42.

32. o09. 39. 332. 10. 20.

Iunins.
n 3 3; t ou. 32. o2. 19.
7. 61490 61465 z1. 34. 37.6oai0 6or235 31. oz. 46.! 31. 19. 41. 31. 20. 21.

11. 6osso 60655 31. 14. 20.) 30. 58. a7. 30. 59. 27.
59400 59424 30. 43. 14.

Ê  n 3 euis. ogt. 55.14. 60250 6o225 31. oz. 31.h 30. 48. o9. 30. 41. a9.
52990 59014 30. 32. a7. 1

is. 5333 i Z33. t  zu. 30. 43. 30.

»Zurz Zut Z t  Ê21. 59800 59776 30. 32. 10.52550 58574 30 21. 32. 30. 36. 51. 30. 37. 30.

22 59800 59776 30 52 ioh518550 58574 30. 21. z2. 30. 36. 51. 30. 37. 30

mzu Z  eJ  ee an. t oss at. 20.40.27..27 60060 60035 30. 58. 43.  30. 43. 20. 30. 43. 59.
5600 38124 30. 27. 37.
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1759. lulins. Beo. Veraeſſ. i Abſtand vom Auſt. d.klittp Verbeſſ. v.d Polböbe.
dacht. v. Halbſ] Ccbeitelp. v. Scheitelp Strablenbr.

 J

35. 23 4533 3 3. 31. 14. a7. 31. 15. 27. 54. o5. 42.
63430 63455  32. 23. 49. à 32. 39. 18. 32. 40. oo. 54, os5. Jy.16. 64750 64725  32. 54. 47..

17. 65160 65134 33. 04. 41..63820 63845 32. 33. 22.  32. a9. oi. 32. 49. 44. 54. o5. 27
20. 66490 66464 33. 36. 33.

65160 65i86 33. os. 56.2 33. 21. 14. 33. 21. 57. 54 os. at.
Dies ſind alle in dieſen Monathen in 5 lahren gemachte Beobacli

tungen, ſo wie ſie in dem lournal, iedoch ohne eigentliche Berech-
nung der Polhöhe angeſühret ſind. Sie ſind von verſchiedenen Beo-
bachtern gewiſs mit aller Genauigkeit, welche dieſe Art der Beobach-
tung verſtattet, angeltellet. Und wenn man aus den Beſtimmun-
gen der Polnöhe aus allen 122 Beobachtungen das arithmetiſche Mit.

tel nimmt, ſo erhalt man ga2 o6 o3“. Welche der vorher aus
Beobachtung der Fixſterne erhaltenen Beſltimmung von 540 ob oa
auf eine Secunde nahe kommt.

Das arithmetiſche Mittel der Polhöhe aller Beobachtungen iſi

im lakr 1755 540 o6 i18“
1756  54. o6. 18.
3757  54. 0o6. o5.
1758 54. 05. 50.
1759 54. 05. 44.Ieh habe ſchon angeführet, daſs alle nach dem ſiebeniährigen

Ktiege gemachte Beobachtungen die Polhöhe geringer als vorher, und
vie ſie auf andre Art gelunden wird, angeben, Venn man die
Reihe von Beobachtungen aufmerkſam anfſiehet, fo ſindet man darin
ſchon ein ſolches allmähliches Abnehmen, vwelches eine Verände-
rung des Gnomons bemerken läſſet. Im lahr 1758 und 1759 fin-
den ſich ſchon keine Polliõhen von 6 Minuten. Im lahr 1768 iſt
keine von 5 Minuten, und die mittlere aus 22 Beobachtungen giebt
540 o4 36“. Im lahr 1772 iſt aus 15 Beobachtungen das Mittel
54 o4 z0. Uadld den entſcheidentſten Verſuch geben die 1785
mit dieſem Inſtrumente gemachten Beobachtungen, welche ich noch
herſetzen werde.

Maius
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Maius. 1785.beo- Verbelſ bſt. v. Schei. Aubſt. d. Mittp. Verbeſſer. v
bacht. Haoltf. telpunet. v. Scheitelp. Strablenbr.

23. 66450 66424 3035! 36“65110 65136 3. 04. 43. 35 20 o9“ 309 20 53“

ü gn 33;; 3 3. 3. o8: 30. 3 og9. 13.
25. 65530 65504 3. 13. 36.64225 64250 2. 43. 14. 2. 58. 25. 2. 59. o8.

27. 33 233. 8 32. 38. o2. 2. 38. 45.
J nius.

3. 62250 62225 1. 53. 16.6o9οö 6iois l. 23. 22. 21. 38. 19. 1. 39. o0.
5. 6t710 61685 1. 40. o760445 60480 1. 09. 55. 31. 25. di. 1. 25. Ai.

z. 953 3; 5 ;3. zJz: zi. o7. o7. 1. o7. a46.
dub. ia 6ozio 60o0285 1. os. oi. 31 50 18. 1. 90. 58.

59100 59124 0. 35. 36.

n. 5333 t; 2 3  0 45. 54. o 44. 33.
is. 333 3u;  37. 30. 36. 55. 30. 39. 55.

Jlan  355. 35823. 3753 333 3 35 J. 30. 35. 49. 30. 36. 28.

z  e30 6o420 60395 z31. o7. 47.
30. 52. 42. 30. 53. 225

ulius.
1 Gosss l 6oss6o igi. i1. 57.s9340] 59364 I30. at. 43. 30. 56. 5o. z0. 57. 30.

Das arithmetiſche Mittel aus allen 16 Beobachtungen git
he, 542 o3 17 welehes nun allen übritgen himmliſehen
und deren Beobachtungen, worin dieſe Gròſſe Einfluſs hat,
Indeſſen ſind dieſe Beobachtuntgen vom Herrn Profeſſor Nord
ler Genauigkeit angeſtellet, wie ieh zuweilen angeſehen habe,
ſehr gut zuſammen. leh kann daher keinen andern Schluſs
als daſe aueh dieſe alte Mauren von der Zeit angegriffen woi
Beobaehtungen, ·welche mit dieſem Inſtrument in Zukunſt at
den, zum aſtronomiſehen Gebraueh ganzlich unnützlich ſind,
eine Reparation unternommen würde, die koſtbarer vware, als
Inſtrument gegenvirtig verdienet, und dabey keinen Beſtand e
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wa es auf jeder Sternwarte durehaus nothwendig iſt, allemahil
 von der eigentlichen Tagesſtunde oder ſogenannten wahrenIj
ment, durch deſſen Gebrauch man dieſelbe am bequemſiten

erhält, ſchon deswegen unentbehrlich, wenn man auch nicht auf die
genaue Beſlimmung der graden Auſſteigung der Veltkörper ſelien
wollte, die man dadurech erhalten kann. Daſs dies lnſirument von
dem Künſtler gut und genau gearbeitet ſeyn müſſe, wenn die damit
angeſtellte Beobachtungen richtig und genau ſeyn ſollen, bedarſ kei-
ner Erinnerung. Die Axe des Sehrohrs muſs auf der Umdrehungs-
axe, worauf es liegt, vollkommen ſenkrecht ſeyn. ſo, daſs wenn
letztere horizontal liegt, erſtere einen Verticalkreis beſchreibe; ſie
muls ſo auf ihre Unterlagen ruhen, daſs ſie genau zur horizontalen
Lage gebracht, und danũchſt durch eine Stellſehraube ſo viel im

P Arzi-
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Azimuth verrückt werden kann, daſs dieſer Verticalkreis, den das
Sehrohr beſchreibt, mit dem Mittagskreiſe zuſammenfalle. Diele
Finriehtung iſt das Werk des Rünſtlers, die riehtige Stellung ſelbſt
aber die Arbeit des Aſtronomen. Ilch ſetze voraus, daſs die Umdre-
hungsaxe vermittelſt einer Setzwaage oder Waſſerwaage bereits in
die horizontale Lage gebracht ſey; daſs auel der Verticalkreis, den
das Selirolir beſereibt, durech Beobachtungen correſpondirender Son-
nenhöhen dem Mittagskreiſe bereits ſo nalhie gebracht ſey, als es dieſe
Beobachtungen verſtatten, und meine Ablicht ſoll jetzt nur allein darauf
geriehtet ſeyn, die Regeln zu eiklären, nach welchen dieſe Lage durch
aſironomiſche Beobachtungen der Fixſterne beriehtigt werden kann.

Die erſte ſehr genaue Berichtigung geben die bBeobachtungen der
Circumpolarſterne, das iſt, der Sterne die in ihrer tagliehen Bewe-
Zung nicht untergehen, an die Hand. Da man einen ſolchen Stern
waährend eines Umlaufs in dem Verticalkreis des luſtruments zwei-
mahl, ſowohl in ſeiner Culmination als in ſeinem untern Durch-
gange, beobachten kann; ſo findet man daraus die Zeit, welehe er
von der Culmination bis zum untern Durchgange an der Wellſleite,
imgleichen vom untern Durehgange bis zur Culmination an der Oſt.
ſeite zugebracht hat. Da nun der NMittagskreis der einzige Vertical.
kreis iſt, der die Parallelkreiſe halbiret, ſo findet man aus der Gleich-
heit oder Ungleichheit der erwähnten beobachteten Zeiten, ob die
Axe des Sehrohrs den Mittagskreis beſchreibt, oder an weleher Seite
deſſelben der Vertical des Inſtruments liegt. Iſt die Zeit von der Cul.
mination bis zum untern Durchgange kleiner, als der andere Theil ſei-
nes Umlaufs, ſo liegt der Vertical an der Nordſeite nach Weſien, und
vwenn dieſe Zeit gröſser iſt, ſo weicht er nach Oſten ab. Man kann
nun das lInſtrument entweder nach und nach dem Meridian näher
bringen, und die Beobachtung fortſetzen, bis es die verlangte rich-
tige Lage hat, oder man kann die Gröſse der Abweiclumg für die
Culmination ſowohl als für den untern Durchgang zu beflimmen ſu-
chen, und darnach daſſelbe auf einmahl in die richtige Lage zu brin-

1

gen ſuchen. Die erſtere Art macht viele vergebliche Mühe und in
einem unbeſtändigen Ciima hat es viele Schwüirigkeit damit, es zu
der Genauigkeit zu bringen, welche man ſueht. Daher iſt es ain
vortheilhafteſten, ſogleich den letztern Weg zu verfolgen.

Auchk
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Anch auf dieſen kann man 2wo verſchiedenen Richtungen fol-
gen. Man kann den Winkel zu beſtimmen ſuchen, vwelchen der
Verticalkreis des Inſiruments mit dem Mittagskreiſe macht, vodureh
man den Bogen der Abweichung im Horizont erhält, und dann ver-
mittelſt eines Signals oder dureh Abzählung der Sehranbengänge der
Stelllehraube, wenn man ihre Werthe kennet, dem Rohr die gehö.
rige Riehtung geben. Dieſer Methode ſcheinet Ludlam gefolget zu
ſeyn, wenn ich nach dem Anszuge urtheilen darſ, welehen Heir
Iiernoulli in Recuiels pour les aſtronomes T. J. gemacht hat, von
deſſen Aſtronomicalobſervations, with an Aecount of ſeveral Aſtro-
notnicalinſtruments. Allein dieſe Art der Berichtigung fuhret zu viele
Schwürigkeiten mit ſich, als daſs ich mich unterltehen würde lie zu
unternehmen.

Weit leichter würde es ſeyn diele Abweichung in dem Parallel-
kreiſe des Sterns zu beſtimmen, und das Inſtrument bey der Beobach-
tung des Durchganges des Sterns ſelbſt zu berielniigen. Und diele
Meihode verdient eine nähere Aufklärung. Es kommen hiebey drey
verſchiedene Fälle vor, nachdem nemlich der Scheitelpunct dem Pol
grade eben ſo nahe liegt, als der Parallelkreis des Sterns, den man
beobachtet; oder vom Pol vweiter entfernt iſt, oder ihim näher liegt.
Ieh will jedem beſonders betrachten.

1. Wenn der Scheitelpnnct eben ſo weit vom Pol entfernt iſt als
der beobachtete Stern.

Dieſer Fall iſt der leichteſte. Hier liegt der ganze Bogen, vwelcher
den Unterſeheid zwiſchen den halben Parallelkreis und dem an einer
geite des Verticalkreiſes des Inſtruments liegenden Theil des Parallel-
kreiſes oder die Hälfte des Unterſcheides der beiden Seiten des Paral-
leſkreiſes ausmacht, allein bey dem unterſten Durchgange zwiſchen
dem Vertical des lnſiruments und dem Mittagskreiſe. Man hat alſo
das lnitrument bey dem nãächſten unterſten Durehgange nur ſo zu rü-
cken, daſs der Stern um den beobachteten halben Unterſeheid früher

oder ſpäter, je nachdem die Abweichung öltlich oder weſtlief iſt,
in den Stundenfaden des Inſtrnments eiutrete, als ſonſt geſchehen
ſeyn würde, und damit iſt die ganze Berichtignng belchaffet.

Da indeſſen ſelten ein Stern in ſeiner täglichen Beweguug durch
den Scheitelpunct gehet, ſo wird dieſer Fall nur ſelten Statt finden.

P 2 2. Weun
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2. Wenn der Scheitelpunct weiter vom Pol emtfernt iſt, als der
Parallelkreis der beobechteten Sterne.

In dieſem Falle ſehneidet der Verticalkreis den Parallelkteis zweymahl,
ſowohl bey der Culmination als dem untern Durehgange an einerley
Seite des Nittagskreiſes. Der Zeitunterſeheid des Durchganges von
der Culmination bis zum untern Durchgange, von demjenigen vom
untern Durchgange bis zur Culmination giebt die doppelie Summe
beider Bogen des Parallels zwiſchen dem Verticalkreiſe des Inſtruments
und dem Mittagskreiſe. Es kommt nur daraut an, jeden dieſer Bo-
gen beſonders zu ſinden, um dem lInſtrument entweder bev der Cul-
mination oder bey dem untern Durchgange die richtige Lage zu geben.

Es
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Es ſey 2.PM ein Mittagckreis, P der Pol, ABCM ein Parollel-

kreis, und ZBI) der Verticalkreis des Inſtruments, der den Parallel-
kreis in B und N ſchneidet und mit dem Mittagskreiſe. der den Patal-
lelkreis in A und M ſehneidet, den Winkel AZB einſehlielset. Manu
verlängere die Verticallinie FD bis ſie von der erweiterten Ebene des
Parallelkreiſes in S geſchnitten wird. und ziehe und verlängere die
Sehnen DB und Ma. lede derſelben mufs die Verticallinie FZ ſchnei-
den, dies kann nur in S geſchehen. Daſelbſt werden ſie auch ſich
ſelbſt unter dem Winkel MSD ſehneiden. Es ilt aber MD -MAD

AnDs  MDA AB). Um dieſen Winkel zu beſtimmen mache
man DCAB und ziehe AC und deſſen Abſtaud vom Mittelpunct
EG, ſo iſt aE: EGæi: ſin CaM oder ſin AP: EGSæ 1: ſin à (MD
4 Ah) alſo EG ſm AP  ſin 2(MD AB). Und es iſt EG EH
weil AC BD.

Perner iſt SE: EH 1: ſin MSD. Es iſt aber EF: SES1:
tang. Z oder coſ. AP: SE 1: tang. ZD, alſo wird coſ. AP tang.
ZP: ſin AP  ſin (MD 4AR)  1: ſin  (MIIA AR), und daraus
erhãlt man tang. zP fin  (MDAK)tang. AP  ſin? (MDAAB).
VUnd wenn MOD hlein genug iſt, ſo iſt

tang. ZP: tang. AP  (MDAARB): à MD- AH).
Da man nun MDA AR aus der Beobachtung hat, und MD AB
dureh dieſe leichte Anologie findet, ſo erhält man ſowohl MD als
AB beſonders, und kann das Inſtrument nach AB bey der Culmina-
tion oder nach MD bey dem untern Durehgange beriehtigen. Es iſt
auch bey dieſer Analogie unnöthig, die Zeit in Circultheile. zu ver-
wandeln.

3. Wenn der Abſtand des Scheitelpuncts vom Pol Kkleiner iſt als
der Abſtand des Parallelkreiſes von demſelben.

Alsdann ſehneidet der Vertical des Inſtruments bey der Culmination
den Parallel an der einen Seite und beym untern Durchgange an
der andern.
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Der Zeitunterſclieid der Durehgänge an beiden Seiten des Verti.
ealkreiſes giebt nun den doppelten Unterſeheid der 2wiſchen dem Ver-
ticalkreiſe des Inſtruments und dem Mittagskreiſe bey der Culmina-
tion und dem untern Durchgange gelegenen Bogen des Parallels, de-
ren Hälfte MD-AB, iſt; und man findet nun ihre Summe MD--
AB durch eben die vorhergehende Aanalogie. Wenn hier AZPM der
Mittagskreis iſt, und BZh der Verticalkreis des lnſtruments, ſo iſt
BAD kleiner als der halbe Parallelkreis, und zwar um MD —AB, und
BMDABAD 2(MD AB) velehes man daher dureh die Reob-
achtung erhält. Wenn man nun die Sehnen AM und BD nebſlſt der
Verticallinie FD ziehet, ſo ſehneiden ſich alle dieſe Linien in S und

der Winkel MSD wird MAD 4 ADSs  (MD 4 AB). Man
mache DC  AB, ſo iſt AaC-BD, und die Abllände vom Mittel-

pun.
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puncte gleich. Es iſt aber dieſer Abſtand  AE  fin. MaC
ſin AP.m ſin. (MD -AB). Und SE: EH- 1: ſin MSD; SE
S coſ. AP tang. ZP, alſo coſ. AP tang. ZP: ſin AP  ſin MP—
ABSu: ſin (MD4 AR). Polglieh tang. Z: tang. Ab-3 (MD-
AB): (MD 4 AB), wenn MD und AB. wie hier, kleine Bogen
ſind. Man findet alſo auch hier AD und AB beſonders, und be-
richtigt das Inſtrument bey der Culmination dureh AB und bey dem
untern Durehgange durch MD. Wenn nemlich der weſtliche Bogen
zu klein iſt, ſo rückt man das Iuſtrument bey der Culmination ſo,
daſe der Stern um Aß, und beym untern Durchgange um MD ſputer
an den Stundenſaden gelange; und wenn der öſtliche Bogen zu klein
iſt, daſs er bey der Culmination um AB und beym untern Darch-
gange um MD fiüher am Stundenfaden trefſe, als ohne dieſe Berich-
tioung geſchehen wäre. Uebrigens iſt es hiebey auch nicht nöthig
die Zeitunterſeheide bey Anwendung der Analogie in Bogen 2u ver-

vwandeln.

Je weiter nun der Stern den man beobachtet vom Pol entfernt
iſt, deſto geſchwinder gehet er dureh den Stundenfaden, deſto ge-
nauer werden die Beobachtungen und delto beſſer kann das Inſtru-
ment berichtiget werden. An Oertern von ſolcher Rreite, die bierin
eine gute Wahl verſtattet, hat dieſe Berichtigung den Vorzug, daſe
unriehtige Beſtimmungen der graden Aufſteigung und Abweichung
der Sterne darauf keinen ſchädlichen Einfluſs haben können, weil die
Beobachtung nur mit einem und eben denſelbigen Stern geſchichet.
Sie erſordern aber eine Sternwarte, da man auch die nordliche Seite
des Mittagskreiſes offen haben kann, und ſetæt in unbeſſändigen Cli-
maten oft die Gedult des Aſtronomen auf die Probe.

Die zwote Art der Berichtigung erfordert die Beobachtung der
Durchgünge zweener Sterne an beiden Seiten des Aequators, die ei-
nen groſsen Unterſeheid in der Abweichung haben, deren grade Auf-
ſleigung genau bekannt iſt, und deren Unteiſcheid in der graden Auf-
ſteigung übrigens ziemlich gleiehgültig iſt.

Wenn nemlich das Mittagsrohr den Mittagskreis beſchreibet, ſo
werden die Durchgange in den berechneten wahren Zeiten nach der
Uhr erfolgen, und der Unterſcheid der Vhrzeit der Durchgänge,

V enn
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wenn es nöthig iſt, auf Sternzeit zurüekgeführet, wird dem Unter-
ſcheide der graden Aufſteigung. beyder Sterne völlig gleich ſeyn.

Wenn aber der Verticalkreis des Mit. n
tagsrolus vom Mittagskreiſe unterſchie-

I

den, wenn PH der Mittasskreis, ZO der
Verticalkreis des lnſtruments iſt, ſo wer—-
den die Durchgänge ſfrüher oder ſpäter er-
folgen, als die Culminationen im Mittags.
kreiſe, nachdem der Verticalkreis an der
öſtlichen oder wellliehen Seite liegt. Auch
werden die Unterſeheide der Durehginge
bevder Sterne dureh das Mittagsrolhr dem

Vnterſeheide ihrer graden Auflleigungen
niceht gleich ſeyn. Ob alſo das Rohr im
Mittagskreiſe gehet oder nieht, ſolches fin-
det man aus der Gleichheit und Ungleich-
heit dieſer Unterſeheide ſogleicih. Und
eben ſo findet man, daſs das Kohr gegen rr
Oſten abweicht, wenn der Durchgang a

eher erfolgt, als es die Rechnung der Cul-
mination des Sterns angiebt, und dals es gegen Weſten abweiehe,
weun diefer Durehgang ſpäter erfolgt, als es die Rechnung erfordert.

Man kann aber aueh dieſe Lage aus dem beobachteten Unter-
ſeheide der Durehgänge beyder Sterne beſtimmen, wenn man nur
den Unterſcheid ihrer graden Aufſleigungen genau kennt. Es ſey (a)
die wahre Zeit der Culmination, (ad) der Unterſcheid der Uhr von
der waliten Zeit bey der erſten vnd zweiten Beobachtung (denn man
kann die Beobachtungen ſo vrählen, daſs man die kleine Abänderung
in der Zwiſchenzeit nieht achten darf). Es ſey ferner (e) die Zeit des
Vnterſcheides zwiſehen den Durchgang des höhern Sterns dureh den
Stuudenfaden unä ſeiner Culmination; (E) die Zeit dieſes Unter.
ſcheides in Anſehung des niedrigern Sterns, da dann allemahl Ee
iſt; a ſey der Unterſcheid ihrer graden Auſſteigungen in Zeit, ſo hat
man viele verſchiedene Fülle, je nachdem der höhere oder niedrigere
Stern vorangehet, das Inſtrument nach Oſt oder Weſt abweieht,

und
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und die Uhr vor der wahren Zeit aus oder ihr nachgehet, vnd gelan-
get in jedem Falle zu der geſuehten Beſtimmung.

A) Der höhere Stern gehe voran.
1. Das laſtrument weiche nach Ollen ab und die Uhir gehe voraus,

ſo iſt die Uhrzeit des Dorchganges
für den höhern Stern  ad e
für den niedrigern Sapa4n l
der Unterſeheid S u E—e n.

2. Wenn die abweichung des Inſtruments noch öſtlich iſt und die
Uhr nachgehet, ſo iſt die Uhrzeit des Durchganges

für den höhern Stern ad—Ê
für den niedriger S ardan  E
der Unterſcheid n—4e  n.

3. Wenn die Abweichung des laſtruments welllich iſt und die
Uhr vorausgehet, ſo iſt die Uhrzeit des Durchganges

für den böhern Stern  a 4a4e
für den niedriger S apd u
der Unterſcheid a 4Ere u.

4. Wenn die Abweichung des Inſtruments noch weltlich iſt und
die Uhr nachgehet, ſo iſt die Vhrzeit des Durchganges

für denhöhern Stern a-de
fur den niegrigern  ard n
der Unterſcheid  24E-e a.

Hieraus folget alſo die erſte Reget:

Wenn der höhere Stern vorangehet und der Unterſcheid der be-
obachteten Durchgangszeiten (wenn es nöthig iſt, auf Sternzeit ge-
brackt) kleiner iſt, als der Unterſeheid der graden Aufſteigungen, ſo
weieht das Mittagsrohr nach Oſten ab; ind nach Welſten, wenn die-
ſer beobachtete Unterſeheid gröſser iſt als der Unterſcheid der graden
Aufſteigungen der beobaehteten Sterne.

Umsgekehrt werden wir ſie finden, wenn der niedrige Stern
vorangehet.

Q B) Der
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ß) Der niedrigere Stern gehe voran.
1. Das lnſtrument weiche nach Oſten ab und die Uhr gelie voraus,

ſo iſt die Vhrzeit des Durchganges
für den niedrigern Stern a 4d  E
fur den höhern apd pne
der Unterſeclieid

2. Die Abweichung des Inſtruments ſey noch öſtlich und die Uhr
gehe naeh. ſo iſt die Uhrzeit des Durehganges

für den niedrigern Stern a d E
für den höher ardn—
der Unterſcheid —h—

3. Die Abweichung ſey weltlich und die Uhr voraus, ſo iſt die
Uhrzeit des Durchganges

für den niedrigern Stern a4d4 4. E

fur den höhern anpd ane
der Unterſcheid npe E  n.

4. Die Abweiehung des Inſtruments ſey noch weltlich und die
Uhr gehe nach, io iſt die Uhrzeit des Durchganges

fur den niedrigern Stern a-. A E
für den höhern ad pne
der Unterſcheid ne —E An.

Unad hieraus folgt nun die zwote Regel:
.Wenu der niedrigere Stern vorangeht und der Unterſcheid der

beobachteten Durchgangszeiten (wenn es nöthig iſt, aufSternzeit ge-

bracht) kleiner iſt, als der Unterſeheid der graden Aufſteigungen, ſo
weicht das Inſtrument nach Weſten ab; und nach Oſten, wenn die-
ſer beobaehtete Unterſeheid gröſser iſt, als der Unterſeheid der graden

Auſſieigungen der beobachteten Sterne.

Und nach dieſen beyden Regeln findet man gan2 leicht bey die.
ſer Beobachtungsmethode, ob das Inſirument abweiche, und nach
welcher Seite die Abweichung liege.

Man findet auch aus dieſen Beobachtungen die Gröſce der Ab-
weichung des Verticals des Inſtruments vom Meridian. Herr de la

Lande
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Lande giebt in P. III. Liv. XIV. ſ. 2607. ſeiner Aſtronomie für den
Winkel am Scheitelpunct oder den Bogen im Horizont die Formul

15? lin PD ſin PB
ſin BD ſin PD2T.?

in ſeinen Reeueilles pour les Aſtronomes P. J. p. 54., den ihm dafür
vom Herrn de la Lande mitgetheilten Beweis, bekannt macht. Herr
de la Lande zeiget, wie hiernach das Inſirument berichtiget werden
könne. Allein dieſe Berichtigung ſcheinet vielen Schwürigkeiten un-
terworfen zu ſern. Wenn allein von Berichtigung des luſiruments
die Rede iſt, ſo wird man viel leichter auf ſolgende Art zum Zweck

kommen.
Aus der vorhergehenden Formnl erhellet, daſs dieſer Winkel

des Verticals des Inſtruments mit dem NMittagskreiſe  o ſer, wenn
tE—emo vird, vwelches nicht anders geſchehen kann, als
vwenn E ſowohl als e jede Gröſse beſonders  o werden, veil ES—
iſt. Dies kann nun auf zweyerley Art erhalten werden. Man kann
nämlich die Zeit der Culmination des einen oder andern Sterns genau
berechnen, und das Inſtrument vermittelſt der Stellſehraube ſo rücken,
daſs der Stern grade zu ſoleher Zeit in den Stundenfaden trete; als-

dann lieget das Inſtrument im Scheitelpunct ſowohl als in der Höhe
der Culiination des Sterns, alſo der Vertical des Inſtruments in zwey
Puncten im Mittagskreiſe und folglich überall, daher e ſowohl als

E o werden.
Wenn man ſieh aber auf dieſe Berechnung der Culmination nicht

einlaſſen oder ſich darauf nicht verlaſſen will, ſo kann man dieſe Be-
richtigung aueh dureh den Unterſcheid der graden Auffieigung in Zeit
allein bewerkſtelligen. Nachdem man durch die beſchriebenen Be-
obachtungen des Durchganges zweyer Sterne gefunden hat, daſs das
Inſtrument abweiche, beobachtet man den vorhergehenden Stern aufs
neue, und rückt dann bey der Beobachtung des nachfolgenden das In-
ſtrument ſo, daſs derſelbe grade um die Zeit, welehe dem Unter-
ſeheide der graden Aufſteiguug gleich iſt, nach dem erſtern in den
Stundenfaden trete. Dadurch iſt e oder E, folglich jede  o gewor-
gen, und das Inſtrument wird dem Mittagskreis beſchreiben.

Q2 Dieſe

vot unſer E-e bedeutet, davon Herr Bernoull:
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Dieſe Art der Berichtigung durek Beobachtung des Durchganges
zweyer Fixſterne kann nun auch auf den Sternwarten vorgenommen
werden, welche die Oefnung der nordlichen Seite des Mittagskreiſes

nicht vorſtatten, und hat das Vorzügliche daſs ſie in kürzerer Z.eit be-
werkſtelliget werden kann, als die erſtere durch Beobachtung der Cir-
cumpolarſterne. Man findet aueli allezeit geſehwinde ob und wieviel
das Inſtrument abweicht, und kann die Zeiten der Beobachtungen,

welehe bey der unrichtigen Lage deſſelben gemachit ſind, verbeſſein.
Uebrigens wird die Berichtigung aus Beobachtuugen der Circumpo-
larſterne, wenn die Sternwarte ſie verſtattet, doch allemahil der lez-
tern vorzuziehen ſeyn, indem dieſe doch immer eine Furcht, wegen
unriehtiger Reſtimmung der graden Aufſteigungen der Sterne oder ih-
res Unterſeheides, nachläſſet.

VII.



VII.ößnest
DIE ABMESsSUNG DER ABSTANDE

VERMILI TELST DEs SCHALLS.

J c

Geſehwindigkeit des Ganges deſſelben, ſind in dem vorigeneber die

Jahrhunderte und in der erſten Halſte des gegenwärtigen,
bereits Verſuehe angeſtellet und allezeit Winke gegeben,

daſs dieſe Erſcheinung mit Vortheile auf die Abmeſſungen groſser Di-
ſtanzen zur Erleichterung geographiſcher Operationen gebrancht wer-
den könne.

Da ſolehes gleichwohl in der groſsen Zwiſchenzeit, ſo viel ieh
weils, nirgends geſchehen iſt, ſo dürſte es der Mühe nicht inwerth
ſeyn, die Schwürigkeiten aufzuſuchen, welche ſich hier in den Weg
gelegt haben mögen, und in wieferne ſie in den Relationen und de-
ren uongewiſſer Beſtimmung liegen können, welehe die Naturkundi.-
gen bey ihren Verſuchen bey der Bewegung des Sehalls gefunden ha-

dJben, und Mittel aufzufinden, wenn es eren allenſalls giebt, wie
ihnen begegnet werden könne.

Q3 Die



118 üszen pie Annerssvnc prs Ansräunre

Die Florentiniſche Academie, der die Naturkunde ſo vieles zu
danken hat, glaubte aus ihren Verſuchen feſtſetzen zu können:

1. Daſs die Gelehwindigkeit des Schalls gleichförmig ſey, das iſt,
daſs der Schall in gleighen Zeiten gleiche Wege zurüeklege.

32. Daſs die Geſchwindigkeit deſſelben nicht geündert verde, der
Schall möge ſtark oder ſchwach ſeyn, das Stück, welches
den Schall erregt, möge nach dem Orte der Beobachtung hin,
oder, wie man wolle, abwärts gerichtet ſeyn.

3. Daſs auch der Wind, er möge dem Wege des Schalls ſolgen
oder demſelben entgegen gehen, er möge ſtark oder ſehwach

ſeyn, gar keinen Einfluſs auf die Geſehwindigkeit des Schalls
habe.

4. Daſs die Geſchwindigkeit des Schalls 1175 Fuls franzöſiſch
Maſs, in einer Secunde betrage.

Dieſe Beſtimmung der Geſchwindigkeit des Schalls, gieng
nun ſehr weit von derjenigen ab, welehe Gaſſendus nach verſehiede-
nen Erfahrungen angegeben hatte, nach welchen dieſelbe 1463 Fuſs
in einer Secunde betragen ſollte. Caſſini, Picard und andere ſran.-
zöſiſche Naturkundige machten neue Verſuche, und Derkam, Plam-

ſted u. a. unter den Engländern. Erſtere fanden dieſe Geſchwindig-
keit iogo ſfrenzöſiſche, und letztere 1142 engliſehe Fuſs. Aueh
dieſe Reſultate ſtinunten nieht genau überein, indem 1142 engliſehe
Fuſs nur 1071 franzöſiſche Fuſs ausmachen, wenn man das Verhält.
niſs des franzöſilchen Fuſses zum engliſchen 1440: 1351,6 an-
nimmt. Indeſſen war der Fehler ſo klein, dals er leicht auf die
Beobachtungen geſehoben werden konnte. Die Engländer ſetzten
ihre Unterſuchnngen hierüber fort, beſonders in der Abſicht näher zu
erforſehen, ob der verſehiedene Zuſtand der Luft oder ſonſt etwas
ſich aufgeben mögte, welehes die Geſchwindigkeit des Schalls verän-
dern könne. Derkuam beſonders zeichnete ſich durch eine Menge
von Beobachtungen hierüber aus, und gab uns folgende Reſultate
ſeiner angewandten Bemtihungen:

1. Dalſs
Muſchenlroek tentam. exprim. natur. Acad. del Cimento. pat. 10o6. ſq.
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i. Daſs die Geſchwindigkeit des Schalls gleichſörmig ſey.
2. Daſs die Gelchwindigkeit des Schalls nicht geändert werde, das

Stück mag gegen den Beobachter, oder, wie man wolle, ab-
vwürts horizontal oder in die Höhe gerichtet, abgefeuert werden;
der Schall mag ſtark oder ſelrwach, hoch oder niedrig ſeyn; er
mag durch einen Schuſs oder Schlag erregt werden; die Witte-
rung ſey, welche ſie wolle, tiübe und nebelicht oder klar,
kalt oder warm; der Barometer ſteige oder falle; es mag regnen
oder ſechneien.

3. Daſs der Wind nach ſeiner Richtung und Stärke, die Geſehwin-

42
5digkeit des Schalls allerdings ändere.

Dieſe Erfahrungen beſtätigten das Miſstrauen, welches man
wider die Sehlüſſe der Akademie del Cimento gefaſst hatte. Da die
Luſt bey Fortpflanzung des Schalls ſo würkſam ilt, ſo konnte man
ſieh nieht überreden lalſen, daſs ein widriger oder günſtiger Wind in
die Geſchwindigkeit des Schalls keinen Einfluſs haben ſollte, es ſey
nun daſs derſelbe von der Luſt würklich fortgetragen, oder auf andre
Art durch dieſelbe fortgepflanzt werde. Sie beſtätigten übrigens zu
nieht geringer Verwunderung die Unveränderliclikeit dieſer Geſchwin-
digkeit bey jeder andrer Beſehaffenheit der Luſt.

Hiebey blieb man bey dieſer Unterſuehung lange Zeit ſiehen,
obgleieh die Geſchwindigkeit des Schalls ſo wenig als andre einſchla-
gende Veränderungen deſſelben abgemacht waren, bis die Academie
der Wiſſenſchaftenzu Paris im Jahr 1738. einigen ihrer Mitgliedern
aufgab, dieſe Sache auſs neue zn unterſuehen, und ſetzte drey be-
rühinte Beobachter an der Spitze derſelben, Caſſini de Turi;, Marul-
di, de la Caille. Aus ihren Unterſuchungen zog fie ſolgende Reſul-

taté: **dJ

1. Daſs die Geſchwindigkeit des Schalls gleiehförmig ſey.

2. Daſs die Richtung des Stücks gegen den Beobachter oder ab-
würts von demſelben, heitere Luſt und regnigtes W'etter, die

Stärke

Philoſophical Transact. N. 313.
a*) Hiſtoire et Mem. de l' Acad. des Seiences pour 'annce 1738.
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Stärke und Schwäche des Schalls, die Rarometeränderingen,

keinen Einfluſs auf die Geſchwindigkeit des Schalls haben.

3. Dals die Figur und andre natürliche Beſchaffenheiten des Bo-
dens, über welchen der Schall fortgehet, weder ſeine Geſchwin-
digkeit noeh Richtung andern, ſondern derſelbe nach allen Sei-
ten in grader Linie fortgehe. Iu

4. Daſs aber die Richtung des Windes die Geſchwindigkeit des
Schalls verãändere.

5. Daſs bey ſiiller Luſt, oder wenn der Wind anf die Bahn des
Schalls ſenkrecht fällt, die Geſchwindigkeit des Schalls 173
Toiſen oder 1038 franz. Fuſs in einer Secunde ſe.

Sie behaupten noch daſs die Aenderung der Geſchwindigkeit
des Schalls der Gelehwiudigkeit des Windes gleich ſey, wenn die Rich-
tung des Windes mit dem Wege des Sehalls keinen Winkel einſchlieſset,
und daſs daher die Groſse dieſer Aenderung ſur jede andere Richtung
bereehnet werden könne. leh habe aber nicht gefunden, dals ſio
dieſe letztere Behauptung aus Beobachtungen hergeleitet haben, noch
unter ihren Verſuchen eine bemerket, welche dieſelbe darbeut.

So unvollkommen nnn auch unſere bisherige Theorie von der
Fortpflanzuns des Schalls iſt, und auf was für Art und Weile dieſelbe
durch die Luft bewerkſſelliget wird, ſo ſeheinet es doch mit derſelben
ſehwerlich beſtenen zu können, daſs keine Relation der, Töne, und
keine Reſchaffenheit der Luſt auf die Geſehwindigkeit des Schalls eini-
gen Einfluſs haben ſollte, der Ton mag nun hoch oder niedrig, die
Luft kalt oder warm, ſeucht oder trocken ſeyn. Und vermiihlich
liegt hierin eine der Urſachen, welche die Mathematiker furchtſam
gemaeht hat, von der Erſeheinung des Schalls eine Anwendung auf
geographiſehe Verrichtungen zu machen.

Herr Leonk. Euler bringt im II Th. ſeiner Opuſeulor. es zur
höchſten Wahrſcheinliclkeit, daſs ein hoher Ton mit gröſserer Ge-
ſchwindigkeit fortgepflanzt werde als ein tieſer. Und es ſcheint nieht,
daſs der Verſuch, aus welehem Dernham das Gegentheil ſchloſs, da-
gegen eine erhebliehe Schwürigkeit machen könne. Er fand nämlich,
daſs ein dureh ein Stück erregter Schall und ein anderer, welcher

durch



VERMITTELsT DESs SCHALLS. 121
durch eine Rugelbüchſe erregt ward, mit gleicher Geſchwindigkeit
fortgepflanzt worden. Allein die Verſchiedenheit in den Stimmungen
dieſer Töne war ſo grols niehnt, daſs dieſer Unterſcheid ihrer Ge-
ſelnwindigkeiten auſ dieſen Wege bemerklich ward. ladeſſen betrug
der Weg des Schalls bey dem Derſiumſcken Verſuch mit dem Stücko
doch Goooo Fuſs, beynalhe 24 deutſche Meilen. Und daher würde
die aus dieſer Quelle herrührende Veränderung in den geoerapliſchen
Verrichtungen um ſo weniger Einfluſs haben können, da man ſbey
denſelben ohnehin Inſlrumenten gebrauchen würde, die keine Töne
von ſo verſchiedener Stimmung hervorbringen.

Eben ſo wenig kann inan es mit der Theorie vom Schalle verei-
nigen, daſs die Beſchaffenheit der Luft gar keine Verängerung der
Geſchwindigkeit des Schalls nach ſich ziehen ſollte. Wir haben würk-
liche Verſucle die lolches offenbar ergeben. Herr Hiauconi theilet in
einem Rriefe an Sripio Mafri ſeine darüber angeſtellten ſchönen Er-
fahrungen mit, und wir haben einen Auszug dieſes briefes im 16. Ban-
de des Hamburg. Magazins. In einer völlig heitern und windſtillen
Nacht d.  Aug. 1740., da das Reaumürſehe Thermometer 28 Gr.
über den Gefrierpunct und das Barometer 28 Zoll i Linie hochi ſtand,
ward der Schall eines auſ der Veſtung Urbana abgefeuerten Stücks in
76 Sec. auf 0 italiuniſehe Meilen bis zu einem bey Bologna gegen
Morgen von der Veſtung liegenden Kloſter fortgepſlanzt. Und in
dem folgenden Winter d.7 Febr. 1741. gebrauchte er auf eben dem
Wege 784 Sec., da das Thermom. 1,2 unter dem Gefrierpuncte, und
das Barom. 27 Zoll 6 Linien ſtand.

Herr Bianconi hat den 12 Febr. 1741., bey ſtiller ſelir neblichter
Luſt, den Verſuch, da das Thermonieter auf o und das BRarometer
282. 4 L. ſtand, wiederholet. Da nun der Nebel verhinderte, das
Feuer des Stücks zu ſehen, ſo lieſs er auch ein Stück nach dem Klo-
ſter bringen, und er begab ſich mit der Penduluhr nach der Veſtung.
Hier ward das Stüek abgefeuert, und, als der Schall bey dem Kloſter
ankam, auch das daſelbſt befiudliche; und von der Abfeurung des
Stueks aut der Veſtung, bis der Schall des bey dem Kloſter ſtehenden
Stücks daſelbſt ankam, zählte er 157 Sec. Dies gäbe ſür den Weg
des Schalls von einem Orte zum andern 78 Sec. wie vorher. Er zie-
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het aber nach einer Schaätzung 3 Sec. ab, welche zwiſchen der An-
kunſt des Schalls beym Kloſter und der abſenrung des Stücks verloh-
ren ſevn mögten, rechnet fur den Werth des Schalls allo 77 Sec.,
ſehiebet den Vnterſcheid von anderthalb Secunden auf die verſchiedene
Wurme, die doch nur 1,2 Grad ausmackte, und ſchlieſst darans,
daſs die nebelichte Beſehaffenheit der Luft in der Geſehwindigkeit
des Schalls keine ſonderliche Aenderung verurſache. Allein aus die-
ſenr Verſuche läſſet ſien im Grunde niclits ſchlieſſen, weil er nicht
mit der gehörigen Vorlichtigkeit angeſtellet worden. Er hütte bev
dem Kloſter aufzählen laſſen müſſen, wie viel Secunden zwiſchen
der Ankunſt des Schalls und dem Abſenern des Stücks verfloſſen wä-
ren. Die bloſse Schätzung trügt gat zu leicht und ſühret nie zu ei-
nen ſichern Schlufs.

Da es hiedureh ausgemacht iſt, daſs die Geſehwindigkeit des
Schalls von der warmen und kalten Luft, imgleicken von ihrer gröſ-

ſern und geringern Sclrwere abhängt, alſo die von den franzoſiſehen
Akademiſten gefundene Geſchwindigkeit nicht das allgemeine Maaſs
geben kann, ſo iſt die bisher vernachläſsigte Anwendung dieſer Er-
ſcheinung auf geograpluſehe Operationen hinlänglich gerechifertiget.

Indeſſen hätte man die fernere Unterſuchung nicht aufgeben
dürfen. Wenn niehits als dieſe Beſchaffenheit der Luft im Wege
ſtünde, ſo lieſse ſieh die Geſchwindigkeit des Schalls für jeden Stand
des Thermometers und Barometers bey fortgeſetzten Verſuchen end-
lich wohl angeben. Herr Bianconi findet aber in den Aendernngen,
velche der Wind in der Geſchwindigkeit des Schalls würket, ver-
drüſslichere Hinderniſſe, die entweder gar nicht oder doch ſehr
ſehwer zu heben ſeyn werden. Es iſt allerdings gegründet, daſs
dies Hinderniſs groſs wäre, wenn es bey geographiſchen Operatio.
nen in Betrachtung gezogen werden müſte. Man müſte dann zuerſt
unterſuchen, ob die Würkung des Windes auſ den Sckall der Stärke
deſſelben gleich ſey, das iſlt, ob die Geſehwindigkeit des Schalls
um die ganze Geſehvw indigkeit des Windes vermehrt werde, wenn
der Wind mit dem Wege des Schalls einerley Richtung hat, und
eben ſo vermindert werde, wenn er die entgegengeſetzte Richtung
hat, welches von den franzöſiſchen Academiſten, ohne ſick auf Ver-

ſuchen



VERMITTELST DES scuareLs. 123
ſuchen zu gründen, angenommen worden. Und danachſt müſie

ein bequemes Mittel haben, die Geſehwindigkeit des Windes
ohne viele Umſlände meſſen zu können. Alsdann ſcheinet es keinen

Zweifel unterworſen zu ſeyn, daſs man bev jeder Neigung des Wind-
ſtrichs gegen den Weg des Sehalls, detſen Würkung auf die Ge-
ſchwindigkeit des Schalls nach dem Coſinus dieſer Neigung berechnen
könne, und zu dieſem Behuf müſte auch dieſe Neigung jedesmalil
beobachtet werden. Wer ſiehet aber nicht, daſs alles dieſes jetzt
noch ſehwer zu beſtimmen ſeyn dürſte, und dann die Operationen,
welche man einſfacher machen wollte, mit zu vielen Umſtünden be-
laden würden Und hierin liegen ohne Zweiſel die Urſachen, war-
um man dieſe Methode Diſtanzen zu meſſen, gänzlich auſgegeben
zu hahen ſcheinet.

Allein ieh denke, daſs eine geringe Aenderung der Methode,
welcher man bisher bey dieſen Verluchen gefolgt iſt, dieſen Schwü-
rigkeiten gänzlich ausweichen werde. Gewöhnlieh gieng man bisher
bey dieſen Unterſuchungen über die Geſcliwindigkeit des Schalls fol-
genden Weg. Man erregte an dem einen Orte A vermittelſt Abſeu-
rung eines Stücks, einen Schall, bemerkte an einem andern Orte B,
deſſen Abſtand von Agenau bekannt ſevn mulſe, die Zeitſecunden, web
che zwiſchen dem auf dem Stück in A gegebenen Feuer und der An-
kunft des Schalls in Bverfloſſen, und erhielte durch dieſe Beobachtung
die Zeit, welche der Schall auf dieſem Wege zugebracht hatte, wor-
aus man, da ſeine Geſchwindigkeit gleichlörmig war, den Weg für
eine Seeunde oder ſeine Geſehwindigkeit erhielte. Allein hiedurch
erhielte man nur ſeine Geſehwindigkeit für dieſen einzelnen Fall, mit
allen den Aendernngen vermiſcht, welche Wind und andere Beſchaf-
fenheiten der Lufſt demſelben geben konnten, ohne ſie von einander

zu ſondern oder zerlegen zu können.

Man hat zwar zuweilen an beyden Orten A und B ein Stück
abgefeuert, und den Verſuch ein wenig abgeändert, indem man an
dem Orte B ein Stück abfeuern und in dem Augenbliek, wenn der
Schall in A anlangte, auch daſelbſt das Stück abſeuern lieſs und die
Secunden zählte, welehe von der Abfenrung in B, bis der Schall des
in A abgefenerten Stücks daſelbſt anlangte, verfloſſen waren. Allein
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es geſckahe dies blos in den Fällen, wenn man von dem einen Orte
das Feuer in dem andern nicht ſehen konnte. Man ſuchite auch hie—
durch nichts anders, als durch die erſtere Methode, und der Verſuek
Ward überdies unzuverläſsig, weil es ſchwer zu erhalten ſevn dürſte,
daſs ein Stück grade in dem Augenblieke abgeteuert werde, wenn der
Schall eines anderu daſelbſt anlanget. Wenn indeſſen dieſer Verſueh
etwas genaner und ſo angeftellet würde, daſs an beyden Orten beob-
aclhitet, und bloſs die Teit der VUnr bemerkt würde, wenn dalelblt
das Stüek abgefeuert wird, und der Schall von dem andern daſelbſt
anlangt, ſo würde man etwas anders erhalten und die Geſehwindig-
keit des Schalls ohne alle Vermiſchung mit den Aenderungen, welche
der Wind oder ein anderer Umſtand, welcher der Geſckwindigkeit
des Schalls auf dem einen Wege grade eben ſo vortheilhaſt als auf
dem audern nachtheilig iſt, in derſelben hervorbringen kann.

Es ſey in A eine Uhr, und in B eine andere, t ſey die Teit,
welehe der Schall uugeſtört auf dem Wege von A nach B, oder
umgekehrt gebrauclit, und m ſey die Gröſse, um welche dieſe Zeit
dureh den Wind oder eine ähnliche Urſache, die auf dem einen Wege
vermehret und auf dem andern vermindert wird. In A werde nun
ein Stuck gelöſet, wenn dieſe Unhr 2 zeiget, und die Uhr in B gelie
um d voraus, ſo wird dieſelbe bey Ahſeurung des Stücks in A 244
ſeyn, und wenn die Zeit des Sehalls durch den Wind auf dem Wege
von A nach B vergröſsert wird, ſo wird er in der Zeit  pa t
in B anlangen. Der Unterſcheid der Uhr in A, wenn dalſelbſt das
Stück abgefeuert worden, und der Uhr in B, wenn der, Schall da-

ſelblt anlangt, iſt allo d4t-m.
Nachher ſchieſse man das andere Stück in hab, und bemerke

daſelbſt die Zeit u, ſo wird die Zeſt, der Unr in A, u-d ſeyn, voraus-
geſetzt, daſs in dieſer kutzen Zeit, der Gang der Uhren keine Aende-, e

rung erlitten, die betrachtung verdient. Da nun die Zeit des Schalls
uin m verringert wird, ſo wird derſelbe in A in der Zeit u-d 4t-m
anlangen, und weunn dieſe Zeit von der Uhrzeit in B abgezogen wird,
ſo iſt der Vnterſcheid d t 4m. Liehet man nun dieſen Unterſecheid
von dem vorigen ab, ſo erhält man 2t, alſo aucht, das iſt, die.
Zeit des Schalls ohne Aenderung, welche der Wind oder eine älinli-
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liche Urfache in der Geſchwindigkeit des Schalls gewürckt hat. Man
ſiehet leicht, daſs man hiebey nicht nöthig habe, den Gang der bey-
den Uhren gegen einander zu kennen, und eben ſo wenig wird es
nöthig ſeyn zu erinnern, daſs bey andern Vorausſetzungen, wenn
näilich die Urr bey A vorausgehet, oder der Windlſtrich die Ge-
ſehwindigkeit des Schalls auſ dem Wege von A nach B vermehre vnd
von B nach A verinindere, man auf gleiche Weiſe das Reſultat ohne
dergleichen Vermiſehung finden werde.

In Anſehung dieſer Aenderungen der Geſchwindigkeit des Schal.
les könnte man daher ohne Bedenken die Abmeſſungen der Oerter ſo
genau verrichten und ganze Provinzen in Grund legen, als durch den
vweitläuſtigen Weg der Triangularoperationen.

leh erwarte hiebey den Einwurſ nicht, daſs denn doch bey die-
ſer Methode noch die Acnderungen nach bleiben, welche aus andern
Urſachen, Kälte und Wärme, gröſsere und geringere Schwere der
Luft u. ſ. w., die ſich auf dem Hin- und Hergange nicht aufheben,
in der Geſehwindigkeit des Sehalls hervorgebracht werden. Es iſt
freilich wahr, dals dies alles auch hier noch nachbleibe, und ich
glaube nicht, daſs alle dadurch bewürkte denderungen der Geſchwin-
digkeit ſo unbedentend ſeyn dürften, daſs ſie, ohne vorhergegangene
Unterſuchung. verachtet werden könnten, wie die franzöſilclen Aka-
demiſten, die Florentiner und Derſiam glauben. Aber nachdem die
verdrüſslichſten Hinderniſſe, welehe vom Winde verurſacht werden,
nunmehro vermittelſt der vorgeſehnlagenen Methode aus dem Wege
gerüumet worden, ſo müſten die abgebrochenen Unterſuchungen
wieder vorgenommen, und bey verſchiedenen Stande des Thermo-
meters, Barometers und Hygrometers, die in der Geſchwindigkeit
des Schalls etwa gewürckten Aenderungen ausgemittelt werden. Zu
dem Ende müſten zween Orte, deren Abſtand genau abgemeſſen
worden, und an welchen die Sehüſſe, welehe an einem geſechehen,
noch deutlich an dem andern gehöret werden können, gewählet
werden, wo dieſe Unterſuchungen in ununterbrochener Folge bey
dem verſchiedenen Ständen oberwähnter meteorologiſcher Inſiru-
mente angeſtellet vürden; ſo würde man im Stande ſeyn, Tabellen
für jedes derlelben zu verfertigen, welehe die Aenderungen in
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der Geſehwindigkeit des Schalls für jede Beſchaffenheit der Luſt

angäben. 2Und dann erſt würde man im Stande ſeyn, die geographiſehen
Operationen mit der gröſten Genauigkeit und Leichtigkeit hiedurch
anzuſtellen. Da man auf ãhnliche Art in der Aſtronomie weit mehr
verwickelte Erſcheinungen von einander geſondert, ſo müſte es ein
Woinder ſeyn, wenn man bey dieler leichten Sache damit nicht
zu Stande kommen ſollte, und mir deucht, daſs der davon gewiſs
zu erwartende Nutzen in der Geographie der darauf zu verwenden-
den Mühe und Koſten überftüßig entſprechen würde, wWenn
man auch auf die Erweiterung der Naturlehre bey einer genauen Be-
ſtimmung dieſer ſo wichtigen Erſcheinung keine Rückſicht nehmen
wollte.
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