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V  e r e in s - A n g e le g e n h e i t e n .
Hauptversammlung zu Jona.

W i e  i n  f r ü h e r e n  J a h r e n ,  h a t  d e r  V e r e i n s  V o r s t a n d  a u c h  d i e s m a l  a n  e i n e  R e i h e  v o n  U n t e r 
r i c h t s b e h ö r d e n ,  i m  v o r l i e g e n d e n  F a l l e  n a m e n t l i c h  a u c h  a n  d i e  d e r  T h ü r i n g i s c h e n  S t a a t e n  d a s  
G e s u c h  g e r i c h t e t ,  d i e  L e i t u n g e n  d e r  i h n e n  u n t e r s t e l l t e n  S c h u l e n  z u  w o h l w o l l e n d e r  B e r ü c k s i c h t i 
g u n g  d e r  b e h u f s  T e i l n a h m e  a n  u n s e r e r  V e r s a m m l u n g  b e i  i l m e n  e t w a  e i n g e h e n d e n  U r l a u b s g e s u c h e  
a n z u w e i s e n .  D i e s e s  G e s u c h  h a t  s e i t e n s  d e r  h o h e n  B e h ö r d e n ,  a n  d i e  w i r  u n s  g e w e n d e t  h a t t e n ,  
a u c h  j e t z t  w i e d e r  d u r c h w e g ,  s o w e i t  u n s  e i n  B e s c h e i d  s c h o n  z u g e g a n g e n  i s t ,  d i e  f r e u n d l i c h s t e  
G e w ä h r u n g  g e f u n d e n ,  i n s b e s o n d e r e  h a t  d a s  K ö n l g l .  P r e u s s i s c h e  K u l t u s m i n i s t e r i u m  u n t e r  d e m
4 .  M a i  e i n e  d e m e n t s p r e c h e n d e  V e r f ü g u n g  a n  d i e  P r o v i n z i a l - S c h u l k o l l o g i e n  e r l a s s e n .

W i e  i n  d e r  i n  N r .  2  d e s  V e r e i n s o r g a n s  s e i n e r z e i t  v e r ö f f e n t l i c h t e n  T a g e s o r d n u n g  s c h o n  
b e m e r k t  w o r d e n  w a r ,  w i r d  d i e  W o h n u n g s b e s c h a f f ü n g  i n  J e n a  d u r c h  d e n  z u  P f i n g s t e n  z u  e r 
w a r t e n d e n  g r o s s e n  F r e m d e n a n d r a n g  s e h r  e r s c h w e r t  s e i n ,  s o  d a s s  n u r  d u r c h  d i e  V e r m i t t e l u n g  
d e s  O r t s a u s s c h u s s e s  ü b e r h a u p t  m i t  e i n i g e r  S i c h e r h e i t  a u f  Q u a r t i e r  g e r e c h n e t  w e r d e n  k a n n .  W i r  
m ü s s e n  d e n  H e r r e n ,  d i e  a n  d e r  V e r s a m m l u n g  t e i l n e h m e n  w o l l e n ,  w i e d e r h o l t  d r i n g l i c h s t  e m p f e h l e n ,  
i h r e  W o h n u n g s w ü n s c h e ,  s o w e i t  e s  n o c h  n i c h t  g e s c h e h e n  i s t ,  s c h l e u n i g s t  b e i  d e m  V o r s i t z e n d e n  
d e s  O r t s a u s s c h u s s e s ,  H e r r n  P r o f .  D r .  P f e i f f e r  i n  J e n a ,  L ö b d e r g r a b e n  8 ,  a n z u m e l d e n .

D e r  V e r e in s - V o r s t a n d .

D ie P e r s o n  d e s  L e h r e r s  im  m a t h e m a t is c h 

n a t u r w is s e n s c h a f t l i c h e n  U n te r r ic h t .
Von F . P i e t z k e r .

D i e  F r a g e  d e r  V e r s t ä r k u n g  d e r  S t e l l u n g ,  d i e  
d e r  m a t h e m a t i s c h - n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  U n t e r 
r i c h t  i m  G e s a m t l e h r p l a n  u n s e r e r  h ö h e r e n  S c h u l e n

e i n n i m m t ,  i s t  n e u e r d i n g s  w i e d e r  i n  d e n  V o r d e r 
g r u n d  d e s  I n t e r e s s e s  g e r ü c k t  w o r d e n ,  g a n z  b e 
s o n d e r s  a u c h  d u r c h  d i e  V e r h a n d l u n g e n  d e r  v o r 
j ä h r i g e n  N a t u r f o r s c h e r v e r s a m m l u n g  u n d  d i e  d o r t  
e r f o l g t e  E i n s e t z u n g  e i n e r  b e s o n d e r e n  K o m m i s s i o n ,  
d i e  f ü r  d i e  z w e c k m ä s s i g e  L ö s u n g  d i e s e r  F r a g e  
g e e i g n e t e  V o r s c h l ä g e  m a c h e n  s o l l .
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D a b e i  e r b e b t  s i c h  n a t u r g e m i i s s  i n  e r s t e r  L i n i e  
d i e  F o r d e r u n g ,  d e m  m a t h e m a t i s c h - n a t u r w i s s e n 
s c h a f t l i c h e n  U n t e r r i c h t  e i n  g r ö s s e r e s  M a s s  v o n  
Z e i t  z u  g e w ä h r e n ,  a l s  b i s h e r  f ü r  i h n  v e r f ü g b a r  
w a r  u n d  d i e s e  F o r d e r u n g  w i r d  n a m e n t l i c h  d u r c h  
d i e  B e d e u t u n g  u n d  d e n  U m f a n g  d e s  S t o f f e s  
m o t i v i e r t ,  d e r  i n  d e m  g e n a n n t e n  U n t e r r i c h t  z u  
v e r a r b e i t e n  i s t .  Z u m  T e i l  h a n d e l t  e s  s i c h  d a 
b e i  d a r u m ,  f ü r  g e w i s s e  Z w e i g e  d e s  U n t e r r i c h t s  
d i e  o b e r e n  K l a s s e n  u n s e r e r  h ö h e r e n  S c h u l e n  
ü b e r h a u p t  e r s t  w i e d e r  z u  e r s c h l i e s s e n  —  h i e r f ü r  
k o m m e n ,  w i e  b e k a n n t ,  b e s o n d e r s  d i e  b i o l o g i s c h e n  
F ä c h e r  u n d  d i e  G e o g r a p h i e  i n  F r a g e  —  z u m  
T e i l  a u c h  d r e h t  e s  s i c h  u m  d i e  V e r m e h r u n g  
d e r  S t u n d e n z a h l  f ü r  e i n z e l n e  F ä c h e r  a u f  e i n 
z e l n e n  S t u f e n ,  w i e  z .  B .  f ü r  d i e  M a t h e m a t i k  i n  
d e n  m i t t l e r e n  K l a s s e n  d e r  h u m a n i s t i s c h e n  G y m 
n a s i e n  —  m a g  e s  s i c h  n u n  a b e r  u m  d i e s e  o d e r  
u m  j e n e  V e r s t ä r k u n g s f o r d e r u n g  h a n d e l n ,  ü b e r 
a l l  w i r d  d e r  z w i n g e n d e  G r u n d  i n  d e r  A r t  d e s  
z u  b e w ä l t i g e n d e n  S t o f f e s  g e s u c h t ,  d e r  a l s  e i n  
u n e n t b e h r l i c h e s  E l e m e n t  i n  d e r  A l l g e m e i n b i l d u n g  
a n e r k a n n t  u n d  s e i n e r  B e d e u t u n g  g e m ä s s  b e i  
d e r  Z e i t b e m e s s u n g  i n  s t ä r k e r e m  G r a d e  a l s  b i s 
h e r  b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n  m ü s s e .

S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  l i e g t  e s  n i c h t  i n  m e i n e r  
A b s i c h t ,  d i e s e n  B e s t r e b u n g e n  e n t g e g e n z u t r e t e n ,  
d e r e n  B e r e c h t i g u n g  i c h  i n  v o l l e m  U m f a n g e  a n 
e r k e n n e ,  i c h  m ö c h t e  n u r  d i e  f ü r  e i n e  V e r b e s s e 
r u n g  d e s  b i s h e r i g e n  Z u s t a n d e s  i n s  F e l d  g e 
f ü h r t e n  G r ü n d e  d u r c h  e i n  w e i t e r e s ,  i n  d e r  
g e g e n w ä r t i g e n  B e w e g u n g ,  w i e  m i r  s c h e i n t ,  n i c h t  
g e n ü g e n d  z u r  G e l t u n g  g e k o m m e n e s  A r g u m e n t  
e r g ä n z e n ,  i n d e m  i c h  a u f  d i e  b e s o n d e r e  B e d e u 
t u n g  h i n w e i s e ,  d i e  a u c h  h i e r  d e r  L e h r e r p e r s ö n 
l i c h k e i t  z u k o m m t .

W e n n  m a n  d i e  G r ü n d e  n ä h e r  u n t e r s u c h t ,  
a u s  d e n e n  s i c h  d i e  ü b e r w i e g e n d e  S t e l l u n g  d e s  
S p r a c h u n t e r r i c h t s  i m  S c h u l o r g a n i s m u s  e r k l ä r t ,  
s o  m u s s  m a n  s c h a r f  z w i s c h e n  d e n  M o m e n t e n  
s c h e i d e n ,  d i e  d i e s e m  U n t e r r i c h t  i m  L a u f e  d e r  
g e s c h i c h t l i c h e n  E n t w i c k e l u n g  z u  s e i n e r  S t e l l u n g  
v e r h o l t e n  h a b e n  u n d  d e n e n ,  d i e  f ü r  d i e  A u f r e c h t 
e r h a l t u n g  d i e s e r  S t e l l u n g  i n  d e r  G e g e n w a r t  
a n g e f ü h r t  w e r d e n .  E s  k a n n  g a r  k e i n e m  Z w e i f e l  
u n t e r l i e g e n ,  w i e  d e r  g e s c h i c h t l i c h e  G r u n d  f ü r  
d i e  d o m i n i e r e n d e  R o l l e  d e s  L a t e i n u n t e r r i c h t s ,  
d i e  n a c h h e r  a u f  d i e  a n d e r e n  F r e m d s p r a c h e n  
ü b e r t r a g e n  w u r d e ,  i n  d e m  U m s t a n d e  w u r z e l t ,  
d a s s  u n s e r e  N a t i o n ,  a l s  s i e  i n  d i e  R e i h e  d e r  
K u l t u r n a t i o n e n  e i n t r a t ,  d e n  w e s e n t l i c h s t e n  T e i l  
i h r e r  G e i s t e s b i l d u n g  v o n  d e n  R ö m e r n  e r h i e l t ,  
d a d u r c h  w u r d e  d a s  S t u d i u m  d e s  L a t e i n s  f ü r  
a l l e  h ö h e r e  G e i s t e s b i l d u n g  z u r  N o t w e n d i g k e i t ,  
d i e  K e n n t n i s  d e s  L a t e i n s  w a r  d a s  g r e i f b a r s t e  
Z e i c h e n  d e s  V o r h a n d e n s e i n s  s o l c h e r  B i l d u n g ,  u n d  
d i e s e ,  v i e l l e i c h t  d u r c h  e i n e  g e w i s s e  V e r a n l a g u n g  
u n s e r e s  N a t i o n a l c h a r a k t e r s  ü b e r h a u p t  b e g ü n s t i g t e  
W e r t s c h ä t z u n g  d e r  K e n n t n i s  f r e m d e r  S p r a c h e n ,  
d e r  F ä h i g k e i t  d e m  A u s d r u c k  d e s  e i g e n e n  D e n k e n s

u n d  E m p f i n d e n s  e i n e n  g e w i s s e n  e x o t i s c h e n  A n 
s t r i c h  z u  g e b e n ,  d i e s e  W e r t s c h ä t z u n g  b e s t e h t  
n o c h  h e u t e ,  z w e i f e l l o s  n i c h t  m e h r  i n  d e m  G r a d e ,  
w i e  i m  1 6 .  u n d  1 7 .  J a h r h u n d e r t ,  w o  d e r  G e 
b i l d e t e  s o g a r  s e i n e n  e h r l i c h e n  d e u t s c h e n  N a m e n  
i n  f r e m d e  S p r a c h e n  z u  ü b e r t r a g e n  o d e r  w e n i g 
s t e n s  d u r c h  e i n e  l a t e i n i s c h e  E n d u n g  z u  v e r 
s c h ö n e r n  s u c h t e ,  a b e r  d o c h  i n  e i n e m  n i c h t  v ö l l i g  
z u  v e r k e n n e n d e n  G r a d e .  D i e  B e s t r e b u n g e n  d e s  
a l l g e m e i n e n  d e u t s c h e n  S p r a c h v e r e i n s  m i t  i h r e r  
m .  E .  z u m  T e i l  ü b e r  d a s  b e r e c h t i g t e  M a s s  h i n 
a u s g e h e n d e n  B e k ä m p f u n g  j e d e r  B e r e i c h e r u n g  
u n s e r e r  e i g e n e n  S p r a c h e  v o n  a u s s e n  h e r  z e i g e n  
d u r c h  i h r  b l o s s e s  V o r h a n d e n s e i n  a m  d e u t l i c h s t e n  
d i e  M a c h t ,  d i e  d i e  W e r t s c h ä t z u n g  d e s  f r e m d e n  
I d i o m s  a l s  s o l c h e n  b e i  u n s  n o c h  b e s i t z t .

T r o t z d e m  l ä s s t  s i c h  n i c h t  l e u g n e n , d a s s  
d i e s e  f ü r  d a s  g e s c h i c h t l i c h e  A u f k o m m e n  d e s  
S p r a c h  Ü b e r g e w i c h t s  i n  u n s e r e n  S c h u l e n  m a s s 
g e b e n d  g e w e s e n e n  M o m e n t e  n i c h t  d i e j e n i g e n  
s i n d ,  d e n e n  d e r  S p r a c h u n t e r r i c h t  s e i n e  d o m i n i e 
r e n d e  S t e l l u n g  a u c h  n o c h  h e u t e  w e n i g s t e n s  i n  
e r s t e r  L i n i e  v e r d a n k t .  Z w e i f e l l o s  h a t  e i n e n  
g e w i s s e n ,  s o g a r  s e h r  b e d e u t e n d e n  A n t e i l  d a r a n  
d a s  a u c h  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  G e i s t e s e n t w i c k e 
l u n g  s o  m a c h t v o l l e  G e s e t z  d e r  T r ä g h e i t ,  d a s  
B e h a r r u n g s v e r m ö g e n .  W e r  e i n m a l  z u r  H e r r s c h a f t  
g e l a n g t  i s t  u n d  s e i n e  H e r r s c h a f t ;  d u r c h  e i n e  
j a h r h u n d e r t l a n g e  T r a d i t i o n  b e k r ä f t i g t  s i e h t ,  w i r d  
s e i n e n  P l a t z  n i e m a l s  l e i c h t e n  K a m p f e s  a u f g e b e n  

' w o l l e n ,  n o c h  d a z u ,  w e n n  e r  e b e n  v e r m ö g e  d i e s e r  
H e r r s c h a f t s s t e l l u n g  i n  s o  h o h e m  G r a d e  i n  d e r  
L a g e  i s t ,  d i e  g a n z e  A u f f a s s u n g  d e r  n e u  e m p o r -  
s t r e b e n d e n  G e n e r a t i o n  z u  b e e i n f l u s s e n .  A u f  
u n s e r e n  S p r a c h s c h u l e n  w e r d e n  d i e  M ä n n e r  g e 
b i l d e t ,  d i e  n a c h h e r  w i e d e r  i n  l e i t e n d e r  S t e l l u n g  
ü b e r  d i e  e t w a i g e n  A e n d e r u n g e n  u n s e r e s  S c h u l 
s y s t e m s  z u  b e s c h l i e s s e n  h a b e n ,  e s  w ä r e  g e r a d e 
z u  v e r w u n d e r l i c h ,  w e n n  n i c h t  d i e  g a n z e  A n 
s c h a u u n g ,  v o n  d e r  d e r  J u g e n d u n t e r r i c h t  d i e s e r  
M ä n n e r  g e t r a g e n  w a r ,  a u f  i h r e  s p ä t e r e  S t e l 
l u n g n a h m e  i n  b e s t i m m e n d e r  W e i s e  e i n w i r k t e .  
J e d e n f a l l s  w i r d  d a d u r c h  d e r  E i n f l u s s ,  d e n  d i e  
a l l m ä h l i c h e  U m g e s t a l t u n g  u n s e r e r  g e s a m t e n  
K u l t u r v e r h ä l t n i s s e  a n  u n d  f ü r  s i c h  g a n z  u n 
v e r m e i d l i c h e r w e i s e  a u s ü b t ,  i n  m e r k l i c h e m  G r a d e  
v e r l a n g s a m t .

A b e r  n a t ü r l i c h  i s t  d i e s e r  E i n f l u s s  a u f  d i e  
D a u e r  n i c h t  z u r ü c k z u h a l t e n ,  u n d  a u c h  i n  d e r  
G e g e n w a r t  i s t  e r  s e i t  l a n g e r  Z e i t  s c h o n  d e u t l i c h  
s p ü r b a r ,  u n t e r  a n d e r e m  i n  d e r  V e r ä n d e r u n g  d e r  
M o t i v i e r u n g ,  d i e  f ü r  d i e  B e h a u p t u n g  d e s  S p r a c l i -  
ü b e r g e w i c h t s  i m  U n t e r r i c h t  i n  d e n  l e t z t e n  J a h r -  
z e h n t e n  i m m e r  m e h r  i n  A u f n a h m e  g e k o m m e n  
i s t .  D i e s e  M o t i v i e r u n g  i s t  d i e ,  d a s s  d i e  S p r ä c h e n  
f ü r  d i e  w i r k l i c h e  i n n e r e  M e n s c h e n b i l d u n g  w e i t  
w i c h t i g e r  s e i e n ,  a l s  d i e  m a t h e m a t i s c h - n a t u r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  F ä c h e r ,  e i n e  A u f f a s s u n g ,  d i e  
g a n z  b e s o n d e r s  a u c h  i n  d e r  ü b l i c h e n  U n t e r 
s c h e i d u n g  v o n  N a t u r -  u n d  G e i s t e s - W i s s e n s c h a f t e n
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z u m  A u s d r u c k  k o m m t .  D a s  w i c h t i g s t e  f ü r  d e n  
M e n s c h e n  i s t  d e r  M e n s c h  s e l b s t ,  d i e s e r  S a t z  
e n t h ä l t  d e n  H a u p t g e s i c h t s p u n k t ,  d e r  f ü r  d i e  
E i n r i c h t u n g  d e s  U n t e r r i c h t s  m a s s g e b e n d  s e i n  
m ü s s e ,  d a s  i s t  d i e  H a u p t w a f f e ,  m i t  d e r  d a s  
U e b e r g e w i c h t  d e s  S p r a c h u n t e r r i c h t s  n o c h  h e u t e  
v e r t e i d i g t  w i r d .

M i t  d i e s e r  A n f ü h r u n g  b e z w e c k e  i c h  n u n  
k e i n e n  K a m p f  g e g e n  d e n  S p r a c h u n t e r r i c h t ,  d e s s e n  
h o h e  B e d e u t u n g  f ü r  d i e  G e s a m t h e i t  d e s  U n t e r 
r i c h t s  i c h  k e i n e s w e g s  v e r k e n n e .  E s  l i e g t  m i r  
n u r  d a r a n ,  d i e  M o m e n t e  s c h a r f  h e r v o r z u h e b e n ,  
d i e  f ü r  d i e  g e g e n w ä r t i g e  S t e l l u n g  d e s  m a t h e 
m a t i s c h - n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  U n t e r r i c h t s  v o n  
b e s o n d e r e r  W i c h t i g k e i t  s i n d ,  u n d  d a  d a r f  i c h  e s  
e b e n  a l s  z w e i f e l l o s  a n s e h e n ,  d a s s  m a n  v i e l f a c h  
u n d  n a m e n t l i c h  g e r a d e  i n  d e n  m a s s g e b e n d s t e n  
K r e i s e n  d i e  M ö g l i c h k e i t  e i n e r  E i n w i r k u n g  a u f  
d i e  g a n z e  P e r s ö n l i c h k e i t  d e s  S c h ü l e r s  u n d  d a 
m i t  d e n  H a u p t a n t e i l  a n  d e r  d e r  S c h u l e  o b 
l i e g e n d e n  B i l d u n g s a u f g a b e  d e m  S p r a c h u n t e r r i c h t  
z u w e i s t .

H i e r  b e s t e h t  n u n ,  w i e  i c h  g l a u b e ,  e i n e  g e 
w i s s e  V e r w e c h s e l u n g  d e s  s a c h l i c h e n  u n d  d e s  
p e r s ö n l i c h e n  M o m e n t s  i m  U n t e r r i c h t .  W e n n  
m a n  d i e  s p e z i e l l e  G e s t a l t ,  d i e  d e r  S p r a c h u n t e r 
r i c h t  i n  d e r  P r a x i s  a n n i m m t ,  n ä h e r  p r ü f t ,  s o  
i s t  e s  k l a r ,  d a s s  d e r  g a n z e  f o r m e l l e  g r a m m a t i s c h e  
U n t e r r i c h t ,  m i t  d e r  B i l d u n g  d e r  m e n s c h l i c h e n  
P e r s ö n l i c h k e i t  n i c h t  m e h r  z u  t u n  h a t ,  a l s  e i n e  
g a n z e  R e i h e  a n d e r e r  U n t e r r i c h t s z w e i g e ,  d i e  
e b e n f a l l s  d a r a u f  h i n a u s l a u f e n , d i e  S c h ü l e r  z u  
k l a r e r ,  s c h a r f e r  u n d  s a u b e r e r  A n w e n d u n g  g e 
w i s s e r  f e s t s t e h e n d e r  N o r m e n  z u  z w i n g e n .  D i e  
g r a m m a t i s c h e  A n a l y s e  e i n e s  v e r w i c k e l t e n  S a t z e s  
b i e t e t  f r a g l o s  e i n e  g e i s t i g e  S c h u l u n g ,  a b e r  d i e s e  
S c h u l u n g  e r h e b t  s i c h ,  w i e  m i r  g e w i s s  v i e l e  
L e s e r  d i e s e r  A u s f ü h r u n g e n  z u g e b e n  w e r d e n ,  i n  
k e i n e r  W e i s e  ü b e r  d i e  S c h u l u n g ,  d i e  d i e  A n a l y s e  
i r g e n d  e i n e s  a n d e r e n  v e r w i c k e l t e n  S a c h v e r h a l t s ,  
w i e  z .  B .  e i n e s  m a t h e m a t i s c h e n  B e w e i s e s ,  o d e r  
d e r  S c h l u s s f o l g e r u n g  a u s  e i n e m  p h y s i k a l i s c h e n  
V o r g a n g ,  o d e r  e i n e r  s c h w i e r i g e r e n  B e s t i m m u n g  
a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  B o t a n i k  m i t  s i c h  b r i n g t .  
S o  b l e i b t  a l s  d a s  G e b i e t ,  a u f  d e m  d e r  S p r a c h 
u n t e r r i c h t  z u r  i n n e r e n  G e i s t e s b i l d u n g  g a n z  b e 
s o n d e r s  b e f ä h i g t  e r s c h e i n t ,  d i e  E i n f ü h r u n g  i n  
d i e  L i t e r a t u r  ü b r i g .

A b e r  d a  m ö c h t e  i c h  m e i n e r s e i t s  b e t o n e n ,  
d a s s  h i e r  d i e  v o n  d e m  S t o f f  s e l b s t  a u s g e h e n d e  
W i r k u n g  a u c h  n u r  s e h r  g e r i n g  s e i n  k a n n ,  s c h o n  
w e g e n  d e r  f r a g m e n t a r i s c h e n  A r t ,  i n  d e r  d e r  
S t o f f  z u r  V e r w e r t u n g  k o m m t ,  z .  T .  a u c h  w e g e n  
d e s  g e r i n g e n  I n t e r e s s e s ,  d a s  d i e s e r  S t o f f  b e i  
e i n e m  n i c h t  g e r i n g e n  T e i l e  d e r  a u f  d e r  S c h u l e  
g e l e s e n e n  S c h r i f t s t e l l e r  t a t s ä c h l i c h  b i e t e t ,  e n d 
l i c h  w e g e n  d e r  d a s  E i n d r i n g e n  i n  d e n  I n h a l t  
s e l b s t  h i n d e r n d e n  ü b e r w i e g e n d e n  S c h w i e r i g 
k e i t e n ,  d i e  d i e  g r a m m a t i s c h e  A n a l y s e  d e s  
s p r a c h l i c h e n  A u s d r u c k s  v e r u r s a c h t .  U n d  a u c h
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a b g e s e h e n  v o n  d i e s e n  U m s t ä n d e n  l ä s s t  s i c h  b e i  
P r ü f u n g  d e r  d e m  L i t e r a t u r s t o f f  a n  s i c h  a n 
h a f t e n d e n  B i l d u n g s f ä h i g k e i t  n i c h t  v e r k e n n e n ,  
d a s s  d i e  V e r w e r t u n g  d e r  i n  d e n  e i n z e l n e n  
S c h r i f t s t e l l e r n  d a r g e s t e l l t e n  L e b e n s  V e r h ä l t n i s s e ,  
d i e  A u f n a h m e  d e r  v o n  i h n e n  v e r t r e t e n e n  A n 
s c h a u u n g e n  f ü r  d e n  m o d e r n e n  M e n s c h e n  g a r  
n i c h t s  s o  e i n f a c h e s  i s t ,  d i e  D i n g e  l i e g e n  d a  
g e g e n  d i e  v o n  s o v i e l  a n d e r e n  F a k t o r e n  a b 
h ä n g e n d e  J e t z t z e i t  s o  v e r s c h i e d e n , d a s s  d i e  
H e r a u s f i n d u n g  d e r  a l l g e m e i n e n ,  e w i g  g ü l t i g e n  
Z ü g e ,  d i e  k r i t i s c h e  P r ü f u n g  u n d  Z u r ü c k w e i s u n g  
d e s s e n ,  w a s  i n  d e m  S t o f f  d e r  g e l e s e n e n  S c h r i f t 
s t e l l e r  u n w e s e n t l i c h e r ,  z u f ä l l i g e r  u n d  v e r g ä n g 
l i c h e r  A r t  i s t ,  s i c h  d u r c h a u s  n i c h t  v o n  s e l b s t  
e r g i b t .  V i e l m e h r  b e g e g n e t  m a n  i m  L e b e n  
e i n e r  n i c h t  g e r i n g e n  Z a h l  v o n  M ä n n e r n ,  d i e  b e i  
d e r  L ö s u n g  d e r  i h n e n  o b l i e g e n d e n  A u f g a b e n  
i h r e  g a n z e  h ö h e r e  J u g e n d b i l d u n g  e i n f a c h  a u f  
s i c h  b e r u h e n  l a s s e n ,  u m  s i c h  t a t s ä c h l i c h  v o n  
e i n e m  r o h e n  E m p i r i s m u s  l e i t e n  z u  l a s s e n ,  d e r  
t e i l s  a u s  d e n  e i g e n e n  z u f ä l l i g e n  E r l e b n i s s e n  
s c h ö p f t ,  t e i l s  s i c h  k r i t i k l o s  a n  d i e  i n  d e r  U m 
g e b u n g  h e r r s c h e n d e n  A n s c h a u u n g e n  u n d  S t r ö 
m u n g e n  a n l e h n t .

D a r a u s  z i e h e  i c h  a u c h  n u r  d e n  e i n e n  S c h l u s s ,  
d a s s  e s  n i c h t  d e r  S t o f f  d e s  U n t e r r i c h t s  a n  s i c h  
i s t ,  a u f  d e n  e s  a n k o m m t .  W e n n ,  w i e  e s  j a  
g a r  n i c h t  z u  l e u g n e n  i s t ,  d e r  e b e n  g e s c h i l d e r t e n  
K a t e g o r i e  v o n  e h e m a l i g e n  S c h ü l e r n  h ö h e r e r  
L e h r a n s t a l t e n  e i n e  g r o s s e  Z a h l  v o n  M ä n n e r n  
g e g e n ü b e r g e s t e l l t  w e r d e n  k a n n ,  d i e  d e n  S t e m p e l  
e i n e r  t i e f e r e n ,  e r s i c h t l i c h  a u s  i h r e m  J u g e n d 
u n t e r r i c h t  s t a m m e n d e n  G e i s t e s b i l d u n g  a n  s i c h  
t r a g e n ,  s o  w i r d  m a n  —  a b g e s e h e n  v o n  d e n  
g a n z  h e r v o r r a g e n d e n ,  s c h o n  a l s  K n a b e n  u n d  
J ü n g l i n g e  i h r e  e i g e n e n  W e g e  g e h e n d e n  P e r s ö n 
l i c h k e i t e n  —  i m m e r  l i n d e n ,  d a s s  d i e  a n  i h n e n  
o f f e n b a r  w e r d e n d e  W i r k u n g  d e s  i h n e n  s e i n e r z e i t  
z u t e i l  g e w o r d e n e n  S p r a c h u n t e r r i c h t s  d a s  W e r k  
e i n z e l n e r  h e r v o r r a g e n d e r  L e h r e r p e r s ö n l i c h k e i t e n  
i s t ,  a n  d i e  s i e  a u c h  i n  d e n  s p ä t e s t e n  J a h r e n  
n o c h  m i t  D a n k  u n d  V e r e h r u n g  z u r ü c k d e n k e n .

U n d  d a s s  d e r  S p r a c h u n t e r r i c h t  e i n e r  h ö c h s t  
f r u c h t b a r e n  V e r w e r t u n g  a l s  M i t t e l  d e r  G e i s t e s 
b i l d u n g  f ä h i g  i s t ,  d a s  m ö c h t e  i c h  f ü r  m e i n e  
P e r s o n  u m s o w e n i g e r  v e r k e n n e n ,  a l s  i c h  s e l b s t  
d i e  b e i  w e i t e m  b e d e u t s a m s t e  E i n w i r k u n g ,  d i e  
i c h  i n  m e i n e m  J u g e n d u n t e r r i c h t  e r f u h r ,  e i n e m  
p h i l o l o g i s c h e n  L e h r e r  v e r d a n k e ,  d e r  i n  d e n  
m i t t l e r e n  K l a s s e n  i n  d e n  a l t e n  S p r a c h e n ,  a u f  
d e r  o b e r s t e n  S t u f e  i n  D e u t s c h  u n d  G e s c h i c h t e  
u n t e r r i c h t e t e .  I c h  e r i n n e r e  m i c h  n o c h  j e t z t  
s e h r  l e b e n d i g  d e r  A n r e g u n g ,  d i e  i c h  v o n  d i e s e r  
S t e l l e  a u s  e m p f a n g e n  h a b e ,  w i e  o f t  e s  v o r k a m ,  
d a s s  e i n e  g e l e g e n t l i c h e  B e m e r k u n g  i n  d e m  
U n t e r r i c h t  d i e s e s  L e h r e r s  U b e r  e i n  g a n z e s  G e 
b i e t  d e s  g e i s t i g e n  I n t e r e s s e s  m e h r  L i e h t  v e r 
b r e i t e t e ,  a l s  w i r  a n  a n d e r e r  S t e l l e  i n  v i e l e n  
S t u n d e n  e m p f i n g e n .



S. 4 8 . U n t e r r i c h t s b l ä t t e r .  Jahrg. XI. No. 3 .

E i n  s o l c h e r  L e h r e r  w i r d  n a t ü r l i c h  a u c h  i m  
g r a m m a t i s c h e n  U n t e r r i c h t  e i n e  F ü l l e  v o n  a l l g e 
m e i n e n  G e s i c h t s p u n k t e n  z u r  G e l t u n g  z u  b r i n g e n  
w i s s e n ,  v o r  a l l e m  a b e r  b e i  d e r  E i n f ü h r u n g  i n  
d i e  L i t e r a t u r  a u f  d e n  G e i s t  s e i n e r  S c h ü l e r  z u  
w i r k e n  v e r s t e h e n ,  i n d e m  e r  d i e  f ü r  a l l e  Z e i t e n  
g ü l t i g e n  I d e e n  a u s  d e r  b e s o n d e r e n  d u r c h  d i e  
w e c h s e l n d e n  Z e i t v e r h ä l t n i s s e  u n d  d i e  s u b j e k t i v e  
A u f f a s s u n g  d e s  e i n z e l n e n  S c h r i f t s t e l l e r s  b e d i n g 
t e n  U m h ü l l u n g ,  i n  d e r  s i e  i n  d e n  v e r s c h i e d e n e n  
L i t e r a t u r w e r k e n  a u f t r e t e n ,  h e r a u s s c h ä l t  u n d  
s i e  d a d u r c h  e r s t  d e r  V e r w e r t u n g  i n  d e r  l e b e n 
d i g e n  G e g e n w a r t  f ä h i g  m a c h t .  D e m  e w i g  
g ü l t i g e n  I n h a l t  d e r  d i e  H a n d l u n g e n  d e s  M e n s c h e n 
g e s c h l e c h t s  b e d i n g e n d e n  I d e e n  w i r d  e r  d i e  w e c h 
s e l n d e  A r t  g e g e n ü b  e r h a l t e n ,  i n  d e r  d i e  e i n z e l n e n  
G e n e r a t i o n e n  i h r e  S t e l l u n g n a h m e  z u  d i e s e n  I d e e n  
g e n o m m e n  h a b e n .  S o  w i r d  e r  a u s  d e m  u n a b l ä s s i 
g e n  W e c h s e l  d a s  D a u e r n d e  h e r a u s h e b e n ,  a b e r  
a u c h  i n  d i e s e m  A V e c h s e l  s e l b s t  d a s  e w i g e  G e s e t z  
s t e t e r  E r n e u e r u n g  a u f z e i g e n ,  u n d  a u f  d i e s e  
W e i s e  d e n  G e s i c h t s k r e i s  s e i n e r  S c h ü l e r  e r 
w e i t e r n ,  i h r e n  S t a n d p u n k t  e r h ö h e n  u n d  i h r  
I n t e r e s s e  v e r t i e f e n ,  e r  w i r d  i h r e n  G e i s t  m i t  
A n r e g u n g e n  u n d  I d e e n  e r f ü l l e n ,  d i e  i h r e m  
L e b e n s w e g e  R i c h t u n g  u n d  H a l t  g e w ä h r e n ,  s o  
w i r d  e r  d u r c h  s e i n e n  U n t e r r i c h t  a n  d e n  e r 
z i e h e n d e n  A u f g a b e n  d e r  S c h u l e  a u c h  z u  s e i n e m  
T e i l e  m i t v v i r k e n .

N a t ü r l i c h  t r ä g t  e i n e  s o l c h e  U n t e r r i c h t s w e i s e  
e i n e n  m e r k l i c h  s u b j e k t i v e n  C h a r a k t e r ,  a b e r  d a s  
i s t  n i c h t  n u r  u n v e r m e i d l i c h ,  e s  l i e g t  d a r i n  g e r a d e  
d e r  b e s t e  u n d  w e r t v o l l s t e  K e r n  e i n e s  j e d e n  
U n t e r r i c h t s ,  d e s s e n  W ü r d i g u n g  d u r c h  d i e  E r 
w ä g u n g  n i c h t  b e e i n t r ä c h t i g t  w e r d e n  d a r f ,  d a s s  
e i n  s o l c h e r  U n t e r r i c h t s b e t r i e b  j a  n a t ü r l i c h  a u c h  
i n  s e h r  m i s s b r ä u c h l i c h e r  W e i s e  e r f o l g e n  k a n n .  I c h  
m ö c h t e  d a  a n  e i n  s c h ö n e s  W o r t  e r i n n e r n ,  d a s  
v o r  e i n i g e n  J a h r e n  a u s  d e m  M u n d e  e i n e s  p r a k 
t i s c h e n  G y m n a s i a l l e h r e r s * )  g e f a l l e n  i s t ;  d e r  
g a n z e  U n t e r r i c h t  s e i  S e l b s t m i t t e i l u n g  v o n  S e i t e n  
d e s  L e h r e r s .  I c h  l i n d e  d i e s e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  
g a n z  v o r z ü g l i c h ,  s i e  h e b t  g e r a d e  d a s  M o m e n t  
h e r v o r ,  d u r c h  w e l c h e s  d e r  L e h r e r  a u f  d i e  
S c h ü l e r  w i r k e n  k a n n  u n d  w i r k e n  s o l l ,  a n  s e i n e m  
B e i s p i e l  s o l l e n  s i e  l e r n e n ,  w i e  e i n  g e i s t i g  i n t e r 
e s s i e r t e r  M e n s c h  d e n  G e g e n s t ä n d e n  s e i n e s  
I n t e r e s s e n k r e i s e s  g e g e n ü b e r t r i t t ,  u n d  e s  i s t  
s e h r  w o h l  m ö g l i c h ,  d a s s  v o n  d e i n  L e h r e r  
d i e s e  p e r s ö n l i c h e  W i r k u n g  a u s g e h t ,  o h n e  d a s s  
d a b e i  a u f  d i e  F r e i h e i t  d e s  D e n k e n s  b e i  d e n  
S c h ü l e r n  a u c h  n u r  d e r  l e i s e s t e  Z w a n g  a u s 
g e ü b t  w i r d .

D i e s e r  M ö g l i c h k e i t  s i c h  p e r s ö n l i c h  z u  g e b e n ,  
e r f r e u t  s i c h  d e r  L e h r e r  d e r  s p r a c h l i c h e n  F ä c h e r  
i n  z i e m l i c h  h o h e m  G r a d e ,  e r  e r f r e u t  s i c h  i h r e r  
v e r m ö g e  d e s  r e i c h e n  M a s s e s  a n  Z e i t ,  m i t  d e m

*) Prof. M e t z  in Hamburg, s. Ham burger Nach
richten vom  25. Novem ber 1904.

d e r  s p r a c h l i c h e  U n t e r r i c h t  b e d a c h t  i s t .  D i e s e s  
M a s s  a n  Z e i t  i s t  d a s  E r b e ,  d a s  d e r  S p r a c h 
u n t e r r i c h t  a u s  j e n e n  T a g e n  ü b e r k o m m e n  h a t ,  
w o  e r  n o c h  g a n z  b e s t i m m t e  d i r e k t e  A u f g a b e n  
z u  l ö s e n  h a t t e ,  w o  e s  g a l t ,  d i e  S c h ü l e r  i n  d e n  
p r a k t i s c h e n  G e b r a u c h  d e r  a l t e n  S p r a c h e n  e i n 
z u f ü h r e n ,  j e t z t  i s t  e s  v e r w e n d b a r  g e w o r d e n  f ü r  
d i e  i n d i r e k t e  A r t ,  i n  d e r  d i e  a l t e n  S p r a c h e n  
a n  d e r  B i l d u n g s a u f g a b e  d e r  S c h u l e  i h r e r s e i t s  
m i t w i r k e n  s o l l e n .  W i e  g r o s s  d i e s e s  M a s s  
g e g e n ü b e r  d e r  f ü r  d i e  m a t h e m a t i s c h - n a t u r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  F ä c h e r  a u s g e w o r f e n e n  Z e i t  
i s t ,  l e h r t  e i n  B l i c k  a u f  d i e  a m t l i c h e n  L e h r p l ä n e .  
( A u f  d e n  G y m n a s i e n  s t e h e n  f ü r  L a t e i n  u n d  
G r i e c h i s c h  z u s a m m e n  1 0 4 ,  m i t  E i n s c h l u s s  d e s  
F r a n z ö s i s c h e n  1 2 4  S t u n d e n  g e g e n  5 2  S t u n d e n  
z u s a m m e n  f ü r  M a t h e m a t i k ,  R e c h n e n  u n d  N a t u r 
w i s s e n s c h a f t  z u r  V e r f ü g u n g ,  n i m m t  m a n  d e n  
f a s t  a u s s c h l i e s s l i c h  i n  d e r  H a n d  d e r  P h i l o l o g e n  
l i e g e n d e n  D e u t s c h u n t e r r i c h t  d a z u ,  s o  h a t  m a n  
1 5 0  S t u n d e n  p h i l o l o g i s c h e  g e g e n  5 2  e x a k t 
w i s s e n s c h a f t l i c h e  S t u n d e n ;  a u f  d e m  R e a l g y m 
n a s i u m  s t e h e n  7 0  m a t h e m a t i s c h - n a t u r w i s s e n 
s c h a f t l i c h e  S t u n d e n  9 6  f r e m d s p r a c h l i c h e n  u n d  
m i t  H i n z u r e c h n u n g  d e s  D e u t s c h e n  1 2 4  S p r a c h -  
s t u n d e n  ü b e r h a u p t  g e g e n ü b e r ;  a u c h  a u f  d e r  
O b e r r e a l s c l m l e  i s t  n o c h  e i n  U e b e r w i e g e n  d e s  
S p r a c h u n t e r r i c h t s  z u  k o n s t a t i e r e n ,  s e l b s t  w e n n  
m a n  d o r t  d i e  E r d k u n d e  z u  d e n  n a t u r w i s s e n 
s c h a f t l i c h e n  F ä c h e r n  h i n z u r e c h n e t ,  e s  s t e h e n  
d a n n  9 7  S t u n d e n  f ü r  d i e  e x a k t e n  D i s z i p l i n e n  
1 0 6  S p r e c h s t u n d e n  g e g e n ü b e r ,  v o n  d e n e n  7 2  
a u f  d i e  F r e m d s p r a c h e n  e n t f a l l e n ) .

W e n n  g e g e n w ä r t i g  e i n e  s t a r k e  S t r ö m u n g  
d a h i n  g e h t ,  w e n i g s t e n s  a u f  d e n  R e a l a n s t a l t e n  d i e  
m a t h e m a t i s c h  -  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  F ä c h e r  
m i t  e t w a s  r e i c h l i c h e r e r  S t u n d e n z a h l  a u s z u s t a t t e n  
( e s  h a n d e l t  s i c h  ü b r i g e n s  d a b e i  u m  q u a n t i t a t i v  
r e c h t  m a s s i g e  F o r d e r u n g e n ,  d i e  n i r g e n d s  ü b e r  
d a s  M a s s  v o n  z w e i  W o c h e n s t u n d e n  h i n a u s g e h e n ) ,  
s o  l i e g t  d i e  B e d e u t u n g  d i e s e r  F o r d e r u n g  f ü r  
m i c h  w e n i g e r  a u f  d e r  s a c h l i c h e n ,  a l s  d e r  p e r 
s ö n l i c h e n  S e i t e .  I c h  w ü r d e  w ü n s c h e n ,  d a s s  a u f  
d i e s e  W e i s e  f ü r  d e n  L e h r e r  d e r  e x a k t e n  F ä c h e r  
d i e  M ö g l i c h k e i t  g e s c h a f f e n  w ü r d e ,  e t w a s  m e h r  
v o n  s e i n e r  P e r s ö n l i c h k e i t  i n  d e n  U n t e r r i c h t  
h i n e i n z u l e g e n ,  a l s  e s  u n t e r  d e n  b i s h e r i g e n  V e r 
h ä l t n i s s e n  ü b e r h a u p t  d e n k b a r  w a r .

N u n  w i r d  g e g e n  d i e s e  F o r d e r u n g  v i e l l e i c h t  
e i n g e w e n d e t  w e r d e n ,  d a s s  e s  a u f  d i e  P e r s o n  
d e s  L e h r e r s  i m  U n t e r r i c h t  u n t e r  a l l e n  U m 
s t ä n d e n  a n k o m m e ,  m ö g e  d i e  Z e i t b e m e s s u n g  
k n a p p  o d e r  r e i c h l i c h  s e i n .  D i e  g e h ö r i g e  B e 
h e r r s c h u n g  d e s  S t o f f e s ,  e i n  g e w i s s e s  M a s s  v o n  
L e h r g e s c h i c k  u n d  d i e  F ä h i g k e i t ,  d e n  S c h ü l e r n  
g e g e n ü b e r  A u t o r i t ä t  a u s z u ü b e n . ,  s e i  n a t ü r l i c h  
e r f o r d e r l i c h ,  d e r  L e h r e r ,  d e r  d i e s e  F o r d e r u n g e n  
n i c h t  e r f ü l l e ,  w e r d e  a u c h  b e i  d e r  r e i c h l i c h s t e n  
Z e i t b e m e s s u n g  n i c h t s  l e i s t e n ,  w ä h r e n d  e i n  m i t  
d i e s e n  E i g e n s c h a f t e n  a u s g e r ü s t e t e r  L e h r e r  a u c h
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in wenigen Stunden doch einen gewissen E r
folg erzielen könne, wie er sich doch auch im 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht 
vielfach feststellen lasse, sei es durch die E r
gebnisse der Reifeprüfungen, sei es durch die 
auf die vorangegangene Schulbildung sich grün
dende Fähigkeit, dem Hochschulunterricht zu 
folgen, von anderen Proben zu geschweigen.

Das ist ja  gewiss richtig und es trifft doch 
den Kern der Sache nicht, es zeigt vielmehr, 
wie sehr man in den gebildeten Kreisen unseres 
Volkes geneigt ist, als das Ziel des mathe
matisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts den 
Erwerb eines gewissen Masses von Wissen und 
technischem Können anzusehen, den Stolf dieses 
Unterrichts lediglich als ein Objekt der ver- 
stahdesmässigen Betrachtung zu erachten, dessen 
Aneignung denn auch gerade für die Bildung 
der ganzen Persönlichkeit geringen oder gar 
keinen W ert besitze.

Den prägnantesten Ausdruck findet diese 
Auffassung in der bereits erwähnten Unterschei
dung von Natur- und Geistes-Wissenschaften, 
einer Unterscheidung, die doch — wenn sie 
überhaupt einen Sinn hat —  nur den haben 
kann, dass der Stoff der Geisteswissenschaften 
eine gewisse subjektive Stellungnahme des 
Einzelnen nicht nur erlaubt, sondern geradezu 
fordert, während der Stoff der mathematisch
naturwissenschaftlichen Fächer als etwas Festes, 
Gegebenes solche subjektive Stellungnahme des 
Einzelnen überhaupt ausschliesst.

Und gerade dieser Punkt ist es, auf den 
es ankommt. Nicht die festen, rein verstandes- 
mässig eingeprägten Sätze sind es, die den 
Menschen in seinem Innersten erfassen, solche 
W irkung geht immer wesentlich von den Ideen 
aus, die der persönlichen Stellung Raum geben, 
denen man zustimmend oder ablehnend gegen
überstehen kann je  nach der ganzen eigenen 
Geistesanlage oder auch nach der jeweiligen 
Stimmung, in der man sich befindet, von den 
Ideen, die eben durch die naturgemäss sich 
aufdrängenden Zweifel an ihrer Richtigkeit den 
denkenden Geist immer wieder von neuem an
regen, sich mit ihnen zu beschäftigen.

Es siud die Zusammenhänge des speziellen 
Wissensgebietes m it der allgemeinen W elt- und 
Lebens-Anschauung, die es gilt auch im exakt- 
wissenschaftlichen Unterricht zur Geltung 
kommen zu lassen und zwar eben in der Form, 
die dem U nterricht der höheren Schulen ins
besondere auf den obersten Klassenstufen das 
Gepräge verleiht, nämlich durch die Vermitte
lung der durch ihr Beispiel und Vorbild der 
Persönlichkeit des Schülers zur Gestaltung ver
helfenden Lehrerpersönlichkeit.

Warum beschränkt man sich im Geschichts
unterricht nicht darauf, den Schülern von Stunde 
zu Stunde einen Abschnitt aus dem Geschichts

lehrbuch zum Durchlesen aufzugeben, und sich 
durch Fragen von der gedächtnismässigen Auf
nahme des Tatsachenmaterials zu überzeugen? 
Warum überlässt man es den Schülern nicht, 
die Klassiker unserer L iteratur in passend ein- 
getcilt.en Abschnitten durchzulesen u n d . diese 
Lektüre ebenfalls gehörig zu kontrollieren ? An 
und für sich ginge das doch ganz gut, wie die 
neben der Klassenlektüre hergehende Einrichtung 
der fremdsprachlichen Privatlektüre zeigt, wäh
rend das private Studium von Geschichtswerken 
aus Liebe zur Sache bei Schülern öfters beob
achtet wird. Dem Verstäudnis stehen hier bei 
weitem nicht so hohe Schwierigkeiten entgegen, 
wie in den spezifisch sogenannten exakten Lehr
fächern, wo die Fähigkeit zur eigenen W eiter
bildung ohne die führende Hand des Lehrers 
eine seltene Ausnahme bildet, wo selbst auf 
dem Gebiete, das der eigenen nicht geleiteten 
Tätigkeit des Schülers am meisten Raum gibt, 
nämlich dem des Experimentierens, die Gefahr 
der Ausartung in inhaltlose Spielerei ziemlich 
gross ist.

Die Antwort auf die Frage, warum man 
Geschichte und deutsche L iteratur zum Stoff 
eines intensiv betriebenen Klassenunterrichts 
macht, statt beides dem privaten, nur von der 
Schule tatsächlich kontrollierten Studium des 
Schülers zu überlassen, die Antwort hierauf 
liegt in der besonderen Absicht, die Kenntnis
nahme von den geschichtlichen Tatsachen und 
den Inhalt der Literaturwerke durch die führende 
M itwirkung.des Lehrers zu vertiefen, sie aus der 
Sphäre des äusserlich aufgenommenen Wissens 
zu einem Bestandteil der innerlichen Geistes
bildung, einem Element der ganzen Denk- und 
Anschauungsweise zu erheben. Die grossen 
Persönlichkeiten der Geschichte, die Kräfte, 
durch die Staaten gegründet und Staaten ver
nichtet wurden, die Momente, auf denen die 
Grösse und die, auf denen der Verfall der ein
zelnen Nationen beruht, die wirkenden Faktoren, 
die ganzen Perioden der Geschichte ihr Gepräge 
verleihen, das alles soll der Geschichtslehrer 
den Schülern lebendig vor Augen führen und 
dieser Aufgabe kann er nur gerecht werden, 
wenn er bis zu einem gewissen Grade seinem 
Unterricht eine subjektive Färbung gibt, denn 
eine absolute, jedem Einwand unzugängliche 
W ahrheit gibt es eben nicht für eine solche, 
aus der Fülle der Einzeltatsachen die grossen 
Gesichtspunkte herausarbeitende Behandlung, 
nach der aber doch gerade der nicht an der 
Oberfläche haftende Geist geradezu drängt.

Und ähnlich steht es mit dem L iteratur
unterricht, dem deutschen wie dem fremdsprach
lichen. Auch hier t r i t t  an den Lehrer die 
Forderung heran, die von dem Schriftsteller 
direkt ausgesprochenen oder auch nur ange
deuteten Ideen herauszuschälen, viele Einzel
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heiten unter allgemeinen Gesichtspunkten zu
sammenzufassen und zu den so oft für das 
ganze Geistesleben des Menschen bedeutsamen 
Anschauungen, die der Denker, der Historiker, 
der Dichter in seinem W erke zum Ausdruck 
bringt, Stellung zu nehmen. Die Lehrer, die 
dieser Aufgabe einigermassen gerecht werden, 
sie sind es eben, von denen eine nachhaltige 
W irkung auf die Schüler ausgeht, deren sich 
der Einzelne noch nach langen Jahren dankbar 
erinnert.

Die Möglichkeit zu solcher Einwirkung auf 
das Innere des Schülers möchte ich auch dem 
Lehrer der mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fächer sichern, dem sie offenbar gerade an den 
massgebenden Stellen nicht in demselben Grade 
zugesproeben wird, wie dem Lehrer der sprach
lich-geschichtlichen Fächer. Wenn auch nicht 
ganz in der früheren Schärfe, so besteht doch 
noch recht deutlich vielfach die Meinung, dass 
die Beschäftigung mit den mathematisch-natur
wissenschaftlichen Fächern der Entfaltung der 
freien Menschenpersönlichkeit nicht eben günstig 
sei. Diese Meinung, die einst S c h r ä d e r  die 
Forderung aufstellen liess, die D irektorate und 
selbst die Klassen-Ordinariate in der Regel den 
Vertretern der sprachlichen Fächer zu über
tragen (an Gymnasien denen der alten, an Real
anstalten denen der neueren Sprachen), diese 
Meinung, der vor fünfzehn Jahren P a u l s e n  in 
seiner Schrift „Das Realgymnasium und die 
humanistische Bildung“ einen so lebhaften Aus
druck gab, sie schimmert auch noch je tz t z. B. 
in den Ausführungen durch, mit denen ein so 
hochstehender und zur gerechten W ürdigung 
gegenteiliger Anschauungen so bereiter Mann 
wie H a r n a c k  die Existenzberechtigung des 
humanistischen Gymnasiums verficht. Offiziell 
kommt sie durch den unverhältnismässig geringen 
Anteil zum Ausdruck, in dem die Vertreter der 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer zu 
leitenden Stellungen im Schuldienst berufen sind.

Dass aber unter den Vertretern dieser Fächer 
eine grosse Anzahl von Männern zu finden ist, 
deren Gesichtskreis weit über die Grenzen ihrer 
Spezialwissenschaft hinausgeht, Männer von 
reicher und vielseitiger Bildung, von freiem 
und weitem Blick, Männer, denen es ein Be
dürfnis ist, die ihnen entgegentretenden Einzel
heiten unter grossen Gesichtspunkten zusammen
zufassen, die Berührungspunkte zwischen den 
verschiedenen Gebieten des geistigen Interessen
kreises herauszufinden und alles, was sie in. 
sich aufnehmen, zu einer harmonischen Gesamt
bildung zu verschmelzen — dass es solcher 
Männer auch in der Sphäre der exakten Fächer 
nicht wenige gibt, das bedarf, wie ich hoffen 
möchte, keines besonderen Nachweises.

Ebensowenig, wie es eines Nachweises be
darf, dass die mathematisch-naturwissenschaft

lichen Fächer an Anknüpfungspunkten für einen 
solchen auf tiefere Geistesbildung gerichteten 
Unterricht keinen Mangel leiden. S teht doch 
das Gebiet, das durch sie dem jugendlichen 
Geiste erschlossen werden soll, mit den bedeut
samsten Problemen, die den menschlichen Geist 
von jeher beschäftigt haben, in unmittelbarem 
Zusammenhänge, dergestalt, dass der Lehrer, 
auch wenn er selbst über diese Fragen hinweg
gehen wollte, unter Umständen durch seine 
Schüler gedrängt wird, sie zu streifen, lässt es 
sich doch nicht verkennen, wie die gesamte 
Kultur, die innerliche Auffassung der Welt, 
ebenso wie die äussere Gestaltung, die das 
menschliche Geschlecht seinen Lebensverhält
nissen gegeben hat, fortwährend durch den 
Wandel unserer Stellung zu den Naturvorgängen 
beeinflusst worden ist, findet dieser Zusammen
hang ja  auch noch ganz besonders seinen Aus
druck darin, dass die neueren Versuche, dem 
Schulunterricht wieder mehr ein philosophisches 
Gepräge zu geben, für diesen Zweck so viel
fach den Stoff der exakten Fächer heranziehen.

Auf einen Einzelnachweis kann ich um so 
mehr verzichten, als ich selbst dieses Thema 
wiederholt anderweit behandelt habe (u. a. in 
meinem auf der Aachener Naturforscherversamm
lung gehaltenen Vortrag „Sprachunterricht und 
Saclnm terricht“), hier möchte ich nur noch 
einigen möglicherweise hie und da etwa auf
steigenden „Bedenken“ entgegentreten.

Das eine ist die Besorgnis vor einem Ueber- 
wiegen des subjektiven Moments. Dass liier ein 
Missbrauch möglich ist, lässt sich ja nicht be
streiten, aber es gibt eben keine Freiheit, der 
nicht solche Bedenken entgegengehalten werden 
könnten. Und jedenfalls ist die Gefahr des 
Missbrauchs hier nicht grösser, als auf dem 
oben von mir zum Vergleich herangezogenen 
literarisch-geschichtlichen Gebiet, über das ich 
auch mit einer gewissen persönlichen Kompetenz 
reden kann, da ich darin einige praktische E r
fahrungen habe. Es ist sehr wohl möglich und 
liegt, wie ich hoffen möchte, auch in der Regel 
praktisch so, dass der Lehrer durch das ver
ständig abgewogene Mass, in dem er seine 
persönliche Auffassung zum Ausdruck bringt, 
den Geist des Schülers in keiner Weise ver
gewaltigt, ihn vielmehr anregt, frei und offen 
nun auch seine etwaigen Gedanken zu äussern, 
die dann freilich auch einer angemessenen, von 
wohlwollendem Verständnis für die jugendliche 
Unreife getragenen Aufnahme sicher sein müssen.

Warum soll, was dort durch die Praxis als 
durchaus zulässig erprobt worden ist und fort
während erprobt wird, im mathematisch-natur
wissenschaftlichen Unterricht nicht ebenso gut 
möglich sein? Ich glaube, dass die modernen 
biologischen Lehren, insbesondere die Deszen
denzlehre, vor den Schülern ohne jedes Bedenken
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«
erörtert werden können, dass sie unter Hervor
hebung der Gründe und Gegengründe, unter 
Betonung ihres Zusammenhanges m it der ganzen 
W elt- und Lebens-Anschauung sogar erörtert 
werden müssen, wenn man die Schüler fähig 
machen will, in diesen und ähnlichen, die 
Gegenwart erfüllenden Fragen eine selbständige 
Stellung zu nehmen; von weiteren anderen 
Gebieten des mathematisch-naturwissenschaft
lichen Unterrichts angehörenden Beispielen darf 
ich absehen.

Wenn ferner eingewendet werden sollte, dass 
bei einem Lehrbetrieb, wie er hier empfohlen 
wird, Anforderungen an die Lehrer gestellt
würden, denen doch nur ein Teil annähernd,
voll vielleicht keiner gerecht zu werden ver
möchte, so würde ich auch diesen Einwand 
nicht gelten lassen, der mit dem gleichen
Rechte auch gegen den oben von mir skizzierten 
idealen Betrieb des literarischen und geschicht
lichen Unterricht erhoben werden kann. Dass 
die Praxis des Unterrichts auf diesen Gebieten 
dem oben gezeichneten Ideal mannigfach nicht 
entspricht, ist nicht zu bestreiten; darum hat 
doch noch niemand daran gedacht, diesen
Fächern die Möglichkeit abzuschneiden, dass 
ein solcher Unterricht von dem dazu innerlich 
berufenen Lehrer gegeben werden kann. Ich 
möchte auch glauben, dass der Reiz, einen 
Unterricht in solchem Sinne zu erteilen, gross 
genüg ist. um aus einer Erweiterung des Feldes 
für ihn die Hoffnung schöpfen zu können, dass 
die Zahl der geistig lebendigen Elemente, die 
sich dem Lehrerberuf widmen möchten, dadurch 
einen Zuwachs erfährt.

Ein d ritter Einwand möchte in der Be
fürchtung bestehen, dass bei einem Lehrbetrieb 
der von mir empfohlenen A rt die Spezialaufgaben 
des exakt wissenschaftlichen Unterrichts leiden, 
dass die Sicherheit der positiven Kenntnisse 
dabei zu kurz kommen könnte. Auch diesem 
Einwand spreche ich die Beweiskraft ab, im 
Gegenteil glaube ich, dass eine regelmässige 
Unterbrechung der rein technischen Lehrarbeit 
durch Heranziehung allgemeiner Betrachtungen 
der sicheren Einprägung der technischen Einzel
kenntnisse nur förderlich sein kann. W ir leiden 
unter einer wahrhaft furchtbaren Hast, mit der 
der mathematisch-naturwissenschaftliche Unter
richt seine Aufgabe zu lösen sucht, von einem 
mathematischen Satz zum anderen, einem physi
kalischen Vorgang zum nächsten, einer Einzel
heit der biologischen Fächer zur folgenden geht 
es mit Dampfgeschwindigkeit, es fehlen dem 
Unterricht die Ruhepunkte fast ganz.

Diese Ruhepunkte des technischen Unter- j 

richts wird eine Behandlung gewähren, die die 
technische W eiterführung durch Erörterungen all- j  
gemeiner A rt unterbricht, da wird Zeit ge
wonnen, die empfangenen Einzeleindrücke etwas j

zu verarbeiten und sic gerade so zu verarbeiten, 
wie es für das dauernde Festbalten wünschens
wert ist, nämlich durch Verknüpfung mit dem 
gesamten Geistesleben, sie von der Oberfläche 
in eine grössere Tiefe zu versetzen.

Es schadet gar nichts, wenn einmal eine 
ganze Stunde nur darauf verwandt wird, aus 
einer Fülle von Einzelheiten einige allgemeine 
Folgerungen zu ziehen, ohne dass fachlich an 
sich irgend etwas neues der Erkenntnis zu- 
wäclist. Dafür wird ein höherer Gewinn ein
getauscht, das Gefühl wird gestärkt, dass alle 
die fachlichen Einzelheiten, die der Unterricht 
bietet, mehr sind, als die Elemente einer ein
seitigen Berufsbildung, die im Grunde ausser 
den Angehörigen des jeweils in Betracht kom
menden Berufes niemanden angehe, und auf 
der Schule eigentlich nur deshalb betrieben 
werde, weil es nun einmal Vorschrift ist, dass 
alle diese Dinge Elemente der allgemeinen 
Kultur sind, die mehr oder weniger jeden 
Menschen angehen.

Der Lehrer der exakten Fächer, der seine 
Aufgabe in diesem Sinne auffasst, wird eine 
lohnende, eine schöne Aufgabe darin sehen, 
über die technische Fachaufgabe hinaus, die 
ihm bisher allein gestellt w ar, insbesondere 
auch die Schüler innerlich zu beeinflussen, die 
in ihrem künftigen Beruf von den durch ihn 
vermittelten Einzelkenntnissen keinen Gebrauch 
machen könnten, denen darum doch in der 
empfänglichsten Periode ihres Lebens eine Ein
wirkung von Seiten der Vertreter des mathe
matisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts so 
nötig ist. Die ganze geschichtliche Entwicke
lung unseres öffentlichen Lebens hat es mit 
sicli gebracht, dass bei uns das gesprochene 
und namentlich das geschriebene W ort in seiner 
Bedeutung ganz erheblich überschätzt wird, 
wir kranken an einem unverkennbaren Hange 
zum Verbalismus. Hier bessernd zu wirken, 
das richtige Gleichgewicht zwischen der Sache 
und dem W ort wiederzugewinnen, das ist eine 
der bedeutsamsten Aufgaben, deren Lösung die 
Nation zum guten Teile von der Gestaltung 
ihres Schulwesens erwarten muss. Und die 
berufenen Träger dieser Aufgabe sind die 
Lehrer der mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fächer, die in ihrer Persönlichkeit diese har
monische Ausgleichung der beiden für unser 
ganzes Leben gleich unentbehrlichen Seiten 
der geistigen Tätigkeit für die Schüler an
schaulich und eindrucksvoll verkörpern sollen. 
Und darum möchte ich hoffen, in den Fach
kreisen und darüber hinaus vielfach Zustimmung 
zu finden, wenn ich die Forderung erhebe: 
Auch auf dem Gebiete der mathematisch-natur
wissenschaftlichen Fächer g ilt es Platz zu schaffen 
für die Auswirkung der Lehrerpersönlichkeit.
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F o r d e r u n g e n  für den  m a th e m a t is c h -n a tu r w is s e n 
s c h a f t l ic h e n  U n te r r ic h t  u n d  s e in e  V e r tr e ter .

Von K . D u n k c r  (Rendsburg).
Ln der vorhergehenden Num m er der U nterrichts

b lätter*) habe ich einige „Thesen betreffend die Stellung 
des m athem atisch-naturw issenschaftlichen U nterrichts , 
und seiner V ertreter im Organismus des höheren Schul- j 
wesens“ veröffentlicht, die ich zunächst noch einmal 
im W ortlaut anführen m öchte:

1. Die O berlehrer der M athem atik und der N atur
wissenschaften haben in gleichem V erhältnis m it 
den V ertretern der übrigen Fächer A nspruch auf i 
Berücksichtigung bei der Besetzung der höheren ; 
Stellen im Schuldienst.

2. a) E s muss eine Pauschalsumm e für eine arbeits-
technische lvraft zur E rhaltung  der natur
wissenschaftlichen Sammlungen in dem E ta t 
jed e r A nstalt vorgesehen sein, 

b) F ü r Neuanschaffungen, R eparaturen usw. muss 
dem naturwissenschaftlichen U nterricht jeder 
A nstalt eine bestim m te Sumnie gesichert sein.

3. Sollte in Zukunft den Schülern eine W ahlfrciheit 
bezüglich der H auptfächer zugebilligt werden, so 
würde auch dann am Gymnasium die M athem atik 
den übrigen H auptfächern gleichgeachtet und es 
würden am Realgymnasium auch die Naturwissen
schaften als H auptfach zugelassen werden müssen.

Diese Thesen werden meinem an den Vereinsvor
stand gerichteten A nträge gemäss Gegenstand der B e
schlussfassung auf der bevorstehenden H auptversam m 
lung in Jen a  sein.

Zu ih rer näheren E rläu terung  und Begründung 
sollen die nachfolgenden Ausführungen dienen.

Das Kollegium, dem. ich bis zum I. A pril d. J._.an
gehörte ,'hat besonders in  den letzten Jah ren  für Staudes
fragen ein hohes V erständnis bewiesen und zugleich 
das Bestreben, bei auseinandergehenden Interessen doch 
im mer die E inm ütigkeit nach K räften  im Auge zu be
halten.

Es legte vor einem Jah re  etwa dem Provinzial-Ober- 
lohrertage Thesen zur Begutachtung vor, darunter die 
folgenden:

1. der Notwendigkeit, durch die E instellung von 
V ertretern der einzelnen Lehrfächer in die Pro- 
vinzial-Schulkollegien und von Prorektoren an 
den einzelnen A nstalten (neben den Direktoren) 
das V erhältnis der Anzahl der höheren Stellen 
im Schuldienst im Vergleich zu der der Ober
lehrerstellen günstiger zu gestalten und

2. der Notwendigkeit, eine besondere A rbeitskraft 
zur E rhaltung  der naturwissenschaftlichen, geo
graphischen und anderen Samm lungen, zur Be
dienung der Bibliotheken und des Turnsaales 
anzustellen.

V  ar ich so in dankensw erter AVeiso augeregt, auch | 
über die Stellung unserer Spezialfächer (der M athe
m atik und der Naturwissenschaften) Betrachtungen 
anz.ustcllen, so wurde ich dazu andererseits geradezu 
aufgefordert durch gewisse E rscheinungen, die die 
Stellung der von uns vertretenen Lehrfächer nach 
m einer A nsicht stark in Frage stellten.

*1 S- U n t .-B l .  X I ,  2 , S . 3 t .  D er  H err V er fa sser  w ild  le id e r  
v er h in d er t s e in , s e in e  T h esen  in  J e n a  p e r sö n lic h  zu  v er tr e ten , 
S i l  ( A r tik e l e n th a lt  d en  w e s e n t lic h e n  I n h a l t  der A n s-  
tu h r u n g e n , d ie  er  d er  V eY einsV ersam m lung v o rz u tra iten  b ea b 
s ic h t ig te .  E in ig e  d ie  D is k u s s io n  ü b er  d ie se  T h esen  e in le ite n d e  
W orte  w erd en  v o n  a n d erer  S t e l l e  g e sp r o c h e n  w erd en .

A n m . d. R ed .

Z. B. wurde in  einem B eitrag zu einer D irektoren
versammlung' gefordert und dem fast einstim m ig bei- 
gestim mt, dass am Gymnasium die alten Sprachen, 
Deutsch und Geschichte den M ittelpunkt des U nter
richts zu bilden hätten. A uf der Direktorcnvcrsamm- 
luug seihst allerdings wurde im Sinne meiner Gegen
forderung' entschieden, dass an dem in den Lehrplänen 
aufgeStelltcn Unterschiede zwischen H aupt- und Neben
fächern festzuhalten sei. Zum anderen bin ich w ieder
holt der Anschauung begegnet, dass die Zensur 4 am 
Gymnasium im  Lateinischen, an den Realschulen im 
Französischen n icht wohl ausgleichbar sei. Ich  habe 
beobachtet, dass diesem die B edeutung e i n e s  L ehr
faches e i n s e i t i g  betonenden Ansprüche, der keines
wegs den L ehrplänen entspricht, seitens der Direktoren 
n icht im m er m it der nötigen Deutlichkeit widersprochen 
worden ist.

Zu These 1.
Dass unsere F ächer um so m ehr zur G eltung 

kommen, jo  m ehr direkte V ertre te r sich in den höheren 
Stellen dos Schuldienstes finden, w ird wohl kaum an- 
gezwcifelt werden.

Es wird zwar gelegentlich ausgesprochen, dass den 
O berlehrern seitens der juristischen Arorgesetzten oft 
angemessener begegnet w ird als seitens der Vorgesetzten 
Schulm änner, trotzdem  fordern w ir wohl ausschliesslich 
Schulm änner als Vorgesetzte, die .Frage offen lassend, 
wie man sich gegenseitig bezüglich der V erkehrsform en 
abünde. In  gleichem Sinne könnte m an sagen, dass 
N ichtm athem atiker (ich will hier die V ertre ter der 
mathematisch-naturwissenschaftlichen L ehrfächer kurz 
als M athem atiker bezeichnen) als Vorgesetzte aus nahe
liegenden G ründen uns weniger unbequem seien als 
M athem atiker. Diese Bequem lichkeitsfrage kann uns 
indes n icht abhalten, für die Lebensinteressen unseres 
U nterrichts entschieden cinzutreten und die weitere Frage 
bezüglich angemessenen D ienstverkchrs zwischen M athe
m atikern als Arorgesetzten und U ntergebenen offen zu 
lassen.

Dass die M athem atiker n icht in entsprechendem 
V erhältnis hei der Besetzung höherer Stellen berück
sichtig t werden, ist Tatsache; ich erinnere an eine 
S tatistik  im K orrespondenzblatt (Jahrg . 1904), die die 
verhältnismässige Berücksichtigung der einzelnen L ehr
fächer bei der Besetzung der höheren Stellen gibt.

Die verschiedenen Bestrebungen, unseren U nter
richt technisch zu heben, sind in  hohem Masse anzuer
kennen und entschieden notw endig; aber w ir müssen 
gleichzeitig betonen, dass die Fähigkeiten für die 
S c h u l v e r w a l t u n g  dem M athem atiker gleich w ichtig 
erscheinen müssen wie den V ertretern  der sonstigen 
Lehrfächer.

D am it dienen wir nach meinem U rteil am besten 
dem Zwecke, den unser V erein h a t: der F örderung  
des U nterrichts in  der M athem atik und in den N atu r
wissenschaften. W ir haben tatsächlich zu sehr die 
Stellung von technischen K räften . Durch grössere A n
erkennung des erziehlichen W ertes des naturwissen
schaftlichen U nterrichts könnte vielleicht darin  etwas 
geändert werden.

Es ist noch ein persönlicher G esichtspunkt hier 
zu erw ähnen: Seitdem die Forderung, wissenschaft
lichen U nterrich t nur durch wissenschaftliche L ehrer 
erteilen zu lassen — oh diese F orderung  unbedingt im 
Interesse des Standes der akadem ischen L ehrer liegt, 
sei hier dahingestellt —, auch für den Reehenunter- 
rich t weitgehend durchgeführt ist, hat sich die Zahl
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der M athem atiker an den höheren Lehranstalten auf
fallend verm ehrt (z. T. auch durch die H erabsetzung 
der Pflichtstundenzahl). Da nun der A bgang von 
M athem atikern in höhere Stellen sehr gering ist, so 
sind an vielen A nstalten mehrere M athem atiker in 
höherem, ziemlich gleichem A lter nebeneinander be
schäftigt, wodurch die jetzige Bedeutung des M athe
m atikers gegenüber früheren Zeiten entschieden herab- 
geniindert erscheint.

Es ist so, dass der A ltphilologe die Besetzung des 
D irektorats eines Gymnasiums fordert, an den R eal
gymnasien, besonders infolge der verm ehrten Reform 
anstalten, hauptsächlich die modernen Sprachen das 
Augenmerk auf sich ziehen und an den Realschulen 
neben den Sprachlehrern und M athem atikern die Deutsch
und Religionslehrer A nspruch auf das D irektorat er
heben. Dabei kommen natürlich die M athem atiker 
bezüglich der Besetzung der höheren Stellen ungünstig 
davon.

2. These.
Forderungen, wie sie diese These enthält, sind 

schon vor einigen Jah ren  in Giessen in der H aupt
versammlung dieses Vereins ausgesprochen. Damals 
h a t H u p e -  Charlottenburg in der D ebatte zum V or
trage über „G rundfragen des physikalischen U nter
richts“ die Beschaffung einer H ilfe für die äusseren 
Dienstleistungen gefordert. Damals ist von P i e t z k e r  
m itgeteilt worden, dass schon 1897 die R edaktion des 
Vereinsorgans eine A ufforderung an alle Fachlehrer 
gerichtet habe anzugeben, in  welchem Umfange über 
M ittel für den physikalischen U nterrich t verfügt würden. 
Bedauerlicherweise sei der A ufforderung in so geringem 
Masse entsprochen worden, dass von einer Verwertung 
der eingegangenen M itteilungen hätte  abgesehen werden 
m üssen; das sei auch deswegen bedauerlich, weil die 
N ichtbeachtung dieser A ufforderung mannigfach als 
Zeichen einer gewissen Indolenz aufgefasst werden müsse.

Hoffentlich w ürde es sich bei der W iederholung 
der A ufforderung seitens unserer Vereinsleitung zeigen, 
dass das V erständnis für solche Fragen im Kreise 
unserer Fachkollegen m ittlerweise schon gereift ist. 
Bevor nicht das Verständnis dafür allgemein ist, lässt 
sich wenig erreichen. S c h o  t t e n  - H alle hat damals 
die B efürchtung ausgesprochen, die Behörden könnten 
sich bei der Bemessung der Dotation für die von ihnen 
zu unterhaltenden Schulen bei vorliegender S tatistik 
nach den schlecht dotierten A nstalten richten. Plier- 
gegen sei betont, dass solche S tatistik  den städtischen 
Behörden gar n ich t ohne weiteres zur V erfügung stehen 
würde, dass die staatlichen Behörden aus den Berichten 
genau un terrich tet sind, und dass wir uns schliesslich 
doch nich t scheuen dürfen, Tatsachen an das L ich t zu 
führen.

Was die von m ir geforderte Pauschalsumme für 
eine arbeitstechnische K ra ft betrifft, so ist es wohl 
klar, dass w ir für uusere Zwecke allein keine volle 
K ra ft fordern dürfen. E in  zweiter Schuldiener könnte 
sehr wohl vollauf beschäftigt werden, wenn ihm der 
Hiilfsdienst in  den verschiedensten Sammlungen, den 
Bibliotheken, dem Turnsaal, die A nfertigung von schrift
lichen A rbeiten und vielleicht noch anderes überwiesen 
würde. Man denke an die Sekretäre und sonstigen 
K räfte, die den höheren Beamten anderer Berutszweige, 
z. B. den Juristen , zugewiesen sind.

Die Sache liegt doch tatsächlich so, dass wir ein 
Verfügungsrecht über den Schuldiener nicht haben ; 
höchstens in wenigen Fällen wird ein Schuldiener so

angestellt sein, dass er für die naturwissenschaftlichen 
Zwecke zu Dienstleistungen verpflichtet ist. Es bleibt 
also die A lternative: entweder selbst zu putzen und zu 
wischen oder cs Schülern zu überlassen.

Ich  bin bei E rörterungen dieser A rt letzter Zeit 
m eist auf die Schüler verwiesen. Jedenfalls müssen 
w ir ganz entschieden den S tandpunkt vertreten, dass 
w ir nicht T räger, Putzer und W ischer sein wollen. 
Ich  will gern zugeben, dass ich nach solcher R ichtung 

i m it Schülern im allgemeinen nicht üble Erfahrungen 
| gem acht habe. Selbstverständlich würde aber eine ein- 
| gearbeitete erwachsene arbeitstechnische K raft ganz 
j etwas anderes bedeuten, und m eist ist der die physi

kalische Samm lung verwaltende Kollege im Interesse 
der A pparate von solcher B etätigung der Schüler n icht 
sehr erbaut.

A uch darüber wollen w ir uns k lar sein, dass wir 
ein V erfügungsrecht über die Schüler ebensowenig 

j haben wie über den Schuldiener und wir daher mög
licherweise für einen A pparat, den ein Schüler hei 
seiner H ilfeleistung zerbricht, ersatzpflichtig gem acht 
werden könnten.

E s liegt hier eine bedenkliche Lücke vor, die nicht 
geeignet ist, das Ansehen unseres Standes zu heben.

Es liegt aber sehr viel bei uns selbst, und viel
leicht Hesse sich m ehr erreichen, als w ir zu hoffen 
wagen. M ir persönlich hat ein V ertreter der Provinzial
schulbehörde gesagt, dass sich über eine Pauschalsumme 
für Instandhaltung der physikalischen A pparate viel
leicht reden Hesse.

G r i m s c h l - H a m b u r g  berichtet (vergl. Zeitschr. 
für den physikalischen und chemischen U nterricht, 1904 
S. 113), dass sein A rbeitszim m er in erster L inie zur 
Prüfung und Justierung  neu angeschaffter oder repa
rierte r A pparate sowie zur U ntersuchung kranker oder 
krankheitsverdächtiger Instrum ente diene. M au gehe 
in 100 physikalische Sammlungen, greife einen be
liebigen besseren A pparat heraus, m an wird in 90 Fällen 
finden, dass die Instrum ente leider n icht durch ein 
solches Prüf-, Justier- und K rankenzim m er hindurch
gegangen sind.

W äre es n ich t zweckmässig, neue A pparate, soweit 
es möglich ist, durch einen tüchtigen M echaniker am 
O rt zu beziehen, der die V erantw ortung und Repara
turen übernehm en würde, und im übrigen einen solchen 
periodisch in  der Provinz an die A nstalten der kleineren 
S tädte zu schicken? Uebrigens findet man jetz t, seit
dem die elektrischen Anlagen überall zu finden sind, 
auch schon in kleineren S tädten tüchtige M echaniker.

3. These.
Der Gedanke der von den Prim anern selbst zu 

treffenden W ahl gewisser Fächer zwecks grösserer F rei
heit in ihrem Studium  ist in  letzter Z eit häufiger zum 
Ausdruck gebracht worden, un ter anderem seitens des 
Geh. Oberregierungsrats Dr. M a t t h i a s - B e r l i n  in der 
Monatsschrift für höhere Schulen.

Es wird ein dahin lautendes Them a auch in der 
nächsten Direktorenversamm lung unserer Provinz zur 
Verhandlung kom m en; ich fürchte, dass dabei, sowohl 
am Gymnasium wie auch am Realgymnasium, Versuche 
nicht ausbleiben werden, die Sprachen gegenüber den 
von uns vertretenen Fächern stärker zu betonen. Da 
die Vorstellungen über diesen Gegenstand noch wenig 
geklärt sind, so will ich meinerseits auch nich t weiter 
vorgreifen. Jedenfalls glaube ich, dass die These 3 
die denkbar bescheidenste Form  hat. W ürde in dieser 
These gefordert, die verschiedenerseits angeregte W ahl
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fre iheit auch am Gymnasium auf die Naturwissen
schaften zu erstrecken, so würde das einen Versuch 
bedeuten, die A nnäherung der drei verschiedenen A rten 
von höheren Lehranstalten anzustreben und zwar auf 
Kosten des Gymnasiums. E in  solcher Versuch würde 
wohl wenig A ussicht auf freundliche Aufnahme haben.

A nträge : Der Vorstand des V ereins zur Förderung 
des mathem atischen und naturwissenschaftlichen U nter
richts wolle

1. Sorge tragen, dass im  Sinne der These 1 sta ti
stische Aufstellungen regelmässig gem acht werden 
(voraussichtlich im K orrespondenzblatt);

2. auch im Sinne der These 2 a und 1) weitere 
Schritte  veranlassen.

Der V orstand des Vereins zur Förderung des 
mathematischen und naturwissenschaftlichen U nterrichts 
wolle Beschlüsse zu diesen Thesen der höchsten Schul
behörde zur K enntnisnahm e unterbreiten.

n a tio n a le  Z ahlen in  der E bene und im  R aum .

Von O s k a r  L e s s e r  in F rank fu rt a. M.
E in  in der ersten N um m er dieses Jahrganges der 

U nterrich tsb lätter zum A bdruck gebrachter A rtikel be
handelte die Frage, wie sich die freien Eckpunkte 
aller pythagoreischer Dreiecke über die Ebene verteilen, 
wenn m an die Dreiecke so m it einer K athete auf die 
x-Achse eines K oordinatensystems stellt, dass allen ein 
E ndpunkt der Hypotenuse gemeinsam ist. Meine A n
nahme, das Them a würde gewiss manchen interessieren, 
hat sich als berechtig t erw iesen: es ist m ir eine ganze 
Reihe von Zuschriften zugegangen, die teils A nfragen, 
teils Vorschläge zur A bänderung in der D arstellung, 
teils endlich wesentlich neue Anregungen enthalten. 
Einiges daraus m öchte auch dem Leser jenes ersten 
Aufsatzes willkommen se in ; da ich ferner dem aus
gesprochenen "Wunsche der B ehandlung der G leichung 
) x2 -)- y2 -f- z2 =  u gern nachgekommen wäre, so will ich 
—  obgleich ich n ich t allzuviel Positives nach der neuen 
R ichtung hin zu sagen habe — doch den alten Faden 
noch einmal aufnehmen, um  das bereits Gesagte zu er
gänzen bezw. in einigem zu erweitern, und um das 
W enige und Unvollständige, das ich über die räum lichen 
V erhältnisse besitze, mitzuteilen.

Etw as muss ich nachtragen, was ich als bekannt 
voraussetzen zu dürfen geglaubt h a t te : die Gewinnung 
des Formelsystems l)  auf Seite 7 :

x  =  2 m n ; y  =  m2 — n -; z =  m2 -f- n2 . . . . 1).
Die Gleichungen können leicht durch folgende Ueber- 
lcgung gefunden w erden : Is t x2 -j- y2 =  z2 durch ratio 
nale Zahlen x, y, z erfüllt, so folgt aus x2 =  z2 — y2 =  
(z -f- y) (z — y), dass x2 nu r dann eine Q uadratzahl sein 
kann, weun entweder (z -j- y) und (z — y) zugleich 
Quadratzahlen sind, oder, falls (z -f- y) aus einem qua
dratischen u n d  einem linearen F ak to r besteht, wenn 
dieser lineare F ak to r zugleich auch in  (z -}- y) enthalten 
ist. Zerlegt m an also (z +  v) in das P roduk t m2 und 
den darüber hinausgehenden linearen Fak tor p, so muss 
auch (z — y) in einen quadratischen F aktor n2 und den 
linearen F ak tor p sich zerspalten lassen. Aus den sich 
so ergebenden Gleichungen z -j- y =  m 2 f  und z — y 
=  n2 f  folgt dann

z =  — f  (m2 -f- n2) ; y =  i  f  (m2 — n2) und

x — m 2 f • n2 f =  m u f ; 
hebt man das ganze System durch den gemeinsamen

F ak to r Q, so sind dam it die Gleichungen 1) gewonnen.

E ine andere, ebenso einfache, wie elegante H erleitung 
des Systems 1) teilte m ir H err Prof. Dr. E i c h l e r -  
A ltona-ßahrenfeld mi t :

M ultipliziert man die Id en titä t
(m +  n i)2 =  m 2 — n2 +  2 m n • i 

m it der anderen
(m — n i)2 =  m2 — n2 — 2 m  n • i,

so folgt
[(m -f- n i) (m — n i)]2 =  (m2 — n2)2 -|- (2 m n )2

+  (m2 — n2) (2 m n • i — 2 111 11 • i ) 
oder (m3 -J- n2)2 == (m2 — u-)2 -f- (2 m n)2.
Setzt man m 2 ~f- n*. =  z, m 2 — n2 =  y, 2 m n =  x, so ist
dam it ebenfalls das System 1) gefunden.

Da w ir mm einm al m it komplexen Zahlen zu 
operieren angefangen haben, will ich nachtragend auf 
unsere U ntersuchungen die M ethode der konformen 
A bbildung anwenden, die sofort auf die O rthogonalität 
der Parabelscharen 2 und 3, sowie der Scharen 4 und 
5 führt, während ich erst noch den Nachweis erbringen 
musste, dass sieb die Parabeln un ter Rechten schneiden. 
Das erforderte eine unwesentliche M ehrarbeit, die viel
leicht deswegen um so lieber m it in den K au f genommen 
wurde, als sieh die Darstellung der einfachsten H ilfs
m ittel zur Gewinnung der Resultate bediente. Ich gehe 
aber gern auch auf die Anwendung jener M ethode ein, 
deren W esen aus dem folgenden erhellen m ag:

Sind in
z =  x -)- i y und w =  f (z) =  u -f- i v 

x  und y die kartesischen K oordinaten eines Punktes 
in der z-Ebene und u, v diejenigen eines Punktes in 
der w-Ebene, so entspricht infolge der Relation 
w =  f(z) jedem  Punkte der z-Ebene im  allgem einen 
ein bestim m ter P unk t der w-Ebene. M it H ilfe der 
Funktion w =  f (z) wird also die z-Ebene auf die 
w -Ebeue abgebildet. S ind nun z„ z2 zwei dem Punkte z 
unendlich benachbarte Punkte  der z-Ebenc, und en t
sprechen diesen Punkten in der w-Ebene w,, w», w, 
(von denen die Punkte  \\\ und w2 ebenfalls dem P unk t 
w unendlich benachbart sind), so ist

d w  w, — w  w2 — w
d z Zj — z z.o — z

und infolgedessen, wenn -j-' als von o und O O  ver

schieden aDgesehen wird,
w1 — w __ zt — z
w2 — w z2 — z"

Bezeichnen w ir m it o1} p2 ; iq, r2 die Strecken w w1( w w2; 
z z , , z z 2 und m it ipj, «p2; yq, yi<, die Winkel, die diese 
S trecken m it der positiven u- resp. x-Aehse bilden, so 
können w ir für die Differenzen der letzten Gleichung

i w. i w.,Wj — w =  px • e 1; w2 — w =  g.2 ■ e '
i V’i i V’vv.y — z =  iq • e 1 1 ; z2 — z =  r2 • e ' -

setzen, wodurch die G leichung selbst übergeht in
th e i (?> 1 — _  L e ’ (Vl — V’z)
(?2 **2 

Die Trennung des Reellen vom Im aginären erg ib t 
dann die Gleichungen

P i : p2 =  lq : r 2 und </q — y 2 =  yq — V21 
die besagen, dass die beiden unendlichkleinen Dreiecke 
Wj w w2 und Z[ z z2 ähnlich sind. Aus dieser Aehnlieh- 
keit folgt, dass die A bbildung der z-Ebene in die w-Ebene 
in ihren kleinsten Teilen konform ist, und  dass sich 
deragemäss zwei K urven der Bildebene w un ter dem 
selben W inkel schneiden müssen, den die entsprechen
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den K urven der Originalcbene z m iteinander bilden. 
Schreiben w ir also, um die soeben benutzten Bezeich
nungen hier beizubehalten, die beiden ersten Gleich
ungen des Systems 1) in der Form

v =  2 x y  u =  x2 — y2 . . . . 1),
so wird

f (z) =  u +  i v =  x2 -  y* +  2 x  y • i =  (x - f  i y)2. 
D am it ist die abbildende Funktion w =  f(z ) gefunden. 
— .Eliminieren w ir aus den Gleichungen 1) einmal x 
und einmal y, so erhalten wir die Parabelscharen 
(2 und 3)

v2 =  4 y2 u -f- 4 y4 und v2 — — 4 x 2a - ) - 4 x 4 
der w-Ebeno. deren Einzelkurven durch die Gleichungen 
y =  c und x =  k bestim m t sind. Diese letzteren Gleich
ungen aber stellen zwei Scharen von G eraden in der 
z-Ebenc dar, von denen die eine der x-Achse, die 
andere der y-Achse parallel ist. Beide Scharen — die 
O riginalkurven —• schneiden sich unter rechten W inkeln, 
also müssen sich auch die Bildkurven, d. s. die Parabeln 
der w-Ebene, orthogonal schneiden.

Ich  will n ich t verfehlen, h ier auf die ausserordent
lich interessante A rbe it des H errn  D irektors Prof. Dr. 
B a e r - K i e l :  „Parabolische K oordinaten in der Ebene 
und im R aum “ (wissensch. Beilage zu dem Program m  
des Realgymnasiums zu F rankfu rt a. 0 . ;  1888) hinzu
weisen (vergl. insbesondere S. 9). D ort (vergl. S. 13) 
findet m an auch eine zweite H erleitung der Parabel
scharen 4 und 5 :
Is t (I) u =  x2 — y2 und v =  2 x y ,
so kann man dafür schreiben

u =  (x +  y) (x — y) — m n und also
m — n  m2 — n2

 ~2 — 2 '
Nach E rw eiterung m it 2 folgen die Gleichungen 

u =  2 m n und v =  m 2 — n 2, 
die durch E lim ination einmal von m und einmal von 
n auf die Scharen 4 und 5 führen. Ich  habe die 
Gleichungen dieser Scharen auf anderem  W ege gefunden 
und sogleich die n ich t verwendbaren ausgeschieden.

H err P rof. H e id e p r im - F r a n k fu r t  a. M. hatte die 
Liebensw ürdigkeit, mich darauf aufmerksam zu machen, 
dass jedem  W erte der gewöhnlichen Zahlenreihe als 
Masszahl für den Inkreisradius o mindestens e in  ra tio 
nales D reieck zugehört, sodass m an die Dreiecke sehr 
gu t nach dem steigenden W ert von p ordnen könne. 
Schon im allgemeinen rechtwinkligen Dreieck ist jedes 
s (halbe Seitonsumme, bezw. s — a, s — b, s — c, für 
die w ir kürzer s„, Sb, s0 setzen) gleich einem n (Inkreis
radius und A nkreisradien p„, ob, oc); ist c die Hypote
nuse, so ist stets o =  sc , pc — s, p„ =  Sb, pi, =  s„. Da 
nun im  rationalen Dreieck alle s rationale Zahlen sind, 
müssen auch alle p rational sein. W ir wollen diese 
Beziehungen fü r unseren speziellen Fall herleiten. 
B ildet mau aus dem System 1) die vier s, so folgt 

s =  m (m n ) ; sx =  m (m — n ); sy =  n (m -f- n ) ; 
s2= n ( m  — n);  

leiten wir daraus un ter Benutzung der Form eln

Sft ‘ Sb • Sc ■ S • Sb * Sc

die p ab, so folgt 
"  =  ± n ( m — n);  p * = n  (m +  n); py =  HLm( m— n); 

pz =  m (m +  n), 
wobei das doppelte Vorzeichen weggelassen ist, wo es 
ohne Bedeutung ist.

B etrachten w ir die erste Form el, p =  +  n ( m — n),

| also p =  n (m — n) für m )> n und p =  — n  (m — n) für 
| m <( n ! m und n müssen teilerfrem d, und eine der 

beiden Zahlen muss gerad , die andere ungerad sein. 
Nun lässt sich jede Zahl o so zerlegen, dass n — p, 
m — n =  l ,  also m =  p -} - l ist. Die Zahlen n und m 
genügen den an sie gestellten Bedingungen und führen 
daher stets auf ein Grunddreieck. Ebenso kann auch 
n  =  l  und m — n =  p, also m = p - j - l  gesetzt werden. 
Is t dabei p eine gerade Zahl, so sind sowohl n  wie m 
ungerade, und wir erhalten kein neues D reieck ; ist aber 
p ungerade, so ist n  ungerade und m gerade, und es 
gehört dann also zu p — selbst als Prim zahl — ein 
zweites rationales Dreieck. F ür p als nichtprim e Zahl 
g ib t es entsprechend viel w eitere Dreiecke, wenn durch 
die weiteren Zerlegungen m und n sich als teilcrfrcm d 
ergeben und eine dieser Zahlen gerade, die andere 
ungerade ist.

Da wir diese p-Beziehungen etwas eingehender 
behandeln wollen, sei zunächst der Anfang einer Tabelle 
gegeben, die die rationalen Dreiecke nach p ordnet.

11 = m = X z Qx Py Qx r

*)1 2 4 3 5 3 2 6 2,5
*)2 3 12 5 13 10 3 15 6,5

1 3 liefert das abgeleitete System (6, 8, 10)

*) 3 4 24 7 24 21 4 28 12.5
1 4 8 15 17 5 12 20 8,5

*)4 5 40 9 41 36 5 45 20,5
1 5 liefert das abgeleitete System (10,24,26)

*)5 6 60 11 61 55 6 66 30,5
1 6 12 35 37 7 30 42 18,5

*) 6 7 84 13 85 78 7 91 42,5
3 5 liefert das abgeleitete £ ystem (30,16,34)
2 5 20 21 29 14 15 35 114,5
1 7 liefert das abgeleitete System (14,48,50)

Die m it *) bezeichneten Dreiecke sind diejenigen, 
die aus der stets verwendbaren Zerlegung von p in 
(n =  p) • (m — n =  1) resultieren. F ü r sie gelten die 
allgemeinen Relationen 
Q —  P i n =  p, m =  p - f  1; x  =  2 p
( p - p l ) ;  y — 2 p +  l ;  z =  2 p ( p  +  l )  +  l ........................
[px =  p ( 2 p - f  1); py =  p +  l ;  p* =  (p +  l ) ( 2 p - f  1);

r =  p(p +  1)+~2“]- 
Auf  die Frage, welche W erte für p zu m ehr als 

einem Dreieck führen, und wieviel Dreiecke zu einem 
bestim mten o gehören, verm ag uns die F igur 2 des 
ersten Aufsatzes (Seite 10) A ntw ort zu geben. Be
zeichnen w ir dort die durch die Hypotenuscnzahlen 5, 
13, 25, 41 . . . gekennzeichnete Parabel als die e rs te ; 
diejenige m it den Zahlen 17, 29, 45 . . . als die zweite
u. s, f., so überzeugen wir uns zunächst, dass auf der 
ersten Parabel alle m it *) bezeichneten Lösungen der 
Tabelle liegen. Im  ersten Dreiecke dieser K urve ist 
p =  l, im zweiten p 2, im dritten  p =  3 usw .: Das 
p dieser Parabel beginnt m it 1 und durchläuft säm t
liche W erte der Zahlenreihe. (ox =  1 =  1 - 2 — 1; 
d — 1 • 2 — 1 =  1). In  der zweiten K urve beginnt p 
m it 3 und steigt von Eckpunkt zu Eckpunkt um 3. 
(p, =  2 • 2 — 1; d =  2 • 2 — 1 =  3); bei der dritten 
K urve ist pj == 3 • 2 — 1 und d =  5, bei der vierten 
Pj =  4 • 2 — 1 und auch d =  4 • 2 — 1 = 7  usw. Dem
nach beginnt die nu‘ Parabel m it o1 —  2 n — 1, und es 
ist auch d =  2 n — 1.
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Uebcr die Anzahl der möglichen Dreiecke g ib t also folgende A ufstellung A ufklärung.

E s liegen 
auf der 
Parabel

je  ein Dreieck m it p =

1 1 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 9 | 1 0 | 11 1 2 113 114 15 16 ! 17 I 18 19 | 20 21 | 22

2 - | 3 i  — 1 - 6 1 1 9 | — | - 12 | — | — 15 — | — | 18 — I — 21 | —

3 —  1 - l - l B — ! — | — — 1- 1- - 1“
4 - l - l - l - — 1 — 114 1 1 - 1  — 21 1 —

5 - l - l - i - - 1  — 1- 9 l - l - 1 1 — 1 — 1 18 | — I — I — i —
6 1 1 1 | | 1 1 11 1 ! 1 | 22

7 - - l - l - l - - l - l - | | 1 13 I | | 1 1
8 - l - i - 1 I
9 - l - l - l - —  1 — 1 — ! 1 1 1 — | 17 | —  | — | — __

10 - l - l - i — _  | _ |  — -  1 — 1 — - 1  — 1- _ | _  | — 119 | — 1 — 1 —

11 — 1 — 1 — 1 — - 1  — 1- _  1 _  1 _ — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 21 1 —

. . . also in Summ a Dreiecke

1 1 1 2 | 1 | 2 2 | 2 | ! 3 (2)| 2 | 2 1 | 2 | 2 4 1 | 2 | 3 2 | 2 3 | 2

N ach dem Yorausgegangenen sind w ir n icht im 
stande, die O erter der Punkte  R  und S für a l l e  Drei
ecke zugleich herzuleiten, da uns eine Form el, die aus 
jedem  p ohne weiteres alle zugehörigen Dreiecke, bezw. 
deren Seitenmasszahlen berechnen Hesse, fehlt. Dagegen 
können w ir die O erter der Hypotenusenendpunkte jedes
mal d e r  Dreiecke finden, die den einzelnen Punkten 
der Parabeln in Fig. 2 auf Seite 10 entsprechen, und aus 
den Gleichungen der Einzelkurven die G leichung der 
ganzen Kurvenscharen bestimmen.

F ü r die Dreiecke der ersten Parabel in Fig. 2 auf 
Seite 10 g ilt nach 2)

— p; x = ' f 1 (e) =  2p (p  + 1); y =  f2 (e) =  2 p +  i ;  
daher geht 3 über in

£s =  2 p (p  +  l )  — p; v *  —  V  ■ ■ ■ 3")
und 3' in

$ , =  - p ;  , , t =  - ( p  +  l )  . . . 4").
Die E lim ination von y zwischen den Gleichungen 3") 
führt auf

( » ♦ ¿ M
also auf die G leichung einer P arabel (d. i. die Parabel 
Pj der untenstehenden F igu r 2 ') ; die E lim ination  von 
p zwischen den Gleichungen 4") aber ergibt

V =  £ - l , --------- 4)
das ist die G leichung der Geraden g t .

Beachtet m an das gesetzmässige Anwachsen der 
K oordinaten der freien Dreieckseckpunkte auf der 
zweiten Parabel der F igur 2 auf Seite 10 — die Mass- 
zahlen der ungeraden K atheten bilden eine arithm etische 
R eihe 1 0  m it dem Anfangsglied 15 und der Differenz 
6, die der geraden eine solche zweiter O rdnung:

8 20 36 56
12 16 20 

8 8 —, 
berücksichtigt m an ferner, dass die p der Parabel m it 
3 beginnen und eine arithm etische R eihe m it der Diffe
renz 3 b ilden, so wird m an fü r diese Gruppe von 
Dreiecken leicht die O erter finden: für die E ndpunkte 
der geradzahligen K atheten

als überhaupt mögliche Dreiecke. Doch auch davon 
fallen einige noch als abgeleitet weg (vergl. p =  9, wo 
es n ich t 3, sondern nur 2 Dreiecke gibt).

Denken wir uns nun um den K oordinatenursprung 
alle K reise m it den Radien 0 =  1 , 2 , 3 , 4  . . ge
zogen und um  dieselben die zu jedem  K reis gehörenden 
Dreiecke so gelegt, dass die Scheitel der Rechten auf 
die H albierungslinie des von der positiven (/-Achse und 
der negativen 4-Achse eingeschlossenen rechten W inkels 
fallen. Indem  w ir die Scheitel so anordnen, lassen wir 
die Seiten der Dreiecke den K oordinatenachsen parallel 
verlaufen ; die freien E ckpunkte (Hypotenusenendpunkte) 
verteilen sich dann lediglich über den ersten und den 
dritten Q uadranten. — W ir kommen ferner dahin über
ein, dass die geradzahligen K atheten der £-Achse, die 
ungeradzahligen der p-Achse parallel sind.

7
31

x 1
J V 1

Sei in Fig. 1) R S 'P  eines dieser D reiecke; es sei 
also R S  die geradzahlige, R T  die ungeradzahlige 
K athete . Dann sind die K oordinaten des Punktes S 

4s — R S  — o und t/s —  g 
und diejenigen von T

4t =  — p und >ii =  — (R T  — p), 
wobei R S  und R T  Funktionen von p sind, so dass w ir 
setzen können R S  =  Q (o) und R T  =  f2 (o). Die E li
m ination von p zwischen den Gleichungen

4s “  fj (o) — p und »/s =  p . . . . 3') 
und zwischen

4 t =  — p und t/t =  p — f2 (p) . . . . 4') 
erg ib t dann die O erter für die H ypotenusenendpunkte.
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und fü r diejenigen der ungeradzahligen K atheten
g2 =  >7 =  ? — 9 ........................................ 4 a).

Ebenso ergeben sich weiter fü r die Dreiecke der 
d ritten  Parabel der F igur 2 Seite 10 die O erter

P3 =

S3 = >/ = 4  — 25

3 b)

4 b),

Pn =  

und

(2 n — 1)J \ (2 n — l )2 i (2n -  m  
8 ) 11.11

g „ ~  >/ =  f - ( 2 n  -  1 ).................................................... IV ).
Betrachten wir nunm ehr die F igur 2 dieses Auf

satzes! W ir bezeichnen die Endpunkte der K atheten 
auf der Parabel pt (indem wir vom Inneren  des Feldes

für die Dreiecke der vierten Parabel
(  . 49\2 49 /  49 \ „ ,

p4 =  (,; +  T j  = 2  ( f — 8 J . . . .  3c)

g3 =  )/==: f  — 4 9 .............................. 4c)
u. s. f. M ithin sind die O erter der freien Eckpunkte 
für die Dreiecke der n ten Parabel

nach aussen fortschreiten) der Reihe nach m it Dl, 1„
. . und in ganz gleicher W eise auch die E nd 

punkte der anderen K atheten auf der Geraden g , ; 
ebenso bezeichnen w ir die Eckpunkte auf p2 m it 2,j, 
2,2, 2,3, . . . .  und in gleicher W eise auch die E ck
punkte auf g2 ; ebenso seien die Eckpunkte auf p3 und 
g3 3,j, 3,2, 3,3, . . . .  u. s. f. Dann lasst sich ganz 
leicht nach weisen, dass alle Parabelpunkte (des ersten 
Quadranten), die denselben Index besitzen, jedesmal 
auf einer Geraden liegen, und zwar diejenigen m it dem 
Index 1 auf der Geraden

g, =  >i —  f  —  2, 
diejenigen m it dem Index  2 auf

g, =  >] — f  — 8,
diejenigen m it dem Index 3 auf

03 =  ,/ =  |  — 18, 
oder im allgemeinen, diejenigen m it dem Index n auf 

0„ == >i =  f  — 2 (n)2 . . . . V).
Im  dritten  Quadranten aber liegen alle E ckpunkte 

m it dem Index 1 auf der Parabel p1; deren Gleichung ist

diejenigen m it dem Index 2 auf

diejenigen m it dem Index 3 auf

( , - g .



S. 58. U n t e r r i c h t s b l ä t t e r .  Jahrg. XI. No. 3.

also allgemein, diejenigen m it dem Index n auf

i> .s  y d .

D am it haben w ir ein R esultat gefunden, das dem 
in N um m er 1 der U.-Bl. über die V erteilung der 
freien E ckpunkte gewonnenen ganz analog ist: Die 
freien E ckpunkte stellen auch hier die Schnittpunkte 
zweier Kurvenscharen dar und zwar jedesm al einer 
Schar von Parabeln m it einer Schar paralleler Geraden. 
Dieses neue R esultat hat vor dem früheren eine gewisse 
praktische Bedeutung insofern vo raus, als es ohne 
lange Rechnung, und un ter Verm eidung von K urven 
zweiter Ordnung, beliebig viel rationale Dreiecke durch 
K onstruktion zu finden gestattet. M an verfahre nur 
so (vergl. Eig. 2 !):

M an ziehe zu den K oordinatenachsen im ersten 
(zweiten) und d ritten  Quadranten nequidistante P aral
lelen im A bstande 1 (m it V orteil benutzt m an M illi
m eterpapier) und ziehe im  ersten Q uadranten die 
Geraden g =  ,7 = 4  — 2 (n)3, im d ritten  die Geraden 
g =  ,7 =  4  — (2 n — l ) 3. A uf der Geraden g, bezeichne 
man die Schnittpunkte m it der ersten, dritten , fünften 
(2n  — l ) t<m Parallelen [a =  l ,  d =  2] m it 1„, 2,1, 
3n , . . . ; auf der Geraden ga die Schnittpunkte 
m it der zweiten, sechsten, zehnten Parallelen [a =  2, 
d =  4] m it 1,0, 2,.,, 3,o, . . . ; auf der Geraden g3 die 
Schnittpunkte m it der d ritten , neunten, fünfzehnten 
Parallelen [a =  3, d =  G] m it 1,3, 2,3, 3,3, . . . .  A uf 
der Geraden g t des dritten  Quadranten sind alle Schnitt
punkte, diesmal m it l ,j ,  1 ,2, 1,3, 1,4, ■ • • , auf der 
Geraden g2 jeder d ritte  (2,v  2,2, 2,3, . . . . ) ,  auf der 
G eraden g3 jeder fünfte, au f der Geraden g„ jeder 
(2 n  — 1)'° zu bezeichnen. Dann liefert die Verbindungs
linie jo  zweier m it derselben Zahl und demselben 
Index versehenen Punkte m it den durch diese Punkte 
gebenden Parallelen zu den Achsen je  ein rationales 
D reieck , dessen Inkreisradius zugleich durch den 
A bstand der K atheten vom K oordinatenursprung be
stim m t ist.

Rationalzahlen im Raum.
W enn w ir uns in  der Ebene m it rationalen Drei

ecken beschäftigt haben, so müssen wir uns im  Baume 
den rationalen Pyram iden zuwenden, die durch die 
K oordinaten x, y, z eines Punktes bestim m t sind. 
W ährend aber die ebenen K oordinaten x, y ein recht
winkliges Dreieck e i n d e u t i g  definierten, liefern die 
räum lichen x, y, z d r e i  zwar i 11 h a 11 s g  1 e i c h e , 
aber doch im  allgemeinen i n k o n g r u e n t e  Pyram iden, 
so dass h ier von vornherein eine gewisse Schw ierigkeit 
sich cinstellt. Nun gelten ja  unsere, fü r die Ebene 
augestellten B etrachtungen, ebenso wie für die ra tio 
nalen Dreiecke selbst, auch für die rationalen R echt
ecke, d. h. fü r solche Rechtecke, deren Diagonale sich 
als rationale Zahl aus den Seiten x, v ergibt. W ir 
könnten daher analog h ier von rationalen Parallelo- 
pipeden sprechen, als von solchen, deren Flächen- 
diagonalcn

d == V'x3 +  y3; e =  |'x2 +  y2; f = V y 3+ z 3 ................7 ')
wie die Raumdiagonale

U =  )x2'+y2 +  z2 ................ 7)

B e m e r k u n g :  E s  s c h e in t , d ass  a u ch  d ie  in  d en  
IV . Q u ad ran ten  fa lle n d e n  P a r a b e ite ile  e in e  g e w is s e  R o llo  
sp ie le n  (B e r ü h ru n g sp u n k te  d er  H y p o ten u se n  m it  dem  I n k r e is ? )  ; 
d o ch  w ü rd e e in e  L n te r su c h u n g  d ieser  F r a g e  h ie r  zu  w e it  
fü h ie n .

zugleich durch rationale Zahlen dargcstcllt werden 
können. Diese Gleichungen scheinen jedoch nicht 
gleichzeitig bestehen zu können, ja  es scheint, dass, 
wenn u rational ist, nur höchstens e i n e  der Flächen
diagonalen zugleich rational sein kann. W enn dem so 
ist, können w ir von rationalen Parallelopipeden und 
demnach auch von rationalen Pyram iden überhaupt 
nich t reden ; es sei denn, dass w ir auf die R ationalitä t 
von d, e, f  ganz verzichten, und an ein rationales 
Parallelopiped lediglich die Bedingung stellen, dass 
u3 =  x2 -p  y3 4 - z2 eine Q uadratzahl ist. U nd m it dieser 
Bedingung wollen w ir uns zunächst begnügen.

Is t durch x, y, z ein solcher Quader bestim mt, 
dessen K örperdiagonale u = ] 'x 3 -p  y2 -f- z2 rational ist, 
so erhält m an durch M ultiplikation oder Division der 
Zahlen x, y, z, u einen dem ursprünglichen Quader 
ähnlichen; unter allen ähnlichen Parallelopipeden aber 
muss einer sein, dessen Seiten so durch (kleinste) ganze 
Zahlen ausdrückbar sind, dass n ich t alle Zahlen, und 
auch nicht drei derselben einen und denselben F aktor 
gemeinsam haben (G rundquader einer F orm ); alle ihm 
ähnlichen Parällelopipeda sind aus ihm abgeleitet (ab
geleitete Quader). Daraus folgt auch, dass die x, y, z 
eines Grundquaders n icht säm tlich durch gerade Zahlen 
ausdrückbar sind, dass vielmehr wenigstens eine K ante 
ungeradzahlig sein muss. Und w ir erkennen ferner, 
dass s t e t s  n u r  e i n e  K a n t e  u n g e r a d e  sein kann, 
während die anderen beiden geradzahlig sein müssen. 
Denn wären z. B. x und y ungerad, z aber gcnul, so 
würde die von einer Quadratzahl unerfüllbare K on
gruenz x2 y2 -p  z2 =  2 (mod 4) en ts tehen ; wären aber 
alle drei K anten ungerade, so könnte wiederum u2 keine 
Quadratzahl sein, wie die aus der Voraussetzung sich 
ergebende Kongruenz x 2 -p y2 -p z3 =  3 (mod 4) beweist. 
W ir erhalten also als erste Bedingung für den A ufbau 
der Zahlen x, y, z eines Grundquaders,

dass eine derselben ungerade, die beiden ge
rade sein müssen, und dass a l l e  d r e i  Zahlen 
zugleich keinen Gem einteiler besitzen d ü rfen ; 

zugleich erkennen wir, dass je  zwei der Zahlen x, y, z 
sehr wohl einen F ak to r gemeinsam haben können, dass 
sogar die Zahlen y und z einen Faktor, näm lich 2, ge
meinsam haben müssen.

Als Beispiel betrach te  mau das System 
x =  15; y =  36 ; z =  52 ; u =  65 
1225 +  1296 - f  2704 =  65.

Da die Zahlen 15, 36, 52, 65 z u g l e i c h  keinen ge
meinsamen Fak to r enthalten, liefert das System einen 
G rundquader. Trotzdom haben gemeinsam x, y den 
F ak to r 3 ; x, u den F a k to rö ; y, z den F ak tor 4 ; z, u 
den Faktor 13. Dagegen sind x, z und y, u teilerfrem d.

A us der Gleichung 7) können w ir stets ein rationales 
u gewinnen, indem  w ir den R adikanden auf eine qua
dratische Form  bringen. Das kann auf zweierlei Weise 
geschehen.

1) W ir setzen
x == m2, y =  2 u2 

und machen z3 zum doppelten P roduk t voit x und y. 
setzen also z3 =  2 x y =  4 m2 n2. Dann wird

n =  ) m4 -p  4 n4 -p 4 m2 n2 =  (m2 -p  2 n2), 
sodass unser System lautet 

x  =  m 3, y =  2 n2, z =  2 m n ; u =  m3 -p 2 n2 . . . 8).
2) Da y und z gerade sein müssen, setzen w ir 

y —  2 r  und z =  2 s . Dann w ird
u =  > 5 * + ( 8 r )*  +  (2 s)» _  vT2 +  4 ( r 2 + s 2),

1 oder, indem wir m n fü r r 2 -|- s2 einführen
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u =  ]'x2 +  4 m n.
Bringen wir nun den Radikanden auf die quadratische 
Form m2 - f  2 n u i -(- n2, so erg ib t sich ans 

x2 -)- 4 m n =  m2 -J- 2 m n +  n3 
x2 =  in2 — 2 m n -p  n2 =  (m — n)2 

und u =  ^(m — n )2 +  4 m n =  m -p  n.
Demnach lautet je tz t unser System

x =  m — n, y  =  2 r, z =  2 s, u =  m -p  n 
m it der Bedingungsgleichung

m n =  r 3 +  s2 ................9').
W ährend das System 8) nu r spezielle Quader liefert, 
ist das System 9 ein allgemeines, da es zu zwei ganz 
beliebig gewählten geraden Zahlen y und z die zuge
hörigen Zahlen x und u zu bestimmen gestattet.

9)

Is t z. B. y =  6, ss =  10, so ist m  n =  r2 +  s3 =  34 =  
34 • 1 =  17 • 2, also ergehen sich die Systeme

x =  m — n =  33, y =  6, z =  10, u =  35,
()'1Ö89 +  30 +  100 =  35)

x = 1 5 ,  y =  0, z = 1 0 ,  u =  19,
(1 “225 +  36 +  100 =  19).

Um die A nordnung der freien E ckpunkte der durch 
das System 9 bestim mten Quader zu finden, schreiben 
w ir (m it R ücksicht auf 9')

x =  m — n ; y =  2 r ; z =  2 | m n — r 2; 
eliminieren w ir r zwischen y und z, so folgt

y2 =  4 in n, oder 111 n =  p gesetzt,
v3 —I—

d. i. die Gleichung einer Kreiszylinderschar, m it der 
x-Achse als gemeinsamer Achse. Elim inieren wir 
zwischen y- -p z2 =  in n und x =  m — n noch m, so 
folgt als Gleichung des Ortes der freien Q uadereckpunkte 

y2 +  z3 =  4 n (x +  n), 
oder, wenn w ir x ' für x - f  n setzen, 

y2 -p z2 =  4 n  x.
Demnach liegen die Punkte x, y. z zugleich auf einer Schar 
von Rotationsparaboloiden m it der x-Achse als Achse.

Die Benutzung des Systems 9) wird dadurch erschwert, 
dass für jede y, z erst die Bedingungsgleichung 9') auf
gelöst werden muss. K om m t es n icht darauf an, alle den 
beiden Zahlen y und z zugehörigen Q uader zu finden, 
so gestaltet sich die R echnung schon einfacher. Nehmen 
w ir an, y und z haben ausser dem F ak to r 2 noch einen 
anderen a gemeinsam, so dass ist

so wird
y- :aq,

worin w ir setzen können
p2 +  q2 =  m, a2 =  n 

Dann erhalten wir
W- +  9--

(p2 +  q2 > a 2). 

z =  2 a q ; u =  p2 +  q2 +  a2.
A uf ein hierhin gehöriges System sei besonders hinge
wiesen, da es sich dem Gedächtnis leicht einprägt. 
Setzt man

y =  2 a und z =  2 a (2 a - f  1),
so folgt aus

m n =  -— -  - — a2 -p  a2 (4 a2 -p  4  a -p 1)

=  2 a2 ■ (2 a2 — 2 a +  1), 
m it m =  2 a2 und n =  2 a2 — 2 a -p  1,
das System

x =  m — n =  2 a — 1, y =  2 a, z =  2 a ( 2 a - p i ) ;  
u =  4  a2 — 2 a +  1 =  2 a (2 a — 1) +  1.

Nim m t man also als x und y zwei aufeinander folgende 
Zahlen, so bilden diese m it ihrem P rodukt die Kanten 
eines rationalen (!) Quaders, dessen Körperdiagonale 
um die E inhe it grösser ist, als die grösste Kaute.

Beispiele 
x =  1, y =  2, z =  1 • 2 =  2 ; u : 
x =  5, y =  6, z =  5 • 6 =  30; u :

: 2 + 1 =  3 
: 30 +  1 = 3 1  u. s. f.

Nachdem wir zuvor die Rationalzahleu der Ebene 
behandelt hatten, müssen diejenigen Parallelopipeda 
unser besonderes Interesse erwecken, die ausser der 
rationalen Körperdiagonale, eine rationale Flächendiago
nale besitzen, fü r die also etwa e =  J/x2 +  y2 eine Qua
dratzahl ist. W ir verfahren hier ebenso, wie hei der 
Auffindung des Rationalsystems in der Ebene.

Is t e =  Ix 2 p y2 =  | u2 — z.2
rational, so verlangt die G leichung e =  (u +  y) (u — z), 
dass (u +  y) und (u — z) entweder nur quadratische 
Faktoren  enthalten, oder, wenn über den quadratischen 
Fak to r hinaus noch ein linearer F ak to r in u +  z vor
handen ist, dass dieser auch in u — z linear vertreten 
sein muss. Setzen wir daher

u +  z =  p m2 und u — y =  p n2,
. , , m2 +  n2 m2 — n2 |

so folgt u =  p - - -  - ;  z =  p    - j Q)

und e =  p m n. J
Darin müssen p, m, n sämtlich ungerade s e i n, da 
e =  j'x2 +  y2 ungerade ist (x ; : 1 ; y ~  0 (mod 2)). 
F erner muss, da 
e2 =  x2 4- y2 =  p2 m2 n2
nlso y2 =  p2 m2 n2 — x2 =  (]> m n +  x) (p m 11 — x)
in gleicher W eise gesetzt werden können 

p in n 4- n =  .-r fi-, 
p in n — x =  .-r r2,

woraus sieh

p m n =  A (jfl +  r2) ; x =  ~  (jfl — r2) ; y - 

ergibt. Das System (vergl. 10)

= .T /ir . . 11)

(/fl — r-); y —  7 iu v , -L- , U = p  ;m2 +  n2

gebt dann infolge der ersten Gleichung aus 11) über in
TT fi- +  v- m2 -

,-t ft-  +  r-  m -  +  n2 
2 rn ti

oder

x =  ii- — v-\ y

2

ii- +  v- m2 — n2

fi- +  j<2 m 2 +  n 2
m n 2 . . 12)

Da nun e2 =  x2 +  y2 nach der letzten Gleichung 10) 
den W ert p2m2n2, in R ücksicht au f die beiden ersten 
Gleichungen 12) aber den W ert Qi- — v-)2 +  (2 /i »■)-’ =  
(jfl +  r2) besitzt, wird

' p m n =  ft- +- v - , ................13)
woraus folgt, dass für - t sofort der F aktor 2 hätte ge
setzt werden können.

M it H ilfe der Gleichung 13) formen w ir 12) um 
und erhalten

: P

fi r ; z =  p -

(fi2 +  r2)2 +  p 2 u 1
2 p2 n2

(/4 +  ,+ 2 _ p2n+
2 p 2 n2

oder, wenn wir die letzten Gleichungen durch p liehen, 
sodann p n2 =  7. setzen und das ganze System m it 7. 
erweitern,

+ 2) ; y  =  2 ;.,,+  z =  ( ^ ^ ;

,  H)

x =  7. (/i- ■
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Die N enner 2 in den beiden letzten Gleichungen 
stören in keiner Weise. Denn, da x ungerad sein 
muss, ist /. ungerad und ebenso >'2) ; daher ist
eine der Zahlen /i, v gerad, die andere ungerad und 
es ist (ji2 -f -1'-)~ — X- 0  (mod 4) und (/i.2 -(- v~)~ +  J2 
r— 0  (mod 2). Es sind daher z und u ganze Zahlen 
und eine E rw eiterung des ganzen Systems m it 2 würde 
daher zu einem abgeleiteten Quader führen.

Die hier gefundenen Quader sind natürlich unter 
den durch die Gleichungen 9) erhaltenen bereits ver
treten ; ihre freien E ckpunkte liegen jedoch au f be
sonderen Flächen. E lim inieren wir nämlich aus 

x =  ). (ft2 — v2) und y =  2 ). it v 
die Grösse /i, so erg ib t sieh

y — =  4 /. r2 x -f- 4 G, 
oder, 2 /. r2 — p gesetzt,

y2 =  2 p x +  p2, 
also eine Schar parabolischer Zylinder, während sich 
für das allgemeine System 9) K reiszylinder ergaben. 
Die B rennlinie dieser parabolischen Zylinder fä llt in  
die z-Achse. Elim inieren w ir ferner aus

x2 +  y2 =  X- « fl2 -  i~) +  (2 ,, >■)-) =  i? C«8 4  r2)2 
. C- +  - ) - / 2

II2 -{- r2, so folgt
.. x2 -f- y2 /. 1 

2/.2 ■’
oder z2 =  r gesetzt

Das ist aber wiederum eine Schar von Rotations- 
paraboloiden, wie w ir solche auch für das allgemeine 
System 9) gefunden haben.

K le in ere  M itteilu n gen .
E lem en tare W in k e lte ilu n g . Das Problem  der 

beliebigen W inkelteilung durch elementar-geometrische 
K onstruktionen beschäftigt noch immer viele Köpfe, 
selbst M änner von m athem atischer B ildung, die 
dem Nachweis der Unmöglichkeit solcher K onstruk
tionen zum Trotz m it im m er neuen Versuchen aus 
L ich t treten. E in  von diesen aussichtslosen V ersuchen 
abweichender Vorschlag, der wenigstens den Vorzug 
hat, theoretisch unanfechtbar zu sein, wenn auch der 
U rheber sieh über die praktische B rauchbarkeit seiner 
Idee Illusionen macht, findet sich in dem B eiblatt der 
M agdeburgischen Zeitung „B lätter fü r H andel, Gewerbe 
und soziales L eben“ 1905, Nr. 18 un ter der Ueber- 
schrift: „W inkelteilung durch stereom etrische K on
struk tion“. D er Verfasser (Prof. B e r t l i n g  in Baders
leben bei H alberstadt) schlägt vor, den zu teilenden 
W inkel als Zentriw inkel auf der Stirnseite eines ge
raden Zylinders aufzuzeichnen, den Zylinderm antel 
längs des Bogens dieses W inkels (durch Rollen des 
ganzen Zylinders) abzuwickeln, die so rektifizierte 
Bogenlänge nach bekanntem V erfahren in n Teile zu 
teilen und den Zylinder dann w ieder so weit rückwärts 
zu rollen, wie es dem u*»11 Teil der gedachten Strecke 
entspricht. Der dadurch auf dem Rande der Stirnseite 
abgegrenzte Bogen würde der sein, zu dem der gesuchte 
Teilwinkel als Zentriwinkel gehört. P.

Schul- und  U n iv ersitä ts-N a ch r ich ten .
E xak t-w issen sch aftlich er  U n terrich t in  B ayern.

Die sehr rührige „ S e k t i o n  B a y e r n “ des Vereins zur

Förderung des U nterrichts in der M athem atik und den 
Naturwissenschaften (Vors. Prof. D r. H e s s  in Ans
bach) ha tte  im Jan u a r d. J .  eine U m frage veranstaltet, 
betreffend den Rechenunterricht, den fakultativen U nter
richt. und das Absolutorium am humanistischen Gym
nasium, sowie den R echenunterricht, die darstellende 
Geometrie und das A bsolutorium  an den Realschulen 
und zu diesem Zweck 179 Fragebogen an alle Fach
lehrer der Gymnasien sowie an die V ertreter der M athe
m atik und Physik an den H ochschulen und Lycecn, 
sowie 152 Fragebogen an alle Fachlehrer der Real
schulen und der Industrieschulen versendet. Etwas 
über die H älfte  der versendeten Bogen (90, resp. 79) 
kamen ausgefüllt zurück.

F ü r das G y m n a s i u m  stellte sich das E rgebnis 
wie folgt:

W as den R  e c h e n  u n  t  e r  r  i c h t  anlangt, so wurde 
die V erm ehrung des Unterrichtsstoffes in der untersten 
Gymnasialklasse sowie die Behandlung der Proportionen 
in der I I I .  Klasse (von unten, Q uarta nach norddeutscher 
Bezeichnung) m it M ehrheit abgelehnt, für eine K on
zentration des Rechenunterrichts derart, dass in der 
IV . Klasse die A nfänge der A lgebra, insbesondere ein
fache Gleichungen behandelt werden könnten, sprach 
sich eine geringe M ehrheit aus. Die zu diesem Behufe 
gemachten Einzelvorschläge gehen sehr auseinander, 
bemerkenswert ist dabei u. a. der Vorschlag der Zu
lassung gu ter nichtbayerischer Lehrbücher.

Die F rage der E i n f ü h r u n g  e i n e s  f a k u l t a 
t i v e n  m a t h e m a t i s c h e n  u n d  p h y s i k a l i s c h e n  
U n t e r r i c h t s  wurde von einer M ehrheit bejaht, in
dem Bich die überwiegende M ajoritä t der bejahenden 
Stimmen zugleich dafür aussprach, den einzelnen A n
stalten die Auswahl des fakultativen U nterrichts je  
nach den besonderen persönlichen oder lokalen Ver
hältnissen zu überlassen. Als Klassenstufen, die h ier
fü r in B etracht kommen, wurden die vier obersten 
(V I bis IX ) genannt, von denen jedoch n u r die beiden 
höchsten von einer grösseren Zahl der V otanten in 
Vorschlag gebracht wurden, die meisten Stim m en er
hielt die Klasse V III  (U nterprim a). Als geeigneter Stoff 
wurden von den meisten Stimm en die physikalischen 
Schülerübungen bezeichnet, dem nächst die darstellende 
Geometrie, ferner besondere K apitel der Physik und 
von einer M inderheit auch eine E inführung in die 
Infini tesimalrech nung.

H insichtlich des A b s o l u t o r i u m s  sprach sich 
eine M ehrheit dahin aus, dass dieses zur Beurteilung der 
Schülerreife n icht nötig  sei, dass es für d e n  U n t e r 
r i c h t  sogar vorteilhaft sein würde, wrenn die Abgangs
reife durch einen Beschluss des Lehrerkollegium s ebenso 
zugesprochen würde, wie Versetzungsreife für eine höhere 
Klasse. Die Ersetzung der gegenw ärtigen E inrichtung, 
bei der die in der R eifeprüfung zu lösenden Aufgaben 
fü r den ganzen S taa t durch das M inisterium gestellt 
werden, durch die (preussische) E inrichtung, bei der 
jede  A nstalt der Behörde einige A ufgaben zur Aus
wahl vorschlägt, w urde durch eine grosse M ehrheit 
abgelehnt.

Die den R  e a 1 s c h u 1 un terrich t betreffenden Fragen 
fanden die nachstehend skizzierten Antworten.

Die Beibehaltung des R e c h e n u n t e r r i c h t s  auf 
den beiden obersten Stufen (V  und V I), wo er m it 
einer Stunde bedacht ist, wurde m it grösser M ehrheit 
für n icht wünschenswert erklärt, für die demgemäss 
erforderliche Verschiebung des Stoffes werden sehr ver
schiedene Vorschläge gemacht.
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Die Beseitigung der d a r s t e l l e n d e n  G e o m e t r i e  
aus dem Lehrplan der Realschule wird von etwa zwei 
D ritteln  der abgegebenen Stimmen abgelehnt.

H insichtlich des A b s o l u t o r i u m s  waren die
selben Fragen gestellt, wie bei dem humanistischen 
Gymnasium, die Beantw ortung fiel z. T. anders aus, als 
dort. Die N otw endigkeit des Absolutoriums für die 
B eurteilung der Schülerreife wurde nur von einer ganz 
geringen M ehrheit verneint, während eine wesentlich 
grössere Zahl die Ersetzung desselben durch einen 
Beschluss des Lehrerkollegiums als für den U nterrich t 
förderlich erachtete. Die E inführung der E inrichtung, 
bei der jede A nstalt dem Ministerium einige Aufgaben 
für das Absolutörium zur Auswahl vorschlägt, wurde 
m it noch grösserer M ehrheit abgelehnt, als bei dem 
Gymnasium.

U nter den bei diesem Anlass zutage getretenen 
Einzelvorsehlägcn ist besonders der zu erwähnen, der 
die E inführung der Oberrealschulen auch in Bayern 
empfiehlt. F ü r die vielfach höchst bemerkenswerten 
E inzelargum ente, die fü r und gegen die A bänderung 
des bestehenden Zustandes geltend gem acht werden, 
feh lt h ier der P la tz ; wer sich dafür interessiert, wolle 
sich d irek t an die Sektion Bayern wenden, die übrigens 
auf G rund des Ergebnisses ihrer U m frage Kommissionen 
beauftragt hat, brauchbare Vorschläge zu machen, um 
sie zunächst den Fachlehrern zur B egutachtung vorzu
legen und dann der Vorgesetzten Behörde einzureichen.

V ere in e  und  V ersam m lu n gen .
7 7 . V e r s a m m lu n g  d e u ts c h e r  N a tu r fo r sc h e r  un d  

Ä r z te  in  M e r a n  vom 24. bis 30. Septem ber 1905.
Die Geschäftsführer der Versammlung (K urvor

steher Dr. med. S e b a l d  H u b e r  in  Meran und Univ.- 
Professor der Botanik Dr. E m i l  H e i n r i c h  e r  in 
Innsbruck) laden zur Teilnahme an der Versam m lung 
ein. Allgemeine Sitzungen sind für den 25. und 29. Sep
tem ber vorgesehen, am V orm ittag' des 28. Septem ber 
soll eine Gesamtsitzung der beiden wissenschaftlichen 
H auptgruppen stattfinden, am N achm ittag desselben 
Tages wird jede  der beiden H auptgruppen eine gemein
same Sitzung veranstalten. In  der Vorm ittagssitzung 
dieses Tages werden L a n g l e y  (Cambridge) über die 
neueren Erfahrungen in der Nervenlehre, C o r r e n s  
(Leipzig) und H e i d e n  (Innsbruck) über Vererbungs
gesetze sprechen. Die Them ata fü r die anderen vor
stehend genannten Sitzungen sind noch nicht bestimmt.

Zu der Sitzung der (12.) A bteilung für mathema
tischen und naturwissenschaftlichen U nterricht laden 
die H erren  Univ.-Dozent Prof. J .  M e n  g e  r in Inns
bruck (Bienenstrasse 17) als E inführender und Kami, 
phil. A. W a g n e r  als Schriftführer ein. Anmeldungen, 
die nach dem 15. Mai eingehen, können bei dieser, wie 
bei den anderen A bteilungen nur insoweit Berücksich
tigung finden, als es nach Erledigung der früheren A n
meldungen die Zeit gestattet.

Auch bei der M eraner Versam m lung sind gemein
same Sitzungen m ehrerer Abteilungen in Aussicht ge
nommen.

Die wissenschaftliche Ausstellung, die auch bei 
dieser Versam m lung veranstaltet werden soll, wird vier 
Gruppen umfassen [physikalische A pparate, medizinisch- 
chirurgische A pparate und Instrum ente, chemisch-phar
mazeutische A pparate und P räparate  (einschliesslich 
N ährm ittel), naturwissenschaftliche Lehrm ittel].

S c liu lk o m m is s io n  der N a tu r fo r sc h e r  V ersam m 
lu n g .* ) In  den Tagen vom 1 H. bis 19. A pril fand ln 
Göttingen die zweite allgemeine Sitzung dieser K om 
mission ßtatt. A uf Grund der von den einzelnen Sub
kommissionen erstatteten Berichte wurde der Inha lt 
des Berichts, der der M eraner Versam m lung erstatte t 
werden soll, teilweise fcstgestellt, eine Vervollständigung 
wurde einer weiteren im Laufe des Sommers anzube- 

| raum enden Sitzung Vorbehalten. F ü r  dieses J a h r  wurde 
j  beschlossen, die Beratungen auf den U nterricht der der 
I allgemeinen B ildung dienenden Schulen (Gymnasien 
| und Realanstalten) zu beschränken, die E rörterung  der 

w eiteren Fragen (Fachschul- und Mädchcnschul-Unter- 
richt, L ehrervorbildung u. a. m.) erst nach der M eraner 
Versam m lung in A ngriff zu nehmen.

L eh rm itte l-B esp rech u n gen .
O p tisc h e r  D e m o n s tr a t io n s a p p a r a t  von Prof. Dr. 

S t r o m  au.  Die Geldsumme, die an den Schulen zur 
Beschaffung physikalischer und chemischer A pparate 
zur V erfügung steht, ist in den meisten Fällen so 
gering bemessen, dass die H erstellung von A pparaten, 
m it denen man eine Reihe verw andter Erscheinungen 
demonstrieren kann, in hohem Masse willkommen ist, 
ganz von der Bequem lichkeit abgesehen, die die Be
nutzung derartiger A pparate dem vielfach überlasteten 
Schulphysiker bietet. Selbstredend d arf n icht verloren 
gehen, dass bei der M annigfaltigkeit der Erscheinungen 
trotz Anwendung eines und desselben A pparates der 
E indruck des einzelnen Versuches ein dauernder ist. 
Dies alles in vollkommenster W eise in seinem optischen 
Dem onstrationsapparat vereinigt zu haben, ist das V er
dienst Prof. Dr. S t r o m  a ns .

A usserordentlich bequeme H andhabung infolge 
exakter A usführung machen den A pparat fü r die 
Schule besonders geeignet. E in  Bild von seiner viel
seitigen V erw endbarkeit w ird am besten die A uf
zählung der m it ihm auszuführenden Versuche geben.

1. Reflexion an ebenen Flächen. 2. Bestimmung 
des Brechungscxponenten. 8. Umkehrung. 4. Grenz
winkel und totale Reflexion. 5. P lanparallelc P latte, 
ü. Verschiedene Prism en. 7. Plankonvexe Linse und 
Polarisation. 9. Zickzackband durch totale Reflexion.
10. Reflexion an konvexen Zylinderflächen. 11. Bi
konvexe Linse. 12. W indschiefes L ichtband. 13. Re
flexion an konkaven Zylinderfläclien und reguläre 
Lichtfiguren. 14. Totale Reflexion im W asserstrahl. 
15. Opalisierender Strahl. 1(1. Auslöschüng des weissen 
Lichtes. 17. Farbenzerstreuung. 18. Vereinigung der 
Spektralfarben zti Weiss. 19. D er Regenbogen. 20. Ge
bogener Strahl.

Ganz besonders wertvoll und instruktiv erscheint 
m ir neben der Möglichkeit, eine Reibe von Versuchen 
umzukehren, die Tatsache, dass m an m ittelst des A ppa
rates den Gang der Strahlen, wie er gewöhnlich in 
unseren Büchern gezeichnet wird, d irekt sichtbar 
machen kann.

Da in P o s  k o s  Zeitschrift fü r den physikalischen 
und chemischen U nterricht, zweites H eft, M ärz 1905 
S. 71 ff. der A pparat m it den dazugehörigen Versuchen 
ausführlich beschrieben ist, kann wohl an dieser Stelle 
verzichtet werden hierauf näher einzugeheu.

L o o s  (F riedberg  in Hessen.)

*) S. Uni.-Jii. XI, 2, S. 35.
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B ü ch er-B esp rech u n gen .
D r. K a r l  S m a lian , O berlehrer ¡111 der I I . Realschule 

zu Hannover, L  c h r b 11 e h  d e  r  P  f' 1 a n s e n k  u n d e 
f ü r  h ö h e r e  L e h r a n s t a l t e n .  M it 570 A b
bildungen und 36 Farbendruoktafeln. A. 0  r o s s e  
A u s g a b e .  Preis gebunden 8 J (.

— .,— G r u n d z ü g e  d e r  P f l a n z e n k u n d e  f ü r  
h ö h e r e  L e h r a n s t a l t e n .  15. S c h u l a u s g a b e .
I. Teil. Die offen blühenden Sprosspflanzen oder 
Blutenpflanzen, M it331 A bbildungen und 33 Farben
tafeln. Preis gebunden 4 J t.  I I . Teil. V erborgen 
blühende und bliitenlose Pflanzen. Innerer Bau 
der Pflanzen und daran gebundene Lebensvor
gänge. M it 142 Abbildungen und 3 Farbentafeln. 
P reis gebunden 1,60 J t.  Leipzig 1903, G. Freytag. 
Da die „G rundzüge“ nur die gekürzte Schulausgabe 

des umfassenden, fü r den Lehrer bestim m ten „L ehr
buches“ vorstellen, sollen beide W erke zusammen be
sprochen werden.

Das „Lehrbuch“ behandelt 1. in ausführlicher W eise 
die Blutenpflanzen (S. 1—197), 2. die K ryptogam en 
(S. 498—550), 3. A bschnitte aus der pflanzlichen A na
tomie und Physiologie (S. 551—607); angelüingt sind 
Ausführungen „aus der Geschichte des Pflanzenreichs“ 
(S. 609—611), über die geographische V erbreitung der 
Pflanzen (S. 611—613) und schliesslich „Anweisungen 
zur H erstellung einfacher mikroskopischer und pflanzen
physiologischer A nschauungsm ittel“. E in  Verzeichnis 
der deutschen und lateinischen PHanzennamen bescldiesst 
das Ganze.

Der I. Teil der „G rundzüge“ ist durch eine acht 
Seiten umfassende Uehcrsicht über die M orphologie 
und Biologie der Phaucrogam en ausgezeichnet.

Die B ehandlung der Plianerogam eu und K rypto
gamen ist in der Weise durchgeführt, dass die Ranuu- 
culaccon die Reihe eröffnen und daran anschliessend 
in systematischer Reihenfolge die w ichtigsten V ertreter 
einheim ischer und ausländischer Familien vielfach 
monographisch durchgeführte Besprechungen erfahren. 
H ierbei tr it t  überall das Bemühen des Verfassers zu
tage, V ielseitigkeit der Gesichtspunkte walten zu lassen. 
Die Pflanzen erscheinen so als lebendige, den Bedin
gungen ihrer Umgebung angepassto Organismen, denen 
Feinde und K rankheiten keineswegs fehlen, als Glieder 
charakteristischer Lebensgem einschaften. Gehörigen 
Orts w ird hiugewiescn auf die B edeutung bestim m ter 
Pflanzen für die menschliche K ultur z. B. in Industrie, 
Land- und Forstw irtschaft.

Belege für derartige Behandlung bieten z. B. die 
Abschnitte über die Zuckerrübe, die Papilionaceen,
nam entlich aber die in knapper Form  gehaltene, sehr
gelungene D arstellung der Spaltpilze.

Die Ausführungen über „den inneren Bau der Ge
wächse und die daran geknüpften Lebenserscheinungen“ 
sind passenderweise so gehalten, „dass das Physiologische 
Leitm otiv b leib t“. Die biologisch-physiologischen Dar
stellungen, wo es gilt, auf die Zusammenhänge der 
Erscheinungen hinzuweisen, scheinen überhaupt Verf. 
am meisten Freude gem acht zu haben und Ref. hat 
den E indruck gewonnen, dass gerade diese Ausführungen 
den besten Teil des W erkes bilden und L ehrer wie
Schüler anregen und erfreuen werden.

Dem gegenüber d arf anderseits n ich t verschwiegen 
werden, dass nam entlich den den K ryptogam en und 
der A natom ie wie Morphologie gewidmeten Abschnitten 
hinsichtlich der Darstellungsweise sowohl wie hinsicht

lich der tatsächlichen Angaben eine n icht geringe Zahl 
M ängel anhaften, die im Verein m it einigen Feldern 
in verschiedenen Abbildungen das W erk, so wie es ist, 
n icht als unbedingt empfehlenswert erscheinen lassen. 
Doch werden hoffentlich diese M ängel in einer baldigen 
neuen A uflage, die Ref. den gu t ausgestatteten Büchern 
m it ihrem reichen und anregenden Inhalte wünscht, 
n icht wieder erscheinen.

F. Q u e l l e  (Göttingen).
* **

D r. W ilh e lm  D ev in , Professor an der Oberrcalschule 
in Braunschweig, M e t h o d i s c h e s  L e h r b u c h  
d e r  C h e m i e  u n d  M i n e r a l o g i e  für Realgym
nasien und .Oberrealschulen. Teil I I . : Oberstufe 
(Pensum der Obersekunda und Prim a). Berlin 1905, 
Verlag von Otto Salle. Preis 2,40 J t.
Von dem Verfasser ist der methodische Leitfaden 

für den A nfangsunterricht in  der Chemie (4. Auflage, 
Berlin 1902, V erlag von Otto Salle) bekannt, der au 
einer Reihe höherer Lehranstalten dem Chemie-Unter
richt zugrunde gelegt, wird. W ährend der Leitfaden 
fü r den A nfangsunterricht zunächst fü r den propädeu
tischen K ursus der Realgymnasien und den chemisch- 
mineralogischen U nterrich t der Realschulen bestim m t 
war, ist das vorliegende Lehrbuch für den gesam ten 
U nterricht in der Chemie berechnet, wie er nach den 
Lehrplänen von 1901 angeordnet ist. Der in .Jahres
frist erscheinende I. Teil des Lehrbuches w ird eine ge
kürzte U m arbeitung des Leitfadens sein. Als Anhang 
für die Oberrealschulen werden später einige zu
sam menhängende A bschnitte der organischen Chemie 
zur Ausgabe gelangen.

Das L ehrbuch is t nach streng methodischen und 
offenbar in der Praxis erprobten Grundsätzen aufgebaut 
und ausgearbeitet. Die grosso Gefahr, durch Uebcr- 
fiilte an Stoff vom W esentlichen abzulenken, ist ver
mieden. E s ist n icht der System atik zuliebe die 
pädagogische W eiterführung geopfert.

Der Verfasser h a t in voller W ürdigung der Be
deutung der physikalischen Chemie die Ergebnisse der
selben in seinem Lehrgang verwoben. N ur die Theorie 
der Lösungen is t in einem besonderen K apitel syste
matisch behandelt. Zusamm enhängende theoretische 
Abschnitte sind sonst vermieden. Die einzelnen T a t
sachen und Gesetze sind in den G ang der Entw ickelung 
methodisch eiugcordnet. Der Umfang, in dem die 
physikalisch-chemischen Gesetze verw ertet sind, wird 
den w eitergehenden Forderungen der A nhänger der 
modernen R ichtung n ich t genügen. Trotzdem  ist die 
Beschränkung wertvoll für ein Buch, das dem A nfänger 
in die H and gegeben werden soll und daher notwendig 
auf V ollständigkeit verzichten muss. Die gemachten 
Angaben sind im U nterricht je  nach B edürfnis jed e r 
E rw eiterung durch den L elirer fähig. Die systematische 
B ehandlung der physikalischen Chemie muss der H och
schule Vorbehalten bleiben.

In  der A nordnung der Elem ente folgt der Verfasser 
der in O s t w a l d s  Grundlinien der anorganischen Chemie 
gegebenen bis auf das Arsen, welches der Besprechung 
des Phosphors angcschlosscn ist, bei O s t w a l d  aber 
Sich dem A ntim on anschliesst. Das Buch beginnt m it 
einer U ebersicht über die Grundstoffe und deren V or
kommen. D arauf werden die N ichtm etalle behandelt. 
Es fo lg t der erw ähnte A bschnitt über die Theorie der 
Lösungen. E in  w eiterer Abschnitt, enthält, eine kurze 
Besprechung der Eigenschaften der.M ineralien und der
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Kristallsysteme. Im  Anschluss daran werden die | 
Metalle behandelt. Das Buch schliesst m it einem ! 
K apitel über das periodische System der Grundstoffe.

Die analytischen Beziehungen der Metalle und 
Metalloide sind bei der Besprechung der einzelnen V er
bindungen methodisch hervorgehoben, so dass auch fü r | 
die praktisch-chemischen Hebungen dem Schüler aus
reichende Anweisungen gegeben sind.

Ebenso sind in den Gang der Besprechung die 
wichtigsten technischen Prozesse eingefügt. Die P rin 
zipien der Prozesse sind k lar hervorgehoben. Das Ueber- 
niass technischer Einzelheiten ist streng vermieden.

Die Beschreibung der wichtigsten Mineralien ist 
dem Lehrgang eingefügt. Auch dies ist als besonderer 
Vorzug zu begrüssen. Die in  vielen Lehrbüchern als 
A nhang angefügte systematische Aufzählung der wich
tigsten M ineralien w irk t oft geradezu abschreckend 
und dürfte den von den Lehrplänen gewünschten Zweck 
selten erfüllen.

E rw ähnt seien noch die jedes K apitel bescliliessen- 
den methodischen Aufgaben, deren Vermehrung an 
einigen Stellen erwünscht wäre.

Das Buch wird den Freunden des methodischen 
Leitfadens eine willkommene Gabe sein. A ber auch 
über diesen K reis hinaus w ird es sich Anerkennung 
und Freunde erwerben. Als Schulbuch wird es wegen 
seines methodischen A ufbaues m ehr Nutzen stiften als 
dicke Kompendien.

T  ro  m m s d o r  f f  (Göttingen).
* *

Z e its c h r if t  fü r  L e h r m it te lw e s e n  u n d  p ä d a g o g is c h e  
L ite r a tu r . Diese neue, un ter M itw irkung von 
Fachmännern von K r a n z  F r i s c h  in M arburg 
(Steierm ark) herausgegebenc, in W ien V, M arga
retenplatz 2 erscheinende, jährlich  10 H efte brin
gende, im Jah rgang  5 K. =  4,20 J i  kostende Zeit
schrift enthält in H eft 2 und 3 ihres ersten J a h r
gangs u. a. folgende B eiträge:
W elche A nforderungen sind an die für den natnr- 

gescli ich fliehen Unterricht, bestimmten Anschauungstafeln 
zu stellen ? Von Gymnasialoberlehrer Dr. W. Schocniclien 
in Schöneberg-Berlin. — Keimungsmodell. Vergleichende 
D arstellung der Keimungen vom Roggen, von der Böhne 
und der Fichte. Besprochen von B ürgerschuldirektor 
Ferd. Frank in W ien. —  Neue einfache A pparate zu 
Schul versuchen über drahtlose Telegraphie. Besprochen 
von R udolf M averhöfer, Bürgerseliullehrer und Faeh- 
scluillehrcr in W ien. — Die E inrichtung des physika
lischen Lchrziinmors am Kommunal - Gymnasium in 
Gmunden. Von Dr. H ans K leinpeter, Gymnasialprofessor 
in Gmunden. — Bewegliche L ichtbilder fü r den Unter
richt in der astronomischen Geographie. Von Hans 
Lichteriecker, Professor am k. u. k. Offizierstöchter- 
Erzielningsinstitut in W ien. — Die verschiedenen D ar
stellungsarten eines Geländegrundstückes. Von Ludwig 
Stelz, Professor an der Liebig-Realschule in F rankfurt 
am Main. — U eber Zeichenmodelle und ihre V er
wendung im U nterrichte. Von Alois Kunzfeld, Professor 
am k. u. k. Öffizierstöchter-Erziehungsinstitut in Wien. 
— Modell zur V eranschaulichung des Akkommodatioris- 
verrnögens des menschlichen Auges von .1. H uber, Lehrer 
in W ien. Besprochen von K onrad Kraus, Professor an 
der k. u. k. Lehrerbildungsanstalt in Wien. — Fcuer- 
erseheihüng beim Mischen von Metallen. Von Dr. Tb. 
K rug, Gymnasialprofessor a. D. in Jena. — l eher 
Schülerarbeiten im Anschlüsse an den biologischen

U nterricht. Von Dr. O. Rabes, O berlehrer an der stiidt. 
Realschule in M agdeburg. — Ueber die V erwendung ' 
des Tiermodells im Zeichenunterricht der U nterstufe. 
Von Otto W iedemann, M aler und Zeichenlehrer an der 
Hohenzollernsclmlo in Sclüineberg-Berliii. P.

* **
J . R e u sc h , Oberlehrer, P 1 a n  i m e t  r i  s c h  o K o n 

s t r u k t i o n e n  i n  g e o m e t r o g r  a p  h i s c h  e r 
A u s f ü h r u n g .  Leipzig 1004, Teubncr. K i l l  u.
84 S, 8 ° m. 104 Textfiguren. Preis geh. I J l. 
Die »Gcometrographie«, von E . L e m o i n e  schon 

in den achtziger Jahren  begründet, wurde in Deutsch
land weiteren Kreisen erst im neuen Jah rhundert be
kannt, nachdem der Erfinder selbst die Grundzüge 
seines V erfahrens zur Bestim m ung der E infachheit 
einer K onstruktion im Arch. M ath. Phys. (3) 1 (1001) 
auseinandergesetzt hatte. Auch in den Unt.-Bl. von 
1902 (S. 61) und 1904 (S. 56) findet der L eser ein
schlägige Aufsätze von R. G ü n  t s e l i e  und H.  B o d e n -  
s t e d t .  Die vorliegende Schrift ist die erste selbständig 
erscheinende über diesen Gegenstand in Deutschland 
und enthält zahlreiche Fundam entalkonstruktioncn des 
Schul] lensums und einige darüber hinausgreifende in 
geom etrographisehcr Behandlung.

W ir sind m it dem Verfasser der M einung, dass 
die geometrographisclie B ehandlung der K onstruktionen 
einen schätzenswerten neuen Gesichtspunkt für die 
Schule bei Repetitionen bietet. Ih rer V erwendung 
beim ersten U nterricht steht im Woge, dass, um geo- 
m etrograpldschc Konstruktionen zu erzielen, häufig von 
fern liegenden oder erst später zu behandelnden Sätzen 
Gebrauch gemacht werden muss.

Dass die als geornetrographisch zu bezeichnenden 
Fundam entalkonstruktionen (z. B. des rechten Winkels 
oder der Parallelen) so sehr wenig bekannt seien, g laubt 
der Referent nicht. E r  selbst wenigstens b a t sie, einem 
gewissen Sinne für Eleganz folgend, der .durch L c -  
m o i u e eben präzisiert wird, im m er schon angewendet.

Möge das R e u sc lisc h e  Büchlein von rech t vielen 
studiert und weiter aiisgebaut werden, dam it die L e 
in o i n e sehe Idee, die ja  noch in der Entwickelung 
ist, bald reiche Früchte trage.

II. W f e l e i t n e r  (Speyer).* **
J o s e f  S c h le s in g e r , U e b e r  d i e  S p r a c h e  i n  d e n  

m a t h e m a t i s c h e n  S c h u l b ü c h e r n .  W issen
schaftliche Beilage zum Jahresberich t des Lessing- 
gymnasiurns zu Berlin. Ostern 1904. 28 Seiten. 
M it Recht werden schon in den früheren preussi- 

schcn Lehrplänen — ähnlich auch in den bayerischen 
Schulordnungen — die L ehrer insgesamt aufgefordert 
ihre Schüler in der deutschen Sprache zu fördern. 
Dass in den neuen Lehrplänen (1901) die Pflege der 
M uttersprache den M athem atikern besonders einge- 
schürft wird, veranlasst den V erfasser eine Anzahl von 
Gepmetriebücbern auf ihre sprachlichen Mängel bin zu 
untersuchen. Als Ergebnis dieser A rbeit finden wir 
eine Menge von verfehlten W ortbildungen, falschen 
Satzkonstruktionen, ungenauen A usdrücken usw. mit 
grössem Fleiss zusammengetragen, wobei m eist bessere 
W endungen angegeben sind. W enn m an auch nach 
dem T itel m ehr erw arten könnte, so dürfte doch ein 
Durcharbeiten der Schrift zu empfehlen sein, besonders 
denen, die sich in Gedanken m it einem neuen Lehr
buch der Geometrie tragen.

G g. H e i n r i c h  (Neustadt a. d. H.).
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P ro f . H . C. E. M artus, Gell. Jlegierungsrat, ehem. 
D irektor des Sophien-Realgymn. Berlin, M a t h e 
m a t i s c h e  A u f g a b e n  zum Gebrauche in den 
obersten Klassen höherer Lehranstalten. I I I .  T eil; 
Aufgaben. 2. Doppelauflage m it verm ehrten A uf
gaben. Dresden und Leipzig 1904, C. A. Koch 
(11. Ehlers). V II I  u. 180 S. 8 °. Preis geh. 4,20 J i.  
Z ur ersten Auflage dieser zweiten Aufgabensamm

lung des bewährten Verfassers, die erst 1900 erschien, 
sind 50 Aufgaben neu hinzugekommen. Dass der Ver
fasser wiederum (s. das R eferat über desselben Astro
nomische Erdkunde  auf S. 39 ds. Zeitsclir.) fast alle 
m athem atischen Knnstausdriicke verdeutscht hat, w ird 
dem Buch kaum schaden, da es wohl n icht fü r N icht
deutsche bestim m t ist. Uebrigens is t bei ganz schwie
rigen Begriffen die Gebersetzung in K lam m ern ange
geben, z. B. A chsenraum lchre (analytische Geometrie).

Der Preis des H eftes muss in Anbetracht, der ge
ringen V erwendung von m athematischem Satz und bei 
dem gänzlichen Mangel von F iguren als ein unverhält
nismässig' hoher bezeichnet werden.

* »¡f*
P rof. B r. A d olf H och h eim , weiland Kgl. Provinzial

schulrat Berlin, A u f g a b e n  a u s  d e r  a n a l y t i 
s c h e n  ( r e o m e t r i e  d e r  E b e n e .  H eft I. Die 
gerade L inie, der Punkt, der Kreis. A. Aufgaben.
3. verm ehrte Auflage, bearbeitet von Dr. F r a n z  
H o c h l i e i i n .  Leipzig .1904, Teubner. V I u. 98 S. 
8 °. P reis geb. 2,40 J i.
Der neue H erausgeber hat das schätzbare Büchlein 

in dankensw erter Weise um m ehr als 100 Aufgaben 
bereichert, die sich besonders auf den Gebrauch von 
homogenen und Linienkoordinaten beziehen. So dürfte 
das W erk auch in seinem ersten Teile für Studierende 
der M athem atik sich noch brauchbarer als bisher er
weisen.

Die »Lösungen« haben uns nicht V o r g e le g e n .
H . W ie  1 e i t n  e r  (Speyer).

Zur B esp rech u n g  eingetroffene B ücher.
(B e sp r e c h u n g  g e e ig n e te r  B ü c h e r  V orb eh a lten .)  

S c h o t t ,  S ., K a p ita la n la g e . A n le itu n g  zu  v o r te i lh a fte r  und  
z w e c k m ä s s ig e r  V e r m ö g e n sv e r w a ltu n g  fü r  a l le  S tä n d e .
2 . A ufl. F r e ib u r g  1004, W a e tz c l. M k. l . —.

S c h r e b e r ,  K ., K r a f t ,  G e w ic h t ,  M asse , S to f f ,  S u b s t a n z  (V o r
t r a g  a . d . B r e s la u e r  N a tu r f . -  V e rs a m m l.)  S o n d e r a b d r u c k  
a u s  D in g le r s  P o ly te c h n is c h e s  J o u r n a l ,  85. J a h r g .  B d . 319, 
H e f t  43. B e r l in  1904. D ie tz e .

S c h r e i b e r ,  K .. D ie  w ic h t ig s te n  V e rs u c h e  d e s  c h e m is c h e n  
A n f a n g s u n te r r i c h t s .  M it A b b . H a l l e  1904, S c h rö d e l .  M k . 1.8 0 . 

S c h w e r i n ^ ,  K ., S a m m lu n g  v o n  A u f g a b e n  a u s  d e r  A r i th m e t ik .
3. L e h r g a n g .  2 . A u fl. F r e i b u r g  1904, H e rd e r .  Mk. 1.20.

— A n a l y t i s c h e  G e o m e tr ie .  2 . A u fl. M it 7 F ig .  E b e n d a .
M k . —*50.
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 :---------------n e b s t  d e n  d a z u  g e h ö r ig e n  IH liin.sclillfl'eu.
P i f i p O H i t i v C  f ü r  d e n  m in e ra lo g is c h e n  u n d  g e o lo g is c h e n  U n te r r i c h t .

F o . i t f o . S N i l i e i l  in  e in z e ln e n  c h a r a k te r i s t i s c h e n  B e le g s tü c k e n , w ie  a u c h  in
   ■  —  k le in e r e n  u . g r ö s s e r e n  s y s te m a t is c h  g e o r d n e te n  S a m m lu n g e n :

G eo lo g isc h e  L c h rs a im n lu n g c n  f ü r  d e n  g e o g ra p h is c h e n  U n te r r ic h t .

N ur Jahresau  ft rüge. B e z u g sq u e lle n  für L eh rm ittel, A p parate u sw . Beginn jederzeit.

Astronom ische  und terrestrische

F e r n r o h r e
: m i t  u n d  o h n e  S t a t i v

P rism en . P la n p ara lle lg lä ser .
G. & S. M e r z

v o rm . IT tz s c h n e id e r  &  F r a u n h o f e r  
M ü n c h e n , B lu m e n s t r .  31

M. Bornhäuser, Ilm enau
llo c h sp a iin u iig sh a tte r ie n  —  
■ k le in e r  A k k u m u la to ren

f ü r  U n te r r ic h ts z w e c k e ,  
K a p a z i tä t  l  A m p .- S td .  b e i  1 0 s tä n d ig e r  

E n t la d u n g .  D .-R .-G .-M .
M o d e ll d e r  p h y s ik a l i s c h - te c h n is c h e n  

R e ic h s a n s ta l t .
 -  F u n k c iiim lu k to r c ii . .....

präzisions-Hßisszeuge
(Rundsystem) 

f i i r  S c h u le n  u n d  T e c h n ik e r .

Clem. Iliellcr, Nesselwang und München
( N u r  d ie  m i t  d em  N a m e n  R ie f le r  

g e s te m p e l te n  Z i r k e l  s in d  e c h te s  R ie f lc r -  
F a b r ik a t . )

J f a r t m a n n  S  B r a u n  A - - 0 -

Frankfurt a. 31.
S p e z i a l - F a b r ik  a l l e r  A r te n

Elektr. u. magnet. Mess-Instrumente
f ü r  W is s e n s c h a f t  u n d  P r a x i s .  
K a ta lo g e  s te h e n  z u  D ie n s te n .

Photographische Apparate
und  B ed a rfs -A rtik e l zu O rig in a lp re isen

liruno Pestei,
D resd en  6 ,

H a u p ts t r .  1 S ch lo ssstr. 6 
Illu str. K ata log  (ca. 160 S. 
s tark ) au f V erlangen  g ra t.

j ü r t m a n n  S J r a u n  yi.-jj.
Frankfurt a. M.

e m p fe h le n  i h r

E lektr. Instrum entarium
f ü r  L e h rzw e ck o  

w e lc h e s  a l lg e m . A n e r k e n n u n g  f in d e t. 
^  S p c z i a lk a t a lo g  z u  D ie n s te n .

n . R ü h lm a n n  a u f  W u n s c h  B 
. . m i t  Z u b e h ö r  z. D a r s te l lu n g  

a l l e r  L a g e n  v o n  P u n k te n ,  G e ra d e n  u . 
E b e n e n , s o w ie  d . i. A ufg& b. v o rk o m m e n 
d e n  B ew eg u n g en . (S .U .- B l .  V I I I  2 . S . 
44.). D y n a m o s  m . H a n d b e t r i e b , D a m p f

m a s c h in e n  , W a s s e rm o to re .

Rob. Schu lze , Halle a. S.
M o r i tz z w in g e r  o.

€ .  fe y b o lö ’s  J'fachf., Köln
Mechanische und optische 

Werkstätten. 
Physikalische Apparate

in  erstklassiger Ausführung.
—— K o m p le tte  E inrich tung: —-  

p h y s ik a lis c h e r  K a b in e tte ..

Fr. Klingelfuss & Co.
-  Basel ■■ =

3nöuktorien m it p r ä z is io n s-  
=  Sp ira l-S taffe lw ick lun g =

P a t e n t  K H n g e lfu s s .

D io  M in e ra l ie n -  u n d  P e t r e f a k te n -  
N ie d e r la g e  v o n  

Ji. K  e i l  in  T reseburg: im  H a rz  
e m p f ie h l t :

Gesteine, M inera lien  u n d  Leitfossilien. 
G a n z e  S a m m lu n g e n  w e rd e n  in  v o r z i ig l .

A u s f ü h r u n g  z u s a m m e n  g e s te l l t .  
L a g e r  v o n  m in e ra lo g is c h e n  A p p a r a te n
u .U te n s ilier iiE d e lst .-u .K r y st .-M o d e llen .  

P re islis te  auf Verlangen  .kostenfrei.

physikalische Apparate
• E i n r i c h t u n g  v o l l s t ä n d ig e r  K a b in e t te  

P r o j e k t i o n s a p p a r a t e  
S c h a l t t a f e l n

H o f o p t i k e r  S p i n d l e r
S t u t t g a r t ,  L a n g e s t r a s s e  17.

W ie n e c k e s  
b e w e g l. F u n k tio n  e iu u iz e ig o r

G es . g e s c h . 
d e s s e n  H a u p ta u fg a b e  d a r i n  b e s te h t ,  
k o n t i n u ie r l i c h e  V e r ä n d e r u n g  d e r  F u n k 

t i o n e n w e r te  z u  v e r a n s c h a u l ic h e n .  
S t .  L o u is  1904G r a n d  P r ix . .— S t .P e t e r s 
b u r g  1903 G o ld . M ed . —  P r e i s  M k . 26 . 
V e r la g :  G .W in c k e lm a n n s  B u c h h d I .  u . 
L e h r m i t t e l a n s t . ,  B e r l in ,  F r i e d r i c h s t r .  6.



W .  jf fp e l,  Universitäts-Mechanikus
F. A pels Nachf., Q öttingen .

P h y s ik a l is c h e  um l C h e m isc h e  A p p a ra te .
A p p a ra t z u r  B e s tim m u n g  

d e r  D ie l e k t r i z i tä ts k o n s t a n te  n a e liN e rn s t 
M odelle  v on  D ach - u n d  B rü c k c n k o n s t r .  

n a c h  S chU lke. 
T o ta l r c l le k to m c te r  n ac h  K o h lra u s c h . 

K r y s ta l lm o d e l lc  a u s  H o lz - u .G la s ta f c ln

Ü I j ix  K o h l ,  C h e m n itz  1. S.
W e r k s t ä t t e n  f ü r  P r ä z i s io n s -M e c h a n ik  

u n d  E le k t r o t e c h n ik .
E inr. physika l. u. ehem. Laboratorien. 
Fabr. physika l. Apparate  u. mathemat. 

In str. Kompl. Röntgen-Einrichtungen. 
G o ld . M ed. L e ip z .  1897, W e i ta u s s te l l .  
P a r i s  1900, A u s s ig  1903, A th e n  1904, S t .  
L o u is  1904. Grand P r ix ,W c l ta u s s te l l .  S t .  
L o u is  1904. A u sf . S p e z .-L is t .  k o s te n f r e i .

Reisszeuge
in a llen  Façons

E. H .  R o s t
B erlin , D o ro th een stra sse  22

Reparaturen

Schotte’« Tellurien
i n  v e r s c h ie d .  G rö ss e n  u n d  P r e is la g e n  
v o n  8 M k. a n .  A u s g e z e ic h n e t  m i t  d e r  

„Silbernen  S taa tsm eda ille“ . 
A u s fü h r l .  i l lu s t r .  P r e i s l i s t e n  u n s e r e r  
s ä m t l ic h e n  L e h r m i t te l  g r a t i s  u . f r a n k o .

E le k t r i z i t ä t s - G e s e l l s c h a f t
G e b r. R u h s t r a t ,  G ö tt in g e n .

Schalttafeln, Messinstrumente 
und Laboratorium-Widerstände

f ü r  L e h r -  u n d  P ro je k t io n s z w e c k e . 

Mau verlange Preisliste Xr. 11.

Günther.& Tegetmeyer,
W e r k s t a l l  fü r  w is s e n s c h a f t l i c h e  u. te ch n isch e  
P räzis ion s-In stru m en te .
B raunschw eig^ Höfcnstrasse 12.

P h y s ik a l i s c h e  I n s t r u m e n te  s p e z . n a c h  
E l s t e r  u n d  G e ite l . K o r i i n  W .  P o ts d a m c r s t r .  41 a.

G ü l c h e r ’s  T h e r m o s ä u l e n
/ = = =  mit G a sh e iz u n g .------------ :

V o r te i lh a f te r  E r s a t z  f. g a lv .  E le m e n te .  
— K o n s ta n te  e l e k tro m o to r is c h e  K r a f t .  
G e r .  G a s v e rb ra u c h .  — H o h . N u tz e f fe k t .  
K e in e  D ä m p fe .— K e in  G e r u c h .— K e in e  
P o la r i s a t io n ,  d a h e r  k e in e  E r s c h ö p fu n g .

B e t r ie b s s tö r u n g e n  a u s g e s c h lo s s e n . 
A l le in ig e r  F a b r i k a n t :  J u l iu s  P in ts c h ,  

B e r l in  O ., A n d r e a s s t r a s s e 72/73.

R .  J u n g ,  H e i d e l b e r g .
W e r k s t ä t t e  f ü r

w issenschaftliche Instrum ente. 
M ikrotom e

und M ikroskopier - Instrum ente. 
Ophtalmologische u. physiologische 

A pparate.

fü r  S c h u lz w e c k e .
Man verlange Prospekt: Mach.

C a r l Z e i s s ,  Jona.

K r ö p l i n  & S t r e c k e r
H a m b u r g - A l to n a .  G . m . b . H . 

P h y s ik .-m e e h . W e rk s t .  Y c rs u c h s la b o ra t .  
S p e z i a l i t ä te n : D e m o n s t r a t io n s a p p a r a te  
f ü r  U n iv e r s i t ä te n  u . S c h u le n .  I ’ u n k e n -  
I n d u k to r e n .  T e s la - A p p a r a te .  A p p a ra te  
n a c h  H e r tz ,  L o d g e  u . L e c h e r .  S ta t io n e n  
f .  F u n k e n te le g r a p h ie .M e s s in s t r u m e n te .  
T e c h n . A r t ik e l  f ü r  I n d u s t r i e  u .  S p o r t .  
A u s a r b e i tu n g  u . F a b r ik a t io n  v. N c u h .

F ran z  Hugershoff,
Leipzig.

A pparate fü r den
Chem ie-Unierricht,

Eigene W erkstätten.

G .  L o r e n z ,  Chemnitz.
Physikal. Apparate.
Preisliste bereitw illigst umsonst.

N atu rw issen sch aft!., jn s t itu t
W ilhelm  Sch lüter, H alle  a. S. 

L eh rm ittel-A n sta lt.
N a tu r w is s e n s e h a f t l .  L e h r m i t te l  f ü r  d e n  
S c h u lu n te r r i c h t ,  i n  a n e r k a n n t  v o rz ü g l .

A u s f ü h r u n g  zu  m a s s ig e n  P r e is e n .  . 
S e i t  1890 in  in e h r  a ls  900 L e h r a n s t a l t e n  
e i n g e f ü h r t .  — H a u p tk a ta lo g  k o s te n lo s .

A. Müller-Fröbelfiaus, Dresden
L eh rm itte l-In stitu t

l i e f e r t  in  ta d e l lo s e r  A u s f ü h r u n g

Unterrichtsmittel f. Mathe
m atik,Naturwissenschaften  

und Physik.
F a c h k a ta lo g e  a u f  W u n s c h .

V o rm a ls  R. HUttig &  Sohn, D re s d e n -A . 21 
f a b r i z ie r e n  a ls  S p e z i a l i t ä t :  

K la p p -K a m e ra s  — R oll film - K a m e ra s  
S c h l i tz v e r s c h lu s s - K a m e r a s  

P ro je k t io n » -A p p a ra te  
u n d  l i e f e r n  s ä m t l .  Z u b e h ö r .  

V e r la n g e n  S ie  K a ta lo g  N r . c t .

Verlag von Th. (1. F ish e r & Co 
B e rlin  W ., Bleibtreustr. 20. .A. Kriiss, H am burg

Inhaber Dr. Hugo Krüss

Optisches In s titu t
Sclml-Apparate nach Grimschl 

Spektral- u. P rojektions-A pparate 
Glasphotogramrne.

S h rh aröt & jtöetzger f ia c h f.
: D arm stadt.  ........

F abrik  und Lager

chemischer und physikal. Apparate
L is te n  z u  D ie n s te n .

Wandtafeln zur allgemeinen Biologie
h e r a u s g e g e b e n  v o n  

P r o f .  D r .  Y. H a e e k e r , S t u t t g a r t .  « 
K a ta lo g e  ü b e r  u n s e re n  g e s a m te n  W a n d -  

b i l d c r v e r la g  a u f  W u n s c h  k o s te n f r e i .

E. Leitz
o p tisc h ©  " W e r k s tä tte  

W etzlar.
 M ik roskope-----
Projektions = Tipparate.

Projektions-Apparate
für Schu len

n e b s t  a l le m  Z u b e h ö r ;  Lichtquellen, 
Laternb llder in  r e ic h s te r  A u sw a h l . 

K a ta lo g e  u n d  fa c h m . A u s k u n f t  s t e h t  
z u  D ie n s te n .

Unger&HflffmannA.-G., Dresden-A. IB.

F e r d i n a n d  E r n e c k e
H o f l ie f e r a n t  S r .  M a j. d e s  { d eu tsch en  

K a is e r s

B e r l in  S W . 4 6 ,

L e h r m i t t e l
k ü n d e  u . Z e ich n en , in  a n e r k a n n t  v o rz ü g l . 
Q u a l i t ä t  u n d  b e d e u te n d s te r  A u s w a h l . 

K a ta lo g e  g r a t i s  u n d  f r a n k o .

Ernst A. B ö ttche r
N a tu r a l i e n -  u ,  L e h r m i t t e l - A n s t a l t

Berlin  C . 2, Bruderstrasse 15.

K. Bremdel
Fabrikan t botanischer Modelle 

G rü n ew a ld  b. Berlin
Bismarckallee 37.

P r e is v e r z e ic h n is s e  w e rd e n  k o s te n lo s  
z«  g e s a n d t .

Meiser&Mertig
D r e s d e n -N . 6

W erkstätten for Präzisionsm ectianik
P h y sik a lisch e  Apparate 
♦ C hem isch e A pparate ♦

v , P r e i s v e r z e ic h n i s  k o s te n lo s  .•1 " •

E s  w ird  höflichst gebeten, sich  bei Bestellungen auf die ., U n t e r r i c h t s b I ä  11 e r “ zu beziehen.



Verlag von Otto Salle, Berlin W 30.

Beiträge
zur mathem. B egründung einer

Morphologie
der Blätter

von
Bodo H abenicht

Oberlehrer an der H um boldtschulo 
zu Linden-H annovcr

  M it 4 F igurentafel ii '
P re is  Mk. 1.60.

N o r m a lv e r z e ic h n is
f ü r  d ie

physikalischen Sammlungen
d e r

h ö h e r e n  L e h r a n s t a l t e n .  
Angenom men von dem Verein zur Förderung  
des U nterrich ts in der M athem atik und den 

N aturw issenschaften, P fingsten  1896. 

P r e is  3 0  1’ fff.
V e r la g  v o n  O tto  S a lle  in  B erlin  W. 3 0 .

zur Herstellung von Zeit-

schriften und Werken

i n  m o d e rn e r  S a tz a u s f .  u n t e r  V e r w e n d u n g  
l e i s t u n g s f ä h i g e r  M a s c h i n e n  b e i 
k o u la n te r  B e d ie n u n g  u .  m a s s ig e n  P r e i s e n  

e m p fe h le n  s ic h

}{. Sievers S Co. flachj.
Braunschweig

G e g r ü n d e t  1S45 — F e r n s p r e c h e r  14t;)

Verlag von O t t o  S a l l e ,  Berlin W. 30.
Grundsätze und Schemata

f ü r  d e n

Ifcechen -TJn terric lit
au höheren Schulen.

M it einem  A n h ä n g e :
Die periodischen Dezimalbrüche

nebst Tabellen fü r dieselben.
V o n

Dr. Karl B o chow
O b e r le h r e r  a . <1. R e a ls c h u le  z u  M a g d e b u rg .  

P re is  1.20 Mk.

Die Formeln
für die Summe der natürlichen Zahlen 
und ih rer ersten Potenzen abgeleitet 

an Figuren.
V o n

Dr. Karl B o c h o w
O b e r le h r e r  in  M a g d e b u rg .

P re is  I Mk.

Bei Einführung nener Lehrbücher
s e ie n  d e r  B e a c h tu n g  d e r  H e r r e n  F a c h l e h r e r  e m p f o h le n :

Geometrie.
F ü n l / n n r '  L eh rb u ch  d er  O e o in e tr ie  f ü r  d e n  m a th e m a t is c h e n  U n te r r i c h t  
I C I I K  i l  C  l  ■ a n  h ö h e r e n  L e h r a n s t a l t e n  v o n  P r o f e s s o r  D r .  Hugo Fenkner in

 V erlag v o n  Otto Salle in  Berlin W. SO.

B ra u n s c h w e ig .  M it e in e m  V o r w o r t  v o n  D r .  W. Krumm e, D ir e k t o r  
d e r  O b e r -R e a ls c h u le  in  B ra u n s c h w e ig .  — E r s t e r  T e i l :  E b e n e  G e o m e t r i e .
4. A u fl. P r e is  2 .20  M. Z w e i te r  T e i l :  R a u m g e o m e t r i c .  3. A u fl. P r e i s  1.00  M. 

I o e c & r a il lsh iie li fü r  d en  g e o m e tr isc h e n  U n te r r ic h t a n  h ö h e re n  L c b o c l  . L e h r a n s t a l t e n .  V o n  O sk a r  L e sse r, O b e r le h r e r  a n  d e r  K l in g o r - O b e r -
r e a l s c h u le  zu  F r a n k f u r t  a . M . M it 5)1 F ig .  im  T e x t .  P r e i s  2 M k.

Arithm etik
F o n l / n D r 1 A r ith m e tis c h e  A u fg a b en . M it b e s o n d e re r  B e r ü c k s i c h t ig u n g  
I v/ll l\flwi ■ v o n  A n w e n d u n g e n  a u s  d e m  G e b ie te  d e r  G e o m e tr ie ,  T r ig o n o m e t r ie ,

P h y s ik  u n d  C h e m ie . B e a r b e i te t  v o n  P r o f e s s o r  D r .  Hugo Fenkner 
in  B r a u n s c h w e ig .  — A u s g a b e  A ( f ü r  O stu fige A n s t a l t e n ) : T e i l  I  (P e n s u m  d e r  
T e r t i a  u n d  U n te r s e k u n d a ) .  5. A u ll. P r e i s  2 M . 20 P f .  T e i l  H a  (P e n s u m  d e r  
O b e rs e k u n d a ) .  3. A ufl. P r e i s  M . 1.20. T e il  I I  b  (P e n s u m  d e r  P r im a ) .  P r e i s  2 M. 
— A u s g a b e  B  ( f ü r  G stufigo  A n s t a l t e n ) :  3. A u fl. g e b . 2 M. — A u s g a b e  O  ( f ü r  
d e n  A n f a n g s u n te r r i c h t  a n  m i t t l .  L e h r a n s t a l t e n ) ,  M k. l . 10.

Q ^ n / i i c  ■ Keflrcln d er  A r ith m e tik  und A lg e b r a  z u m  G e b ra u c h  a n
O  G l  V U o  ■ h ö h e re n  L e h r a n s t a l t e n  s o w ie  z u m  S e lb s tu n t e r r i c h t .  V o n  O b e r le h r e r
--------------------------  D r . H. S e rv u s  in  B e r l in .  —  T e i l  I  (P e n s u m  d e r  2 T e r t i e n  u n d  U n te r 

s e k u n d a ) .  P r e i s  l M. 40 P f .  — T e i l  I I  (P e n s u m  d e r  O b e r s e k u n d a  u n d  P r im a ) .  
P r e i s  2 M. io  P f .

Arthur Pfeiffer, Wetzlar 2.
W e rk stä t ten  für P räz is ion s-M ech anik  und Präzisions-O ptik.

^ lle in -V er tr ieb  unö A lleinberechtigung
zur Fabrikation der

G eryk-O e l-Lu ftpum pen
D. R.-P. in Deutschland.

Typen für Iland- und K raftbetrieb .

KittsDciidign Pnpymn bis 0,00 mm H g.) y a- 
ZweistiefeBge „ „ 0,0002 „ „ j CHum

S ä m t l ic h e  N e b e n -  u n d  H ilf s - A p p a ra te .
V ie le  g e s e tz l i c h  g e s c h ü tz te  O r ig in a lk o n s t r u k t io n o n .

Wertvolle geologisch-petrographische Handbücher
In  der Herderschen V er lagshandlung  zu Freiburg im Breisgau sind 
erschienen und können durch alle Buchhandlungen bezogen w erden :

Dr. E rn st W ein sch en k ,
a .  o . P r o f e s s o r  d e r  P e t r o g r a p h ie  a n  d e r  U n iv e r s i t ä t  M ü n c h e n :

Grundzüge der G esteinskunde, zwei Teile, g r . s »

F r ü h e r  i s t  e r s c h i e n e n :  I S o e b e n  w u rd e  a u s g e g e b e n :
[. A llg em e in e  G es te in sk u n d e  als j II. S p ez ie l le  G es te in sk u n d e  mit

G rundlage der Geologie. M it | bes. Herüeks. d. geoIog. Verhältn. 
47 Textfiguren und  3 Tafeln. | M it 138 Textiiguren u. 8 Tafeln. 
(V III  u. 166) 4 /  4.— ; gel>. in ! (V III  u. 332) 4 / 9 . — ; geb. in 
Leinw and 4 /  4.(30 | Leinw and 4 /  9.70

„ E in  L e h r b u c h  d e r  p e t r o g r a p h is c h e n  G e o lo g ie  w ie  d a s  v o r l i e g e n d e  h a t  in  
d e n  le tz t e n  J a h r z e h n t e n  v o l l s t ä n d ig  g e f e h l t ,  u n d  m a n  w ird  d e in  V e r f a s s e r  f ü r  
d e n  v o r l i e g e n d e n  B e g in n  e in e s  s o lc h e n  d a n k b a r  s e in .  D ie  D ik t io n  d e s  B u c h e s  
i s t  k n a p p  u n d  k l a r  g e h a l te n  ; es  w e rd e n  m i t  a u s r e i c h e n d e n  L i t e r a t u r a n g a b e n  a l le  
in  n e u e s t e r  Z e i t  v o n  n e u e m  a n g e s c h n i t t e n e n  F r a g e n ,  in  a n r e g e n d e r  W e is e  b e 
h a n d e l t .  . . . E s  b ie te t  d a s  B u c h  f ü r  j e d e n  A n r e g u n g  u n d  B e le h r u n g  in  F ü l l e . . . .K

( P e te r m a n n s  M it te i lu n g e n ,.  G o th a  1904, H e f t  6.)
V o n  d e m s e lb e n  V e r f a s s e r  s in d  e r s c h i e n e n :

M it 100 
Textfig.

und 18 Tabellen, gr. 8 ° (V III  u. 146). Geb. in Leinwand 4 / 5.60. 
Die Tabellen apart 4 /  1.60

Anleitung zum Gebrauch des Polarisa=
t i n n « ; m i k m ^ k n n ^  lextfiguren . gr. 8 ° (Y iu .U U I l b l l l l K r U I S K U p i s .  12+} geb. in Leinw. 4 /3 .50

Die gesteinsbildenden Mineralien.

H ierzu je  eine Beilage der F irm en : Gebrüder B lum , Z igarrenfabrik in Goch, Camera-Gross
betrieb  ..U nion“ , Hugo S tückig & Co. in D resden-A ., Otto S a lle , V erlag in  B erlin , Friedr. V iew eg A Sohn. 
Verlag ¡11 Braunschweig', welche geneigter Beachtung empfohlen werden.

D r u c k  v o n  H . S i e  v e r s  Sr C o .  N a c h  f . ,  B ra u n s c h w e ig .


