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A u die Leser.
Der bewährte bisherige Leiter dieses Blattes, Herr Professor P i e t z k e r ,  hat in der 

letzten Nummer des vorigen Jahrganges von den Lesern der U nterrichtsblätter als Herausgeber 
Abschied genommen. Dieser Rücktritt wird die Leser nicht weniger schmerzlich berührt haben 
als die Niederlegung des Vorsitzes im Verein zur Förderung des mathematischen und natur
wissenschaftlichen Unterrichts die Mitglieder. Hier wurde Herrn Professor P i e t z k e r  durch 
Ernennung zum Ehrenvorsitzenden ein äußeres Zeichen der Dankbarkeit gegeben und der Wunsch 
ausgedrückt, daß er, so viel ihm möglich sei, auch fernerhin sich an den Arbeiten des Vereins 
beteiligen möge. Den gleichen Wunsch glaube ich in bezug auf die Unterrichtsblätter bei den 
Herren Mitarbeitern und Lesern voraussetzen zu dürfen.

Bei der schwierigen Aufgabe, die Leitung des Blattes würdig eines solchen Vorgängers 
zu führen, bitte ich um allseitige freundliche Unterstützung. A. T h a e r .

V ereins-A ngelegenheiten .

Die XIX. Hauptversammlung des Vereins zur Förderung des mathematischen und natur
wissenschaftlichen Unterrichts findet vom IG. bis 20. Mai in Posen statt. Der unter dem Vorsitz 
des Rektors der Königlichen Akademie Posen, Herrn Prof. Dr. S p i e s ,  gebildete O r t s a u s s c h u ß  
Setzt sich aus folgenden Herren zusammen:

1. E h r e n a u s s c h u ß .
B l u h m ,  Direktor der Baugewerkschule; Dr. B u n k ,  Sanitätsrat (Bromberg), Vorsitzender 

der Aerztekammer; D r e ß l e r ,  Oberpostdirektor; F r a n k e ,  Rektor; Dr. F r i e b e ,  Geh. Reg.- 
Rat, Gymnasialdirektor; Exzellenz Wirkl. Geh. Rat Dr. G r y c z e w s k i ,  Oberlandesgerichts
präsident; H a e g e r m a n n ,  Geh. Reg.-Rat; K i n d l  e r ,  Architekt; Exzellenz Graf von K i r c h -  
b a c h ,  Kommandeur des V. Armeekorps; Dr. K u m m e r o w ,  Provinzialschulrat; Prof. Dr. S c h r ö e r ,
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Geh. Reg.-Rat, Gymnasialdirektor; S c h u l z e - N i c k e l .  Eisenbahn-Direktions-Präsident.;. Exzellenz 
von  S t e i n ä c k e r ,  Generalleutnant und Kommandant von Posen; Prof. Dr. T h i e m e ,  Direktor 
des Königl. Realgymnasiums in Bromberg; Prof. Dr. T h ü m e n ,  Geh. R eg .-R at, Gymnasial
direktor; Exzellenz v o n  W a l d o w ,  Oberpräsident von Posen, Kurator der Königl. Akademie; 
Dr. W i 1 m s , Oberbürgermeister.

'2 .  G e s c h ä f t s a u s s c h u ß :
Obmann: Prof. Dr. S p i e s ,  Rektor der Königl. Akademie.
M itglieder: Generalarzt D e m u t h ;  Bürgermeister K ü n z e r ;  Stadtverordnetenvorsteher 

Justizrat P l a c z e k ;  Stadtbäurat a. D. G r ü d e r ;  Stadtrat K r o n t h a l ;  Direktor der höheren 
Maschinenbauschule B r a u n ;  Professor R a t s c h ;  Mittelschullehrer C z a c h o w s k i ;  D irektor der 
Königl. Luisenschule D o bl in ;  Schul Vorsteherin Frl. R i d d e r ;  Lehrerin Frl. K o s s e r .

3. S i t z u n g s a u s s c h u ß :
Obmann: Prof. Dr. S p i e s .
M itglieder: Prof. S c h a c h t ;  Prof. Dr. M ü h l e ;  Oberlehrer Karl S c h u l z  (Oberreal

schule); Mittelschullehrer S c h w e d l e r .
4. P r e s s e a u s s c h u ß :

Obmann: Prof. L a n g e r .
Mitglieder: Oberlehrer R o s s o w  (Höh. Maschinenbauschule); Redakteur G i e r s c h  (Pos. 

Zeit.); Redakteur G i n s c h e l  (Pos. Tagebl.); Redakteur W a g n e r  (Pos. Neuest. Nachr.).
5. B e s i c h t i g u n g s a u s s c h u ß :

Obmann: Prof. Dr. P f u h l .
Mitglieder: Geh. Rat Prof. Dr. W e r n i c k e ; Direktor der höheren Maschinenbauschule 

B r a u n  (auch in 2); Medizinalrat Prof. Dr. B u s s e ;  Direktor der Gas- und Wasserwerke 
M e r t e n s ;  Direktor der Baugewerkschule B l u h m ;  Oberlehrer R a s t ;  Prof. Dr. M e n d e l s o h n ;  
Oberlehrer Dr. M o r i t z ;  Mittelschullehrer S c h u b e r t .

6. F e s t a u s s c h u ß :
Obmann: Prof. K ö n n e m a n n .
M itglieder: Oberingenieur B e n e m a n n ;  Oberlehrer an der Baugewerkschule P a u r ;  

Oberlehrer B l o e d o r n ;  Schul Vorsteherin Frl. K n o t h e .

Von den folgenden Herren sind Vorträge zugesagt:
Direktor Prof. G r im  s e h 1 -Hamburg. Versuche für den physikalischen Unterricht (genauere 

Formulierung Vorbehalten).
Prof. Dr. v. Ha n s t e i n - B e r l i n .  Ueber die Bedeutung der Exkursionen für den naturwissen

schaftlichen Unterricht (genauere Formulierung Vorbehalten).
Geh. Bergrat Prof. Dr. J e  n t z s c  h-Posen. Geologie der norddeutschen Tiefebene (genauere 

Formulierung Vorbehalten).
Prof. Dr. K ö n n e m a n n - P o s e n .  Theoretisches und Praktisches zur Tropfenbildung.
Prof. Dr. L u m m er-B reslau . Ueber das Sehen im Hellen und Dunkeln.
Prof. Dr. S c h ti 1 k e - Königsberg. Ueber neuere Geometrie.
Prof. Dr. S p ie s -P o se n . Moderne Röntgentechnik. Verflüssigung des Wasserstoffs.
Direktor Prof. Dr. T h i e m e - Bromberg. Mathematik in den oberen Klassen der Realanstalten. 
Geh. Medizinalrat Prof. Dr. W e r  n i c k e-Posen. Die Wasserversorgung der Großstädte.
Prof. Dr. W i t t  i n g - Dresden. Bericht über die Tätigkeit der incernationalen mathematischen 

Unterrichtskommission. Mathematik in den oberen Klassen der Gymnasien.
Ferner besteht Aussicht auf Vorträge der Herren Prof. Dr. Bus s e - Po s e n ,  Prof. Dr. 

M en d e 1 s o h n - Posen (Die Perioden der Gebirgsbildung), Dr. J a n  s e n - Hamburg (Statik der 
Flugmaschinen), Dr. Z t i h l k e  - Grunewald (Linearzeichnen und darstellende Geometrie).

W eitere Anmeldungen von Vorträgen werden erbeten unter der Adresse des Herrn 
Professors Dr. S p i e s  (Posen, Helmholtzstraße 2) oder der des derzeitigen Vereinsvorsitzenden 
(Hamburg 36). Die genaue Tagesordnung mit eingehenderen Mitteilungen über die beabsichtigten 
Besichtigungen und Exkursionen wird in der nächsten Nummer veröffentlicht werden.

Folgende Besichtigungen sind in Aussicht genommen:
Physikalisches Institu t der Königl. Akademie Posen unter Führung von Prof. Dr. S p i e s .  
Pflanzengarten des Königl. Mariengymnasiums unter Führung von Prof. Dr. P f u h l .
Wasserwerke der S tadt Posen unter Führung des Direktors des Hygienischen Instituts, Geh. 

Medizinalrat Prof. Dr. W e r n i c k e .
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Geologische Abteilung des Kaiser Friedrich-Museums unter Führung’ von Prof. Dr. P f u h l .  
Geologische Exkursion unter Führung des Geh. Bergrats Dr. J e n t z s c h .
Besuch eines Ansiedelungsdorfes, unter Führung eines Mitgliedes der Königl. Ansiedelungskommission.

• Vorbehaltlich der Genehmigung des Königl. Ministeriums wird die Königl. Akademie 
folgende praktische Kurse am 20., 21., 23. und 24. Mai, täglich 4 bis 5 Stunden, abhalten:

I. Physikalisch-technische Uebungen in der W erkstätte (Prof. S p i e s  und Mechaniker 
der Akademie 0 . Na u ma n n ) .

II. Biologisch-mikroskopischer Kursus (Prof. P f u h l ) .
III. Maßanalytische Uebungen für quantitative Schülerarbeiten (Prof. M e n d e l s o h n ) .  
Diese drei Uebungskurse sollen nebeneinander hergehen; es kann also kein Teilnehmer 

mehr als einen besuchen. Zugelassen werden zu jedem Kursus bis zu acht Teilnehmern.

Bericht über die A usserordentliche  
Sitzung der Ortsgruppe G ross-B erlin  

am 9. Oktober 1909.
Von It. v. H a n s t e i n  (Groß-Lichterfolde).

Die B e r l i n e r  O r t s g r u p p e  unseres Ver
eins verhandelte in einer Außerordentlichen 
Sitzung am 9. Oktober 1909 eingehend ü b e r  
d e n  d e r z e i t i g e n  S t a n d  des  b i o l o g i s c h e n  
U n t e r r i c h t s  i n  d e n  o b e r e n  K l a s s e n  de r  
B e r l i n e r  h ö h e r e n  L e h r a n s t a l t e n  , wie er 
sich seit dem Ministerialerlaß vom 19. März 
1908 entwickelt hat. Der sehr zahlreich be
suchten Sitzung wohnten als Gäste auch eine 
Anzahl der Mitglieder des Deutschen Ausschusses 
für mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Unterricht bei.

In einem einleitenden Referat führte zu
nächst der derzeitige Vorsitzende der Ortsgruppe, 
Prof. v. H a n s t e i n ,  aus, daß schon längere Zeit 
vor dem H o 11 eschen Erlaß an einzelnen Berliner 
Schulen Versuche mit der Einführung biologischer 
Unterweisungen in die Oberklassen gemacht 
worden seien. Schon seit 1894 wurden am 
Falk-Realgymnasium in fakultativen Stunden teils 
anthropologische, teils biologische Kapitel be
handelt. Nach der Veröffentlichung der Lehr
pläne von 1901 wurde an zwei Gymnasien — 
dem Humboldt- und Lessinggymnasium — Ge
brauch von der Ermächtigung gemacht, ein 
Semester des physikalischen Unterrichts in Unter
prima z. T. für Physiologie zu benutzen. Die 
Schüler brachten diesem Gegenstände sehr leb
haftes Interesse entgegen, doch erwies sich die 
Zeit als zu beschränkt, um einen entsprechenden 
Erfolg zu zeitigen, während die Physiker diese 
Stunden andererseits nicht entbehren zu können 
glaubten. Ein schon früher vom Lessing
gymnasium gestellter Antrag auf Einführung 
eines zweistündigen fakultativen Biologieunter
richts für Unter- und Oberprima hatte damals 
die Zustimmung der Vorgesetzten Behörden nicht 
gefunden. Am Andreasrealgymnasium wurden 
seit 1902 für Primaner fakultative mikroskopische 
Uebungen eingerichtet, an denen allerdings aus 
äußeren Gründen nur eine beschränkte Zahl der

Schüler sich beteiligen konnten. Es wurden 
hier teils botanische, teils zoologische Objekte 
behandelt, in gewisser Weise auch den be
sonderen Interessen der Teilnehmer Rechnung 
getragen. Fakultative biologische Schülerübuugen 
für beide Primen führte im Jahre 1906 das 
Königstädtische Realgymnasium e in ; an diesen 
beteiligten sich, mit wenigen vorübergehenden 
Ausnahmen, alle Primaner mit regem Eifer. 
Jede Klasse war in zwei Abteilungen .geteilt, 
die in wöchentlichem Wechsel je  zwei Stunden 
arbeiteten. Die Uebungen erstreckten sich auf 
Zoologie und Botanik und waren teils mikro- 
teils makroskopisch, auch physiologische Ver
suche wurden angestellt. In all diesen Fällen 
— mit Ausnahme der physiologischen Stunden 
in den beiden genannten Gymnasien —  handelte 
es sich also um fakultative, außerhalb des 
eigentlichen Lehrplans liegende Stunden. Als 
nun im März 1908 der Ho l l e s c h e  Erlaß er
schien, regte sich vielfach die Hoffnung, mit 
Hilfe der hier gegebenen Anregungen einen 
wesentlichen Schritt vorwärts zu kommen. 
Leider sollte sich diese Hoffnung als trügerisch 
erweisen. Vielfach lehnten die Direktoren ein 
Eingehen auf diese Frage von vornherein ab 
und in den Kollegien der weitaus meisten An
stalten fand sich auf keiner Seite Geneigtheit, 
zugunsten der Biologie auf eine oder gar zwei 
Wochenstunden zu verzichten. Auch das in 
dem Ministerialerlaß empfohlene Anleihever
fahren, das den verschiedenen Fächern ab
wechselnd eine einzelne Stunde entnimmt, stößt 
schon aus technischen Gründen —  Aufstellung 
des Stundenplans —r auf große Schwierigkeiten. 
Endlich erwies sich für viele Anstalten die Be
stimmung als sehr hinderlich, daß der biologische 
Unterricht in Prima nur einem Lehrer über
tragen werden dürfe, der außerdem noch andere 
Stunden in dieser Klasse erteilt. Gerade an 
den Gymnasien ist diese Forderung meist un
erfüllbar, weil an diesen der biologisch vor
gebildete Lehrer — falls ein solcher überhaupt 
vorhanden ist —  mit seiner Tätigkeit auf die 
unteren und mittleren Klassen beschränkt zu 
sein pflegt. Ist auch in einzelnen Fällen —  so
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z. B. am Lessinggymnasium —  von dieser Be
dingung abgesehen worden, so ist doch an 
einer Reihe von Anstalten gerade diese Be
stimmung ein Grund gewesen, einen Antrag auf 
Einführung solchen Unterrichts nicht zu stellen. 
So hat denn der Ministerialerlaß, so dankens
wert die demselben zugrunde liegende Absicht 
war, in Berlin leider an den tatsächlichen Ver
hältnissen nicht viel geändert. Von den 14 
Berliner Gymnasien hat nur eins, das -Lessing- 
gymnasium, einen zweistündigen fakultativen 
Biologieunterricht eingeführt; von den acht 
Realgymnasien hat, außer den beiden schon ge
nannten (Andreas- und Königstädtisches Real
gymnasium), die in der oben angegebenen Weise 
Weiterarbeiten, noch das Dorotheenstädtische 
Realgymnasium wenigstens in einer Prima die 
Einrichtung getroffen, daß zeitweise — so z. B. 
in einem Quartal des letzten Sommersemesters 
— die der Chemie lehrplanmäßig zukommenden 
Lehr- und Uebungsstundeu auf Biologie ver
wandt wurden. Vom Oktober 1909 an haben 
zwei weitere Anstalten, das Kgl. Kaiser Wilhelm
realgymnasium und das Falk-Realgymnasium 
Biologie in Prima eingeführt: ersteres in Form 
fakultativer Lehrstunden, letzteres in Form 
praktischer Uebungen. Von den Oberreal
schulen hat die Friedrichswerdersche fakultative 
Uebungsstunden, die Luisenstädtische von Ober
sekunda bis Oberprima je eine wöchentliche 
obligatorisch? Unterrichtsstunde eingeführt, die 
in 0  II der Chemie genommen, in I aber als 
besondere neue Stunde eingeführt wurde, während 
die dritte, zurzeit noch unvollständige Oberreal
schule die Einführung biologischer Unterweisung 
für Oktober 1910 in Aussicht genommen hat. 
Ohne jeden biologischen Unterricht in den Ober
klassen sind zurzeit in Berlin 13 Gymnasien*) 
und drei Realgymnasien, also zwei Drittel der 
höheren Schulen. Die Gründe hierfür sind teils 
äußere (Mangel geeigneter Arbeitsräume, un
genügende Ausrüstung mit Mikroskopen), teils 
Fehlen einer zur Uebernahme geeigneten Lehr
kraft, teils das Bedenken, die Schüler durch 
zu viel fakultative Stunden zu belasten, teils 
mangelndes Interesse der Schulleiter oder der 
Kollegien für diesen Gegenstand; auch die An
stalten, die Biologie in Prima eingeführt haben, 
arbeiten — mit alleiniger Ausnahme der Luisen
städtischen Oberrealschule — nach wie vor 
entweder mit fakultativen Stunden oder mit 
solchen, die der Chemie entzogen werden. Beides 
ist nicht im Sinne des ministeriellen Erlasses. 
Fakultative Stunden stellen eine Mehrbelastung 
der Schüler dar, wenn diese auch im vor
liegenden Falle von den Schülern nicht schwer 
empfunden w ird ; eine Verkürzung der Chemie

*) Das Gymnasium zum Grauen Kloster plant die 
Einrichtung biologischen Unterrichts in .Unterprima 
für Ostern d. .T.

ist aber, namentlich an den Realgymnasien, 
auf die Dauer nicht angängig, da dies Fach 
ohnehin schon über die geringste Stundenzahl 
unter allen obligatorischen Fächern verfügt. So 
muß leider ausgesprochen werden, daß die 
Wirkungen des Erlasses bedeutend hinter den 
Erwartungen Zurückbleiben, die man an den
selben knüpfen zu können glaubte. Als erfreu
lich ist hervorzuheben das verständnisvolle Ent
gegenkommen der städtischen Behörden Berlins, 
die den biologischen E ta t der höheren Lehr
anstalten wesentlich erhöht, die Mehrkosten für 
die neu eingeführten Stunden bewilligt und für 
die erste Einrichtung biologischen Unterrichts 
außerordentliche Beihülfen gewährt haben. 
Besonders erfreulich aber is t der rege Eifer 
und das lebhafte Interesse, das die Schüler dem 
Gegenstände entgegenbringen. An den Anstalten, 
die aus äußeren Gründen die Teilnehmerzahl 
einstweilen beschränken müssen, ist die Zahl 
der Meldungen erheblich größer, als die der 
zur Teilnahme Zugelassenen.

Im Anschluß an dies Referat wies Dr. 
B a s t i a n  S c h m i d  (Zwickau), der der Ver
sammlung als Gast beiwohnte, zunächst kurz 
auf einige neuere einschlägige Schriften, nament
lich auf die Arbeit N o r r e n b e r g s  über die 
naturwissenschaftlichen Schülerübungen*) hin, 
der nachdrücklich die W ichtigkeit praktischer 
Uebungen auf allen Stufen des naturwissen
schaftlichen Unterrichts betont und gleichfalls 
das lebhafte Interesse der Schüler an solchen 
Uebungen hervorhebt. Indem Redner die Aus
führungen N o r r e n b e r g s  als eine gewichtige 
Zustimmung zu den von biologischer Seite er
hobenen Forderungen begrüßte, ging er weiter 
auf die gegenwärtige Lage des biologischen 
Unterrichts in Sachsen ein, und führte aus, wie 
hier durch das mehr und mehr an Boden ge
winnende System der Gabelung der oberen 
Klassen in eine mehr sprachlich-historische und 
eine mehr mathematisch-naturwissenschaftliche 
Abteilung auch für die Biologie ein breiterer 
Raum gewonnen worden sei.

Hatten die beiden ersten Redner sich wesent
lich mit den gegenwärtigen Verhältnissen be= 
schäftigt, so erörterte Prof. O h m a u n ,  der 
derzeitige Vorsitzende der biologischen Fach
gruppe, nunmehr die Frage, wie in Zukunft für 
den biologischen Unterricht der oberen Klassen 
eine festere Grundlage sich gewinnen lasse. Er 
ging zunächst von einer Besprechung des 
Ministerialerlasses aus, der in gewissen Grund
gedanken — so in der Forderung praktischer 
Uebungen, in der W arnung vor Einseitigkeit 
und zu weitgehenden theoretischen Erörterungen 
— eine durchaus gesunde Grundlage für die 
Fortentwicklung des biologischen Unterrichts

*) Monatsscbr. f. d, höh. Schulen V III, H eft 9/10.



1 9 1 0 .  N o , 1. B e r ic h t  ü b e r  d i e  a u s s e r o r d e n t l i c h e  S it z u n g  d e r  Or t s g r u p p e  Gr o s s -B e r l in  S . 5 .

biete. Der biologische Unterricht hat es in 
erster Linie mit feststehenden Tatsachen zu tun. 
Indem er aus der Fülle dieser Tatsachen eine 
zweckentsprechende Auswahl trifft, übermittelt 
er etwas Spezifisches, an sich Wertvolles, das 
durch nichts, auch nicht durch den idealsten 
physikalischen oder chemischen Unterricht ein
schließlich moderner Schülerübungen ersetzt 
werden kann. Die gründliche Einführung in 
einige wenige, durch eigene Arbeit erschlossene 
Gebiete befähigt auch besser, als rein theo
retische Erörterungen, zu eigenem kritischem 
Urteil und erzieht zu bescheidener Zurück
haltung. Eine derartige, auf praktische Uebungen 
und eigene Beobachtungen sich gründende Unter
weisung kostet aber Zeit, und es ist daher mit 
dieser Forderung unvereinbar, wenn der Erlaß 
event. auch die Einführung einer einzigen 
Wochenstunde für genügend erklärt. Eine 
sichere Grundlage für die Biologie kann viel
mehr nur durch eine feste Eingliederung der
selben in den Gesamtlehrplan der Oberklassen 
mit wenigstens zwei Wochenstunden geschaffen 
werden, eine Eingliederung, in der nichts fakul
tatives bleibt, vor allem nicht etwa die bio
logischen Schülerübungen. Daß die Biologie 
eine solche Stellung verdient, bedarf nach allem, 
was in den letzten zehn Jahren hierüber gesagt 
und geschrieben wurde, nicht mehr weiterer 
Ausführung. Der Redner weist nur auf die 
überzeugenden Aussprüche V e r w o r n s * )  hin. 
Andererseits ist, gegenüber manchen anderen 
Anforderungen, die an die Ausgestaltung der 
Lehrpläne gestellt werden, daran zu erinnern, 
daß die Biologie wenigstens für die Realan
stalten nur die Stundenzahl zurückfordert, die 
sie bis 1882 besessen hat, und daß die ganze 
neuere Reformbewegung, die die Gesellschaft 
Deutscher Naturforscher zur Einsetzung einer 
besonderen Unterrichtskommission — der Vor
läuferin des heutigen „Deutschen Ausschusses“ 
—  veranlaßte, hervorging aus der von Hamburg 
aus angeregten Bewegung für Verstärkung des 
biologischen Unterrichts. So muß der Biologie 
in diesem Falle eine A rt Vorzugs- oder Meist
begünstigungsrecht eingeräumt werden.

Für diese unbedingt notwendige feste Ein
gliederung der Biologie kann aber die Zeit auf 
keinen Fall durch Verkürzung der übrigen 
naturwissenschaftlichen Fächer, der Physik oder 
der Chemie, gewonnen werden. Die Physik ist 
im Begriff, zu einer neuen, von vornherein auf 
praktische Uebungen sich aufbauenden Lehr- 
weise, überzugehen; dies kann bei verkürzter 
Unterrichtszeit nicht geschehen. Die Chemie 
ist in gleicher Weise dabei, die bisher meist 
locker neben dem Unterricht hergehenden

*) Beiträge zur Frage des naturwissenschaftlichen 
Unterrichts an den höheren Schulen. Jena 1907, Fischer.

Uebungen demselben fester einzugliedern. Hierzu 
kommt, daß die ganze neuere Entwicklung der 
chemischen Wissenschaft, namentlich der phy
sikalischen und organischen Chemie, diesen 
Zweig der Naturwissenschaften zu einer Dis
ziplin erhoben hat, die der Physik völlig eben
bürtig zur Seite steht und daher, namentlich 
am Realgymnasium, eine Einbuße nicht erleiden 
darf. Es wäre sogar völlig gerechtfertigt und 
würde einen Ehrentitel für die deutschen 
Regierungen bedeuten, wenn im Lande Liebigs 
der chemische Unterricht noch eine viel breitere 
Grundlage erhielte.

Der für die Biologie nötige Raum kann auf 
den Realgymnasien nur dadurch geschaffen 
werden, daß der zum Teil auch schon von 
Vertretern der sprachlich-historischen Fächer 
als unhaltbar erkannte gleichzeitige Betrieb 
dreier Fremdsprachen auf der Oberstufe auf
gegeben wird. Der Referent schätzt als ehe
maliger Gymnasialschüler den W ert des Latei
nischen für die sprachliche Schulung sehr hoch 
ein, glaubt aber, daß diese Sprache ihren 
Schwerpunkt vor allem in den unteren und 
mittleren Klassen habe, und in den oberen 
stark zurücktreten könne. Da die Berechtigungs
frage je tz t eine von dem Betrieb der alten 
Sprachen ganz unabhängige Lösung gefunden 
hat, verliert die gerade durch die Rücksicht 
auf diese Frage begründete Verstärkung des 
Lateinischen auf den Realgymnasien ihre Be
rechtigung. Für die Oberrealschulen ist die 
Abgabe einer der drei chemischen Stunden zu
gunsten der Biologie in Vorschlag gebracht 
worden. Es wird aber noch ein zweites Fach 
auf eine Stunde zu verzichten haben. Ob auch 
an dieser Anstalt eine sprachliche Stunde ent
behrt werden kann, darüber enthält der Redner 
sich des Urteils. Auch das humanistische Gym
nasium wird sich der Forderung einer Reduktion 
des altsprachlichen Unterrichts zugunsten der 
Chemie und der Biologie auf die Dauer nicht 
entziehen können. Eventl. könnte hier auch 
das Prinzip der Gabelung Anwendung finden. 
Mit Rücksicht darauf, daß geeignete Lehr
kräfte zurzeit an den Realanstalten eher als an 
den Gymnasien sich finden dürften, empfiehlt 
der Redner, zunächst an jenen die feste Ein
gliederung vorzunehmen. Namentlich sollte dies 
möglichst sofort an all den Anstalten, realistischen 
sowie humanistischen, geschehen, die schon 
je tz t durch Einführung biologischen Unterrichts 
den Beweis für das Vorhandensein geeigneter 
Lehrkräfte erbracht hätten.

Die sehr lebhafte und eingehende Diskussion, 
an der auch mehrere Mitglieder des „Deutschen 
Ausschusses“ sich beteiligten, ergab Einstimmig
keit in der Auffassung, daß das bisher Erreichte 
durchaus unzureichend, und daß nur durch 
neue, ergänzende Bestimmungen im Sinne einer
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festen, nicht von der Zustimmung der Vertreter 
anderer Fächer abhängigen Einfügung der 
Biologie in den Lehrplan ein entsprechender 
Erfolg zu erwarten sei. Es wurde schließlich 
einstimmig die nachstehende Resolution an
genommen und weiterhin der Beschluß gefaßt, 
eine Kommission von fünf Mitgliedern zur Aus
arbeitung einer die Resolution begründenden, 
eingehenden Denkschrift zu wählen, die Sr. 
Exzellenz dem Herrn Minister der geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten zu
zustellen sei.

Die Resolution lautet in der von der Kom
mission redigierten Fassung:

„Der Ministerialerlaß vom 23. April 1908*) 
hat in dankenswerter Weise die Möglichkeit 
gegeben, biologische Unterweisungen und Uebun- 
gen an einer Anzahl höherer Lehranstalten 
versuchsweise einzuführen. Es hat sich dabei 
herausgestellt, daß diesem Lehrgegenstande, 
namentlich auch den praktischen Uebungen, 
seitens der Schüler ein sehr lebhaftes Interesse 
entgegengebracht w ird; auch die Teilnahme an 
dem fakultativ eingerichteten Biologie-Unter
richt ist eine sehr große. Es ist dies ein 
weiterer Beweis, daß für die Aufnahme der 
Biologie in den Lehrplan der oberen Klassen 
ein entschiedenes Bedürfnis vorliegt. Dagegen 
hat die in dem Ministerialerlaß gegebene An
regung, durch Abgeben einzelner Lehrstunden 
von anderen Fächern Unterrichtszeit für die 
Biologie zu gewinnen, eine Unterstützung seitens 
der Direktoren und der Vertreter der übrigen 
Lehrgegenstande bisher wohl nirgends gefunden, 
beispielsweise nicht an irgendeiner Berliner 
Lehranstalt. Weder auf sprachlicher noch auf 
mathematischer Seite besteht irgendwelche Ge
neigtheit, zugunsten der Biologie auf eine oder 
zwei wöchentliche Lehrstunden zu verzichten. 
Wo demnach biologischer Unterricht zurzeit 
eingerichtet ist, wird dieser entweder fakultativ 
erteilt oder auf Kosten eines Teiles der dem 
chemischen Unterricht zugewiesenen Lehrstunden. 
Daß dies den Intentionen der Ministerial-Ver
fügung nicht entspricht, liegt auf der Hand. 
Denn der für das moderne Leben so bedeutungs
volle chemische Unterricht, der noch die neuer
dings immer wichtiger werdenden Unterweisungen 
in der Mineralogie und Geologie mit zu er
ledigen hat, kann, wenigstens am Realgymnasium, 
eine dauernde Einschränkung unter keinen Um
ständen auf sich nehmen, zumal ihm noch die 
neue Aufgabe erwächst, die Belehrungen aus 
der organischen Chemie zu erweitern, sobald erst 
der biologische Unterricht eingerichtet sein wird. 
Als eine große Erschwerung des biologischen 
Unterrichts macht sich auch die Lücke fühlbar,

*) Der Ministerialerlaß trägt das Datum des 
19. März, die denselben begleitende Verfügung des 
Prov. Schul-Kollegiuins zu Berlin das des 2ä. April.

die durch die zeitweilige Unterbrechung in 
Obertertia bis einschließlich Obersekunda ent
steht. Sehr hinderlich ist ferner, namentlich 
für Gymnasien, die Bestimmung des Erlasses, 
daß der biologische Unterricht in Prima nur 
von einem Lehrer erteilt werden darf, der schon 
anderen Unterricht in dieser Klasse gibt. Wo 
am Gymnasium ein für Biologie vorgebildeter 
Lehrer wirkt, ist dieser in der Regel nur in 
den mittleren Klassen beschäftigt, da der 
mathematisch-physikalische Unterricht in den 
oberen Klassen von dem speziellen Mathematiker 
erteilt wird.

„Ein wirklich befriedigender Erfolg des bio
logischen Unterrichts ist demnach nur dann zu 
erwarten, wenn —  unter gleichzeitiger Auf
hebung der letzterwähnten Bestimmung — dieser 
Lehrgegenstand mit zwei verbindlichen Wochen
stunden durch alle Klassen der höheren Lehr
anstalten durchgeführt wird. Bei dem starken 
Ueberwiegen des sprachlich-historischen Unter
richtsstoffes wird sich die erforderliche Zeit im 
wesentlichen nur durch eine gewisse Beschrän
kung des fremdsprachlichen Unterrichts gewinnen 
lassen, was aber nicht auf dem im Ministerial
erlaß empfohlenen Wege gegenseitiger Ueber- 
einkunft, sondern nur auf dem Wege direkter 
Verfügung erreichbar ist.

„Es wird beschlossen, die Kgl. Unterrichts
behörde zu bitten, die dringliche Sache des 
biologischen Unterrichts vorweg zu regeln und 
zu dem Ministerialerlaß vom 23. April 1908 
Ergänzungsbestimmungen zu treffen, die dahin 
gehen,

„1. daß an allen Realvollanstalten, an denen 
zurzeit biologischer Unterricht in den Ober
klassen erteilt wird — wodurch also der Be
weis vorliegt, daß eine Lehrkraft dafür vor
handen ist — dieser Unterricht, wrenn möglich 
schon von Ostern 1910 an als verbindliches 
Fach mit zwei Wochenstunden (wie in der 
Realschule I. Ordnung bis 1882) dem Lehr
plan eingegliedert werde;

„2. daß allen übrigen Realvollanstalten, die 
über eine zur Uebernahme des Unterrichts 
geeignete Lehrkraft verfügen, die Einführung 
desselben in der unter Nr. 1 bezeichneten 
Form nicht nur gestattet, sondern zur Pflicht 
gemacht werde, und daß, wo diese Voraus
setzung nicht zutrifft, auf die möglichst 
baldige Einstellung einer solchen Lehrkraft 
hinzuwirken sei;

„3. daß entsprechende Maßnahmen auch 
für die humanistischen Gymnasien getroffen 
werden und zwar unter Aufhebung der Be
stimmung, welche die Heranziehung einer 
sonst nicht in Prima beschäftigten Lehrkraft 
zu diesem Unterricht ausschließt.“
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Die von der Kommission — der Prof. 
v. H a u s t e i n ,  Prof. Oh m a n n ,  Direktor 
W e t e k a m p ,  Oberlehrer Dr. F e d d e  und Ver
lagsbuchhändler Dr. S a l l e  angehörten — aus
gearbeitete Denkschrift, die außer einem ein
gehenden Referat über die Sitzung die vor
stehende Resolution enthält, schließt mit dem 
Hinweis darauf, daß durch die hier beantragte 
Eingliederung der Biologie die humanistischen 
Ziele der höheren Lehranstalten keine Beein
trächtigung, sondern im Gegenteil eine Förde
rung erfahren werden, und gibt der Ueberzeugung 
Ausdruck, daß die Kgl. Unterrichtsbehörde einen 
weiteren Aufschub in der Angelegenheit des 
biologischen Unterrichts nicht zulassen werde.

Die Denkschrift wurde mit einem Begleit
schreiben am 25. November v. J. durch die 
beiden erstgenannten Mitglieder der Kommission 
dem Vortragenden R at im Kultusministerium, 
Herrn Geh.-Rat N o r r e n b e r g ,  übergeben und 
am 3. Dezember auch Herrn Provinzialschulrat 
Geh.-Rat V ogel zur Uebermittelung an das 
Kgl. Provinzialschulkollegium überreicht.

Dem Vorsitzenden der Ortsgruppe ging am
4. Januar d. J. als Antwort folgendes Schreiben zu: 

„Von den Ausführungen der Denkschrift, 
betreffend die endgültige Eingliederung der 
Naturgeschichte in den Lehrplan der Ober
stufe der höheren Lehranstalten, habe ich 
mit Interesse Kenntnis genommen.

Ich bin aber erst dann in der Lage, zu 
den von der Ortsgruppe vorgelegten Anträgen 
Stellung zu nehmen, wenn sich auf Grund 
längerer Erfahrungen ein Urteil darüber ge
winnen läßt, wie sich die nach Maßgabe des 
Erlasses vom 19. März 1908 — U I I  668 — 
Angestellten Versuche bewährt haben.

Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich er
gebenst, die Mitunterzeichner der Eingabe 
hiervon in Kenntnis zu setzen.

(gez.) T r o t t  zu  S o l z . “
Der Satz, daß eine weitere Verfügung erst 

auf Grund „längerer Erfahrungen“ getroffen 
werden könne, schien geeignet, schwere Be
sorgnis um die Zukunft des biologischen Unter
richts hervorzurufen. Von authentischer Seite 
wurde jedoch dem Vorsitzenden der Ortsgruppe 
mitgeteilt, daß hiermit in keiner Weise eine 
Vertagung ad calendas graecas beabsichtigt sei. 
Es sei jedoch der Unterrichtsbehörde die bis
her verstrichene F rist namentlich deshalb noch 
als zu kurz erschienen, weil die meisten An
stalten, die auf Grund des H o l l e  sehen Er
lasses biologischen Unterricht eingefiihrt haben, 
hiermit erst Ostern 1909 begonnen, also noch 
kein volles Jahr eigene Erfahrung hinter sich 
hätten. Der immerhin weitere Schritte für
jetzt ablehnende Bescheid der Unterrichtsbehörde 
wurde in der Sitzung der Ortsgruppe vom

19. Januar 1910 mit dem Ausdruck größten 
Bedauerns entgegengenommen.

Hat sonach unsere Eingabe zurzeit zu einem 
positiven Erfolge leider nicht geführt, so scheint 
es um so dringender geboten, daß an möglichst 
zahlreichen Anstalten, wo es die Verhältnisse 
irgend gestatten, mit der Einführung biologischer 
Unterweisungen wenigstens im Rahmen des 
Erlasses von 1908, trotz der entgegenstehenden 
großen Schwierigkeiten, weiter vorgegangen 
wird. Es ist demgemäß auch zu wünschen, 
daß diejenigen wertvollen, aber je tz t brach 
liegenden Unterrichtskräfte, welche unter den 
jetzigen erschwerenden Umständen überhaupt 
nicht gewollt sind, an den biologischen Unter
richt heranzutreten, ihren Standpunkt ent
sprechend ändern. Dies alles wird hoffentlich 
mit dazu beitragen, die Unterrichtsbehörde von 
der Notwendigkeit einer möglichst baldigen 
durchgreifenden Regelung der Angelegenheit zu 
überzeugen.

U eber den w issen sch a ftlich en  C harakter  
des elem entaren  M a th em a tik -U n terr ich ts .

Von F. P i e t z  k o r  (Nordhausen).
Durch unser Schulwesen, insbesondere auf dem 

Gebiete des mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Unterrichts, geht seit einigen Jahren ein frischer Zug, 
über den sich jeder von Herzen freuen muß, der die 
größte Gefahr, wie für jeden Bereich menschlicher 
Tätigkeit, so insbesondere auch für den Unterricht und 
die Erziehung in der Stagnation erkennt. Einen be
sonders augenfälligen Ausdruck hat dieser frische Zug 
in der Niedersetzung der Körperschaften gefunden, die 
von der G e s e l l s c h a f t  d e u t s c h e r  N a t u r f o r 
s c h e r  u n d  A e r z t e  mit dem speziellen Auftrag 
betraut worden sind, Vorschläge zur Verbesserung des 
mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts 
auszuarbeiten. Wie bekannt, nahm diese praktische 
Verwirklichung der bereits schon länger in den be
teiligten Kreisen herrschend gewesenen Bestrebungen 
ihren Ausgang von der H a m b u r g e r  N a t u r f o r 
s c h e r - V e r s a m m l u n g  19 0 1 ,  in der eine Reihe von 
angesehenen Vertretern der biologischen Wissenschaften 
und des biologischen Schulunterrichts die Wieder
einführung dieses Unterrichts in die oberen Klassen 
der höheren Schulen forderten. Nachdem dann ins
besondere auch der V e r e i n  z u r  F ö r d e r u n g  d e s  
m a t h e m a t i s c h e n  u n d  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  auf seiner D ü s s e l d o r f e r  
V e r s a m m l u n g  1 9 0 2  sich den Hamburger Thesen 
angeschlossen hatte, erfuhr die dadurch eingeleitete 
Bewegung eine bedeutsame Erweiterung durch das 
Eingreifen F e  1 i x K 1 e i n s auf der K a s s e 1 er  N a t u r - 
f o r s c h e r - V e r s a m m 1 u n g  19 02 ,  die auf seine An
regung den Beschluß faßte, das Gesamtgebiet der 
mathematischen und naturwissenschaftlichen Lehrfächer 
zum Gegenstand einer eingehenden Prüfung auf deren 
Verbesserungsmöglichkeit und Verbesserungsbedürftig
keit zu machen. In Ausführung dieses Beschlusses 
wurde dann auf der B r e s l a u e r  N a t u r f o r s c h e r -  
V e r s a m m l u n g  1 9 0 3  eine zwölfgliedrige aus Ver
tretern der Hochschulen, der höheren Lehranstalten 
und der Technik bestehende Kommission eingesetzt.
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die nach dreijähriger angestrengter und umfassender 
Tätigkeit durch den d e u t s c h e n  A u s s c h u ß  fin
den naturwissenschaftlichen und mathematischen Unter
richt abgelöst wurde. Dieser Ausschuß, der neben 
Vertretern der unmittelbar beteiligten Unterrichtskreisc 
Vertreter einer großen Zahl wissenschaftlicher Ver
einigungen zu seinen Mitgliedern zählt, steht zurzeit 
noch mitten in seiner Arbeit, die sich mehr und mehr 
auf alle Zweige des Unterrichts und namentlich auf 
die sämtlichen Klassen der Unterrichtsanstalten, an 
denen die mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Lehrfächer eine Rolle spielen, auszudehnen im Begriif 
ist. Eine reiche von der Tätigkeit der genannten 
beiden Körperschaften, wie von der Stellungnahme der 
beteiligten Kreise zu dieser Tätigkeit Zeugnis gebende 
Literatur liegt bereits vor und ist in fortwährendem 
Wachsen begriffen.

Wie schon bemerkt, ist die ganze Bewegung hoch
erfreulich, und besonders erfreulich in ihr ist nament
lich auch das eine Moment, daß in dieser Bewegung 
Gelegenheit gegeben ist, zwischen verschiedenen Inter
essenkreisen und verschiedenen Auffassungssphären eine 
lange Zeit vermißt gewesene Fühlung neuzuschaffen. 
Das gilt z. T. von den beiden Interessenkreisen der 
mitten im Leben stehenden Männer der Praxis einer
seits und der an der wissenschaftlichen Forschung und 
dem wissenschaftlichen Unterricht arbeitenden Männer 
der Theorie andererseits. Es gilt aber noch ganz besonders 
von der Fühlung zwischen den Vertretern der wissen
schaftlichen Forschung, die ja zugleich die Lehrer der 
an der Hochschule studierenden Jugend sind, und den 
Lehrern an den für die Hochschulen vorbereitenden 
höheren Mittelschulen, gerade hier haben die genannten 
Körperschaften eine nur mit großer Genugtuung zu 
begrüßende Annäherung vermittelt.

Indessen läßt sich nicht verkennen, daß bei diesem 
Zusammenarbeiten der wissenschaftlichen Forscher mit 
den an den sog. höheren Schulen tätigen Fachlehrern 
auch eine gewisse Gefahr besteht, die in dem natür
lichen Uebergewicht der Hochschule gegenüber den 
für sie vorbereitenden Lehranstalten begründet ist. 
Gerade die Zusammensetzung des deutschen Aus
schusses, in den, wie oben erwähnt, alle wissenschaft
lichen, in der Pflege der einzelnen Disziplinen (Mathe
matik, Physik, Chemie, Botanik, Zoologie usw.) ihre 
Aufgabe sehenden Vereinigungen ihre Vertreter, die 
naturgemäß größtenteils Hochschullehrer sind, entsendet 
haben, gerade diese Zusammensetzung legt es nahe, 
daß das Schwergewicht bei der geplanten Reform auf 
die Seite fällt, die vom Standpunkte der wissenschaft
lichen Forschung aus ja ganz natürlich als die Haupt- 
seitc erscheint, nämlich die Erhaltung und Steigerung 
des wissenschaftlichen Gepräges auch für den erst für 
das Hochschulstudium vorbereitenden Unterricht, der 
dabei möglichst der Entwicklung der wissenschaftlichen 
Forschung folgen solle.

Ich möchte mich schon hier gegen den Vorwurf 
verwahren, als ob ich der Forderung der Wissenschaft
lichkeit für den eben genannten Unterricht feindlich 
gegenüberstände, ich wünsche in meinen Ausführungen 
nur darauf hinzuweisen, daß dieses Moment — wie 
jedes Eiuzelmoment überhaupt — seine natürliche Ein
schränkung durch gewisse andere gleichfalls bedeutsame 
und gar nicht außer acht zu lassende Momente findet.

Um die Gesichtspunkte, die ich dabei vorzugsweise 
im Auge habe, deutlicher hervortreten zu lassen, möchte 
ich dabei gleich von vornherein angebeu, worin nach

meiner Auflassung der spezifisch wissenschaftliche 
Charakter der menschlichen Geistestätigkeit begründet 
ist. Es ist das allerdings eine nicht ganz einfache 
Sache; wie schwer allein es ist, eineu festen, der all
gemeinen Zustimmung sicheren Boden zu gewinnen, 
kam mir u. a. auf der schon genannten Düsseldorfer 
Versammlung des Vereins zur Förderung des mathe
matischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts zum 
Bewußtsein, zu deren Beratungsgegenständen damals auch 
die Frage der Schaffung einer Enzyklopädie der Elc- 
mentar-Mathematik gehörte. Dabei spielte die Frage, 
was man eigentlich unter Elementar-Mathematik zu 
verstehen habe, eine Hauptrolle, diese Frage aber ist im 
Grunde mit der nach der Stolle, wo der' allgemein 
verständliche, jedem zugängliche Betrieb der Mathe
matik aufhört und die wissenschaftliche Behandlung 
mathematischer Probleme beginnt, identisch. Wo aber 
diese Stelle zu suchen sei, was das eigentliche, die 
höhere, d. h. wissenschaftliche Mathematik von der 
Elementar-Mathematik unterscheidende Merkmal sei, 
darüber gingen die Meinungen in der auf der Düssel
dorfer Versammlung veranstalteten Diskussion sehr 
auseinander.

Ich habe mich damals (s. Unt.-Bl. V III, S. 100) 
dahin geäußert, daß ich das entscheidende Kennzeichen 
der eigentlich wissenschaftlichen Behandlung in „der 
strengen, alle Einzelheiten aus einem Grundprinzip ab
leitenden Systematik“ und umgekehrt in dem Verzicht 
auf diese Systematik das Kennzeichen des elementaren 
Charakters erblickte. Dabei habe ich mich zugleich 
gegen ein mögliches Mißverständnis verwahrt, indem 
ich den i n n e r l i c h e n  Charakter der von mir als 
Kennzeichen derWissenschaftlichkeit hingestellten Syste
matik betonte, denn eine gewisse äußere Systematik 
ist ja bei jeder Stoffbehandlung im Unterricht über
haupt ganz unerläßlich.

Aber gerade die innere Systematik, die die Wisseus- 
einzelheiten unter allgemeinen, aus der Natur der Sache 
selbst folgenden Gesichtspunkten zusammenfaßt, um 
jede einzelne eben durch den auf diese Weise vermittel
ten Zusammenhang mit allen anderen zu ihr in Be
ziehung stehenden Einzelheiten tiefer und vollständiger 
zu erfassen, gerade diese Art der Stoffbehandlung be
dingt nach meiner Meinung eben das wissenschaftliche 
Gepräge. Und an dieser Auffassung möchte ich auch 
heute noch festhalten, ich möchte dies gerade in dem 
Zusammenhänge, über den ich mich an dieser Stelle 
äußere, auch deswegen, weil die von mir vertretene 
Auffassung es ganz von selbst mit sieh bringt, daß der 
wissenschaftliche Charakter der Stoffbehandlung abge
stuft werden kann, daß er verschiedener Grade fähigjsl.

Denn die Tragweite der Gesichtspunkte, unter 
denen man den behandelten Stoff betrachtet, kann ja 
eben selbst sehr verschieden sein, so daß man sie je 
nach dem Standpunkte dessen, den man in diesen Stoff 
einführen will, verschieden bemessen kann. Für den 
Maßstab aber, den man dabei anzulegen hat, gibt es, 
wie ich glauben möchte, auch eine ganz klar zutage 
liegende Norm, die ich so formulieren möchte:

Durch die zusammenfassende Behandlung des 
Stoffes im ganzen darf die Fähigkeit, die verschiedenen, 
in die behandelten Stoffgebiete fallenden Einzelheiten 
je  nach ihrer Eigenart zu begreifen, nicht ertötet werden.

Oder mit anderen W orten: die Wissenschaftlichkeit 
darf nicht soweit getrieben werden, daß sie Gefahr 
läuft, zum Doktrinarismus zu verführen. Wo der Punkt 
zu suchen ist, an dem diese Gefahr eintritt, das ist
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keine sachlich wissenschaftliche, sondern vielmehr eine 
psychologische Frage. Je  höher das Geistesniveau eines 
Menschen ist, um so mehr wird er in der Lage sein, 
über dem umfassenden Hinblick auf die Gesamtheit der 
Erscheinungen das Verständnis für die Einzelerscheinung 
nicht zu verlieren.

Ein Unterricht, der bei dem Bestreben der wissen
schaftlichen Stoffbehandlung das geistige Vermögen 
der zu unterrichtenden Schüler überschätzt, läuft Ge
fahr, statt einer vertiefenden Einsicht in den Zu
sammenhang der Hinge ein unfreies Hantieren mit 
äußerlichen, in ihrem Wesen nicht voll begriffenen 
Regeln zu erzeugen, wenn er nicht — und das kommt 
auch vor — überhaupt gänzlich erfolglos bleibt.

Und darum möchte ich sagen, das Maß der wissen
schaftlichen Verallgemeinerung, die der Unterricht 
hietot, muß sich der Schulstufe anpassen, es muß mit 
der zunehmenden Geistesreife der Schüler und zwar 
sehr allmählich ansteigeu, auf den tieferen Stufen muß 
die Behandlung der Einzelerkenntnisse im Vordergründe 
stehen, um dann mehr und mehr durch die zusammen
fassende, auf Prinzipien von allgemeinerer Tragweite 
gegründete Stoffbehandlung abgelöst zu werden.

Das entspricht ja auch durchaus der Anschauung, 
daß die Entwickelung des einzelnen Individuums eine 
verkürzte Wiederholung des Entwickelungsganges der 
ganzen Gattung sein müsse — eine Anschauung, der 
ich — allerdings in gehöriger, alle Uebertreibungen 
abweisender Einschränkung — meinerseits durchaus 
zustimmen möchte. Denn auch die menschliche Er
kenntnis in ihrer allmählichen geschichtlichen Gesamt
entwickelung hat ja  nirgends mit den Prinzipien an
gefangen, vielmehr sich innerhalb jedes einzelnen der 
von ihr in Besitz genommenen Gebiete auf einer an 
Breite immer zunehmenden Basis von Einzelerkennt- 
uissen aufgebaut.

Wenn man nun die Art ins Auge faßt, in der die 
eben aufgestellten allgemeinen Gesichtspunkte in den 
einzelnen Zweigen des mathematisch-naturwissenschaft
lichen Unterrichts zur Verwirklichung zu bringen sind, 
so finden sich für jedes Spezialgebiet besondere, aus 
der Natur dieses Gebiets entspringende Schwierig
keiten, die nirgends so groß sind wie auf dem Gebiete 
der Mathematik, wo der deduktive Charakter der 
mathematischen Wissenschaft zusammen mit der 
Schwierigkeit der von ihr fortwährend geübten Be- 
griS'sabstraktion es mit sieh bringt, daß zwischen dem 
wissenschaftlichen System, in welches der Hochschul
unterricht einführt, und dem auf der „höheren Lehrer
stelle“ verarbeiteten Wissensstoff eine weite, in keinem 
anderen Wissensfach eine ähnliche Tiefe aufweisende 
.Kluft besteht.

Indem ich mir Vorbehalte, bei anderer Gelegen
heit von dem hier von mir eingenommenen Stand
punkte aus mich auch über den Unterricht in den 
eigentlich naturwissenschaftlichen Fächern zu äußern, 
jvill ich mich darum heute auf eine Reihe von Be
merkungen über den Mathematikunterricht beschränken, 
die naturgemäß einen stark aphoristischen Charakter 
tragen und in keiner Weise den Anspruch erheben, 
das behandelte Thema zu erschöpfen.*)

*) Eine gewisse E rgänzung  finden die A usführungen dieses 
A rtikels in Bemerkungen, die ich bei anderem  Anlall gleich
falls von dem h ie r vertretenen S tandpunkt aus gem acht habe, 
w ie in dem von m ir der H am burger Versammlung des Vereins 
z u r  F örderung des m athem atischen und naturw issenschaft-

Ich beginne diese Bemerkungen mit einer kurzen 
Skizzierung der gegen den gegenwärtigen Zuschnitt 
des mathematischen Unterrichts von seiten der Hoch- 
schulkreise oder wenigstens einiger, eine besonders 
hervortretende Stellung einnehmender Hochschullehrer 
erhoben werden, es ist ja nur begreiflich, daß der er
wähnte Gegensatz zwischen dem Charakter des Hoch
schulunterrichts und dem des Elementarunterrichts in 
diesen Kreisen besonders stark als Uebelstand emp
funden w ird; ob diese Empfindung ihre gehörige B e
rechtigung hat, ist freilich eine andere Frage.

Hier wird nun dem Elementarunterricht direkt 
vorgeworfen, daß er der Entwickelung der Wissenschaft 
zu wenig gefolgt sei, daß er großenteils noch auf dem 
Standpunkte stehe, den die mathematische Wissenschaft 
etwa vor anderthalb Jahrhunderten eingenommen habe, 
daß er sich mit Einzelheiten befasse, die nur im Zu
sammenhänge mit anderen Einzelheiten Bedeutung be
säßen, daß diese Einzelheiten unter Gesichtspunkten 
betrachtet würden, die inzwischen von der Wissen
schaft längst überholt seien u. dergl. m.

So befinde sich denn der zum Studium der Mathe
matik übergehende Jüngling in der bedauerlichen Lage, 
geradezu umlernen zu müssen, wenn er sein Hochschul
studium beginne, eine Reihe von Begriffen, mit denen 
er bis dahin vorzugsweise operiert habe, völlig aufgeben 
und andere, ihm völlig neu entgegentretende Gesichts
punkte in sich aufnehmen zu müssen. Im Zusammen
hänge damit stehe es, daß der Unterricht unserer 
höheren Schulen sich auch jetzt noch nicht dazu auf- 
zuschwingeu wisse, die Verknüpfungspuukte zwischen 
den einzelnen Gebieten gehörig zu beachten und aus
zunutzen, er trage vielmehr meist einen partikularisti- 
schen Charakter, vermöge dessen er das ganze Wissens
gebiet in eine Reihe wohl abgegrenzter Teile zu zerlegen 
und in jedem einzelnen von diesen Teilen mit einem 
Minimum von Hilfsmitteln unter möglichster Ver
meidung von Anleihen aus den Nachbargebieten aus- 
zukommen suche.

Alle diese Gesichtspunkte haben, wie bekanut, eine 
besonders ausgeprägte Vertretung in den — auch in 
dieser Zeitschrift (von mir selbst) besprochenen — Vor
lesungen über die Elementarmathematik vom höheren 
Standpunkt4) aus gefunden, die F e l i x  K l e i n  in den 
letzten Jahren durch ihre Veröffentlichung weiteren 
Kreisen zugänglich gemacht hat.

Ich möchte die mächtige Anregung, die die 
K l e i u s c h e n  Ausführungen geben, auch an dieser 
Stelle dankbar begrüßen, was mich aber nicht abhalten 
kann, diese Ausführungen unter die kritische Lupe zu 
nehmen und ihnen nicht bloß in verschiedenen Einzel
heiten, sondern auch hinsichtlich der für sie grund
legenden Gesichtspunkte wenigstens zum Teil entschieden 
zu widersprechen. Es ist notwendig, daß zu diesen 
Ausführungen sich auch Männer äußern, die tatsäch
lich lange im Schulbetrieb stehen und die — ohne 
persönlich die Fühlung mit den Fortschritten der 
Wissenschaft zu verlieren — doch ihr Auge vor den 
Bedingungen nicht verschließen, au die die Praxis des

liehen U nterrich ts e rsta tte ten  B ericht über die darstellende 
Geometrie im Lehrplan  der höheren Schulen (Ünt.-Bl. VI, 
S. 101) und in m einer Besprechung der w eiterhin besonders in 
Bezug genommenen K le in s c h e n  Vorlesungen über die E le
m en tarm athem atik  (Unt.-Bl. XV, S. 80).

•) E lem entarm athem atik  vom höheren S tandpunkte aus, 
V orlesungen von F. K l e i n ,  ausgearbeite t von E. H ellinger. 
Teil I : A rithm etik, Algebra, Analysis; Teil II: Geometrie. — 
Leipzig 1908/09, Teubuer.
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Schulunterrichts nun einmal unvermeidlicherweise ge
bunden ist.

Diese Bedingungen kann ja der Hochschullehrer 
nicht aus eigener Erfahrung kennen, wenn er nicht 
wenigstens selbst einige Zeitlang Gymnasiallehrer ge
wesen ist. Und'auch in dem letzteren Falle liegt die 
Gefahr vor, daß die Erinnerungen an die Zeit seiner 
Tätigkeit an einer höheren Schule'allmählich verblassen 
gegenüber den lebendigen Eindrücken, die er im Ver
kehr mit den Studierenden immer neu empfängt.

Diese Studierenden unterscheiden sich aber von den 
Schülern der höheren Schulen nach zwei Richtungen 
in sehr bemerkenswerter Weise. Sie besitzen ersteus 
vermöge ihres höheren Lebensalter eine größere geistige 
Reife und sie stellen zweitens eine Elite aus den Schülern 
der höheren Schulen vor, die ja, auch wenn sie die 
Reifeprüfung bestehen, doch nur zum Teil zum Hoch
schulstudium überhaupt und zu einem sogar sehr kleinen 
Teile zum Studium der Mathematik übergehen.

Von dem geistigen Niveau, das man an diesen 
Studierenden beobachtet, kann man unmöglich die 
Normen ableiten, die für den den höheren Schulen ob
liegenden allgemeinbildenden Unterricht maßgebend 
sind. In diesem hat man es zum größten Teil mit 
Elementen zu tun, die dem Stoß’ des Unterrichts ein 
nur geringes Interesse und Verständnis entgegenbringen, 
während zugleich ihre Fähigkeit der wissenschaftlichen 
Auffassung überhaupt erst erweckt und entwickelt 
werden muß.

Dazu gehört auch ein geeigneter Stoff, dessen Wert 
man nun nicht nach seiner Bedeutung für das wissen
schaftliche System beurteilen darf, den man vielmehr 
vor allem daraufhin prüfen muß, inwiefern er den natür
lichen psychologischen Bedinguugen des jugendlichen 
Geistes konform ist. Und in diesem Lichte erscheint 
manches als berechtigt und angemessen, was für die 
wissenschaftliche Fassung geradezu belanglos ist.

So möchte ich doch für solche Gebiete, wie die 
elementaren Kreis- und Dreiecks-Konstruktionen, oder 
die Lösung algebraischer Gleichungen mit mehreren 
Unbekannten eine Lanze brechen, ohne zu verkennen, 
daß man davon wenig praktische Anwendungen machen 
kann und daß sie für die Beschäftigung mit der höheren 
Mathematik keinen direkten Nutzen haben. Das schließt 
nicht aus, daß der mathematische Sinn, dio Fähigkeit, 
die wechselseitige Abhängigkeit verschiedener sich unter
einander nach Maß und Zahl bedingender Faktoren 
an solchen, innerhalb des Schülergcsichtskreiscs bleiben
den Aufgaben in sehr fruchtbarer Weise geübt werden 
kann. Es kommt nur darauf an, wie man es macht, 
aber es läßt sich solchem Unterricht sehr wohl eine 
Gestalt und ein Inhalt geben, daß er auch für den 
von Nutzen ist, der sich nachher spezifisch mathema
tischen Studien zuwenden will. N^ürlmh sind alle 
künstlich herausgetiftelten Aufgaben solcher Art aus
zuschließen, ich will auch nicht verkennen, daß da 
noch viel geschehen kann, in den gangbaren Aufgaben
sammlungen findet sich da noch viel toter Stoff, ebenso 
ist es zu verwerfen, wenn die Beschäftigung mit solchen 
Aufgaben zur mechanischen Eindrillung spezieller, im 
übrigen nicht verwendbarer Lösungsformen ausgenutzt 
wird. Das sind aber Gesichtspunkte, die mit der Wahl 
des Stoffes an sich nichts zu tun haben. Es ist nur 
die eine Forderung zu erheben, daß die Stoffbehand
lung mit der Beweglichkeit und Freiheit erfolgt, die

überhaupt für einen erfolgreichen, wirklich bildenden 
Unterricht unumgänglich ist. Und dazu ist allerdings 
eine Vorbedingung die, daß der Lehrer aus dem Vollen 
schöpft, daß er selbst über seinem Stoff Bteht. Der 
Wert der K l e in  sehen Vorträge liegt in der eindring
lichen Mahnung, die sie nach dieser Richtung hin tat
sächlich an jeden Fachlehrer richten, um dessentwillen 
muß man ihr Erscheinen mit Freude begrüßen, auch 
wenn man hinsichtlich der prinzipiellen Gesichtspunkte 
über die Gestaltung des mathematischen Unterrichts an 
den höheren Schulen wesentlich anderer Ansicht ist.

In der Hand eines Lehrers, der dieser Forderung 
einigermaßen genügt, während er zugleich sich durch 
seine Beschäftigung mit den Denkformen der höheren 
Mathematik das feine und sichere Gefühl für die 
Grenzen, die der Auffassung des Schülers durch dessen 
Lebensalter und Geistesreife gestellt sind, sich nicht hat 
verkümmern lassen, in der Hand eines solchen Lehrers 
können passend gewählte geometrische Aufgaben sehr 
wohl dazu dienen, einerseits die Beweglichkeit, V iel
seitigkeit und Schnelligkeit der räumlichen Anschauung 
zu steigern, andererseits das Gefühl für die Grund
elemente des kausalen Denkens, für die etwaige Un
vollständigkeit der in Betracht kommenden Bestim
mungen, wie für die Ueberbestimmung und für die 
gegenseitige Verträglichkeit der vorkommenden Be
dingungen zu schärfen. Das sind alles auch Dingo, 
die weit über die Sphäre des mathematischen Unter
richts hinaus für die allgemeine Geistesschulung von 
Bedeutung sind, ihre ausgiebige Verwertung wird um 
so mehr gesichert sein, je mehr sich dabei der Lehrer 
von pedantischer Schablone frei erhält, je größeren Wert 
er auf die Sache selbst, statt auf die Wortfassung legt, 
dabei denke ich z. B. ganz besonders an den für die 
eindringende Raumanschauung so bedeutsamen Begriff 
der Symmetrie. Und in dieser Weise betrieben werden 
sie auch ihren didaktischen Wert nicht völlig ver
lieren, wenn die Geometrie eine Umgestaltung nach 
der Richtung hin erfahren wird, zu der namentlich 
die Anwendungen auf physikalische Sachverhältnisse 
drängen, nämlich durch eine elementare Ausbildung 
der Vektorenrechnung, die übrigens ja in einer Reihe 
von elementaren geometrischen und geometrisch-mecha
nischen Deduktionen schon jetzt gewissermaßen latent 
auftrilt und ohne, oder vielleicht auch hier und da 
mit Nennung des Namens, zu einiger Geltung gebracht 
wird. Auch dann wird ein gewisser Reichtum an 
geometrischen Vorstellungen, wie er durch einen ver
nünftigen Betrieb elementar-geometrischer Konstruk
tionen geschaffen wird, von W ert sein.

Und ebetiso wird eine gewisse Gewandtheit in der 
Handhabung der algebraischen Umformungen, wie sie 
die Frucht einer vernünftig betriebenen Schulung im 
Lösen von Gleichungen ist, reinen sowohl wie auch 
angewandten, der Richtung nicht sowohl entgegen
wirken, als vielmehr Vorschub leisten, die jetzt so 
lebhaft, nicht zum wenigsten auch von K l e i n  selbst, 
betont w ird, nämlich der Pflege des funktionalen 
Denkens oder wie es vielleicht besser zu bezeichnen 
sein wird, der Erweckung und Steigerung des instink
tiven Gefühls für die wechselseitige Abhängigkeit ver
änderlicher Zustände.

Jede Lösung einer algebraischen Aufgabe zeigt 
ja doch die vorher unbekannte Größe als Funktion der 
anderen in der Aufgabe auftretenden Größen, und auf 
diese Seite der Sache ist gewiß schon längst von einer 
großen Zahl einsichtiger Lehrer immer wieder hin



1 9 1 0 . N o . 1. WISSENSCHAFT!,. CHARAKTER IM ELEM. MATHEMATIK-UNTERRICHT. S. 11.

gewiesen würden. Vermutlich ist dieser Punkt einer von 
denen, die zu der vielfach aufgestellten Behauptung 
Anlaß geben, die sog. Mcraner Vorschläge brächten 
ja gar nichts neues, sie seien in der Praxis des Unter
richts an vielen Orten bereits verwirklicht.

Natürlich kommt die eben erwähnte Ausnutzung 
der Gleichungsbehandlung vor allem bei den ein
gekleideten Aufgaben zur Geltung, die aber — das 
darf man wohl sagen — schon seit geraumer Zeit im 
Vordergründe stehen, die Forderung der Zurück- 
drängung künstlich ausgetiftelter algebraischer Um
formungen zugunsten der Anwendung auf konkrete 
Verhältnisse ist längst vor den Mernncr Vorschlägen 
mannigfach erhoben und in verschiedenen Aufgaben
sammlungen mehr oder weniger deutlich zur praktischen 
Verwirklichung gebracht worden. Sie ist z. B. auch 
in dem sog. B r a u n  S c h w e i g e r  B e s c h l u ß  ent
halten, den auf Anregung von R i c h t e r  (Wandsbek) 
der Verein zur Förderung des mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Unterrichts im Jahre 1891 ge
faßt hat, einem Beschluß, der vielfach mißverstanden 
und darum angefeindet, doch, wenn man ihn ohne 
Voreingenommenheit betrachtet, nichts anderes enthält, 
als was gegenwärtig für die Mehrzahl der Fachlehrer 
als selbstverständlich gilt. Uebrigens wird man dabei 
nicht verkennen dürfen, daß die in der Schule zur 
Behandlung kommenden Einkleidungen doch immer 
von der Wirklichkeit sich etwas entfernen werden, 
weil gewisse Vereinfachungen des Sachverhalts durch 
die Rücksicht auf die Fassungskraft und namentlich 
das Uebersichtsvermögen des jugendlichen Geistes 
geradezu geboten sind. Und man wird darum auch 
die Aufgaben nicht völlig abweisen dürfen, deren 
Einkleidungen eine unmittelbare praktische Bedeutung 
nicht besitzen. Für die Erwerbung und Steigerung der 
Fähigkeit, in einem dargelegten Sachverhalt den Punkt 
herauszufinden, an dem die mathematische Formulierung 
der Aufgabe anzusetzen hat, können auch solche Auf
gaben sehr nützlich sein, es kommt auch hier alles 
auf die zielbewußtc, über dem Stoff stehende freie 
Behandlung der Aufgabe durch den Lehrer an.

Eine weitere Ausgestaltung des Unterrichts nach 
dieser Richtung wird dabei auch niemals der Pflege 
des Sinnes für die mathematischen Eigenschaften der 
algebraischen Ausdrücke Eintrag tun. Denn auf die 
Darstellung der Abhängigkeit eines veränderlichen 
Faktors von anderen sich gegenseitig mit ihm be
dingenden Faktoren durch die Form des algebraischen 
oder analytischen Ausdrucks läuft doch auch bei den 
Anwendungen jede Aufgabenlösung immer hinaus. 
Und jedes mathematisch formulierte physikalische oder 
überhaupt naturwissenschaftliche Gesetz hat die Gestalt 
der analytischen Formel, die von selbst dazu auffordert, 
die einzelnen Momente des in ihr zur Darstellung 
kommenden natürlichen Vorgangs als Folgerungen aus 
der mathematischen Eigenart der darstellenden Formel 
zu erkennen, d. h. also die Behandlung der einer 
mathematischen Fassung zugänglichen naturwissenschaft
lichen Probleme in eine gewisse Parallele zu der Be
handlungsart zu setzen, von der die analytische Geometrie 
beherrscht wird.

Das ist auch geradezu unabweislich, wenn man einer 
Gefahr Vorbeugen will, auf die ich gelegentlich schon 
an anderer Stelle hingewiesen habe. Wenn in der 
Forderung der Pflege des funktionalen Denkens, wie 
sie in den ..Mcraner Vorschlägen“ erhoben wird, wirklich 
etwas Neues liegt, so dürfte das hauptsächlich insofern

zutreffen, als diese Vorschläge die graphische Dar
stellung funktionaler Abhängigkeit besonders betonen. 
Das hat ja gewiß seine große Berechtigung namentlich 
in unserer Zeit, wo die graphische Darstellung auf so 
vielen, mit den Bedürfnissen des praktischen Lebens 
unmittelbar in Beziehung stehenden Gebieten eine so 
große Rolle spielt. Aber es ist auch nicht ohne eine 
gewisse Gefahr, die nämlich, daß dabei die Sache selbst 
mit ihrem äußerlichen, über die inneren Gründe des 
Zusammenhangs keinerlei Aufschluß gebenden Ausdruck 
verwechselt wird. Wenn man von den eigentlichen 
geometrischen Sackverhältnissen, wie sie in der Koor
dinatengeometrie auftreten, absieht, bietet die graphische 
Darstellung niemals den Sachverhalt selbst, sondern 
nur eine räumliche Analogie dazu, die sogar unter Um
ständen (wenn es sich z. B. um die gegenseitige A b
hängigkeit gewisser geometrischer Größen handelt) das 
wirkliche Abhängigkeitsverhältnis eher verdunkelt, als 
aufhellt.

Den wirklichen inneren Zusammenhang gibt die 
graphische Darstellung niemals, wohl aber kann ihn die 
algebraische Formel soweit aufdecken, wie er sich 
überhaupt mathematisch erfassen lässt. Und darum 
wird auch die Lösung von Gleichungen unter Ver
wendung der graphischen Darstellung m. E. immer nur 
als Ergänzung, niemals als Ersatz der algebraischen 
Lösung gelten können.

Aber als solche wird sie allerdings ihren berechtigten 
Platz behaupten, namentlich für die Aufgabe der 
annähernden Lösung numerischer Gleichungen, die man 
auf der Schule überhaupt mehr pflegen sollte, als es 
bisher meist geschehen zu sein scheint. Dafür wird 
man neben einer ganzen Reihe von Gleichungen be
sonderer Form, wie z. B. den reziproken Gleichungen 
namentlich auch die formelmäßige Lösung der 
Gleichungen 8. und 4. Grades zweckmässiger Weise aus
merzen, da eine unter allgemeinen Gesichtspunkten er
folgende Behandlung der Gleichungen höheren Grades, 
wie sic K l e i n  im Anschluß an seine eigenen Unter
suchungen auch in seinen oben erwähnten Vorlesungen 
behandelt, m. E. auB den Grenzen der Schule völlig 
herausfällt.

Fallen lassen muß man überhaupt vieles, was zur
zeit in den geltenden Lehrplänen auftritt, das ist wohl 
Niemandem zweifelhaft, aber allerdings gehen die An
sichten über das, was auszuscheiden sein würde, weit 
auseinander.

M. E. sollte vor allem die Erweiterung des Zahlen
gebietes durch Einführung der G außsehen Zahlcn- 
ebene der Schule fernbleiben. Ich behandle dieses 
Kapitel selbst seit einigen JahreD, seitdem es dem 
Lehrplan eingefiigt worden ist, und kann mit dem Er
folge meiner Behandlung äußerlich sehr wohl zu
frieden sein. Aber von einer innerlichen Wirkung auf 
die ganze Auffassung und Anschauungsweise habe ich 
immer nur bei den spezifisch mathematisch beanlagten 
Schülern etwas bemerkt, für die Mehrzahl der Schüler 
beschränkte sich die Wirkung auf die äußerliche A uf
nahme des neuen Wissensstoffes und mußte dies m. E. 
auch, weil das ganze Kapitel mit dem sonstigen In
halte des mathematischen Schulunterrichts zu wenig 
Berührungspunkte bietet.

Indem ich in meinen, wie schon betont, notwendig 
von einer erschöpfenden Behandlung des Themas ab
sehenden Ausführungen auf eine Reihe anderer Einzel
heiten verzichte, möchte ich mich von meinem Stand
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punkte aus-auch hier noch-über die Frage äußern, ob 
und inwieweit es angezeigt sei, die Elemente der 
Infinitesimal-Analysis in den Schulunterricht hinein
zuziehen.

Für diese Hineinziehung wird vielfach und gerade 
auch von K l e i n  der Grund ins Feld geführt, daß 
man ja auch jetzt schon versteckte Infinitosimal-Analysis 
triebe, gewisse Flächen- und Körper-Berechnungen in 
der Geometrie, die Herleitung einzelner physikalischer 
Gesetze, wie z. B. des Fallgesetzes seien Beispiele einer 
versteckten lnfmitesimalbehandlung, die sich nur vor 
dem Namen scheue, gewisse Begriffe wie Geschwindig
keit und Beschleunigung seien doch nichts weiter als 
Differentialquotienten, hierhin gehöre ferner auch die 
elementnre Behandlung der -Maxima und Minima, wie 
sie nach S e h e  U b a c h s  Vorgang oder ähnlich mannig
fach geübt werde u. dergl. m.

Das muß ich alles als tatsächlich zutreffend ein
räumen, kann mich aber gerade von dem hier meiner
seits vertretenen Standpunkte aus trotzdem nicht zu 
der offiziellen Einführung der Infinitesimal-Analysis 
bekennen.

Gerade darin, daß man bei den eben angeführten 
Anlässen sich nicht auf die allgemeinen, von der In
finitesimal-Analysis systematisch zusammengestelltcn 
Normen beruft, darin liegt m. E. das Bildende, was 
die Behandlung der genannten und anderer ihnen ver
wandter Aufgaben im Schulunterricht mit sich bringt. 
Man wird dabei der Eigenart des jeweils behandelten 
Problems besser gerecht, als wenn man es nach dem 
allgemeinen Rezept behandelt. Da liegt wirklich die 
Gefahr vor, daß man den Schülern nur eine neue 
Technik beibringt, die sie mit einer gewissen Gewandt
heit handhaben können, ohne doch ihre innerliche Be
deutung zu erfassen.

Die Zusammenfassung aller solcher Einzelmethoden 
zu dem System der Infinitesimal-Analysis würde m. E. 
dann die der Hochschule vorzubehaltende Befriedigung 
des Bedürfnisses sein, das sich bei den spezifisch mathe
matisch beanlagten Schülern — aber auch nur bei 
diesen — als Folge jenes Einzelunterrichtes ganz von 
selbst einstellen würde.

In der Meinung, daß die Befriedigung dieses Be
dürfnisses nicht der „höheren Schule“, sondern der 
Hochschule zufallen muß, haben mich die Ausführungen 
K l e i n s  selber gerade nur bestärken können.

Denn die Einführung in die Elemente der Infini
tesimal-Analysis könnte zugleich doch nicht ohne Ein
gehen auf die prinzipielle Auffassung von den Grund
lagen der ganzen Rechnung erfolgen. Wie sehr aber 
in dieser Hinsicht die Ansichten gerade auch bei den 
bedeutendsten Fachvertretern auseinandergegangen, 
welche grundsätzlichen Bedenken gerade bei den Grund
begriffen von vornherein auf verschiedenen Seiten laut 
geworden sind, das kann man aus der so schönen ge
schichtlichen Darstellung, die K l e i n  von der Ent
stehung der Infinitesimal-Analysis gibt, deutlich ersehen.

Und da möchte ich meinerseits noch einiges ganz 
besonders betonen. Der L e i b n i z s c h e n  Bezeichnung 
der Differentialquotienten wie des Integrals vermag ich 
die Vorzüge, die K l e i n  an ihm rühmt, nicht zuzu
sprechen. Im Gegenteil finde ich, daß diese Bezeich
nungen selbst noch ganz besonders geeignet sind, für 
nachdenkliche Naturen Schwierigkeiten von schwer zu 
überwindender Art zu schaffen. Der Differentialquo- 
tient, der die Grenze sein soll, der sich der Differenzeu- 
quotient bei stetigem Abnehmen der Differenzen nähert,

hat nach L e i b n i z  die Form des Quotienten zwischen 
zwei Größen behalten, deren jede doch für sich in der 
Rechnung geradezu als eine Größe vom Werte Null
gilt. Ebenso erscheint das Integral nicht als das, was
es sein soll, die Grenze, der sich eine Summe von
schmalen Streifen bei immer abnehmender Streifen- 
breite unter gleichzeitiger Zunahme der Streifenzahl
nähert, sondern geradezu als Summe von lauter un
endlich schmalen Streifen selbst, deren jeder, einzelne 
an sich doch als eine Größe vom Werte .Null. gilt. 
Aehnliche Anstände ergeben sich bei den. physikalischen 
Deutungen der Dift’erentialquotienten und Integrale.

Und da sei es mir erlaubt, auch noch der vielleicht 
sehr ketzerisch erscheinenden Meinung Ausdruck zu 
geben, daß diese Schwierigkeiten in der ganzen Stoff
behandlung selbst begründet sind, die in der Infinite
simal-Analysis zum wissenschaftlichen System ausgebaut 
worden ist. Diese Systematik sucht die Schwierigkeit 
der stetigen Wandlung dadurch zu bewältigen, daß sie 
solche Wandlung als eine Folge von unendlich vielen 
unendlich kleinen Sprüngen auffaßt.

Ich verkenne gar nicht, daß man zurzeit kein 
anderes Mittel hat, um dem Problem der Stetigkeit 
beizukommen, aber das ändert doch an der Tatsache 
nichts, daß diese Art seiner Bewältigung im Grundo 
nur ein Notbehelf ist.

Aus diesem Notbehelf hat die Infinitesimal- 
Analysis ein Prinzip gemacht.

W ie sehr dabei aber die Sache selbst hinter der 
äußeren Form zurücktritt, zeigt sich schon in dem 
Namen „Infinitesimal-Analysis“. Denn an sich hat 
das Problem, um das es sich handelt, das Problem der 
Stetigkeit mit der Unendlichkeit gar nichts zu tun. 
Die Differentialquotienten, wie die Integrale sind im 
allgemeinen endliche Größen, die nur im Einzelfalle 
unendliche Werte annehmen. Nur aus der Auffassung 
der stetigen Wandlung als einer Folge von unendlich 
lieh vielen unendlich kleinen Sprüngen erklärt es sieh, 
daß eine Analysis, die ihrem eigentlichen Gegenstände 
nach Analysis der stetigen Veränderungen oder viel
leicht kürzer Stetigkeits-Analysis heißen sollte, als 
Infinitesimal-Analysis, Analysis des Unendlichen be
zeichnet wird, wras sie tatsächlich gar nicht ist.

Ich glaube, daß hier noch eine große Aufgabe 
vorliegt, nämlich die der Auffindung eines begrifflichen 
Zusammenhanges zwischen zwei Funktionen, deren eine 
der Differentialquotient der anderen ist, in der Weise, 
daß die gesetzmäßige Aenderung jeder dieser beiden 
zu einander gehörenden Funktionen in einer durch 
eine allgemein gültige Formel ausdrückbaren Beziehung 
zu der gesetzmäßigen Aenderung der anderen Funktion 
steht, gewissermaßen durch eine Steigerung des 
Funktionsbegriffes über die gegenseitige Abhängigkeit 
zweierVariablen hinaus zu der gegenseitigen Verknüpfung 
zweier Abhängigkeitsformen, oder zweier Veränderungs
gesetze. Vielleicht lag eine Empfindung dieser Art 
der (auch von K l e i n  angeführten) Auffassung der 
Infinitesimal-Analysis zugrunde, die statt des Aus
druckes Differentialquotient den der abgeleiteten 
(derivierten) Funktion vorzog.

Die herrschende Definition des Differentialquotienten 
sagt nicht sowohl was er eigentlich ist, als sie vielmehr 
einen W eg angibt, auf dem man zu ihm gelangen 
kann, einen W eg (den Grenzübergang), der am Schluß 
immer einen Salto mortale in sich schließt, der aber 
— auch abgesehen hiervon — an und für sich, rein
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logisch betrachtet — das Bedürfnis nach einer begriff
lichen Definition nicht befriedigen kann.

In engem Zusammenhänge mit dem Vorstehenden 
steht die Frage der Behandlung der Lehre von den 
Reihen, die als Unterstützungsmomeut für die Hinein
ziehung der Infinitesimalrechnung in den Unterricht 
insofern angeführt zu werden pflegt, als sie die Ent
wickelung der in der Schule durchzunehmenden Reihen 
sehr vereinfacht. Das ist ja  richtig, aber die eben 
genannte Folgerung aus diesem Sachverhalt vermag 
ich doch nicht züzugeben. Allerdings erkenne ich als 
wesentlichen Grund für die Aufnahme der Reihen in 
den Schulunterricht auch nur den an, daß den Schülern 
gezeigt werden muß, wie man Funktionen von solcher 
Bedeutung für den Schulunterricht, wie die goniomc- 
trischen, den Logarithmus usw. wirklich zahlenmäßig 
berechnen kann. Aber auch hierbei scheint es mir 
doch wesentlich, diese Berechnung möglichst in der 
Weise vorzuführen, daß sie vom Schüler auch wirklich 
begriffen wird. Und das ist, wie mir vorkommt, eher 
verbürgt, wenn jede Reihenentwickelung aus der 
Eigenart der Funktion heraus hergeleitet wird, als wenn 
alle Entwickelungen nur als spezielle Anwendungen 
einer einzigen vorgelegteu Formel, wie der der T a y -  
lo rsch en  Reihe auftreteu. Nun wird freilich ein
gewendet, das statt dessen früher übliche und m. E. 
auch jetzt noch im Schulunterricht durchaus berechtigte 
Verfahren nach der Methode der unbestimmten Koeffi
zienten sei zu künstlich, es beginne mit der ohne jede 
Begründung aufgestellten Annahme, daß eine Funktion 
in eine Potenzreihe entwickelbar sei. Da meine ich 
aber, ohne daß von vornherein diese Annahme ge
macht wird, kommt man auch bei der Herleitung 
dev T a y l o r s c h e n  Reihe nicht aus, mag man sie 
auf dem älteren (im Grunde m it der Methode der 
unbestimmten Koeffizienten sehr verwandten) Wege 
bewirken, oder mag man sich der Schmicgungsparabcln 
bedienen, deren Heranziehung doch ohne den Ge
danken, daß mau durch Erhöhung ihrer Ordnungszahl 
der eigentlich in Rede stehenden Funktion immer näher 
komme, ganz unmotiviert sein würde. Deswegen würden 
m. E, die Schmieguugsparabeln nicht sowohl zur Her
leitung, als zur nachträglichen Veranschaulichung der 
Berechnung mittels Reihen am Platze, hierfür aller
dings auch ein sehr geeignetes Mittel sein.

Und tatsächlich gibt es für die Vermutung, daß 
die im Schulunterricht aüftretenden Funktionen mittels 
der unendlichen Potenzi-eihe berechenbar sein können, 
auch eine sehr natürliche Anknüpfung, nämlich den auf 
beliebige Exponenten ausgedehnten binomischen Satz. 
Ich glaube, da entspringt ganz von selbst und unge
zwungen aus der Tatsache der Wurzelberechnung mittels 
der unendlichen Binomialreihe die Frage, ob nicht noch 
für andere Formen der Abhängigkeit von einer Variablen 
die Form der Berechnung durch eine unendliche Potenz
reihe möglich sein sollte.

Bei dieser Stoffbehandlung bleibt man durchaus 
innerhalb des Gedankenkreises, der der Mehrzahl der 
Schüler geläufig ist, und dabei kommen auch die 
Schüler nicht zu kurz, die sich vermöge ihrer speziellen 
Beanlagung späterhin den eigentlich mathematischen 
Studien zuwenden wollen. Es besteht auch gar kein 
Hindernis, auf die Bedürfnisse dieser Minderheit da
durch einige Rücksicht zu nehmen, daß man durch 
gelegentliche, dem Unterricht eingefügte Bemerkungen 
ihnen gewisse, über den Horizont der Sehülennehrbeit 
hinausgehende Ausblicke in weitere Gebiete oder in

eine tiefer in die Sache eindringende Behandlungsart 
eröffnet. Daß an sie dabei die Forderung herantritt, 
sich den Einblick in diese Gebietserweiterung und diese 
vertiefende Stoffbehandlung durch eigene Tätigkeit 
selbst, wenigstens zum Teil zu erarbeiten, das will mir 
nicht als ein Mangel, sondern eher als ein Vorzug 
erscheinen.

Zur E inführung in  die In tegralrech nung.
Von A. T h a e r  (Hamburg).

Durch Herrn M. P a s c h  wurde ich zuerst mit 
der Methode der Einführung in die Integralrechnung 
bekannt, die vom bestimmten Integral ausgeht. Mein 
Sohn, Dr. 0 . T h a e r  in Jena, machte mich auf eino 
für Schulzwecke wohl erlaubte Vereinfachung des Ver
fahrens aufmerksam, auf die er durch graphische 
Integrationen gekommen war. Statt, wie üblich, mit

f y d x
U

zu beginnen, löst man zuerst die Aufgabe
h

f y ' d x .
a

Im folgendeu ist der Gang des Unterrichts, wie 
ich ihn in Oberprima befolgt habe, angegeben. Die 
Ausführung einer größeren Zahl von Beispielen ist 
dabei fortgelassen.

Vorausgesetzt wird die Kenntnis der Differential
rechnung, insbesondere der Definition nicht nur des 
Differentialquotienten, sondern auch des Differentials, 
des Zeichens 2,  der gewöhnlichsten algebraischen und 
transzendenten Kurven.

Vorgelcgt sei die Stammkurve i/= -sin a; und die 
abgeleitete Kurve y '  — cosx  im Intervall ¡r =  0 bis 
x  — rr. Es genügt eine rohe Skizze, bei der man 
.t =  3 setzen kann. Die Zufügung der Gradzahlen 
empfiehlt sich, ebenso der Maßstab 2 0 :1 , wenn man 
inm-Papier benutzt.

Man bilde
•»•=Va

2  Ay ,
• r = : - V / #

wobei inan / \ * = 2 , 5 n i m  nehmen kann,

2  A y  =  A y i  +  A y a  +  A y . i  +  A y . i
. v = - V ,

= ( y i  y< 9 +  (V'i ~  . V i ) - f -  ( y 3 — y 2) + (Vi— y.-i) —t/4—vw

n/t y} trr/3 s y . rc ,
ü o j  ¡¿0*] ß o j  [iiGj üsro] k sa f .  

Fig. L
d. h. die Summe der Ordinateuzuwächse ist gleich der 
Differenz der Ordiuate der „oberen Grenze“ vermindert 
um die Differenz der „unteren Grenze“.

Geht man, wie in der Differentialrechnung, von 
den zu den hinreichend kleinen, aber von Null 
verschiedenen dx  über, so gehen die ¿ \y  die dy 
über. Die Anzahl der Glieder vermehrt sich dadurch 
auf eine entsprechend große Zahl. Eine Summe von
solchen Gliedern wird durch ein lang gezogenes s j
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und mit dem Namen Integral bezeichnet. Es ist also

2 ’ A y  — ,/' tfy =  !/ni3 — !/:,u .

Nun ist nach der in der Differentialrechnung ge
gebenen Definition

d y = y ’dx, 
also kann man schreiben 

j = - t /b
/  y ' ^ = y . T / , - * « , •

•*•=-'r/,
Für die ’Grolle

■ ■ - -T/. 
f  y '  d 

*—*1,
kann man eiue geometrische Deutung aus Fig. 2, d. i. 
die Darstellung der Kurve y ' =  cos * , entnehmen.

Bildet man
=-V»
2 ' //' A 'S

so kann man darunter entweder
y o ’ A - T  +  y /  A *  +  y 2 ' Z .  + 1/3 ' A *

oder y / A ^ - l - y s ' A x +  F3r A  +  J * /A 37 
verstehen. Jedes dieser Produkte y '¿ \x  stellt ein 
Rechteck dar, die Summe der ersten Rechtecke ist 
größer als die Fläche, die von der Abszissenachse, den 
beiden Grenzordinaten und dem Kurvenbogen zwischen 
ihren Endpunkten begrenzt wird, die Summe der 
zweiten Rechtecke ist kleiner als diese Fläche. Die

Fläche werde mit bezeichnet.
-tU

Geht man von den Aar zu den hinreichend kleinen 
d x  über, so unterscheiden sich die beiden Rechtecks
summen von einander und von der durch den Kurven
bogen abgeschlossenen Fläche um beliebig wenig und 
es stellt

f  y 'd x
4r=.T/,

also mit einem beliebig kleinen Fehler die nach oben 

krummlinig begrenzte Fläche F' _J* dar.
I)a nun

. .r =  »/•
/  y '  dx  =  f  dy  _  y

war, ist die gekennzeichnete Fläche der abgeleiteten 
Kurve gleich der entsprechenden Ordinatendifferenz 
der Stammkurve

* ’ J l ~  y * i ,~  y*u-
Hiernach ist die Bestimmung eines Flächenstückes, 

das von der Abszissenachse, zwei Ordinaten und einem

sin“--=0,866 —0,5 - 0,366

ihre Endpunkte verbindenden Kurvenbogen begrenzt 
wird, zuriickgefiihrt auf die Bestimmung einer Ordinaten
differenz und zwar gehören die Ordinaten zu zwei 
Punkten einer zweiten Kurve, deren abgeleitete Kurve 
den erBtcn Kurvenbogen geliefert hat und ferner ge
hören die entsprechenden Ordinaten beider Kurven zu 
gleichen Abszissen.

Hierbei sind allerdings die Dimensionen der Ge
bilde unberücksichtigt geblieben. Man wird also ge
nauer sagen: die Fläche enthält soviel Flächeneinheiten, 
wie die Ordinatendifferenz Längeneinheiten.

Da in dem vorliegenden Fall
y =  sin x , y ' =  cos x

war, ist
■r /̂r/s .r^A/a
f  y 'dx— J '  cos x d x - s i n  —

.r=u7„ .r = zr/„

Da es Brauch ist, die Grenzen nach den Abszissen 
bezw. nach der Yariabeln anzugeben, deren Differential 
unter dem Integralzeichen steht, so schreibt man 

-Va
J 'cosx  d x ,

V«
in allen anderen Fällen muß unzweideutig angegeben 
werden, auf welche Variable sich die Grenze bezieht. 

Aus Fig. 2 ergibt sich, daß die Fläche
-T/a
f  cosx d x  
0

aus den Teilen
V« -V»
/ ‘ cosa: d x - \ - f  cos x d x
0 V«

besteht, es ist demnach
Vb Va nu
f  cos x d x — / ‘cos x d x — /* cos x d x ,

."7/6 0 0
d. h. man kann ein Integral durch geeignete Ein
schiebung einer Zwischengrenze als eine Summe, oder 
durch Annahme einer neuen Untergrenze als eine 
Differenz darstellen. Daß die Grenze 0 nicht wesent
lich ist, ersieht man aus den Gleichungen

■A -t/j ••»/«
f  cos* d x  =  J '  cos*  dx  —  J '  cos* da-,

■T/a V« -V.
nur muß stets dieselbe Untergrenze gewählt werden 
und der Minuendus muß die alte Obergrenze, der 
Subtrahendns aber die alte Untergrenze als Obergrenze 
enthalten.

Setzt man nun fest, daß die Gleichung
ß ' ______

f y ' d X  =  yp - y a 
«

stets gelten soll, solange sowohl die Stammkurve als 
auch die abgeleitete Kurve zwischen a und ß endlich 
und stetig bleiben, so ersieht man, daß 

ji
J' c o s* d *  =  sin.T — sin.T/j =  — 1

.T /„

wird, daß also ein unterhalb der Abszissenachse 
liegendes Flächenstück negativ zu nehmen ist. Man 
darf demnach, wenn es sich um absolute Werte von 
Flächenstücken handelt, nicht über eine Grenze inte
grieren, deren y' —  0 ist.

Andererseits ermöglicht die Einführung der 
negativen Integrale, daß man mit den Grenzen ent
sprechend verfährt wie mit den Punkten einer Geraden.
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Dem Satz AB — — BA  entspricht der Satz
ß “

/ !/'d x = i/ß—ya= —(ya —yß}— — f  y 'd:c’
a ß

d. h. durch Vertauschung der Grenzen erhält das 
Integral den entgegengesetzten "Wert.

Dem Satz AB — AC -f- CB, auch wenn C nicht 
zwischen A  und B liegt, entspricht der Fall

nh *ll Vb
f  cosa'<lx =  f  cos* tf* -|~  f  cos* da:

.*/• -V« V,
=  (sin 't /2 — sin J_r/6 ) f  (sin71/ 3 — sin jT/2) =  sin * / 3 — sin-T/6.

Man darf abo ein Integral in die Summe zweier 
Integrale zerlegen, deren erstes die Untergrenzo und 
deren zweites die Obergrenze enthält, wenn nur die Ober
grenze der ersten mit der Untergrenze der zweiten 
identisch ist und y' sowohl wie y  in dem ganzen Be
reich eindeutig und endlich, die zugehörigen Kurven 
stetig bleiben.

Die bisher behandelten bestimmten Integrale waren 
sowohl von der unteren wie von der oberen Grenze 
abhängig. Der Satz

ß y ß ß a
J ’y1 d x = J ' y ’ dx -{-J'y' dx  =  J '¡/ dx  — J'y' dx  
a a y y y

bietet aber die Möglichkeit, jedes Integral in zwei 
Integrale zu zerlegen, deren untere Grenze y konstant 
ist, die also nur von der oberen Grenze abhängen.

Nimmt man in unserem Fall -T/2 als feste 
untere Grenze und läßt die obere Grenze variabel, was 
man durch die Grenzbezeichnung x  ausdrückt, so ist

X

J  cos *  d x  —  sin* — sin -T/2 =  sin* — 1 .
Va

Hier wird das Integral, je  nach dem Wert von *, 
verschiedene Werte annehmen, allen wird aber dieselbe 
Konstante — 1 beigefügt sein. Wäre man von einer 
anderen Grenze c ausgegangen, so würde bei jedem  
W ert dieselbe Konstante C, die positiv oder negativ 
sein könnte, hinzugefügt sein

X

J  y d x  -— y  -|— D.
. . c

Ein solches Integral nennt man ein u n b e s t i m m t e s  
und läßt bei ihm die Grenzen fort, die obere weil sie 
stets *  ist, die untere weil sie eine willkürliche Kon
stante ist. Diese Willkür kann mau aber ebensogut 
in C legen.

Man schreibt also
J rJ d x  =  y  -J- C 

und definiert dadurch eine Funktion y  wenn \j  be
kannt ist.

Da das Differential einer Konstanten Null ist, er
hält man bei beiderseitiger Differentiation 

d j ' y ’dxz=zdy.
Da aber y dx  =  dy  ist, so werden hierdurch Differen
tiation und Integration als entgegengesetzte Operationen 
definiert, jedoch mit einer Einschränkung: E s ist
nämlich
; f d y  =  y -J- c,

d. h. wenn man erst differenziert, dann integriert, so 
enthält das Ergebnis noch eine unbestimmte Kon
stante. Wird aber erst integriert, dann differenziert 

d f y ' d x  =  dy, 
so fällt, die Konstante fort. Allgemein gültig ist die 
Hegel also in der Form: Differentiation und Integration 
heben einander auf,, abgesehen von einer etwa hinzu
tretenden oder wegfallenden Konstanten.

= [  y v d x

Aus der Definition
f  ij  d x  =  y - \ -C  

folgt nun, daß das Integral aus dem Produkt einer ab
geleiteten Funktion mit dem Differential des Arguments 
gleich ist der Stammfuuktion der betreffenden Funktion, 
vermehrt um eine beliebige Konstante. Da aber die 
Ableitung dieselbe bleibt, welche Konstante auch zu 
einer Funktion liiuzugefügt wird, so hat jede Funktion 
beliebig viele Stammfunktionen und man sagt deshalb 
auch abgekürzt, das Integral einer Funktion ist „eine“ 
ihrer Stammfunktionen. Die unter bezw. hinter dem 
Integralzeichen stehende Funktion y' d x  nennt man 
den Integranden.

Nach der hier gegebenen Definition kann man eine 
Integration also nur dann ausführen, wenn man eine 
Stammfunktion der unter dem Integralzeichen stehenden 
abgeleiteten Funktion kennt, xkuf diese Fälle wird 
man sich aber in der Schule beschränken können.

Die Berechnung der unbestimmten Integrale bildet 
die Vorarbeit für die Berechnung der bestimmten 
Integrale, denn es war
b b u p a* i  f  .r

J ’y 'd x —J ' y  d x — J ' y ' d x —\ J ' y ' d x \  — f y 'd x
ft c  c  *- c  -*x~  a  L  c

lyViv,
Dabei ist zu berücksichtigen, daß ' f y ' d x  zwar 

eine unbestimmte Konstante enthält, daß hier aber in 
beiden Fällen dieselbe Konstante zu nehmen ist, da 
die eingeführte Zwischengrenze c zwar beliebig, aber 
doch für beide integrale die nämliche ist, also auch 
die von ihm abhängige Konstante C in beiden Fällen 
dieselbe sein muß. Auch ist darauf zu achten, daß 
sowohl y wie y in dem Intervall eindeutig und end
lich, die sie darstellenden Kurven aber stetig bleiben.

B em erkung zu : Dr. R ich ert, die gan zen  rationalen  
W urzeln  der k u b isch en  G leichung.

Von Dr. E. H a e n t z s c h e l  (Berlin).
Herr Prof. Dr. R i c h e r t  erhebt, wie die ein

leitenden Sätze seines Aufsatzes auf S. 130 (XV, 1909, 
Nr. 6) dartun, für den auf S. 36 des vorigen Jahrganges 
(XV, 1909, Nr. 2) von ihm aus 12 Zahlenbeispielen 
gefundenen Satz: „Für den Fall, daß die kubische 
Gleichung x 3 — 3 bt3 x  ■— 2 c3 =  0 lauter reelle, ganz
zahlige, rationale Wurzeln hat, muß 3 b f  von der 
F o r m  3 r2 -f- s2 sein, worin r und s ganze rationale 
Zahlen sind“, den Anspruch der P r i o r i t ä t ;  er pole
misiert gegen meine Behauptung, daß dieser Satz 
n i c h t  n e u  sei; er erkennt durch eine irrtümliche 
Schlußweise meine Ableitung desselben au3 der von 
mir zitierten E. E. K u m m e r s e h e n  Abhandlung (XV, 
1909, Nr. 3, S. 53) nicht an.

Nunmehr bin ich in der Lage, meiner Behauptung 
eine z w e i t e  S t ü t z e  zu geben, so daß jede Diskus
sion ausgeschlossen ist.. Ich betone, daß Herr Dr. 
R i c h e r t  die F o r m  des Koeffizienten 2 c3 zum ersten 
Male auf S. 130, aber ohne Beweis, angibt; von dem 
Inhalt, den er dieser Form gibt, soll keinesfalls die 
Rede sein. Demgegenüber richte ich die Aufmerksam
keit auf eine ältere Abhandlung, deren genauer Titel 
lautet: „ E l e m e n t a r e  A u f l ö s u n g  d e r  n u m e 
r i s c h e n  G l e i c h u n g e n  d e s  2., 3. u n d  4. G r a 
des .  E i n  B e i t r a g  zu d e m  O s t e r p r o g a m m  
d e s  G y m n a s i u m s  z u  H i r s c h b e r g  in S c h l e s i e n  
d e s  J a h r e s  18 53.  V o n  d e m  K o l l e g e n  Dr. 
E x n er .“ (4», 28 Seiten.)
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Dr. E x n e r legt seiner Untersuchung die Gleichung 
*3— p x  — j  =  0 zu Grunde; er leitet auf S. 13 in 
einer ihm eigentümlichen Weise die C ar d ä n i s c h e  
F o r m e l  ab und macht darauf aufmerksam, daß für

^ j  in dieser Ausdrücke von der Form

1 / 2 1/ g] / |  +  r i  b ä w . j,

entstehen. Auf S. 14 oben fährt er w ö r t l i c h  so fort: 
„Könnte man nun auf elementarem W ege diese 

Ausdrücke auf die Form
(a-\- ß i) und (a — ß i) 

bringen, so würde für diesen sogenannten casus irre- 
ducibilis die allgemeine Gleichung sein

(x ±  2 a) [z F  a — ß | 3 | [* -P a {- ß ) 3] =
_  3 («2 +  /?2; x  z t  2 a (a2 — 3 ß 2) =  0,») 

in welcher, nach unserer Annahme, weder a noch ß im 
allgemeinen rational ist.

Wenn also Formel (A) des § 21 einen imaginären 
Ausdruck darbietet, so enthält die Gleichung drei 
reelle Wurzeln.

1. Anmerkung. S i n d  a l l e  d r e i  W u r z e l n  
r a t i o n a l ,  so muß ß — ß' ]r3 sein, und die allgemeine 
Gleichung ist für diesen F a ll:

(x ±  2 a) [z F  « — 3 ß '] [x 4 - « -j- 3 ß ’| =  
aß — 3 (a2 - f  3 j?' 2) *  z t  2 a (a2 — 9 ß ’ 2) =  0." 

Setzen wir hier in Dr. E x n e r s  Abhandlung 
a — r  und 3 ß' =  s,

so erhält man
3 «2 +  9 ß ' 2 =  3 r2 +  s2 

2 a (o2 — 9 ß ’2) — 2 r (r2 — s2).
Es entstehen also genau die von Herrn Prof. Dr. 

R i c h e r t  in seinen beiden Aufsätzen angegebenen 
Werte von 3 b f  und ± 2 c 3; während sie aber bei 
Herrn Dr. R i c h e r t  ganzzahlig sein müssen, erkennen 
wir hier auch gebrochene rationale Zahlen für r  und s 
als richtig an. Es liegt nämlich ein allgemeines Prinzip 
diesen Untersuchungen zu Grunde, dem ich in meinem 
Aufsatze auf S. 53 (XV, 1909, Nr. 3j durch die Glei
chung 6) Ausdruck gegeben habe; es lautete die von 
mir aus E. E. K u m m e r s  Gleichung hergeleitele 
Gleichung 6):

23 — 3 III II z — (»i3 -j- Jl3) =  0.
Setzen wir

«2 -j_ 3 yä'2 =  »m =  (a +  /i' 1 3 ■ t) (a —  ß' | 3 ■ i), 
so folgt
2 u (a2 — 9 d'2) =  »D +  n2 =  (a - f  ß' | ' 3 • (a — ß' \ 3 i}\

Ich schließe mit dem Hinweis, daß die Entwicke
lungen auf S. 12 und 13 von Dr. E x n e r s  Abhandlung 
genaue Auskunft darüber geben, wie die Größen 3Jj2 
und 2 c3 aus der C ar däni s c hen F o r m e l  bezw. den 
Wurzeln der kubischen Gleichung herzuleiten sind. -

D ie  gan zen
rationalen  W urzeln  der k u b isch en  G leichung.

Von Dr. R i c h e r t  (Berlin).
(Fortsetzung), 

ln  Nr. 0 des vorigen Jahrganges habe ich unter 
dem obigen Titel zwei merkwürdige Sätze über die
jenigen ganzen Zahlen angegeben, welche als numerische 
Faktoren des zweiten Gliedes der kubischen Gleichung 
aß — 3 5j2 *  — 2 c3 =  0 auftreten können, wenn die 
Wurzeln ganze Zahlen sein sollen. Handelte es sich 
zunächst um Primzahlen, die durch die quadratische

Form (3, 0, 1) darstellbar sein sollten, so mußten sie 
die Form 6 n 1 haben:

1) P  =  6 » -f- 1 =  3 r2 -j- s2.
Hatte man es aber mit einer zusammengesetzten Zahl 
zu tun, die sich in zwei Primfaktoren der soeben ge
kennzeichneten Art zerlegen lassen, so daß P  =  3 r 2-{-s2 
und P' =  3 r ' 2 -{- s '2 ist, so konnte

2) P  ■ P' =  3 (r s' ±  r ’ s)2 +  (3 rr' +  ss')
gesetzt -werden, was abermals die Form 3 I i2 - | - S 2 hat.

Hiermit sind mm aber noch keineswegs alle Zahlen 
erschöpft, welche an die Stelle von 3 b f  gesetzt werden 
können. Wenigstens gibt es Zahlen, die nicht unter 
die Form 6 n 1 fallen und doch durch die Form
3 r2 +  s2 darstellbar sind. Ein Beispiel ist die Zahl 3, 
welche zwar durch 3 r2 -j- «2 dargestellt werden kann, 
wenn man »• =  1 und s =  0 setzt, aber durch kein 
ganzzahliges n aus 6 —|— 1 gewonnen werden kann.
In der Tat ist für 3 b]2=  3 =  3 • l 2 - f  02 das *-freie 
Glied 2 c3 =  2 r (r2 — s2) *) =  2, so daß die Gleichung 
* :i — 3 *  — 2 =  0 gilt, -welche die positive Wurzel 2
und die negative Doppelwurzel — 1 hat. Diese Eigen
schaft, eine Doppelwurzel zu besitzen, kommt nun aber 
nicht bloß den Gleichungen mit dem Koeffizienten 3 
zu, sondern überhaupt allen Gleichungen mit jeder 
anderen zusammengesetzten Zahl, die sich in zwei 
Faktoren derart zerlegen läßt, daß der eine Faktor 3 
und der zweite irgend eine Quadratzahl ist, also allen 
Zahlen von der Form 3 r2, worin r  eine ganze rationale 
Zahl ist. Und zwar ist für sie alle 2 c3 =  2 ra. A l l e  
k u b i s c h e n  G l e i c h u n g e n  v o n  d e r  F o r m  
a,-3 — 3 r2 - x  — 2 r 3 =  0 h a b e n  a l s o  d i e  D o p p e l 
w u r z e l  — r  u n d  d i e  p o s i t i v e  W u r z e l  2 r. Ist 
umgekehrt die Doppelwurzel positiv und die davon 
verschiedene Wurzel negativ, so hat die kubische Glei
chung die Form a?3 — 3 r2 ■ x  -j- 2 r3 =  0.

Ein zweites Beispiel, das ebenfalls nicht unter 
6 n -}- 1 fällt, wohl aber durch 3 r2 -(- s2 darstellbar ist, 
bildet die Zahl 4, welche die genannte Form annimmt, 
wenn r — s — 1 gesetzt wird. Für sie ist also
4 =  3 • l 2 l 2 und daher 2 c3 =  2 • 0 • 2 =  0. Die 
einzige für 3 i 12 =  4 mögliche Gleichung lautet also 
x3 — 4 *  =  0 und das ist eine Gleichung, die man 
wegen der Wurzel x  =  0 eigentlich nicht mehr zu den 
Gleichungen dritten Grades zählt. Dasselbe Schicksal 
erleidet aber die kubische Gleichung wieder nicht nur, 
wenn » =  s =  l ist, sondern überhaupt stets, wenn 
r  =  s ist. Es wird dann 3 b j  —  3 r2 -j- r2 =  4 r2, 
2 c 3 =  0, und daher ist dann immer *3 — 4 r2 ■ x  =  0 
und daher *  =  Qi 2 r.

Von ganz besonderem Interesse sind nun aber die
jenigen Zahlen, welche aus der Multiplikation einer 
Primzahl von der Form 6 n -)-1  mit der 3 oder der 4 
gebildet werden können. Zur ersteren Kategorie ge
hören Zahlen wie 21 =  3 • 7, 39 =  3 • 13, 57 =  3 • 19 usw., 
die sämtlich die Form 3 r 2 j- s2 annchmen können und 
nicht unter 6 » -{- 1 fallen. Es ist ja  21 =  3 • 22 32,
39 =  3 • l 2 - f  62, 57 =  3 ■ 42 +  32 usw. Nun,  diese 
Zahlen fallen sämtlich unter das zweite der eingangs 
erwähnten Gesetze, wenn man setzt 

7 =  3 • l 2 -(- 22 13 =  3 • 2a —{— l 2 19 =  3 • l 2 4- 42
3 =  3 - l 2 I’ j 3 =  3 - l 2 | 3 =  3 - l 2

usw. und in den beiden Gleichungen

*) Diese G leichung e rg ib t sich  le ich t aus der Bemerkuug, 
daß ja  das konstan te  Glied einer Gleichung gleich  dem P ro 
dukte der drei W urzeln, daß also m ach S. 37)

2 r 3 =  x,  — — 2 r , ( r ,  — f r j )  ( r ,  +  | J ^ )  =  — 2 r ,  (r,i — r2) =
— 2 r ( r > — 0)

sein muß.
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P  =  3 r2 +  s2 | r' =  l 
P ' =  3 j-'2-j-.s'2 : = 0  

setzt. Dann wird P P ' =  3 (r s' -P r' s)- -f- (3 rr' +  s.?')2 
=  3 s2 -}- 9 j-2 == 3 s- -f- (3 ?-)2, d. h .: d a s s t r i t t  a n d i e 
S t e l l e  v o n  r  u n d  das  3 c  an  d i e  S t e l l e  v o n  s. 
Zu demselben Resultate bann man auch sehr einfach 
durch die Betrachtung gelangen, daß aus P  =  3 r 2- |- s2 
infolge von Multiplikation mit 3 folgt:

3 P  =  9 >'2 +  3 s2 =  3 s2 +  (3 r f .
Eine ganz merkwürdige Sonderstellung nimmt die 

4 ein und zwar einmal in ihrer Eigenschaft als Quadrat
zahl und dann insofern, als sie durch die Form 3 • l 2- j - l2 
darstellbar ist. Was zunächst die letztere Eigenschaft 
anbetrifft, so läßt sich natürlich der Satz (2) der Ein
leitung anwenden, indem man zunächst allgemeiner 
r' — s' setzt. Alsdann wird, wenn wieder

P : = 3 r 2 4 - s 2 \
4 r '2 =  3 ■ r'- -j- r -  /

gesetzt wird,
3) 4 P r '2 =  3 (r s)2r '2 - f  (3 r ±  s)2r '2 

und das läßt im allgemeinen wieder zwei abgeleitete 
Darstellungen als möglich erkennen, wie wir das in 
Nr. 6 auf S. 131 für das Beispiel 91 auseinandergesetzt 
haben. Insbesondere aber, wenn man r' =  1 setzt, so 
daß die obige Gleichung zu

4 P  =  3 { c T s H ( 3 c ±  s f  
wird, geht diese Eigenschaft auch für die 4 selber 
nicht verloren. Obwohl also, wie oben gesagt wurde, 
die 4 als Koeffizient von x  nur uneigentlich eine 
Gleichung dritten Grades lieferte, so hat sie doch in 
Kombination mit Primzahlen von der Form 6 « +  1 
die Eigenheit, zwei Darstellungen von 4 P  zu ergeben. 
Wählen wir als Beispiel die Zahl 28 =  4 -7, so ist 
4 ■ 7 =  3 (r cp s)2 -(-13 r  ±  s)2, worin wegen 7 =  3 • l 2 -J- 22 
das r —  1 und das s =  2 zu setzen ist. Es ist also 
28 =  3 • l 2 - j -5 2 =  3 • 3 2 l 2 ; und ebenso folgt aus
19 =  3 • l 2 -f- 4 2, daß r =  l  und s =  4 und daher 
4 • 19 =  76 =  3 • 3 2—[— 72 =  3 • 5 2-}~ l 2.

Was dagegen die Eigenschaft der 4 als Quadratzahl 
anbelangt, so gestattet sie, wie jede andere Quadratzahl, 
die zu einer Primzahl von der Form 6 n -]-1  als 
Faktor hinzutritt, daß sowohl zu r als auch zu s die 
Wurzel aus dieser Quadratzahl als Faktor hiuzugefügt 
werden kann. In der Tat folgt aus der Gleichung (3) 
ohne w eiteres:

4 P r '2 =  3 (>■' (r :p s))2 +  (r> (3 r  db s))2.
Daher kann sowohl 28 als auch 76 außer den soeben 
genannten Darstellungen auch die folgenden erfahren: 

28 =  7 • 4 =  3 • 2 2 - f  4 2, 76 =  19 • 4 =  3 • 2 2 - f  82.
Zum Schlüsse sei noch erwähnt, daß auch das 

Quadrat jeder Primzahl von der Form 6 h 4 ' !  durch 
3 r- +  s2 dargestellt werden kann: und zwar kann 
dies nur auf e i n e  Art geschehen. Aus Satz (2) folgt, 
weil hier r =  r', s =  s' ist.

IP  =  3 r 2 +  s2 j
| P  =  3 r 2 - j -  «2 |

und daraus zwar die Formel mit doppeltem Vor
zeichen: P 2 =  3 (rs q= r s )2 -J- (3 r2 db s2)2. Aber die 
gberen Vorzeichen liefern nichts neues, während die 
unteren Vorzeichen P 2 =  3 (2 r «)2 4 . (3 r- — s2)2 ergeben.

Zur k u b isch en  G leichung.
Von Prof. Dr. E c k h a r d t  (Homburg v. d. Höhe).

1. Im Jahrgang X IV , S. 13 d. Ztschr. hat Herr 
Prof. Dr. R i c h e r t  die Gleichungen dritten Grades 
mit drei r e e l l e n  Wurzeln betrachtet und für die 
p o s i t i v e  Wurzel a-3 der Gleichuug

x3 — 3 bL2 x  — 2 | c3 | =  0 
die in seiner Programmabhandlung von 1907, Nr. 13S, 
bewiesenen Ungleichungen

4 > o
angeführt.

Hierzu möchte ich bemerken, daß die obere Grenze
2 é, bereits im Jahre 1902 im X X X III. Jahrgang der 
Zeitschrift für mathem. u. naturw. Unterricht in ein
fachster Weise von mir abgeleitet wurde in der Arbeit: 
„Elementare Ableitung der Realitätsbediugungen für 
die Gleichungen dritten Grades ohne Auflösung 
dieser Gleichungen.“

Für die Gleichung
3? b x- \-  c — 0 

sind daselbst S. 449 für den Fall dreier reeller Wurzeln 
die Intervalle

-  2 ] / - 1  | / C | J / _  . * . . .  +  2 ] / Z  | ,

b 0, angeführt. Ersetzt mau b durch — 3 ¿x2, so ist 
die o b e r e  Grenze für die positive Wurzel 2 | b¡ |. Die 
untere Grenze dieser Wurzel ist bei mir ¡ bi |. Für sic 
ist also der von Herrn R i c h e r t  gegebene Wert der 
bessere.

2. Die im Jahrgang XV, S. 36, für den Fall dreier 
rationaler ganzer Wurzeln mitgeteiltc Darstellung von
3 fij2 in der Form 3 r- -\- s2>, wo r und s ebenfalls 
rational und ganz sind, ist nur ein besonderer Fall der 
von mir S. 450 a. a. O. aufgestellten Beziehung

3 +  - ? ) * } ,
in der a die stets vorhandene reelle Wurzel bedeutet. 
Im übrigen gilt diese Beziehung für ganz beliebige 
Werte der Wurzeln a, ß, y.

Sind diese Wurzeln s ä m t l i c h  rational, so kann 
an die Stelle von a sowohl ß als auch y treten, und 
mau hat also für den Fall dreier reeller Wurzeln die 
Darstellungen

r ' - H v + m -
Sind alle drei Wurzeln rationale g e r a d e  Zahlen, so

sind ^ u. s. f. lauter rationale ganze Zahlen,

und es sind dann immer d r e i  D a r s t e l l u n g e n  von 
der Form

— 5 =  3 a 124 -d 12 
vorhanden, in denen und <5j rational und ganz sind.

Daher erklärt es sich auch, daß der von Herrn 
R i c h e r t  angeführte Koeffizient 28 der Gleichung 

¿* — 28 3 :4 -4 8  =  0
mit den Wurzeln 6, ---- 1, — 2 die d r e i  Darstellungen
zuläßt:

28 =  3 ■ 32 +  1-’,
28 =  3 • 22 4 - 42,
28 =  3 • l 2 4 - 52.

Kommt eine Doppelwurzel vor, so ist die entsprechende 
Darstellung doppelt zu zählen.

Sind n i c h t  alle drei Wurzeln g e r a d e ,  so muß 
wegen der Beziehung a -{- ß +  y — 0 wenigstens e i n e  
derselben g e r a d e  sein. Die beiden anderen sind dann 
ungerade. Wählt man a als die gerade Wurzel, so ist
auch ß — y gerade, und wenn a —  2 «j, ß — y =  2 <5,,
so ist von den auch jetzt möglichen d r e i  Darstellungen 
nur die erste
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—  b =  3  - f  V
der Art, daß cq und 5, g a n z  und rational sind, während 
die beiden anderen g e b r o c h e n e  rationale Zahlen mit 
dem Divisor 2 enthalten.

Nimmt man z. B. die Gleichung x 3 — 7 x  — 6 =  0 
mit den Wurzeln 3, —1, —2. so ist a =  — 2, — b =  -\-l, 
und cs gilt:

7 =  3 - 12 -j~ 22,
O
r +

i +
Die beiden Bälle über die drei reellen Wurzeln lassen 
sich in einen zusammenfassen, wenn man schreibt: 

— 4 /, =  3a2 +  (> — ¡,)2,
- 4 J  =  3 / 9 2 + ( y - a ) 2 ,
- r 4 J  =  3 j 2 - f ( « - ß f .

Hiernach- kann man sagen: „Wenn eine reduzierte 
kubische Gleichung drei rationale ganze Wurzeln hat, 
so läßt sich der absolut genommene vierfache Koeffizient 
der ersten Potenz der unbekannten auf dreifache AVeise 
durch die Wurzeln der Gleichung in der Form 3 r- -j- s2 
darstellen, wo r  und s ratiouale ganze Zahlen sind.“

3. Die Darstellung von 3 b,2 oder | b | ist auch ein 
besonderer Fall der Form

a —  —  (2  «2  r 2 -¡- w2), 
die ich in der Arbeit: „Ableitung der Realitätsbedin
gungen für die biquadratische Gleichung ohne Auflösung 
der Gleichung“ im Archiv der Mathematik und Physik, 
(3), Bd. 7, S. 87 von dem Koeffizienten« der Gleichung 

«d — ci exr -j- b x  -p- c 0 
veröffentlicht habe. Die Wurzeln dieser Gleichung 
sind dort dargestellt in der Form
n — u -p v, ß =  u — ii, -/ =  — u -p ic, d =  — u — w.

Ist nun « =  t>, so wird ß =  0 und c =  0. Die 
Gleichung vierten Grades zerfällt also in 

x  — 0 und x2 -p « x  -j— b =  0 
und für den Koeffizienten a der letzten Gleichung gilt 
daher allgemein :

— 0 =  3 «2 -j- IC2.
Sind jetzt a, y, b rationale ganze Zahlen, so sind ii und 
ic rationale Zahlen, die bei g e r a d e n  Werten von n, 
7, S immer g a n z e  Zahlen sind, im übrigen n u r  d an n ,  
wenn man die wegen a - | - y -}-d =  0 sicher vorhandene 
gerade Wurzel gleich n setzt.

* *
*

B em erkun gen  zu  dem  vorsteh en d en  A u fsa tze .
Von Prof. Dr. R i c h e r t  (Berlin).

Zu 1 bemerke i ch , daß meine Ergebnisse nicht 
nur für die dritte Wurzel, sondern auch für die beiden 
ersten Wurzeln engere Grenzen ergeben als die von 
Herrn Prof. Dr. E c kh ar d t angegebenen. Ist nämlich 
c0 negativ, so gilt nach §45 ,  da nach § 3 9  des P 07 
7 3=300 ist, für die absolut kleinste, d. h. x ,,  die 
Doppelungleichung — 1 <C x2 0 und für die erste 
Wurzel — } 3 < C ;ri <C — 1 und mit Benutzung von 
'V  — *i<C ah<CO die erste Wurzel — [ 3 — bv

Zu 2 : Hier verweise ich auf S. 130 der Unt.-Bl. 
vom vorigen Jahre, auf einige Bemerkungen von 
Herrn Prof. Dr. H i i n t z s c h e l ,  sowie auf meine Fort
setzung in dieser Nummer.

Bücher-Besprechungen.
Sigm und G ünther, G e s c h i c h t e  d e r  N a t u r 

w i s s e n s c h a f t e n .  Bücher der Naturwissenschaft,

herausgegeben. von Prof. Dr. Sigmund Günther.
2. und 3. Baud. Mit dem Bildnisse des Verfassers, 
4 farbigen und 12 schwarzen Tafeln und einem 
Gesamtregister. Leipzig, Pb. ßeclatn jun. 186 u. 
290 S. Kl. 8°. Geb. M 1.60.
Die Anregung der Verlagsfirma, in der welt

berühmten Reclam-Bibliothok eine Serie von Bändchen 
eigens den Naturwissenschaften zu widmen, wird gewiß 
von vielen mit Beifall begrüßt werden. Bei dem neuer
dings angewendeten größeren Druck ist deren Lektüre 
auch manchem ermöglicht, dessen Augen dem ursprüng
lichen Typensatz nicht gewachsen waren. Die Reihe 
der in Frage stehenden Bändchen leitete ein W. O s t 
w a l d  mit einem sehr klar und faßlich geschriebenen 
„Grundriß der Naturphilosophie“, der nur in den 
späteren Teilen den energetischen Standpunkt des Ver
fassers stark hervortreten läßt.

Der vorliegende Band bat einen der Altmeister 
geschichtlicher Forschung auf exakt-wissenschaftlichem 
Gebiete zum Verfasser. AVer möchte es sonst auch 
wagen, über das Gesamtgebiet der Naturwissenschaften 
von den metallurgischen und astronomischen Kennt
nissen der Chaldäer an bis zur Elektronenforschung 
unserer Zeit einen auf so knappen Raum zusammen
gedrängten Ueberblick geben zu wollen? Ueber 2100 
Namen von Gelehrten sind hier (alle mit genauen An
gaben ihrer Lebenszeit) wie Glieder einer Kette oder 
besser eines Netzes von Ketten aneinandergereiht und 
nur die außerordentliche Sprachgewandtheit Günthers 
konnte dabei die Klippe oder Gleichförmigkeit glück
lich meiden. Leider sind schon wieder einige der 
verdienstvollen Männer, von denen hier nur das Ge
burtsjahr angegeben ist, mit Tod abgegangen. AVir 
erwähnen G. v. Neumayer und A. Dolirn.

Einige Druckfehler wird der Leser leicht ver
bessern. Auch wird mau in Behauptungen wie I] , 
S. 67, daß Luft ein Gemenge aus „AVasserstoff und 
Sauerstoff“ sei, oder II, S. 164, daß Röntgenstrahlen 
ohne erhebliche Schwächung auch durch Metalle gehen, 
nur Versehen erblicken, die einem Vielbeschäftigten 
leicht auch bei der Korrektur entgehen. Das Buch 
wird gewiß großen Nutzen stiften, insbesondere trotz 
seiner Kleinheit auch als Nachschlagewerk, da ein 
vorzügliches Autorenregister beigegeben ist. Auf den 
vorne beigehefteten Tafeln befinden sich die Bildnisse 
von Theophrast, Coppernicus, Newton, Linné, A. v. 
Humboldt und Cb. Darwin, eine Röntgenaufnahme 
eines menschlichen Brustkorbes mit Revolverkugel, eine 
mittelalterliche chemische Küche, im Vergleich dazu 
ein chemisches Laboratorium der technischen Hoch
schule München u. a. m.

H. AAUe l e i t ne r  (Pirmasens).
' * **

E versh eim , Dr. P.,Privatdozent. D i e E l e k t r i z i t ä t  
a l s  L i c h t -  u n d  K r a f t q u e l l e .  13. Bändchen 
der Sammlung „Wissenschaft und Bildung“, V I u. 
121 S. Leipzig 1907. Quelle & Meyer. Geh. 1 M, 
geb. 1,25 M.
Der Verfasser wendet sich, offenbar von der rich

tigen Ansicht ausgehend, daß sich ein Gebiet, wie die 
Elektrizität, ganz voraussetzungslos nicht populärwissen
schaftlich behandeln läßt, an ein bis zu einem gewissen 
Grade physikalisch geschultes Leserpublikum. Seine 
Darlegungen sind äußerst klar und behandeln auf 121 
Seiten so ziemlich alles, was von Anwendungen der 
Elektrizität als Licht- und Kraftquelle in Betracht
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kommt. Daß dabei ein tieferes Eingehen auf die ein
zelnen Dinge nicht möglich ist, kann man vorausseheu, 
wenn man sich das inhaltsreiche Inhaltsverzeichnis an- 
sieht. Immerhin sei das Büchlein jedem empfohlen, 
der sich schnell über einzelne Punkte orientieren will. 
Ebenso eignet es sieh wegen seiner klaren Diktion auch 
für den schon über ein gutes Quantum physikalischer 
Ergebnisse verfügenden Primaner.

Dr. W. B  r ü s c h (Lübeck).
+ *

*

A hrens, D r. F e lix  B., Professor an der Universität 
Breslau. L e b e n s f r a g e n ,  Die Vorgänge des 
Stoffwechsels. 18. Bändchen der Sammlung „Wissen
schaft und Bildung“, V u. 153 S. mit 8 Abbildg. 
Leipzig 1907. Quelle & Meyer.
Bin umfangreiches Gebiet (Nahrung und Ernährung, 

Enzyme und ihre Wirkung, das Fleisch, Eier, Molkerei
produkte, pflanzliche Nahrungsmittel, Zucker, Stärke, 
Frischerhaltung und Konservierung von Lebensmitteln, 
künstliche Nährmittel, alkoholische Genußmittel, die 
gesteigerte Beschaffung von Nährmitteln unter dem 
Einflüsse der Chemie) wird in gehaltvoller Rhetorik 
dem Laien vorgetragen und seinem Verständnisse näher 
gebracht. W ie lebendig und wissenschaftlich die Aus
einandersetzungen auch sonst sind, so scheinen doch 
die pflanzcnphysiologischen Fragen, wie die bei der 
Stärke behandelten, mit den neuesten Anschauungen 
nicht im Einklang zu stehen; ein Vergleich des vom 
Verfasser Vorgetragenen mit dem, was in dem be
kannten Lehrbuche von Straßburger, Schimper und 
Noll darüber gesagt ist, läßt die Beanstandung sofort 
berechtigt erscheinen. A uf der anderen Seite soll aber 
voll und ganz anerkannt werden, daß der Herr Ver
fasser besonders in dem Kapitel mit der umfassenden 
Ueberschrift: „Die gesteigerte Beschaffung von Nähr
mitteln unter dem Einflüsse der Chemie“ auch die 
neuesten Errungenschaften der künstlichen Dünger
fabrikation, wie den Birkelandsehen elektrischen Salpeter
säure-Ofen, ausführlich behandelt. Daß trotzdem auch 
hier einige Neuheiten fehlen, ist bei dem großen Stoff- 
umfänge nicht zu verwundern, sondern durchaus nötig.

Dr. W. ß r ii s c h (Lübeck).
* *

*

B örnstein , P rof. Dr. R . D ie  L e h r e  v o n  d e r  
W ä r m e .  Gemeinverständlich dargestellt. 172. 
Bändchen der Sammlung „Aus Natur und Geistes
welt“, IV  u. 126 S. mit 33 Abbildungen im Text. 
Ueipzig 1907. B. G. Teubner.
Wenn auf einem so engen Raume und in einem 

au die weitesten Kreise sich wendenden Buche auch 
stofflich nichts neues geboten werden kann, so ist die 
Durchsicht dieses Büchleins doch auch dem Fachmann 
wegen der interessanten didaktischen Darstellungsweise 
sehr wohl zu empfehlen, und ein Primaner oder Student 
wird in ihm eine angenehme, wertvolle Lektüre finden. 
Einzelne Figuren wären allerdings wohl durch neuere 
zu ersetzen gewesen, u. a. die der Lindeschen Lui't- 
verflüssigungsmaseliine, wenn man auch wohl zugeben 
kann, daß die ältere hier wiedergegebene Skizze für 
den Laien oder Rißzeichnungen nicht leicht verstehenden 
Anfänger durchsichtiger ist. Die gleichzeitige Wieder
gabe beider Figuren hätte das Verständnis sicherlich 
erhöht. Dr. W. B r i i s c h  (Lübeck)

*  *
*

B runsw ig, Dr. H . D ie  E x p l o s i v s t o f f e. Ein
führung in die Chemie der explosiven Vorgänge.

158 S. mit 6 Abbildg. und 12 Tab. Sammlung 
Göschen. Bd. 333. Leipzig 1907. G. J . Göschen. 
0,80 M.
Der Herr Verfasser hat mit vollem Recht seinem 

Buche noch den Untertitel „Einführung in die Chemie 
der explosiven Vorgänge“ gegeben; denn gerade die 
chemischen und physikalischen Vorgänge der Explosion 
werden in übersichtlicher AVeise dem allgemeinen Ver
ständnis des einem so speziellen Gebiete natürlich 
etwas ferner stehenden allgemeinen Chemikers und 
Physikers näher gebracht. Zur Erhärtung des Be
haupteten seien die Hauptkapitel angeführt: „Begriffs
bestimmung von einem explosiven Vorgänge; Be
dingungen, an die explosive Ahn-gange geknüpft sind; 
Geschwindigkeit explosiver Vorgänge; der Explosions
druck; die Explosionstemperatur; die Explosionsgase; 
der Explosionsstoß; die Explosionsflamme; die physi
kalische und chemische Beständigkeit der Explosions
stoffe. Die am Schlüsse angegebene Literaturübersicht 
wird vielen willkommen sein.

Dr. AV. B r ü s c h  (Lübeck).
+ **

G. W ertheim , D i e A r i  t h m e t i k d e s  E l i a  M i s -  
r a c h i .  Ein Beitrag zur Geschichte der Arith
metik. 2. verb. Auflage. ATM und 68 S. Braun
schweig, Friedrich Vieweg & Sohn. Preis 3 M. 
Ueber dieses schon ältere Buch, das aber noch 

nicht in den „Unt.-Bl.“ besprochen wurde, schreibt 
Herr Prof. AVi e d e m a n n - Erlangen: „Mir scheinen 
die Textaufgaben eino wesentliche Bereicherung unserer 
Schulliteratur zu bilden, da sie zugleich kulturhistorisch 
anregend sind, besonders wenn sich der Lehrer noch 
die zahlreichen Hinweise auf ältere Aufgaben zunutze 
macht“. Ein kurzer Einblick in das fesselnd ge
schriebene Büchlein wird den Leser zu derselben A n
sicht führen. Interessant ist, wie einzelne Aufgaben 
M i s r a c h i s ,  der um 1500 Oberrabbiner in Kon- 
stantiuopel war, seit jener Zeit zum eisernen Bestand 
unserer Aufgabensammlungen gehören, andere und 
zum Teil die originellsten, ganz verschwunden sind. 
Aber auch bei den bekannteren Aufgaben ist die 
Lösung M i s r a c h i s  so eigenartig, daß es sich der 
Mühe, lohnt, sie einmal vor Schülern (etwa der Sekunda) 
mit den heutigen Auflösungsmethoden zu vergleichen. 
Wenn M i s r a c h i  z. B. aus dem Gewicht einer Kugel 
ihren Durchmesser sucht, so benutzt er spezifische Ge
wichte, die auf Gold als Einheit bezogen sind. Die 
Rühreuaufgaben verbindet er mit dem Versinken eines 
Steines von gegebenen Dimensionen in der AVasser- 
menge. Auch abgesehen von den Aufgaben bietet das 
Buch besonders durch zahlentheoretische Erläuterungen 
des auf diesem Gebiete rühmlich bekannten, inzwischen 
leider verstorbenen Herausgebers nicht nur historisch, 
sondern auch methodisch AVertvolles. A. T.

Zur B esp rechung  eingetroffene Bücher,
(Besprechung geeigneter Bücher V orbehalten .)

B o r k ,  H., Mathem. H auptsätze, herausgeg. von M. N a th .  
Ausg. f. Gymnasien, I. T e il: Pensum der Unterstufe, ü. Aufl.; 
geb. M 2.10. II. T eil: Pensum der Oberstufe, 4. Aufl.; geb. 
M 3.75. Leipzig 1909, Dürr.

B ö t t c h e r ,  .1. E., Beweise f. die Heronsformel aus zwei J a h r 
tausenden. F estschrift als Beilage z. Jah resb erich t der 
Petrischu le zu Leipzig 1909. L eipzig  1909, Teubner. 

B u s e m a n n ,  L., Der Pllanzcnbestim m er. S tu ttg a rt 1909, 
Kosmos-Verlag (Franckh). geb. M 3.80.

D e t t e ,  W., A nalytische Geometrie der K egelschnitte. Mit 
45 Fig. Leipzig 1909, Teubner. geb. M 4.40.
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D e u t s c h e  Z e n t r a l e  f ü r  J u g e n d f ü r s o r g e .  V erhand
lungen des ersten  deutschen Jugendgerich tstages 15. bis 
17. März 1909. Ebenda. M 2.80.

E c k a r t ,  R., Abraham G otthelf K ästners Selbstbiographie und 
V erzeichnis seiner Schriften nebst Heynes Lobrede auf 
K ästner. Hannover, Geibel. M 1.—.

L 'E n s e i g n e m e n t  M a t h é m a t iq u e ,  Revue in ternationa le  
dirigée par C. A. L a i s a n t  e t H. F e h r  avec la  C ollaboration 
de A. B u h l .  Xlmo Année, Nr. 3—6. P aris  1909, G authier- 
Y illars e t Genève, Georg & Cie.

F e n k n e r ,  H., L ehrbuch der G eom etrie f. d. U n te rrich t an 
höh. L ehranstalten . M. ein. V orw ort v. Dr. W .K ru m m e . 
Ausg. A f. Gymnasien, R ealgym nasien u. O berreaischulen. 
In 4 Teilen. 1. Teil: Ebene Geometrie. 0. verbess. Aufl. 
B erlin  1910, Salle. M 2.20.

Lehrbuch der Geometrie f. d. U n te rrich t au höh. L eh r
anstalten . M. ein. Vorwort v. Dr. W. K ru m m e . Ausg. B 
für Realschulen. In 2 Teilen. 1. T eil: Ebene Geometrie. 
M 2.—. — 2. T eil: Raumgeometrie mul Trigonom etrie. 
Nebst e iner A ufgabensam m lung. M 1.40. Ebenda.

F l ö r i c k e ,  K., K riechtiere und Lurche D eutschlands. S tu tt
g a r t  19Ù9, V erlag des Kosmos. M 1.—.

F r i c k ,  J ., Physikalische Technik. 7. vö llig  um gearb. und 
s ta rk  verm. Aufl. von 0 . L e h m a n n .  2. Bd. 2. Abteil, 
üraunsehw eig  1909, Vieweg & Sohn. M 40.—.

G r u h n ,  P., M athem atische Form elsam m lung. H annover 1909, 
Jänccko. geb. M 1.20.

H a c h e t - S o u p l c t ,  P., U ntersuchungen über die Psychologie 
der T iere. Deutsche Ausgabe von F riedr. S t r o i ß l c r .  
Leipzig, U ngleich. M 3.—.

H a h n ,  H., Leitfaden fü r Physikalische Schülerübungen. Mit 
225 Textfig. Berlin 1909, Springer, geb. M 3.—.

H e is e ,  E., Methodik des erdkundlichen U nterrich ts nebst aus- 
filhrl. Lehrbeispielen der Heim atskunde, der Vorhegrift'e der 
Himmelskunde, der Länderkunde sowie der m athem . E rd 
kunde. Mit 1 Zeichnung, 1 G rundriß, 1 P lan  und 1 K arte . 
H annover-List 1909, Meyer. M 2.50.

l l o l t z e ,  A., Kleine geom etrische U ntersuchungen. Beil. z. 
Jah resberich t d. Domgymn. zu N aum burg a. S. 1909. Progr. 
333. Naum burg, Druck von H. Siclm g.

H o p p e ,  E., Unser W issen vom Werden der W elt. Bielefeld 
1909, A nstalt Bethel, geb. M 5.—.

K a m b ly .L . ,  Mathem. U nterrich tsw erk , neu bearb. v. A. T h a e r .  
2. Teil: P lanim etrie, Ausg. B fü r R calanstalten  und Gym
nasien m. m athem . R eform untcrr. Breslau 1909, H irt. M 2.50.

K l e i b e r ,  J ., n. S i e p c r t ,  P., E lem entarphysik m it Chemie 
f. höhere M ädchenschulen. Teil I fü r die III. Klasse, m it 
82 Fig. T eil II für die 11. Klasse, m it 86 Fig. Teil III für 
die I. Klasse, m it 94 Fig. München 1909, O ldenbourg, geb. 
3 Teile à  M 1.— — M 3.—.

K o s m o s , H andw eiser für N aturfreunde. H erausgeg. v. Kos
mos, Gesellsch. d. N aturfreunde 1909. Bd. VI, H eft 7—10. 
S tu ttg a rt  1909, V erlag d. Kosmos (Franckh). P re is  d. ein
zelnen Heftes i l  0.30.

K r a e p e l i u ,  K., N aturstad ien . Ein Buch f .d . Jugend. Volks
ausgabe. 2. Aufl. Leipzig 1909, Teubner. geb. M 1.—.

K r ü g e r ,  E., Biologische Schülerübungen. E in  Leitfaden f. d. 
Oberklasseu höh. L ehransta lten . Mit 113 Abb. Ham burg 
1909, Voß. geb. M 3 . - .

K r i lß ,  G. u. H., K alorim etrie u. qu an tita tiv e  Spektralanalyse. 
2. Aufl., bearb . von H u g o  K r i lß  und P a u l  K rü ß .  Eben
da. M 8.—.

L a m p o r t ,  K., Die W elt der Organism en. M .52Fig. (Samm
lung  Aus N atur u. Geisteswelt.) Leipzig 1909, Teubner. 
geb. M 1.25.

L ö b .W . ,  E inführung in die chem ische W issenschaft. Mit 
lGFig. (Samml. Aus N atur u.Gcistcswelt.) Ebenda, geh. M 1.25.

M e in s , E.( S trebe zum Ew igen. I. Der g egenw ärtig  s ta t t 
habende Schöpfungsakt is t endlich. Alle P laneten  sind be
wohnt. 1. Aull. K onstantinopel, S elbstverlag . M 2.25.

M e y e r, E., u. B r a u n ,  R., Rechenbuch fü r höhere Mädchen
schulen nach W estrick und Heines Rechenbüchern. Heft 
1—5, Kl. X bis Vf. M ünster 1910, Aschendorff.

M ik r o k o s m o s ,  Z eitschr. f. d. p rak tische B e tä tigung  a ller 
N aturfreunde. H erausgeg. von A. R e i t z .  Ja h rg . III, 
Heft 6/7. S tu ttg a rt 1909, Franckh.

M ö lle r , J„  N autik. Mit 58 Fig. (Samml. Aus N atur u. Geistes
welt). Leipzig 1999, Teubner. geb. M 1.25.

M ü l l e r ,  H., Die M athem atik auf den Gymnasien und R eal
schulen. II. T eil: Die Oberstufe. Lehraufgabe f. Ober
sekunda u. P rim a. Ausgabe A : F ü r Gymnasien. 3. Aull. 
Ebenda, geb. M 3.40.

M ü l l e r ,  H.,  u. K u t n c w s k y ,  M., Samml. von Aufgaben a. 
d. A rithm etik, T rigonom etrie u. S tereom etrie. II. Teil: 
Ausg. A, fü r Gymnasien. 3. Aufl. Ebenda, geb. M 2.80.

M ü l l e r ,  H.,  u. M a h l e r t ,  A., L eh r-u . U ebungsbuch d. Geo
m etrie f. S tudienanstalteu . Ausg. A für gyrunas. Kurse. 
Teil I :  P lan im etrie  bis zu r L ehraufgabe d. Klasse IV. M. 
100 Fig. geb. M 2.—. — Ausg. B (O berreaischulen n. real- 
gym uas. Kurse!. T eil I : P lan im etrie  bis zur Lehraufgabe 
d. Klasse IV. M. 118 Fig. geb. AI 2.40. — L ehr-u .U ebubgs- 
buch d. A rithm etik u. A lgebra f. S tud ienanstalteu . Ausg. B 
f. O berrealschule u. realgynm as. Kurse. Teil I bis Kl. IV. 
M. 10 Fig. geb. M 2.40. — Ausg. A fü r gym nas. Kurse. 
Teil I  bis Klasse IV. M. 10 Fig. Ebenda, geb. M 2.40.

Mi l s e  b e c k ,  C., Auflösungen z. d. Aufgaben f. d. U nterrich t 
in der aualy t. Geometrie, en thaltend Aufgaben zu Teil III 
des Leitfadens der E lem entarm athem atik  von L ieber & 
Liihinann, Berlin  1909, Simiou Nf. M 1.—.

M i i s e b e e k ,  C., Aufgaben f. d. U n terrich t ln der S tereom etrie
u. sphiir. T rigonom etrie , en thaltend Aufgaben zu Teil III 
des Leitfadens der E lem enta rm athem atik  von L ieber & 
Lühinann. Ebenda.

—„— Aufgaben für den U n terrich t in der Goniom etrie und 
ebenen Trigonom etrie, en thaltend  Aufgaben zu Teil I II : 
Ebene T rigonom etrie des Leitfadens der E lem entarm athem . 
von L ieber & Lühm ann. Ebenda, geb. M 1.50.

—„— Aufgaben f. d. U n terrich t in der P lanim etrie, en thalt. 
Aufgaben zu Tell I : Ausgabe A des Leitfadens der E lem en
tarm athem atik  von L ieber & Lühm ann. Ebenda, geh. M 1.50.

— Aufgaben fü r den U nterrich t in der aualy t. Geometrie, 
en thaltend  Aufgaben zu Teil III  des Leitfadens d. E lem en
tarm athem atik  von L ieber & Lühm ann. geh. M 1.50.

N a g e l ,  0 ., Die W elt als Arbeit. G rundzügc e iner n eu ze it
lichen W elt- und Lebensanschaiiung. 2. Aufl. S tu ttg a rt  
1909, F ranckh. M 1.80.

N a t u r  u. E r z i e h u n g ,  M onatsschrift z. V erbreit, u. Pflege 
der N aturw issenschaften  in Schule u. Haus. M. d. Beilage 
„ln meinen Sltissestunden“. H erausgeg. von F. D a u n e -  
m a n  n u. K. S i n a l i a n .  Ja h rg . I 1909/1910, H eft 1, 2. 
Ebenda. H alb jährl. Bezugspreis M 4.—.

0  s t  w a 1 d , W., E in führung  i. d. Chemie. Ebenda, gel). M 3.—.
P ö s c h l ,  V., Die H ärte  der festen K örper und ih re  pliysik.- 

chem. B edeutung. Mit 4 F ig. u. 1 Taf. D resden 1909, 
Steinkopif. Al 2.50.

R a  n c k ,  Ch., G eschichte der G artenkunst. M. 41 Abb. (Samm
lung  Aus N atur u. Geistcswclt). L eipzig  1909, Teubner. 
geb. AI 1.25.

R e a l s c h u l e ,  Die neue städ t., (O berrealschule in  Entw ickel.) 
zu B raunschw eig. M. 13 Abb. I. Z ur G eschichte d. Rcal- 
schulw eseus i. d. S tad t B raunschw eig von D irektor Dr. 
W e r n i e k e .  II. Dus Gebäude der neuen A nstalt v. B aura t 
O s t e r l o h .  111. Die L ehrm itte l der neuen A nstalt von 
D irektor Dr. L e v i n .  Beilage z. Jah resberich t d. S tädt. 
Oberrealschulc zu Ostern 1909. Braunscliw cig 1909, Meyer.

R e  i s l i  a u e r ,  H., Die Alpen. Mit 26 Bild. u. F ig . u . 2 Alpen- 
k a r te n  (Samml. Aus N atu r u. Geistesw elt). Leipzig 1909, 
Teubner. geb. M 1.25.

L a R c v u e d c l ' E n s e i g n o m e n t  d e s  S c i e n c e s .  (Re
dak teur F. M a r o t t e . )  3ine année, Nr. 20—29. P aris  1909, 
Le Soudier.

S c h o n k l i n g ,  K., Taschenbuch fü r K äfersam m ler. Alit 1200 
K äferbesclir. u. 13 Taf. 6. Aufl. Leipzig, L eiuer. geh. M 3.50.

S c h m i d ,  B„ Biologisches P rak tikum  für höhere Schulen. 
Leipzig 1909, Teubner. geb. M 2.50.

S c h w a b ,  K., L ehr- u. Uebungsbuch der G eom etrie. I. Teil. 
Ausg. A. M. 257 F ig . Wien 1910, Tem psky. geb. 31 4.—.

S m a  1 i a n , K., L eitfaden der Pflanzenkunde f. höhere L ehr
an sta lten . I. Teil (Sextu) m. 36Abb. u. 8T af. geb. AU.—.
II. Teil (Quinta) m. 37 Abh. u. 8 Taf. geb. Al 1.25. III. Teil 
(Quarta) m. 50 Abb. u. 9 Taf. geh. AI 1.30. IV. Teil (U nter
te rtia ) m. 45 Abb. u. 14 Taf. geb. Al 2.25. V. Teil (Ober
tertia ) m. 80 Abh. u. 10 Taf. geb. AI 2.—. Ebenda.

S o n n e ,  J., P rak tisch er L eh rgang  der A rithm etik . E in llilfs- 
buch in ausfiihrl. D arstell, fü r Lehrende u. Lernende. AI. 
viel. F ig. im Text. B erlin  1910, Salle. AI 2.40.

S p i e s , P hysikalische E ntw ickelungsm öglichkeiteii. L eipzig 
1909, Teubner. Al 0.50.

S t e i n ,  A., Die L ehre von der E nerg ie . M. 13 F ig . (Sam mlung 
Aus N atur u. Geisteswelt). Ebenda, geb. M 1.25.

S t o c k ,  A., u. S t ä h l e r ,  A., P ra k tik u m  der quan tita tiven  
anorganischen Analyse. Alit 37 Textfig. B erlin 1909, 
Springer, geb. AI i.'—.

S t r a ß b u r g e r ,  E ., J o s t ,  L., S c h e n k ,  H ., K a r s t e n ,  G.. 
Lehrbuch der B otanik fü r  H ochschulen. 10. Aufl. Mit 
782 z. T. farb . Abb. Je n a  1B10, F ischer. M s.—.

T h a o r ,  CI., E ine A usdehnung der Galoissclien Theorien auf 
G leichungen m it m ehrfachen W urzeln. H ab ilita tionsschr. 
dor philos. F a k u ltä t d. U niversitä t Je n a  vorgel. Leipzig 
1909, Teubner.

T h i e d e ,  J .,  Die Begriffe der F un k tio n  und des Diff'erential- 
quotienten  i. d. G ym nasialprim a. Beil. z. Jah resb erich t d. 
K gl.Gym n. z.K öslin 1909, P rog r. 199. K öslin, D ruck v.H endep.

U n g e r ,  u.  T r e s c h e r ,  A., Gewerbl. Rechnen (nach Sachge
bieten). Ausg. B in l Hefte. L eipzig  1909, K linkhard t. M0.9U.

—„— Gewerbl. R echnen f. H olzarbeiter. Ausg. C. Ebenda. Ml.20.
—„— Gewerbl. R echnen f. Bauhandw erkor. Ausg. C. Ebenda. 

M 1.20.
V a te r ,  R., E in fü h ru n g  in die Theorie u. d. Bau d. neueren 

AVärmekraftmaschinen. M. 33 Abb. 3. Aufl. (Sam mlung 
Aus N atur u. G eistesw elt.) Leipzig 1909, Teubner. geb. AI 1.25.

—„— Neuere F o rtsch ritte  a. d. Gebiete d.AVärmekraftmaschinen. 
2. Aufl. Mit 48 Abb. (Sam m lung Aus N atur u. Geistes
welt.) E benda, geb. AI 1.25.

W a l th e r ,  F ., Geom etrie u. A rithm etik  f. d. Oberstufe d. höh. 
Mädchenschule (W alther-Janson , Alathem. L ehr- u.U ebungs- 
gang , A bt. B). L eipzig  1910, B ian d stä tte r. geb. M 1 .60 , 
einzeln  M 3.— und 2.—.

W e r t h ,  E., Das E isze ita lte r (Sam m lung Göschen). M. 17 Abb. 
u. 1 K arte. L eipzig  1909, Göschen, geb. AI O.SO.

W ie n ,  W., Ueber E lek tronen . 2 ., die F o rtsch ritte  der W issen
schaft berücksichtigende Aufl. L eipzig  1909,Teubner. All.40.

Z e i t s c h r i f t  f. L e h r m i t t e l w e s e n  u n d  p ä d a g o g i s c h e  
L i t e r a t u r .  H erausgeg. von F r a n z  F r i s c h .  Ja h rg .Y , 
N r. 1—9. W ien 190B, P ich lers Wwe. & Sohn.
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Verlag von Oito S a lle  in Berlin W 5 7

Soeben erschien:

:: Praktischer Lehrgang
der

== Arithmetik =
E ia  Hilfsbuch in ausführlicher D ar
ste llung  für Lehrende und Lernende

von

Prof. J u l. S o n n e  in Fulda. 
Mit vielen F iguren  im Text. 
P reis AI 2.40 geh., Al 2 80 geb.

Verlag von Otto Salle, Berlin W. 57

M ethod ik
des

Botanischen Unterrichts
Dr. Felix Kienltz-Gerloff

Professor a. d. L andw irtschaftsschule 
zu W cilburg  a. L.

Mit 114 zum Teil farb igen A bbildungen

Preis Mk. 6.50.

Verlag von Otto Salle in Berlin.

E s e rsch ien :

Die Infinitesimalrechnung
Im U nterricht der Prim a.

In  Uehereinstinim ung m it den 3Ieraner 
Vorschlägen der Unterrichtskom m ission 
der Gesellschaft. Deutscher N aturforscher 

und. Aerzto bearbeitet von
Oskar Lesser,

O berlehrer an  der K linger-O berrealschule
zu F ra n k fu r t a. M.

M 1.60 geh., M 2.— geb.
Bei der hohen Bedeutsam keit der augen
b licklich  zur Diskussion stehendon F rage , 
ob es m öglich oder w ünschcnsw eit sei, 
dem ohnehin sehr um fangreichen m athe
m atischen Lehrpcnsum  unserer höheren 
Schulen noch die E lem ente der Differen
zial- und In teg ra lrech n u n g  einzugliedern, 
w ird manchem das Büchlein, das aus dem 
U nterricht heraus entstanden und bereits 
von anderer Seite auf seino B rauchbar
keit g ep rü ft ist, als ein R atgeber und W eg
w eiser gewiss willkom m en sein. Das 7Va 
Bogen sta rke  W crkchen zerfä llt in  drei 
Teile, deren erster im K leinschen Sinn 
den FunktionsbegrifF  und die graphische 
D arstellung behandelt und A nleitung zur 
A usw ertung num erischer G leichungen auf 
graphischem  W ege und nach der Regula 
fatal g ib t. Der zw eite Teil b ietet in  ein
fachster, doch ausreichender, und vor allem 
die A nschauung betonender D arstellung 
die E lem ente der D ifferenzialrechnung, 
w ährend der d ritte  der B ehandlung der 
In teg ra lrechnung  gew idm et ist. Indem  
der A lgorithm us zugunsten der Anwendung 
überall zu rü ck tritt, e rfäh rt der U nterricht 
durch die stete B etrach tung  der Funktions- 
bilder eine n icht unw esentliche Belebung ; 
zugleich gew ährt die neue B ehandlung 
erhebliche E rleichterungen in der D urch
a rbeitung  einzelner Pensen und bereichert 
den U nterrich t an allgem einbildenden 
Momenten.— Die H eranziehung und Lösung 
physikalischer A ufgaben soll die B rauch
barkeit des Büchleins erhöhen.

Verlag von Otto Salle in Berlin W  57.

Für höhere M ädchenschulen:
Soeben erschien auf Grund der neuen 

L ehrpläne:
Leitfaden der Physik

für höhere Mädchenschulen
und dlo U nterklassen von Studien

anstalten  fü r Mädchen.
Von

Prof. IV . U r i c c k o
und

Prof. Dr. A . M n l i l e r t
O b e rleh re rn  a n  d e r  S o p h ic n sch u lo  -  H a n n o v er. 

Mit 210 F iguren. -  P re is geh. M 2.40.

Methodischer Leitfaden der
Chemie und M ineralogie
für höhere Mädchenschulen

sowie fü r den A nfangsunterrich t in 
S tudienanstalten ,

Von
P rof. Dr. W il l» .  Iiftvin

D ire k to r  d e r  stftdL R ea lsc h u le  - B ra u n sc h w e ig  
und Prof. W i l l i .  B r l e c k e  

O b e rle h re r a n  d e r  S o p h ic n sc h u lo -H a n n o v e r . 
Mit 84 A bbildungen. — Preis M 2.—. 
(B e re its  in  za h lre ic h e n  A n s ta lte n  im  G ebrauch .)

i \ / l  i n  o r a l  i o  n  Fristalle, orientierte Kristallplatten und Blineral- 
■ VIII 1 tJI d l l C . l l ,  dünnschliffe, geschliffene Edelsteine, Edelstein- 

modelle, Meteoriten, Metallsammlungen, mineralogische Apparate 
und Utensilien.
c f o i  r» O  Dünnschliffe von Gesteinen. Verwitterungsfolgen 

W w ö l C I l l C f  von Gesteinen. Bodenarten. Bodenkarten natür
licher Gesteine nach Prof. A. Geistbeck, geologische Hämmer. 

p  Gipsmodelle seit. Fossilien, und Anthropologica,
I C/LI t/ldlxlCJIIj Geotektonische Modelle. Samm lungen für 

allgem eine G eologie. Exkursions-Ausrüstungen.
VC r \ / o + o l l r v » / - » r i £ i l l £ i  aus S o lz , Glas und Pappe. Kristall- 
r \ l  y  ö l d l i m u u t ü l t ;  optische Modelle. Kristallogr. Polyskope. 

Modelle für die Krystallberechnuug.
n i a n n c s i  + i v o  c*cu geologischen und petrographischen
l—Z1 d f J  VJ O l LI V C  Unterricht, sowie für physikalische Geographie 

(Erdbeben-Serien usw).
Der neue m ineralogisch-B eologische Schul-K ntalog (reich illu strie rt)  No, XX 

steh t auf V erlangen portofrei zu r Verfügung.
Meteoriten, Mineralien und IPetrefakten, sowohl einzeln als auch In 
ganzen Sammlungen, Werden jederzeit gekauft od. im Tausch übernommen

D r .  F .  K r a n i z ,  Rheinisches M inera lien -K nntor,
Fabrik und Vorlag m ineralogischer und goologischer Lehrm ittel. 

Gegründet 1833. Bonn a . Rh. Gegründet 1833.

E m p feh len sw erte  S ch u lb ü ch er aus dem Verlag von 
Leonhard Simion Nf., Berlin SW 48, W ilhelmstraße 121.

Arithmetische Aufgaben. Von Prof. H. L i e b e r  und Ober
lehrer A. K ö h l e r .  5. Auflage. Gebd. M 3 .—

Leitfaden der Elementar-Mathematlk. Von Prof. H. L i e b e r  
und Prof. F. von  Li i hi nann.  Nach den Bestimmungen 
von 1901 neu bearbeitet von Prof. M ü s e b c c k .
Ausg. A. Für Gymnasien, Realgymnasien und Oberreaischulen.

1 . Teil: Planimetrie. 23. Aufl. Gebd. M 1.80
2 . Teil: Arithmetik. 10. Aufl. Gebd. M 2 .—
3. Teil: Trigonometrie, Stereometrie usw. 14. Aufl.

Gebd. M 2.10
Von Prof. M iisebeck. Aufgaben für den Unterricht in

der Planimetrie M 1.50
— Goniometrie „ 1.50
— Stereometrie „ 1.80
— analytischen Geometrie 

M 1.50

W er also eine, vollständige und sehr gu t 
ausgefilhrte Aufgabensam m lung über alle 
Teile der P lanim etrie, Gouiomctrie, S tereo
metrie, sowie Trigonom etrie w ünscht, der 
greife ruh ig  zu der vorliegenden: sie wird 
ihm alles geben, was er sucht.

1‘üdaeog. Jahresberich t, ltd. 61, 190».

Ausg. 11. Für Realschulen,Progymnasien u. Kealprogymnasien.
1. T eil: Gesamte Mathematik o h n e  Arithmetik. 5 . Aufl.

Gebd. M 2.20.
2. Teil: Arithmetik. Gebd. BI 1.—.

Trigonometrische Aufgaben. Von Prof. H. L i e b e r  und
F. v o n  L ü h m a n n .  3 . Aufl.  BI 4 .—

Geometrische Konstruktions-Aufgaben. Von Prof. H. L i e b e r  
und F. v o n  L ü h m a n n .  13* Aufl. Gebd. BI 3.—

Ausführliche Prospekte gratis und postfrei.



Nur Jahrcsnufträgo. B ezugsquellen  für Lehrm ittel, Apparate usw. Beginn jederzeit.

Technologie in der Schule !
Gebr. tfnpfel , Lehrmittclanstalt 
B erlin  KW. 5, R athenow erstr. G3

Ständige Ausstellung m n  technologischan  
und n a tu rw is s e n s c h a ftlic h e n  L eh rm itte ln .

K ataloge gratis!

Lehrmittel für den Unterricht in

Mathematik und Zeichnen
aus Ilo lz , D rah t oder B lech 'em pfiehlt 
Felix Neustadt, Lehrmittelverlag 

Niederlössnitz b. Dresden.
Ausfüh»liehe P re isliste  kostenlos, An
fertig u n g  auch »ach besond. A ngaben.

R. W in k e i ,  G ö t t in g e n
Optische und mechan. Werkstatt.

Mikroskope
von den allerfeinsten bis zu  den ein- 

fachen Schulm ikroskopcn 
—— in erstklassiger Ausführung. ——

Pre isliste  frei und unberechnet.

C. Gerhardt, Bonn O h .
A pparate für Cltemie und Physik  

Einrichtung von Industrie- 
: und Schul-Laboratorien :

\Uilh. Lambrecht
Fabrik w issenschaft
licher Instrum ente 

Mctcorologi»* —Hygiene 
Industrie

Göttingen ® jg& )
S pezia litä t: H a n rh y g ro m c te r .

Fr. Ftiendeling, Friedberg i. H.
Werkstätten fiir Feinmechanik 

und. Elektrotechnik
Apparate für den physikal. 
und chemischen Unterricht

S pezia litä t: Neukonstruktionen.

E h rh a rd t  & J f a g e r  f ia c h f .
Darmstadt. :

Apparate fü r Chemie u. Physik.
V ollständige E in rich tungen . 

E igene W erkstä tten .

Für B io log ie  u. G eographie :
Mendels vielgerühmte

B iop last- ,  M ikroplast-
B ildcr .

F erner Tier-, Landsch.- u. Arterienbilder 
X a t u r w . -  s t e r e o g r a p h .  V e r ln g

llcrlln  K 4, Invalidenstr. 111.

Achromatische

Schul *• ¿Mikroskope
erst. GiUe h ä lt s te ts  a. Lager

F. W. S c h ie c k
Optische Fabrik 

B e r l i n  S W . 11. =
Pre islisten  kostenlos.

Apparate fü r e lek trische  Strom - 
Spannungs- u W iderstandsm essungen

alle r  Systeme.
K o m p le t t e  S e lm  1 -S c l if t l t t a fe in  j

sow ie  M eßzlm m er-Einrichtungen. 
Spezialfabrik  elek trischer M eßapparate | 

Gans & Goldsclimidt  
Elektrizitäts-G es. m. b. H., Berlin X 05.

GUIcher’s Therm osäulen
—- — ■■ mit Gasheizung. ------ --

V orteilhafter E rsa tz  f. galv. Elemente. 
— K onstante elektrom otorische K raft. 
Ger. G asverbrauch. — Hoh. Nutzeffekt. 
Keine Dämpfe. — Kein Geruch. — Keine 
Polarisation , daher keine Erschöpfung. 

B etriebsstörungen ausgeschlossen. 
Julius P lntsch , A ktiengesellschaft, 
B erlin O. 27, A ndreasstr. 71—73.

E le k iro c h o m . u . P h y s ik o - c h e m .
Unlerrlrhti-, Demontrutions- und
:: Vorlesungs-Apparate ::
Laboratoriums - Einrichtungen
Elektr. Meß-Instrumente 

Feinmech.-giastcohn. Werkstätten 
für Laboratoriumsbed-rf 

L  H . Zeller, L e ip z ig  VI1/76

Fr. Kiingelfuss &  Co.
---------------------  B asel-----------------------

—?< y -  Induktorien mit 
—3 -  Präzisions-Spiral 

" X  Staffelwicklung
— Patent K iingelfuss.—

Robert Müller, Glasbläserei
und Fabrik cUein.-phys. Apparate 

Essen - Ruhr, K aupenstraße 46 18
em pfiehlt seine 

D o p p e l t h e r n io s k o p c  und 
A p p a r a te  f l ir  s t r a h l .  W ä r m e  

nach Prof. D r. Looser. 
P re islisten  g ra tis  und franko.

E. Leitz, Wetzlar
Pr oj ektionsapp arate
Mikroskope, Mikrotome 

Mikrophotographische Apparate 
=  Photographische Objektive =  
Prism en - Feldstecher.

V erein ig te L ausitzer G lasw erke A.G.

»tHarinbrunn.quilitz&O
B erlin  NW 40, H cidestr. 55/57

Chemische und physik. Apparate
Große illu strie rte  P reislisten .

A n a l y s e n  - W a g e n
m it konstant. Em pfindlichkeit, schnell-: 
schwingend, sowie chom.-teclm. Wagen 
von anerkannt uniibertroffenerGenauig- 
keit, m it div. Neuerungen, vielfach 

präm iiert, empfehlen 
A. Verbeck & Pcckholdt, Dresdcn-A.

L ieferanten vieler U niversitäts- und 
H ochschullaboratorien, sowie vonGym- 
n a s b u ,  R ealschulen , Sem inaren usw.

Max Kohl, A. G., Chemnitz, Sachsen
Größtes E tablissem ent au f dem K on

tin en t fü r die H erstellung von 
: : : Physikalischen Apparaten und : : : 
: : : : chemischen Gerätschaften : : : : 
kompl. Laboratoriums-Einrichtungen 
m it a llen  dazu erforderlich Möbeln usw.

Man verlanga ausführlichen K atalog 
und K ostenanschläge.

E d . M e s s t e r  
Berlin NW 6, Schiffbauerdamm18

M ik ro s k o p e
fü r alle natu rw iss. UnteiBuchungen 

P re islisten  kostenlos

G .  L o r e n z ,  C hem nitz. 
P h y s ik a l. A p para te .
Preisliste bereitwilligst umsonst.

L e h rm itte l
fü r den

naturwissensch. Unterricht
lie fert in anerkann t erstk lassiger Aus

führung  zu mäßigen Preisen

VVilh. Schlüter, Halle a. S.
N aturw issensch. L eh rm itte l-In s titu t.

R ic h a rd  M ü lle r -U r i,
liraunsclnTcig. 

G lastcchnische W erkstä tte .

p h y s ik a lisc h e  unö chem ische 
V o rle su n g s -A p p a ra te .

S p ez ia litä ten : E lek tro  - physikalische 
und Y akuum apparatc bester A rt.—

Arno Haak, Jena
Carl Z eißstraße 1*2 

G lastechn isclie  W e rk s tä tte .

T h e r m o m e t e r
und B lasinstrum ente für Wissen

schaft und Technik.

V o v z U g l . E r w e r b s q u e l l e
fü r Pensionierte, R entner, Damen is t 
ein O riginal-K aiser-Panoram a,dasIdeal 
a lle r  A nschauungsm ittel, s te reo p l.s t. 
Urkunden, das Sehensw ert, der Erde, 
<60 Zyklen, grösst. Archiv der W e lt 
An 1000 pädag. Anerkenn. 250Filialen.

Ca. 2500 31., erford. Prosp. g ra tis . 
Hofl. A. Fuhrmann, Berlin W, Passage. 
L ichtb ilder m it V orträgen leihweise.

Es wird höflichst gebeten, sich bei Bestellungen auf die „ U n t e r r i c h t s b l ä t t e r “  zu beziehen.
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Verbessertes Gabelelektroskop
nach Prof. B u Boh.
IO  M  p e r  I* n a r .

B illigstes und in  seiner W irkung un- 
iibertreiliiches E lektroskop. Prospekt 
sende ich aufW unsch. W iederverkäufer 
erhalt, hohen R abatt. A llein. F ab rikan t
J . E. E vers, A rnsberg in Westf.

:: Petrefakten ::
von Solnhofen, Frank. .Tura, und
=  R h ä tp f l a n z e n  =

verkaufe b illig

E. Reinhard, Nürnberg
Am Maxfeld ¡1

FaulGBbhapdtSöhnB.BBPlinGS1!
Spezia litä t:

Physikalische Apparate.
B auabteilung : Einrichtungen physikal. 
und chemischer Laboratorien. Prols- 
liste 17: Physikalische A pparate ¡P re is
liste 18: Bauabteilung, g ra tis  u. franko. 

L ieferanten der B erliner Schulen.

Dr. Heinr .  König&Co.,
Q. m. b. H.

Chem. Fabrik, L oipzig-P lagw itz

säm tliche Chemikalien
fü r W issenschaft, Pharm azie, P hoto

graphie und Technik.

la Qualität künstl. Tier- und Vogelaugen, 
feinste Säugetieraugen mit Glasemai'le,
Gurautie naturgetreu , künstl. Menschen
augen iReformaugen hachProf.Snellen), 
Hilfsartike l aus Glas für Aquarien, P rä 
paraten- und Conehyliengläser,Thermo
meter usw. otTericrt (Preielisten franko) 
T h e o d o r  Z s c h a i l i ,  lU ü n c h r i id c i i  

bei Coburg 
Glaswarcu uud künstl. A ugenfabrik.

E. Uybold's Nachfolger
Cöln a. Rh.

F ab rik  P h ysik a l. A pparate
S pezialitä t:

Apparate fürSchüleriibunyen

Friedr.Thomas
S ieg en  i. W .

XristallmoDelle aus 6las,
an den m eisten Lehr- 
A nstaltcn eingefühlt.

===== Man verlange P reisliste. =-=--=

Projektions-Apparate
H e l i o s t a t e  u s w .

H a n s  H e e le , B erlin  o . 2 7 .

R. W in k e l ,  G ö tt in g e n  |
Optische und meohan. Werkstatt. H

Projektionsapparate für dioSchulo
in jeder Preislage. Sehr geeignet zur 
Vorführung a lle r  Experim ente, welche 
m ittels Projektion sich tb a r zu machen 
sind. F erner für Mikro- und Diapositiv- 

projektiouen.
P re isliste  frei und unbcrechuet.

P h y s ik a l .  A p p a r a t e
u. chem ische Gerätschaften, 
sow ie  sä m tl. Schullehrm ittel
fertigen  u. liefern in bekannter tadel
loser A usführung zu m ässigen Preisen.

Schultze & Leppert
Physikalisch-m echanische u. elektro- 
techn. W erkstätten , Cöthen in Anh.

S r e k i r n l D P p n r o i e
K ath etom eter, o p tisch e  B änke  

usw .

Hans Heele, B erlin  0 .  27 .

Biologie *  Morphologie 
*  Systematik *

W erksta tte  und L ager na tu rw issen- 
:: schaftlichcr L ehrm ittel a lle r A rt :: 

K ataloge g ra tis  und franko.
E rn st A. Böttcher

N aturalien- und L ehrm ittel-A nstalt 
Berlin C 2, B rüderstraße 15.

Empfehlen

ElElitr. In stru m en tarium
fü r Lehrzwecke

welches allgem . Anerkennung findet.
Hartm ann & Braun A.-G.

Frankfurt am Main.
=  S pezialkatalog  zu Diensten. =

Projektions -  photogramme
fü r den

fiaturw issensch. Unterricht
in  zw eckdienlichster A usarbeitung 

P rospekt und Verzeichnisse kostenlos

Otto  W igand ,  Zeitz .  1.

Spezial-Fabrik aller Arten

Elehtrischer und magnetischBr 
MESs-InstrumBntB

fü r W issenschaft uud Praxis. 
Hartmann & Braun A.-G.

Frankfurt am Main.
=  K ataloge stehen zu Diensten. =

U la n n ta fo l D' T rof.R iih lm ann .m itZ u- 
IM d ltp id lc I behör, z .D arste llung  aller 
Lagen von Punkten, Geraden u. Ebenen, 
sowie die in Aufgaben vorkommenden 
Bewegungen. P rospekt frei. Dynamos, 

Dampfmaschiucn, W asserturbinen. 
Rob. Sch u lze . Halle a. S. 

Elektrotechn. u, mechan. W erkstätten.

physikal. Apparate
Vollständige Einrichtung 
von physikal. Kabinetten

F e r d in a n d  E r n e c k e
I t c r l i n - T c m p e l l i o f

fran z Schmidt & Jiaensch
Berlin S 42, P rinzessinnenstr. 16

Polarisations-, Spektral-, 
Projektions-Apparate, Photometer 
u. andere wissenschaftl. Instrumente

P re islisten  kostenlos.

Höllein  &  R e in h a r d t
Neuhaus/Rennweg

Therm om eter aller Art
Glasinstrumente und Apparate, 

Geißler- und Röntgen-Röhren, Glas- 
Meßgeräte, G lasbläserei-A rtikel, Glas- 

Lehrm ittel.
. ■;— Kat al og zu D ien sten .-----------

Dr. S t e e g  &  R e u te r
Bad Hom burg vor der Höbe

G egründet 1855

:: K ris ta l lp räpara te  ::
Apparats zur Polarisation, Doppel
brechung und Interferenz dei Lichts

R . K r ü s s ,  H a m b u r g  11
Physikalische Apparate

n . G r i m s e h l

:: :: Spektral-Apparate :: :: 
Projektlonsapp. Diapositive

Für den mineralogischen Unterricht
empfehlen

: Polarisations-Mikroskope : 
Goniometer:: Kristolimodelie

Dünnschliff-Sammlungen
:: :: von Gesteinen und M ineralien. :: ::
Voigt & Hochgesang, Göttingen

Neuartige, vielseitige

Projektionsapparate
für alle Zwecke, bes. für Schulen. 
Gebr. Mittels!raß, Magdeburg 40

Feinm echanische W erkstätten .

SpinDlerSJioyer, Qöttingen
Werkstätte für Präzisionsmechanik

P hys ika l .  A p p a r a t e
für den

U nterrich t an höheren L ehranstalten . 
P re isliste  kostenlos.

Es wird 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



S C I O N S  A f i f t l f t
für  S chulzwecke

cflRL ZEIssM an v e r la n g e  g ra fts  U. 
franko  P ro s p e k t  M s c h

t] NTËRRICHTSBLÂTTKR. Jahrg. XVI. No. 1.

R ich a rd  M ü ller -U r i,
I n s t i tu t  f. g la s tech n isch e  E rz eu g 
nisse, chem ische u. p h y sik a lisc h e  

A p p ara te  und  G erätschaften , 
ßraunsohw eig , Schleinitzstnu.se lfi 

liefert auch
sämtliche 

' 1 jfipparate
( \  nach dem

methodischen 
Lehrbuch der 

Chemie und 
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Pro f.Dr. Willi. 

■fiSssSafri Levin — genau 
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Verlag von Otto S a lle , Berlin W 57.

Physikalische
Apparate unö Versuche

einfacher A rt
aus dem

Schäffermuseum.
Von 

K . I to lm
Oberl. am D orotheenst. Realgym nasium  

in B erlin.
Mit 216 Abbildungen im Text. 

P re is  2 31 k.

Verlag von Dito Salle in Berlin W . 57. 

Physikalische

freihanüversuche.
Unter Benutzung des Nachlasses: 

von
Prof. Dr. Bernhard Schw albe
weil. Geh. R eg .-R at und D irek tor des 
D orotheenstädt. R ealgym n. zu Berlin.
Zusammengestellt und bearbeitet

von
H erm ann Hahn,

Professor am D orotheenstädt. R e a l
gym nasium  zu-B erlin .

_ . I. Teil: 
N iitzlleke3Y inke.3Iassu .3lesseii. 
3Ieehanik der festen  K örper.

Mit 209 F igu ren  im Text.
P re is geh. 3 Mk., gebd. Mk. s.76.

II. Teil:
Eigenschaften d. Flüssigkeiten u. Base

Mit 569 F iguren  im  Text.
P re is geh . 5 Mk., gebd. 6 Mk.

JV erlag  v o i^ O t t o ^ a l le  In  K crlin  XV. 57.

Bei Einführung neuer Lehrbücher
seien der Beachtung der H erren  F ach leh rer em pfohlen:

G e o m e tr ie .
F o n l / n ü r  ' L e h r b u c h  d e r  G e o m e t r ie  fü r den m athem atischen U n terrich t 
P  «3 I I  f t  I ] f  . an höheren L ehranstalten  von Professor Dr. Hugo Fenkner in

B raunschw eig. Mit einem V orw ort von Dr. W. krum me, weil. 
D irek tor der O ber-R ealschule in  Braunschw eig. — A u s g a b e  A ; (Große Aus
gabe) vornehm lich f. G ym nasien, R ealgym nasien u. O ber-R ealschulen. 1 . T e il: 
J ß b e n e  G e o m e t r i e .  G. Aufl. P re is 2 .20  M 2. T eil: R a u m g e o m e t r i e .  3. Aufl. 
P re is i.oo M, 3. T eil: E b e n e  T r i g o n o m e t r i e .  P re is 1.60 M. 4. T eil: A naiyt. 
Geom etrie (erscheint 1910). — A u s g a b e  B : {Kleine Ausgabe) vornehm lich fü r 
R ealschulen. 1. T e il: E b e n e  G e o m e t r i e .  P re is  2 M. 2. T e il: R a u m -  
g e o m e t r i e  u n d  T r i g o n o m e t r i e .  Preis 1.40 M.

I A c c o r 1 H ilf& b u c li f l lr  d e n  { f c o m e t r i s c h e n  U n t e r r i c h t  an höheren 
L t / O O C l  ■ L ehransta lten . Von Oskar Lesser, O berlehrer an der K linger-O ber- 
—--------  realschule zu F ra n k fu r t a. M. Mit 91 F ig . im Text. P re is 2 Mk.
X A / a l + h o r *  ^ e , i r " u u ,1 U e b u n g s b u c h  d e r  G e o m e t r ie  fü r die U nter- 
VV d l 1110 1 « und M ittelstufe m it A nhang (T rigonom etrie und A nfangsgründe

-------------------------- der Stereom etrie). Von Dr. Fritz  Walther, O berlehrer am Französ.
G ym nasium  in  Berlin. P re is Mk. 2.20 m it A nhang.

A r ith m e t ik .
F ö n l i n ö r 1 A r i t h m e t i s c h e  A u f g a b e n .  Mit besonderer B erücksichtigung 
I “ l l f t l l C I  • von A nw endungen aus dem 'G cbiete der Geometrie, Trigonom etrie ,

P hysik  und Chemie. B earbeitet von Professor Dr. Huao Fenkner 
in Braunschw eig. — A u s g a b e  A (für 9stufige A n s ta lte n ): Teil I  (Pensum  der 
T ertia  und Untersekunda). 6. Aufl. P re is 2 M. 20 P f. T eil I I  a (Pensum  der 
Obersekunda). 3. Aull. P re is M. 1.20. T eil I I  b (Pensum  der P rim a). 2. Aufl. 
P re is M. 2 .6O. — A u s g a b e  B (für 6 stufige A nsta lten): 3. Aufl. 1.65 M. -  
A u s g a b e  C (für den A nfangsun terrich t an  m ittl. L ehranstalten): 2 . Aufl. M 1.10.

P h y s ik ^
L e it f a d e n  d e r  P h y s i k ,  von Dr. J. Heussi. IG. voll, um gearb. Aufl. 
Mit 199 H olzschnitten . Bearb. von Prof. Dr. E. Gotting. P re is  1 M. 60 Pf. 
— Mit A nhang  „Elem ente der Chemie.“ P re is 1 M. 80 Pf. 
L e h r b u c h  d e r  P h y s i k  fü r Gymnasien» R ealgym nasien, Ober- 
Realschulen u. and. höhere B ildungsanstalten. Von Dr. J. Heussi. 7. verb. 
Aufl. Mit 487 Holzschn. Bearb. von P rof. Dr. E. Gotting. Preis 5 M.

Heussi

Heussi
C h e m ie .

I Q i i i n  ■ H K t lB 'i / e i t f a d e n  f l i r r t e n  A j i j f a n g r s - D u tc r r l c h t  I n  d e r  C h e m i e
L - e V i n  . un te r B erücksich tigung  der M ineralogie. Von Professor Dr. Wilh. Levin, 

,, . ------- ... 5 , Aufl. M it 112 A bbildungen. P re is 2 M.
1 Q i , i n  ■ M eth. L ehrbuch  «1er C h e m ie  u n d  m in e r a lo g ie  fllr  I t e a l -  
L _ e v m  . g y m i ia s ie n  u n d  O h e r - l î e a ls c h u le n .  Von P rof. Dr. Willi. Levin.

T e i l l :  U nterstufe (Sekunda des Realgyni., U nter-Sekunda der Ober- 
Realschule). 3Iit 72 Abbild. P re is  31k. 1.40. Teil I I :  O berstufe (Pensum  der 
O bersekunda und P rim a). Mit 113 A bbildungen. P re is 2 M. 40 Pf. Teil I I I :  
O rganische Chemie Mit 37  Abbild. P re is 11. 1.65.
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