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Gr. E nestrom: Kulturhist. u. faclimafiige Behandlung d. Geschichte d. Mathematik. 1

Uber kulturhistorische und rein fachmafiige Behandlung 
der Geschichte der Mathematik.

Von G. E n e s t r o m  in Stockholm.

In meinem Artikel: „Uber literarische und wissenschaftliche Geschichts- 
schreibung auf dem Gebiete der M athem atik*x) habe ich darauf hingewiesen^ 
dal) eine wissenschaftliche Geschichte der Mathematik in erster Linie die 
Entwickelung der mathematischen Ideen beriicksichtigen mufi. Ist der 
Yerlauf dieser Entwickelung regelmaflig gewesen, d. h. fallt die chrono- 
logische Ordnungsfolge wesentlich mit der systematischen zusammen, so 
genugt selbstverstandlich eine einfache Auseinandersetzung des tatsachlichen 
Entwickelungsganges, aber wenn dies nicht der Fali ist, mu fi der Geschichts- 
schreiber auch versuchen die scheinbare Unregelmafiigkeit zu erklaren, 
denn sonst gewinnt man keinen wirklichen Einblick in die Entwickelungs- 
geschichte der Mathematik. Zuweilen liegt die Erklarung ziemlich nahe; 
so z. B., kann die UnregelmaBigkeit auf einem Fehler in dem Ausgangs- 
punkte der Untersuchungen, um die es sich handelt, beruhen, oder darauf, 
dafi gewissen Fragen eine allzu geringe Aufmerksamkeit gewidmet worden 
ist. Zuweilen ist der Grund einer UnregelmaBigkeit der Entwickelung 
auf einem besonderen Gebiete darin zu suchen, dafi ein angrenzendes Gebiet 
zeitweilig entweder verhaltnismafiig sehr wenig oder verhaltnismafiig sehr 
viel bearbeitet worden ist. In vielen Fallen aber ist es unmoglich, solche 
oder iihnliche rein sachliche Griinde der UnregelmaBigkeit zu entdecken, 
man muB vielmehr auf andere Umstande, z. B. die eigenartige Anlage eines 
gewissen Mathematikers oder gewisse Zeitstromungen Rucksicht nehmen. 
In der Tat bilden ja  die mathematischen Ideen keine W elt fiir sich, jede 
derselben yerdankt ihre Entstehung einer oder mehreren Personlichkeiten, 
und von einem hoheren Gesichtspunkte aus kann die geistige Arbeit dieser 
Personlichkeiten ais ein integrierender Teil der allgemeinen Kulturarbeit

1) G. E n e s t r o m , Uber literarische und wissenschaftliche Geschichtsschreibung auf 
dem Gebiete der 3Iathematik; B ib lio th e c a  M ath em atica  23, 1901, 1—4.
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2 Gr. Enestkóm.

betrachtet werden. Somit ware die kulturhistorisclie Behandlung der Ge- 
schichte der Mathematik die einzige, die zu einem wahren und yollstandigen 
Yerstandnisse des Entwickelungsganges der Mathematik fiiliren konnte.

Diese SchluBfolgerung, die naturlich auch fur die Geschichte jeder 
anderen Wissenschaft gilt, ist gewifi an sich richtig, nur darf man sich 
nickt dadurch verlocken lassen, den Geschichtsschreibern der Mathematik 
ohne weiteres eine kulturhistorische Behandlung ihres Materials zu empfehlen. 
Denn die Behandlung, von der soeben die Rede war, muB selbstyer- 
standlich ais ein Ideał betrachtet werden, das fur uns, die wir je tz t leben, 
unerreichbar ist, und es ist a priori selir wohl moglich, dafi die ku ltur
historische Darstellung, die sich tatsachlich durchfuhren laBt, von unter- 
geordnetem W ert sein kann. Sehen wir also nach, was man bisher auf 
diesem Gebiete geleistet hat!

Unter den Yersuchen, die Geschichte der Mathematik kulturhistoriscli 
zu behandeln, hat man zwei Arten zu unterscheiden. Die erste Art bringt 
eine Schilderung der allgemeinen Kulturentwickelung ais H intergrund fiir 
die rein fachmaBige Darstellung, wobei in geeigneten Fallen die Zeit- 
umstande heryorgehoben werden, die zum Aufschwung oder zum Nieder- 
gang der Mathematik oder gewisser Abteilungen derselben beigetragen 
haben. Gegen eine solche kulturhistorische Behandlung ist naturlich an 
sich nichts auszustellen; im Gegenteil werden dadurch einige der oben an- 
gedeuteten Unregelmafligkeiten genugend erklart, und die ganze Darstellung 
wird auch viel interessanter. N ur soli man sich immer erinnern, dafi die 
Geschichte der Mathematik die Hauptsache ist, und dali folglich die 
Schilderung der allgemeinen Kulturentwickelung nicht allzu ausfuhrlich 
werden darf. Unter dieser Bedingung kann die Behandlung mit ebenso 
gutem Rechte rein fachmaBig genannt werden.

Aber es gibt eine andere kulturhistorische Behandlung der Geschichte 
der Mathematik, der in eigentlicherem Sinne das Pradikat „kulturhistorisch“ 
zukommt, auf welche ich mich im folgenden immer beziehen werde, wenn 
ich dies W ort benutze. Bei dieser Behandlungsweise geht man von der 
Yoraussetzung aus, dafi die yerschiedenen Yolker besondere Anlage zur 
M athematik haben, die naturlich im Laufe der Jahrhunderte mehr oder 
weniger modifiziert werden kann, und die mathematiscbe Forschungsarbeit 
wird in erster Linie ais eine AuBerung dieser Anlage betrachtet; die 
Forschungsarbeit geht in einer von der Anlage bestimmten Richtung fort, 
sofern nicht von auflen, d. h. von einem anderen Volke, storende Ein- 
wirkungen yorkommen. Das Hauptproblem der Geschichte der M athematik 
wird also sein: fiir ein gegebenes Yolk und einen gegebenen Zeitabschnitt die 
besondere Anlage zur Mathematik zu bestimmen, und wenn man fiir alle 
in Betracht kommenden Falle dies Problem gelost hat, so ist es leicht ein



vollstandiges Verstandnis des Entwickelungsganges der Mathematik zu er- 
langen. Zugleich wird man imstande sein, die Quellen fur die Geschichte 
der Mathematik im Bedarfsfalle zu erganzen und zu berichtigen; wenn 
namlich in der Literatur eines Yolkes mathematische Satze oder Methoden 
angetroffen werden, die fur die besondere Anlage desselben nicht passen, 
so weifi man, dali eine Einwirkung von auCen stattgefunden bat, wenn 
auch die Quellen keine Auskunft hieriiber geben, und ebenso kann man 
im Falle streitiger oder unvollstandiger Angaben entscheiden, welchem 
Yolke eine gewisse Entdeckung zukommt.

Ich beeile mich zu bemerken, daB, so weit mir bekannt ist, kein 
Y ertreter der kulturhistorischen Behandlungsweise versucht hat, dieselbe 
auf die Entwickelung der modernen Mathematik anzuwenden, und es ist 
wohl kaum wahrscheinlich, da Li kunftighin ein ernster Versuch in dieser 
Richtung gemacht werden wird. In der Tat ware es fast zu kiihn z. B. 
durch eine Untersuchung der Leistungen der norwegischen Mathematiker 
bestimmen zu wollen, welclie mathematische Begabung die Norweger haben, 
und das so gewonnene Resultat zu benutzen, um ausfindig zti machen, in wie 
weit A bel  die Theorie der elliptischen Funktionen selbstandig entdeckt 
hat. W enn aber die kulturhistorische Behandlung nicht fur die Geschichte 
der modernen M athematik, die ja  fur den Mathematiker vom gro li ten 
Interesse sein muB, angewendet werden kann, so wird naturlich schon da- 
durch der W ert dieser Behandlung wesentlich vermindert. Eine nahere 
Untersuchung wird zeigen, da fi auch in den Fallen, wo die Moglichkeit 
einer kulturhistorischen Behandlung nicht von vorne herein ausgeschlossen 
ist, der W ert dieser Behandlung sehr problematisch sein muB.

W ie ich oben bemerkt habe, setzt man bei der kulturhistorischen 
Behandlung voraus, daB einem bestimmten Volke eine besondere Anlage 
zur M athematik zukommt, aber schon die theoretische Richtigkeit dieser 
Yoraussetzung diirfte aus guten Grunden bezweifelt werden konnen. DaB 
die geographischen und wirtschaftlichen Yerhaltnisse eines Yolkes einen 
gewissen EinfluB auf die Ausbildung der rein volkstumlichen Mathematik 
haben kann, soli naturlich nicht in Abrede gestellt werden, daB aber dieser 
EinfluB auch auf das wissenschaftliche Studium der Mathematik fortgepflanzt 
werden muB, ist meiner Ansicht nach eine bisher unbestatigte Hypothese, 
dereń Richtigkeit ich hochstens in Bezug auf ein sehr kleines Volk zu- 
geben mochte. Aber angenommen, daB die Voraussetzung wirklich an sich 
richtig ware, so ist dennoch ihr praktischer W ert fast gleich Nuli oder 
sogar negativ, weil eben in den Fallen, wo sie fur den Geschichtsschreiber 
von Nutzen sein wiirde, das vorliandene Quellenmaterial nicht genugt, 
um die betreffende Anlage zur Mathematik nach Quantitat und Qualitat 
genau festzustellen. Je geistreicher nun ein Vertreter der kulturhistorischen

1*

Kulturhistorische und faebmafiige Behandlung der Geschichte der Mathematik. 3



4 G. E nestrom.

Behandlungsweise ist, um so leichter wird er verlockfc werden, die Anlage 
zur Mathematik bei den verschiedenen Yolkern aus der Tiefe seines Be- 
wufitseins zu konstruieren, und mit Bezugnahme hierauf eine Schilderung 
der Entwickelung der Mathematik zu bieten, die vielleicht recht bald wegen 
Auffindung neuen Quellenmaterials wesentlich berichtigt werden mufi. 
Man vergleiche nur unsere jetzige Auffassung der Geschichte der Mathe
m atik im Altertum  und Mittelalter mit der HANKELsehen, dereń Hauptzlige 
auf folgende W eise dargestellt werden konnen. *)

Die Geschichte der Mathematik fangt m it einer vorgriechischen 
Periode an, in welcher aus handgreiflicher Em pirie gewisse Regeln 
entstanden, die dem Inhalt nach mit einfachen mathematischen Satzen 
zusammenfallen. Dieser Rohstoff wurde teils von den Griechen, teils 
von den Indern wissenschaftlich behandelt, und zwar so, dafl die 
Griechen den geometrischen, die Inder dagegen den arithmetischen Stotf 
bearbeiteten. Jedes dieser Volker hatte seine spezielle mathematische 
Begabung, was indessen nicht verhinderte, daB ausnahmsweise auf 
griechischem Boden ein Arithm etiker entstand. Dieser war D io f a n t o s ,  
der aber kaum ais Grieche anzusehen ist, und er mufi notwendiger- 
weise auBerem Einflusse unterworfen worden sein; waren seine Schriften 
nicht in griecbischer Sprache geschrieben, so ware Niemand auf den 
Gedanken gekominen, dieselben aus griechischer K ultur entsprossen 
anzusehen. — W as die Griechen und die Inder auf verschiedenen 
Gebieten geleistet hatten, wurde von den Arabern ubernommen und 
zum Teil weiter entwickelt, indessen macht sich bei diesen eine ent- 
schiedene Anlage zur Astronomie ersichtlich.

W ie wesentliche Bericlitigungen dieser Darstellungsweise sind nicht 
je tz t auf Grund neuen Quellenmaterials notig geworden!2)

W ie leicht ein geistreicher Vertreter der kulturhistorischen Richtung 
auch inbetrefF einzelner Tatsachen zu bestimmten Behauptungen yerleitet 
werden kann, die kaum mehr ais blofie Yermutungen sind, durfte deutlich 
aus einer Stelle der CANTORSchen Arbeit iiber die romischen Agrimensoren 
hervorgeben, wo iiber gewisse im Codex Arcerianus yorkommende arith- 
metische Aufgaben, darunter auch die Summierung der Reihe der Kubik- 
zahlen, berichtet w ird3.) Am Ende des Berichtes stellt Cantor die Frage: 
»Wem gehoren diese Aufgaben an?“ und beantw ortet unm ittelbar diese 
Frage auf folgende Weise: „Natiirlich keinem Romer. Die Stellung der

1) Ygl. Hankel, Zur Geschichte der Mathematik im Alterthum und Mittelalter 
(Leipzig 1874), 8 8 — 89, 157, 2 2 7 — 228.

2) Vgl. P. Tannery, La geometrie grecąue (Paris 1887), 4 — 5.
3) M. Cantor, Die romischen Agrimensoren (Leipzig 1875), 128.



„Romer in der Geschichte der Mathematik ist eine erhaltende, keine 
„fordernde gewesen. DaB sie selbst nichts scłrafen, ist allgemein anerkannt, 
„wenn aber, was Romer Mathematisches lehrten, nur von ihnen Aufbewahrtes 
„ist, so haben wir keinerlei Auswahl fur die Herkunft des so Aufbewahrten. 
„Zur Zeit, in der die Romer mathematische Dinge sich aneigneten, waren 
„es nur die Alexandriner, welcbe ihre Lehrer sein konnten. Alexandrinisch 
„war die romische FeldmeBwissenschaft, alexandrinisch war aucb dieser 
„arithmetische Teil.“ Es ist wohl ziemlich iiberflussig zu bemerken, dafi 
es bei der rein fachmaBigen Behandlung gewifi nicht erlaubt ist zu be- 
haupten, dafi die fraglicben arithmetischen Satze, von denen einige leicht 
empirisch entdeckt werden konnten, naturlićh keinem Romer angehoren, 
und dafi es ebensowenig erlaubt ist, den alexandrinischen Ursprung der 
Satze ais etwas selbstverstandliches zu bezeichnen. Meiner Ansicht nach 
konnte man mit ebenso gutem Recbt die CANTORSche Folgerungsweise 
anwenden um zu beweisen, dafi Jo h a n n  B o ly a i nicht die nicht- 
euklidische Geometrie selbstandig erfunden hat; es ware nur notig Ungarn 
s ta tt Rom und Deutschland statt Alexandria zu setzen, sowie die Schlufi- 
worte ein wenig zu andern, die Schlufifolgerung wiirde dann meines Er- 
achtens ebensosehr oder ebensowenig stichhaltig sein.

Im vorhergehenden habe ich aus prinzipiellen Grunden mein Bedenken 
ausgesprochen gegen die kulturhistorische Behandlung der Geschichte der 
Mathematik, sofern es sich nicht lediglich um die volkstumliche Mathematik 
handelt. Ich fugę noch hinzu, dafi bei dieser Behandlung gewisse Fragen 
in den Yordergrund treten miissen, die fur die Geschichte der mathematischen 
Ideen von sehr untergeordneter Bedeutung sind.1) So z. B. mufi es fur 
den K ulturhistoriker wichtig sein zu ermitteln, ob die deutschen Cossisten 
des 15. Jahrhunderts ihre Kenntnisse aus italienischen oder aus arabischen 
Quellen entnommen haben, und im letzteren Falle ob aus lateinischen 
Ubersetzungen oder direkt aus den Originalschriften, wahrend fur die rein 
fachmaBige Behandlung die Hauptfrage ist, welche Kenntnisse diese Cossisten 
anderswo bekommen haben, und die Nationalitat der Yermittler der frag- 
lichen Kenntnisse nur eine Nebenfrage und zwar hauptsachlich literarischen 
Interesses ist.

Ich habe sowohl im Titel ais auch im Texte dieses Artikels den Aus- 
druck „rein fachmaBige Behandlung der Geschichte der Mathematik" be- 
nutzt; aus dem Zusammenhange diirfte es klar sein, dafi ich darunter eine 
zweckmafiige Darstellung der Entwickelung der mathematischen Ideen ver- 
stehe, und von einer solchen Darstellung fordere, dafi sie auch versuchen

Kulturhistorische und fachmaBige Behandlung der Geschichte der Mathematik. 5

1) Vgl. G. E nestkom, Uber Periodeneinteilung in der Geschichte der Mathematik; 
B ib lio th e c a  M a th em a tica  83, 1902, 4.



soli, die scheinbaren UnregelmaBigkeiten der Entwickelung zu erklaren. 
Aber, wie ich schon bemerkt babe, ist der Grund dieser Unregelmafiigkeiten 
nicht immer auf dem Gebiete der Mathematik, sondern anderweitig zu 
suchen, und die Frage wird dann, ob es in solcben Fallen angezeigt ist, 
eine moglichst vollstandige E rklarung zu geben oder nur den betreffenden 
Grund im Yoriibergelien anzudeuten. Handelt es sich um eine ausfuhrliche 
Spezialuntersuchung, diirfte es wohl im allgemeinen niitzlich sein, dafi die 
E rklarung moglicbst vollstandig wird, auch wenn es fur diesen Zweck 
notig ist, auf die Lebensumstande und die personlichen Beziebungen der 
Mathematiker naher einzugehen; soli dagegen eine Gesamtdarstellung der 
Geschichte der Mathematik gegeben werden, scheint es mir dringend zu 
empfehlen, eber zu knapp ais zu ausfuhrlich zu sein, sobald man Gegen- 
stande in die Schilderung hereinziehen muB, die gar nicht mathematiseh sind.

Ich brauche wohl kaum zu bemerken, daG ich in diesem ganzen Artikel 
nur eine solcbe Darstellung der Geschichte der Mathematik, dereń Zweck 
rein wissenschaftlich ist, vor Augen gehabt habe. In einer popularen 
Darstellung kann man zuweilen gezwungen werden, nicht eine Geschichte 
der mathematischen Ideen sondern eine Geschichte der M athematiker zu 
bieten, und auch bei Universitatsvorlesungen, dereń Aufgabe zum Teil sein 
mufi, in das Studium der Geschichte der Mathematik einzufiihren, kann es 
unter Umstanden niitzlich sein etwas mehr Gewicht auf das biographische 
Element zu legen.

6  G. E nestrom : Kulturhist. u. fachmafiige Behandlung d. Geschichte d. Mathematik.
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Nivellierinstrument und Tunnelbau im Altertume.
Von W ilhelm  Schmidt in Helmstedt.

H erons Schrift „uber eine Dioptra" ist im allgemeinen bekannt1), 
weniger vielleicbt die Einrichtung des Instrumentes selber. Zum Verstandnis 
des letzteren hat der sachkundige Y en tu r i, auf den Y incent meist zuriick-

1) Ygl. Cantok, Agrimensoren S. 20 ff.; C autor, Vorlesungen uber Geschichte der 
Mathematik I 2, 356; G. Loria, Le scienze esatte neWantica Grecia III, Modena 1900, 
111 ff.; Y e n tu r i, Commentarj sopra la storia e le teorie deWottica, Bologna 1814, I,
S. 77 ff.; Y in cen t, N o tic e s  et e x tr a it s  des m a n u scr its  de la  b ib l. im p e r ia le  
XIX, Paris 1858, 2 p. 157 ff. V incents Figur ist von G erland  und T rau m u ller , Ge
schichte der physikalischen Experimentierkunst, Leipzig 1899, S. 52 ubernommen, wo 
dessen Rekonstruktion ais „modernisiert” bezeichnet wiid, wahrend Ca k to r  (Agrimen
soren S. 20) meint, die Gestalt der Dioptra lieBe sich mit voller GewiBheit nicht 
wieder herstellen. Die unseren Notizen beigefugten Figuren sind der neuen, im
з. Bandę auBer den neuentdeckten Metrika (Vermessungslehre) auch die Dioptra ent- 
haltenden HERON-Ausgabe (Bd. 3 griechisch und deutsch von H. Schone, Leipzig 1903) 
entnommen. Ich halte die Figuren fur wohlgelungen und dem jetzt zuverl;lssig edierten 
und nacli Moglichkeit verbesserten Texte entsprechend. Obwohl die HEiioNische Be* 
schreibung eine von V entuhi erkannte, von Y in cen t mit Unrecht bestrittene, von
H. Schone auf 4 Blatter der Hs. bemessene Liicke bietet, so laBt sich dennoch das 
Fehlende im w esentlichen aus anderen einschlagigen Stellen  der HERONischen Schrift 
mit einiger Sicherheit ergilnzen, wie H. Schone treffend im Jahrbuch  des archao- 
lo g is c h e n  I n s t i tu t s  14, 1899, S. 91—103 (Die D io p tra  des H eron)  gezeigt [hat. 
Vielleicht war schon in der Vorlage der allein maBgebenden Pariser Hs. noch eine 
andere Lucke. Denn man vermi6 t trotz einiger Andeutungen (262, 12; 270, 15) eine 
genauere  Angabe uber die Art des Streckenmessens, ob mit MeBbandern, MeBketten
и. dgl., und uber die Beschaffenheit, insbesondere die Lange derselben sowie die Art 
ihres'5 Gebrauches. Besonders mochten wir wissen, wie H eron in geneigtem Gelande 
die horizontale Entfernung gewann. Unsere Feldmesser ermitteln nach Messung der 
geneigten Strecke a ihre horizontale Projektion b durch Messung des Neigungswinkels 
a und Berechnung der Formel 6 =  a . cos cc. Winkelmessungen hat H eron nicht vor- 
genommen; er hatte ja auch, wie wir jetzt wissen, keine trigonometrischen Formeln 
und Tabellen. Er nennt die horizontale Strecke oft den „Abstand nach einer Setzwage 
(218, 21; 230, 1, 7: Sidarr^a to  nębg 6ic4vzrlv)- Sollte H eron seine Strecke allemal 
nur auf kurze Entfernungen unter Anspannung eines Seiles (vgl. Dioptra 270, 15f.; 
254. 13), dessen horizontale Lage eben die Setzwage gewahrleistete, ausgefiihrt haben? 
GewiB ein umstandliches Verfahren, das aber zur bekannten agyptischen Seilspannung 
wohl passen wtirde.
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#
t± d

geht, uns zuerst den W eg ge- 
ebnet, aber genaue, sich dem 
Texte auch in den Details an- 
passende Rekonstruktionen ver- 
danken wir erst der eindringen- 
den Interpretation von H. 
Schone und der technischen 
Beihilfe des Ingenieurs J. N eu- 
m a n n .  Danach ist die keines- 
wegs „modernisierte14, wenn- 
gleich teils einer modernen 
Kanalwage teils einem Theo- 
dolite gleichende Einrichtung 
folgende:

A uf einem Stander (Fig. 1) 
ist eine kreisrunde Bronze- 
scheibe AJB befestigt; in Hohe 
von A S  stellt ein im Innern 
vorspringender Zapfen des Stan- 
ders die Yerbindung mit den 
oberen Teilen her. Um den 
Zapfen legt sich zunachst ein 
Ring, auf dem das horizontale 
Zahnrad FA ruht. Dessen Zahne 
greifen in die Schnecke E Z , 
dereń Gewinde aber durch eine 
horizontale Nute (Fig. 2) unter- 
brochen ist. W erden namlich

_ die Zahne des Radchens TA
Fig. i. in diese N ute gestellt, so lafit

sich zunachst beąuem die grobe 
Achsendrehung ausfuhren, greifeń sie dann in die Schnecke ein, so erfolgt die 
feine Diehung. Vielleicht ist das noch gar nicht so unpraktisch im Yergleich 
mit dem ziemlich komplizierten modernen Mechanismus, der dem gleichen

}^-j Zwecke dient, dem geschlossenen Ringe, 
der Brems- und der M ikrometerschraube. 
Jedenfalls verbindet H e ro n  Einfachheit 
mit ZweckmaBigkeit. H<3 ferner ist eine 
um das obere Ende jenes Zapfens gelagerte

<1

Fig. 2.

1) Vgl. A. B au le , Lehrbuch der Yermessungskunde, 2. Aufl., Leipzig 1901, S. 57 f
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zylindriscbe Biichse mit dem 
dorischen Kapitał K L  und 
daraufliegender quadrati- 
scber Plinthe. Zwei 7,8 cm 
bobe Lagerbocke, welche auf 
dieser befestigt sind, halten 
ein lialbkreisforiniges Zahn- 
rad, dessen grobe und feine 
Achsendrehung, d. h. dessen 
Hobenricbtung von einer 
abnlicben Scbnecke wie oben 
abbangig ist. Der Apparat 
gestattet sogar eine vertikale 
Stellung zum Horizonte. Auf 
dem halbkreisformigen Zabn- 
rade sitzt, wenn es sicb nur 
um das Yisieren bandelt, 
eine kreisrunde, in der 
Norm alstellung borizontale 
Platte, m it zwei aufeinander 
senkrecbt stebenden, einge- 
grabenen Durchmessern und 
abnebmbarem Diopterlineal 
(Fig. 1), welches wie Hip- 
parchs D ioptra1) 4 Ellen 
( =  1,85 m) lang und an 
beiden Enden mit Objektiv 
und Okular sowie mit zwei 
Zeigern verseben war. Die 
Durcbmesser ermóglicbendie 
Einyisierung eines rechten 
W inkels. (H eron , Dioptra  Fig. 3.
214, 22; 226, 16).2)

Von dem Diopter- oder Yisierlineal ist das Nivellierlineal zu unter- 
scbeiden. Zum Nivellieren waren die kreisformige Platte und das balb-

1) Theon ( =  Pappus), In P tolem. Magn. constr. S. 262; Proklos, Hypotyp. astron. 
hypothes. S. 109 ed. IIaj.ma. Vgl. F. Hułtsch, WinTcelmessungen durch die Ihri-Aitcuisclic 
Dioptra; Abh. z. G esch. d. M athem . 9, 1899, 200, 201.

2) Die von Cantor, Vorlesungen uber Geschiclite der Mathematik 12, S. 356 auf- 
gestellte Behauptung, da6  zu diesem Zwecke zwei Zapfclien auf der Scheibe verwandt, 
seien, findet im Texte keinen Ruckhalt.
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kreisfórmige Zahnrad nebst Zubehor nicht erforderlich. Das Nivellierlineal 
m it Kanalwage, auf einer besonderen Plinthe befestigt, wird wohl un- 
m ittelbar auf das Kapitał K L  gesetzt sein, nachdem die in Fig. 1 ge- 
zeichnete Plinthe abgenommen war. Im Nivellierlineale A B  (Fig. 4 linkes 
Ende im Durchschnitt Fig. 3) ist in die Oberflache eine 1,62 m lange 
Vertiefung von rundem oder ąuadratischem Querschnitte eingeschnitten, in 
welclie die bronzene Rohre C D  gebettet war. Diese ist an den Enden E , E  
nach oben um hochstens 38 mm gebogen. In diese Umbiegungen werden 
beiderseits kleine, 23,2 cm hohe Glaszylinder J  eingekittet. Sie durch - 
brechen oben die Riegel der sie umschlielienden Gehause L  und M. An 
dereń AuBenseiten lassen sich die bronzenen Schieber N  und O in Falzen 
auf- und abschieben. Diese Plattchen N  und O enthalten Yisiereinschnitte. 
Ihre Auf- und Abwartsbewegung yerm ittelt der Schraubenstift Q.

Die 4,62 m lange, 9,6 cm breite, 5,8 cm dicke Schiebelatte A B  (Fig. 5) 
liefi eine kreisrunde, halb schwarze, halb weiBe, auf der Riickseite durch 
ein Bleigewicht beschwerte Zielscheibe E F  m it einem Durchmesser von 
ca. 20 cm in einer beil- oder, wie w ir sagen, schwalbenschwanzformigen 
Nute C auf- und abwartsgehen, nachdem die lotrechte Stellung durch 
das Einspielen eines seitlichen Senkels1) K L  in den 5,8 cm langen Stift

1) Dies ist vielleicht auch fur den obigen Apparat vorauszusetzen. Vgl. Y incent,
a. a. O.
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festgestellt war. Die K L  gegeniiberliegende 
Schmalseite (bei A) war mit einer Skala 
versehen, iiber welche ein auf der Riick- 
seite von E F  befestigter Zeiger lief.1)

Praktisch ist das Nivellement, wie 
H eron wiederholt hervorhebt, unter an- 
derem zur Anlegung von W asserleitungen 
verwendet. Hierzu sind, wohl schon zur 
Zeit des P olykrates (6 . Jahrh. vor Chr.) 
auch Bergtunnel angelegt. Bekannt ist 
des E upalinos aus Megara Durchstich des 
228 m hohen Berges Kastro (Kalkstein) 
auf Samos,2) ein im wesentlichen gerad- 
liniger Tunnel, der etwa 1000 m lang und 
durchschnittlich 2,30 m hoch und breit ist.
Durch den Tunnel war noch ein tiefer 
Graben (am Siidende 8,30 m tief) zur 
Einbettung der Leitungsrohren gezogen. E 
Eupalinos mufi also auf Grund seiner geo- 
datischen Kenntnisse imstande gewesen sein, 
das Niyeau der in Betracht kommenden 
Strecken und die Richtungslinie des Stollens 
zu bestimmen, wenn vielleicht auch mit Hilfe 
einfacherer Instrumente ais Heron in einer 
entsprechenden Aufgabe (Dioptra  15) tut, 
die lautet: „Einen Berg in gerader Linie zu 
durchstechen, wenn die Miindungspunkte 
des Tunnels an dem Berge gegeben sind.“

Heron benutzt dazu eine A rt recht- 
winkliger Koordinaten und iindet durch Fig. 5.

1) Der , S t e r n d .  h. das Winkelkreuz, wurde nacli H eron, Opera III, 288, 20 
nur ganz wenig gebraucht. Uber die Einrichtung des (romischen) Sterns (groma) 
sind wir neuerdings durch einen im Limes zu Pfiinz bei Eichstadt gemachten, gut 
erhaltenen Fund unterrichtet. Ygl. die Abbildungen und die Erlauterung des Ver- 
fahrens bei H. Schóne, Das Yisierinstrument der romischen Feldmesser; Jahrb. d. 
D. A rch ao l. I n s t it . 16, 1901, S. 127—132 (mit 1 Tafel, die den Grabstein des agri- 
mensor aus dem Museo civico von Ivrea darstellt).

2) Vgl. den Ausgrabungsbericht von E. F a bricius, Altertumer auf der Insel 
Samos in den M itte il. des D. A rchaol. In s t it . in  A th en  1884, S. 163—192 
(mit 2 Tafeln). Auch bei den Romern finden wir schon lange vor H eron Stollen, 
z. B. den Ablafistollen des Albanerseees (1900 m) aus dem Jahre 396 vor Chr. Gleich- 
zeitig mit H eron ist vielleicht der unter Claudius hergerichtete AblaBstollen des 
Fucinerseees (3700 m).
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Messung B  N  (Fig. 6) 
= B E + Z H —6 K —AM  >), 
ferner A N  =  E Z  II & 
+  K M 1). Dadurch ist 
das Verhaltnis yon B N  

0 zu A N  gegeben. Nennen 
wir nun in den ahnlichen 
Dreiecken die homologen 
Seiten B N , A P , B O  a, 
a*, a2 und AN, IIP , O S  
b, bu b2, so ist a : b =  

:b1 =  a2 : b2- Es ist 
a : b gegeben, also auch 
die Yerłialtnisse der iib- 
rigen homologen Drei- 

ecksseiten. H eron setzt sie beispielsweise alle wie 5 :1 .  Damit ist aber 
die Richtung der Hypotenusen B E  und A U  und somit auch die des Tunnels 
BA  bestimmt, der yon beiden M undungspunkten her in Angriff genommen 
werden kann. Alsdann werden die Arbeiter einander treffen, wie H eron 
siegesgewiB hinzusetzt.

Ganz so gliicklich ist freilich trotz tiichtiger Fachkenntnis E upalinos 
nicht gewesen. Zwar ist nachweislich der samische Tunnel von beiden 
Seiten in Arbeit genommen (Nordtunnel etwa 575 m lang , Siidtunnel 
425 m), aber der Nordtunnel weicht beim Zusammenstofie mit dem Siid
tunnel yon dessen Ricktungslinie um 5 — 10 m nach W esten ab, und es 
war desbalb hier eine kleine Ausbiegung nach Osten ^rforderlich. Es
scheinen des E upalinos Messungen, wie iibrigens auch sein Nivellement,
nicht ganz exakt gewesen zu sein.

Sehen wir aber von den fiir jene Zeit entschuldbaren Ungenauigkeiten 
ab, so begreifen wir das Erstaunen des H erodot (III, 60), der diesen 
Tunnel mit „unter die drei grofiten W erke aller Hellenen“ 2) rechnet.

1) So lese ich 240,9 statt des hsl. AM , aber 240,6 mit der Hs. K M .
2) Das zweite Wunder hellenischer Welt war fiir ihn der Hafendamm von Samos 

(beinahe 400 m lang), der wohl aus der gleichen Zeit wie der Tunnel stammt. Uber 
eine derartige Anlage belehrt uns H eron, Dioptra 17, S. 244 ff.
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Zur Kehabilitation des Simplicius.

Von Ferdinand Rudio in Ziirich.

Die Besprechung, die T a n n e r y  in der B ib l io th . M athem . (8 3 , 1 9 0 2 ,  

p. 3 4 2 — 3 4 9 )  meiner Abhandlung iiber Simplicius (ebendas. p. 7— 6 2 )  ge- 
widmet hat, veranlafit mich zu einigen Bemerkungen, zumal ich an einer 
bestimmten Stelle direkt zu einer weiteren Erklarung aufgefordert werde. 
Ich will mich aber auf das notwendigste beschranken.

1. H ip p ok rates hat bewiesen, dafi sich zwei Kreise wie die Quadrate 
ihrer Durchmesser verhalten. W ie  er es bewiesen hat, wissen wir nicht. 
Ich stimme nun vollstandig mit T ann ery darin iiberein, dafi hochst wahr- 
scheinlich der Beweis mit Hilfe der Exhaustion gefiihrt worden sei. Aber 
trotz des hohen Wahrscheinlichkeitsgrades ist und bleibt dies eben doch 
nur eine Yermutung. Und so lange bleibt nun eben auch einmal A ntiphon  
der erste, dessen Name mit der Exhaustionsmethode auf Grund bestimmter 
historischer Dokumente zu verbinden ist. Geht man von A rchim edes zuriick 
iiber E u k lid , so hort in dieser Frage der W eg der Uberlieferung mit 
A n tip hon  auf. Anders sind weder meine noch H ankels W orte gemeint. 
Ob A n tip hon  mit der Exhaustion ein Sophisma verbunden hat, wie 
A r is t o t e le s  behauptet, geht aus den Uberlieferungen (Simplicius, The- 
mistius) nicht mit Sicherheit heryor und ist fur die vorliegende Frage von 
untergeordneter Bedeutung.

2. In den Absatzen 3— 5 seines Artikels bespricht Tannery die Frage, 
ob wohl meine Arbeit das landlaufige Urteil iiber Simplicius wesentlich 
modifizieren werde, und er kommt zu dem Resultate, dafi sie eigentlich an 
dem Stande der Dinge nicht viel andere.

Um dies richtig zu verstehen, mufi man sich aber genau vergegen- 
wartigen, worin das bisherige U rteil iiber den Bericht des Simplicius be- 
stand. „Ignorance“, „maladresse" u. dergl. waren bisher die typischen 
Merkmale des Autors. Kam man an irgend einer Stelle (und wie viele 
solcher gab es!) nicht beim ersten Anlauf zu einem guten Sinn, so war 
das immer wieder ein Beweis mehr fur die Ungeschicklichkeit und die
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Unwissenheit des Simplicius, und man konnte beruliigt iiber die Sacbe 
hinweggehen.

Ich w ill offen gestehen: A is ich zuerst anfing, m ich m it S im p lic iu s z u  

besch aftigen , habe ich , unter dem Einflusse von B r e t s c h n e id e r  und 
Tannery, ganz dieselbe M einung gehabt, und ich muBte m ich immer nur 
wundern, w ie man den Bericht eines so traurigen Tolpels ais ein  
w ichtiges historisches D okum ent konnte gelten  lassen. Mein Y orurteil 
g in g  so weit, dat) ich mich anfangs sogar dagegen straubte, ais sich erst 
le ise  und dann immer starker der Y erdacht zu regen begann, es konnte 
sich am Ende alles ganz anders verhalten, es konnte am Ende liier ein 
grundlicher Irrtum yorliegen. Je mehr ich  mich aber bem iihte, die richtige  
Interpretation zn finden, um so mehr wurde aus dem friiheren „Ignoranten* 
ein Gelehrter von umfassendem, grundlichem , sicherem  W issen , aus dem 
ungeschickten Schw atzer und T olpel ein vorsichtig abwagender, scharf 
unterscheidender, ganz feiner Kopf. Ich habe mir in meiner A bliandlung  
die redlichste Miihe gegeben, dieser, w ie mir scheinen m ochte, doch einiger- 
matien veranderten Auffassung zu ibrem R echte zu verhelfen, und ich  
habe an jeder nur passenden Stelle  im m er wieder gefragt: „W o steckt 
denn hier eigentlich die beriichtigte U nw issenheit und U ngeschick lichkeit 
des S im plicius?* —  und nun kom m t T a n n e r y  und erklart, die Sachlage  
habe sich eigentlich durch meine Interpretation nicht w esentlich geandert!

Ich yerzichte darauf, nochm als auf eine Besprechung der einzelnen  
Stellen ( D ie ls  5 5 ,  1 6 ;  6 7 ,  3 — 6 ;  6 9 ,  3 1 — 3 2 )  einzutreten, an denen 
T a n n e r y  doch w enigstens noch t e c h n is c h e  U ngeschicklichkeiten  des 
Ausdrucks glaubt nachweisen zu konnen. Ich yerzichte darauf, w eil diese 
U ngeschicklichkeiten, selbst wenn sie bestiinden (was aber ganz und gar nicht 
der Fali ist), yon geringem  G ewichte waren gegenuber der H auptsache, namlich  
gegeniiber der von S im p lic iu s durchgefiihrten ganz vortreff'lichen, voll- 
standigen und fein durchdachten kritischen U ntersuchung der F rage: 
„W elche Quadratur des Kreises m einte A r i s t o t e l e s ,  ais er von der ,ver- 
m ittels der Segm ente1 sprach?* W er der M einung ist, diese Gedankenarbeit 
sei im  wesentlichen noch so zu beurteilen w ie fruher, wer also im  groBen 
und ganzen festhalten w ill an der „ignorance de S im p lic iu s* , an seiner  
„maladresse en geom etrie* (w om it aber viel kom prom ittierenderes gem eint 
war, ais nur die „maladresse technique“, auf die sich jene nunmehr zu 
reduzieren scheint), der muB A rgum ente von ganz anderem R angę vorbringen, 
ais die AuBerlichkeiten, auf die sich T a n n e r y  jetz t noch stiitzt.

Wenn ich auf den Nachweis verzichte, daB auch nicht einmal die von 
Tannery wiederholt hervorgehobenen te c h n is c h e n  Ungeschicklichkeiten 
zugegeben werden konnen, so geschieht dies noch ganz besonders im 
Hinblick auf eine demnachst erscheinende Abhandlung von W ilhelm
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S chmidt, in der diese und andere den SiMPLiciusschen Bericht betreffende 
Fragen besprochen werden sollen. Aus der eingebenden Korrespondenz, 
die icb mit diesem Gelehrten geflihrt babę, babe ich die TJberzeugung ge- 
wonnen, daB die Zahl der zweifelbaften Stellen, iiber die man in Zukunft 
noch wird streiten konnen, bald eine sebr bescheidene sein diirfte.

3. Tannery fordert mich (p. 345, Anm.) direkt auf, etwas griindlicher 
das in dem Berichte wiedergegebene Zwiegesprach zu diskutieren, das 
Simplicius mit seinem Lehrer A mmonius gefiihrt hat. Nach Tannerys 
Meinung hat Simplicius die Frage nicht gut angefalit. In einer friiheren 
Abhandlung (1878) hatte Tannery die Antwort, die Simplicius seinem 
Lehrer g ib t, ais „une objection“ bezeichnet „qui ne fait guere honneur 
au disciple“.

Obwohl ich mich nun darauf beschranken konnte, einfach auf meine 
Ubersetzung zu verweisen, der ich inhaltlich nicht viel hinzufiigen kann 
und in der die Sache auch mit hinreichender Deutlichkeit wiedergegeben 
ist, so komme ich doch der Aufforderung Tannerys, das Gesprach etwas 
weiter auszufiihren, mit Vergniigen nach. Ich erblicke darin eine will- 
kommene Gelegenheit, an einem bestimmten Beispiele von neuem zu zeigen, 
wie unbegriindet die Yorwiirfe gegen Simplicius sind, denn gerade an dieser, 
yon B eetschneider allerdings ganz mif.iverstandenen und in einem traurigen 
Kauderwelsch wiedergegebenen Stelle zeigt sich Simplicius in einem be- 
sonders giinstigen Lichte. Ich kann daher hochstens bedauern, daB Tannery 
mir die Yerteidigung meines Klientgn auch wirklich gar zu leicht macht.

Ammonius hatte gesagt: r Uaf.i der Kreis bisher nicht hat ąuadriert 
werden konnen, selbst nicht einmal von Archimedes, wird seinen Grund 
darin haben, daB gerade Linien und Kreislinien u n g le ic h a r t ig e  Grofien 
sind. Es ist also durchaus nicht zu verwundern, wenn bisher niemals der 
Kreis seinem Inhalte nach gleich einer geradlinigen Figur hat gefunden 
werden konnen. Machen wir doch auch dieselbe Beobachtung bei den 
Winkeln, namlich dem des Halbkreises und seiner Erganzung zum Rechten, 
dem sogenannten hornformigen W inkel. In der Tat kann man, und gewifi 
doch wohl nur wegen jener Ungleichartigkeit, keinen geradlinigen W inkel 
angeben, der gleich einem der beiden genannten gemischtlinigen W inkel 
ware.“ (Yergl. Anm. 54 meiner Abhandlung.)

Hierauf antwortete Simplicius: „Was Du da, verehrter Lehrer und 
Meister, Gleichartigkeit und Ungleichartigkeit nennst, das kann unmoglich 
den Ausschlag geben bei der Frage nach der Quadrierbarkeit des Kreises, 
wie eine einfache logische Uberlegung zeigen wird. Halten wir namlich 
zunachst einmal die untruglich bewiesene Tatsache fest, dafi das Mondchen 
iiber der Quadratseite ąuadrierbar ist. Sagt man nun, Mondchen und Kreis 
seien verwandt, seien gleichartige Figuren, so wird dies von Deinem Stand-
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punkte aus gewifi nicht unberechtigt sein, denn beide sind aus Kreislim611 
zusammengesetzt. Dann ist nun aber doch schlechterdings gar nicht ein" 
zusehen, warum das Mondchen ąuadrierbar sein soli und der Kreis nicht
— wohlbemerkt, sofern namlich die Yerwandtschaft bei der ganzen Fiage 
eine entscheidende Rolle spielen sollte (6óov in i tovto)). Sagt man nur 
aber: ,da ist ja  gerade der Haken, Mondchen und Kreis sind eben gar 
nicht verwandt, denn das Mondchen hat Horner und der Kreis keine! 
so soli mir das auch recht sein, ich kann mich auch damit e in v e r s ta n d e n  

erklaren. Aber dann wird man doch wohl noch weniger bebaupten wollen, 
Mondchen und geradlinige Figur seien verwandt und doch ist, trotz der 
jetzt vorliegenden Nichtverwandtschaft, das Mondchen ąuadrierbar. "V er- 
wandtschaft oder Nichtvervvandtschaft konnen folglich nicht mafigebend sein.

W elcher moderne Mathematiker konnte sich wohl (mit den datnaligen 
Mitteln naturlich) gescbickter, ich meine zutreffender, schlichter und an- 
mutiger ausdriicken, ais jener schwer yerkannte Pbilosoph! W o in aller 
W elt bleibt die Ungeschicklichkeit des Simplicius?

Simplicius fiigt seinen Ausfuhrungen noch treffend binzu: „Der Hinweis 
auf das scheinbar analoge Yerhalten der W inkel ist nicht berechtigt, denn bei 
den W inkeln liegt die Sache ganz anders. Da hat ja  schon EuKLlD strenge 
bewiesen, dafi „der W inkel des Halbkreises grofier ist ais jeder spitze 
geradlinige W inkel, seine Erganzung aber kleiner11. Jene gemiscbtlinigen 
W inkel sind also mit den geradlinigen iiberhaupt gar nicht vergleichbar, 
es ist a priori ausgeschlossen, dafi mań jene durch diese ausdriicken konne*. 
(Vergl. Anm. 54 und 55 meiner Abhandlung.)

4. Mit am wichtigsten bei der ganzen Interpretation des Simpliciusschen 
Berichtes ist die Frage nach der Abgrenzung und der Deutung des darin 
entbaltenen Referates des E udemus, jenes altesten Geschichtsschreibers der 
Geometrie. Hierfiir ist nun die Interpretation der Stelle ti>g yy.Q (Diels, 
61, 11) . . . TQirr]uoQlcp (61, 14) von grofiter Bedeutung. Ich habe in 
meiner Abhandlung (Anm. 67) den Beweis zu fiihren versucht, dafi an 
dieser Stelle T[xr)/jL</.Ta. m it S e k to re n  zu iibersetzen sei, und ich mufi daran 
festhalten. Die Einwande Tannerys haben meine Uberzeugung nicht im 
allergeringsten zu erschuttern vermocht. T annery macht u. a. geltend, 
dafi meiner Auffassung der ganzen Stelle der Singular dEi/dśvxo£ . . . 
to v to v  widersprecbe. W enn, wie ich behauptet ha tte , auf z w e i vor- 
bereitende Satze des H ippokrates (was hatte  sonst auch jtqc7>tov fiir einen 
Zweck?) bingewiesen werden sollte, so hatte der P lural dsi^dewcor 
tovto)v  gesetzt werden miissen. Dieses Argument steht aber auf sehr 
schwachen Fiifien. W ie in anderen Sprachen, so kann auch im Griechischen 
das Demonstratiyum, auch wenn es im Singular steht, ebensogut auf eine 
Gruppe von Erscheinungen, wie auf eine Einzelerscheinung hinweisen. Be-
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lege dafur konnte man nach Dutzenden aus den verschiedensten Sprachen 
beibringen. Der Singular dsi/dew og  . . . tovtov kann sich also sebr wohl 
auf eine ganze Gruppe von vorbereitenden Satzen beziehen, so gut wie 
„cela demontre*, oder „nachdem dies bewiesen w ar“. Der Singular be- 
weisfc hier gar nichts, aber auch wirklich rein gar nichts.

Tannery erklart sodann, Sim plicius hatte die Amphibologie im Ge- 
brauche des W ortes T/xfjjuoc nicht zugeben konnen. Nun hat aber Simplicius 
tatsachlich sogar ein M on d ch en  ais ein T/iij/ucr. gelten lassen (D ie ls  55, 27), 
warum sollte er also nicht erst recht bei einem S e k to r  diese Bezeichnung 
zulassen? Die von Tannery geforderte ausdruckliclie Erklarung war fur 
ihn iiberfliissig, denn diese war bereits vollstandig ausreichend in dem er- 
klarenden Zusatze olov . . . TQiTf]/uoQlą) enthalten. An ein Mitwerstanduis 
war bei der in TQivr][AÓQiov enthaltenen eindeutigen Erklarung gar nicht 
zu denken. Tannery kann doch unmoglich im Ernste glauben, dafi sich 
im Altertume jemals irgend ein Mensch den Drittelkreis ais S eg m e n t, 
statt ais Sektor, vorgestellt habe!

Zu alledem kommt nun aber noch, dali bei allen bisherigen Deutungen das 
Referat des E udemus mit einem mehr oder weniger grofien Unsinn beginnt
— der dann natiirlich wieder zur Illustration der Ungeschicklichkeit des 
Simplicius herhalten mu 6 — wahrend nach meiner Interpretation die Stelle 
einen ganz vortrefflichen und zugleich historisch sehr bemerkenswerten. 
Sinn erhalt. Ja, nicht nur e in e n  Sinn, sondern geradezu den Sinn, den 
Sinn namlich, den jeder Mathematiker hier yerlangt und den auch E udemus 
unzweifelhaft damit verbunden hat.

5. Es ware nun insbesondere noch auf das zu antworten, was T annery  
gegen meine Interpretation der beiden Stellen 65, 7— 23 und 66, 14 bis 
67, 2 der DiELSschen Ausgabe einwendet. Da ich mich aber gerade uber 
diese beiden Stellen sehr eingehend mit W ilhelm Schmidt besprochen 
habe, so will ich seinen Mitteilungen nicht vorgreifen und hier nur noch 
die Gelegenheit benutzen, um ein Yersehen wieder gut zu machen, das ich 
in Anm. 95 meiner Abhandlung begangen habe und auf das mich W ilhelm 
Schmidt aufmerksam zu machen die Giite hatte. An der Stelle 66, 18 
hatte namlich Usener  die Lesart B E  der Handschriften iw B K  ver- 
wandelt, wodurch in den Text eine Unzulassigkeit geraten war. Ich 
hatte nun die in den DiELSschen Anmerkungen zwei Zeilen spater folgende 
Notiz „unde ówóijuei E udemo dedit U sen er*  iibersehen und infolgedessen 
jene Unzulassigkeit ganz mit Unrecht U se n e r  zum Yorwurfe gemacht, was 
ich natiirlich sehr bedauere. —

DaC mit meiner Interpretation des Sim- 
t  das letzte W ort gesprochen ist, weiB

2
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ich selbst sehr wohl. Noch sind nicht alle Schwierigkeiten gehoben, noch 
immer bietet der Text Unsicherheiten dar, die erst durch erneute Be- 
miihungen werden beseitigt werden konnen. Das aber glaube ich je tz t 
schon sagen zu diirfen: Wenn einmal dieses ehrwiirdige, fur die Geschichte 
der voreuklidisclien Geometrie so aufierst wertyolle historische Dokument 
in vollig einwandfreier Interpretation vorliegen wird, dann wird die 
Leistung des Sbiplicius in nur noch giinstigerem Lich te erscheinen, ais 
ich sie zu schildern vermochte, und die Haltlosigkeit der friiheren Auf- 
fassung nur noch deutlicher zu Tage treten.

Z iir ic h , Februar 1903.
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Uber einige noch nicht sicher gestellte Autorennamen in 
den Ubersetzungen des Gerhard von Cremona.

Von Heinrich Suter in Ziirich.

In der B ib l io th e c a  M a th e m a tic a  S3, 1902, p. 350—354, habe ich 
einen Artikel veroffentlicht iiber die im Liber augmenti et diminutionis 
genannten Autoren, Abraham und Job filius Salomonis; die von mir bei 
diesem Anlafi angestellten Nachforschungen fiihrten mich zufallig noch auf 
einige andere dunkle Namen, die in den Ubersetzungen des Gerhard von 
Cremona, sowie in den schon oft zitierten und besprochenen Pariser Mss. 
7266, 7377 A und 9335 auftreten.1) Im folgenden gebe ich nun eine Dar- 
legung der allerdings zum gro Bern Teile nur hypothetischen Resultate 
meiner diesbeziiglichen Untersuchungen.

1. Uber A bhabuchr qui dicebatur H eus (oder Deus), den Verfasser 
des von G erhakd iibersetzten Buches iiber die terrarum corporumgue 
mensurationes (Par. Ms. 9335, fol. 116v— 125 ') habe ich in der B i b l i o 
th e c a  M a th e m a tica  112, 1897, p. 84— 85, und nachher in meiner 
Abhandlung Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre 
Werite2), p. 216, Anm. 58, berichtet und ihn ais identisch mit Muh. b. 
A ó la b  b. ABi’L-DAUS, Abu B ek r, aus Murcia, gest 511 (1117/18), ver- 
mutet. Ich verwerfe diese Konjektur auch jetzt noch n ich t3), will aber

1) Vergl. die Abhandlungen: P. Tannery, Sur le „Uber augmenti et diminutionis 
compile par A b r a h a m ,  in der B ib lio th . M athem . 23, 1901, p. 45—47, und A. A. 
B jórnbo, Uber zicei mathematisćhe Handsćhriften aus dem 14. Jahrhundert, ibid. 3 3 , 

1902, p. 63—75.
2) Wird im folgenden zitiert mit „Suter, Araber*; die „Nachtrage und Be- 

richtigungen“ hierzu, veroffentlicht in den A b h an d lu n gen  zu rG esch . d. m athem . 
W issen sch . 14 (1902), werden zitiert mit „Suter, Nachtrage‘.

3) In dieser Frage diirfte nun einmal der Hinweis auf A bu B ekr R asis qui di- 
citur Almansorius dahinfallen (vergl. auch Bjórnbo, 1. c. p. 72); der almansorius (dieser 
Name wurde irrtumlich ais Beiname des Autors aufgefaBt) und der Uber dwisionum 
sind zwei medizinische Werke des beruhmten ostarabischen Arztes Muh. b . ZakarIja 

el-R azi (S uter, Araber, p. 47).



nicłit yerschweigen, dalii in der Zwischenzeit auch noch zwei andere fu1' 
mich einige Wahrscheinlichkeit gewonnen haben: 1) H eus konnte das 
latinisierte H aij (H aijus) sein, und der A bhabuchr gui dicebatw H ei s 
konnte sein: e l -H o s e in  b. Ahmed (oder Muh.) b. H aij, ein Schiller von 
Ibn e l-B u r g u t  (S u ter, A r aber, p. 104 u. 101), ein bedeutender Geometer 
und Astronom, bekannt unter dem Namen Ibn H aij; wir kennen allerdings 
die Kunje von Ibn H atj nicht, sie kann aber sehr wohl Abu B e k r  ge- 
wesen sein. Diese Konjektur gewinnt dadurch noch an W ahrscheinlichkeit, 
dafi Ibn H aij auch ein Schiiler von 'A jir b. 'Abderrahm an b. Ahmed 
EL-KARMANi war (s. unten N o. 3). 2) A bhabuchr qui dicebatur H eus
konnte sein: Jah ja  b. Ahmed Abu B ek r, bekannt unter dem Namen Ibn 
e l-C h a  ija t ,  ein Schiiler von M aslam a b. Ahmed EL-MAGriTi in der Rechen- 
kunst und Geometrie, Astrolog und Arzt von Solelm an, dem Sohne H a- 
kems II., gest. 1055/56 (S u ter , Araber, p. 101); H eus konnte entstanden 
sein  aus C h a ija t oder aus Jahja, beide Herleitungen sind allerdings etwas 
gew agt, aber nicht unmoglich.1)

2. Liber Saydi A buothmi. Dies ist der Titel des ersten Anhangs zur 
yorigen Abhandlung (Par. Ms. 9335, fol. 125v— 126r). Dieser Autor ist 
nicht, wie Steinschneider in der Z e i t s c l ir i f t  d er  d e u ts c h e n  m o r g e n -  
la n d is c h e n  G e s e l ls c h a f t  25, p. 401, und E nestrom in der N ote zu der 
eben zitierten Abhandlung von P. T annery (p. 47) vermuten, der ost- 
arabische Arzt und Ubersetzer aus dem Griechischen, Sa'!d B. ja 'qub el- 
D imiśq! Abu 'Otman (Suter, Araber, p. 49), sondern sehr wahrscheinlich 
der Westaraber Sa 'id b . Muh . b . el-Baguniś, A bu 'Otman (ibid. p. 101), 
ein Schuler von Maslama b . A hmed e l -M agriti und ein bedeutender 
Geometer, gest. am 1. Rageb 444 (1052); denn der Ostaraber war in erster 
Linie Arzt, dann tJbersetzer aus dem Griechischen (einige Bucher der 
Elemente des E uklides und den Kommentar des P appus zum 10. Buche); 
dafi er iiber Flachen- und Korperberechnung geschrieben habe, wird nirgends 
bemerkt und ist sehr unwahrscheinlich, deutet doch seine TJbersetzung des 
Kommentars des P appus darauf hin, dafi er sich mit Yorliebe der philo- 
sophischen Richtung in der Mathematik zugewandt hat; auch wird er, wo 
er zitiert wird (z. B. in der lateinischen TJbersetzung des PAPPUSschen 
Kommentars im Pariser Ms. 7377 A, s. auch unten No. 5), nur genannt 
A bu 'Otman el-D imiśqi, Sa'id kommt nirgends vor, vor allem auch nicht 
in  dem Pariser Ms. 2457, 5° und 6° (friiher Suppl. 952, 2), das den ara-

2 0  H einkich  S i:ter .

1) Die zweite hat mehr Wahrscheinlichkeit fur sich: fallt namlich das arabische 
j im  Anfang des Wortes „Jahja“ weg, so kann es genau wie H aij (latinisiert H aijus 
=  H eus) gelesen werden; auch ist zu bemerken, dafi der Name „Jahja“ sehr haufig 
in Yerbindung mit der Kunje „Abu B ekr“ auftritt.
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bischen Text des genannten Kommentars enthalt. — Es konnten aller- 
dings auch in Frage kommen: Sa'id  b. Ahm ed e l-F a r a d i,  A bu cOtman, 
aus Cordoya, gest. 950 (S u te r , Araber, p. 54) und Sa'id  b. F a th u n  b. 
M okram , A bu 'Otman, der c. 960— 1000 gelebt hat (ibid. p. 73), allein der 
erstgenannte steht bedeutend im Yorzug, da er allein von den dreien ais 
bewandert in der Geometrie und sogar ais Lehrer in dieser Wissenschaft 
genannt wird.

3. Liber Aderameti. So wird meistens der T itel zum zweiten An- 
hang (Par. Ms. 9335, fol. 12Gr— 126v) der Abhandlung des A b h ab u ch r  
gelesen, P. T a n n e r y  aber liest Aderamen. Dieser Autor konnte identisch  
sein m it 'A b d errah m an  b. C iia la f  b. 'A sa k ir  e l-D a r e m i oder e l-D a ra m i, 
A bu’l-H a s a n  (S u te r , Araber, p. 107), einem in Geometrie und Logik  
sehr bewanderten Arzt, Schiller von dem unter N o . 2 genannten Sa'id  b. 
M uh. b. e l-B a g u n iś . Liest man m it P. T a n n e r y  Aderamen, so konnte  
dies w ohl aus 'A b d errah m an  entstanden sein; A. B jo r n b o  aber verwirft 
diese Lesart und zieht die des alten Inhaltsverzeichnisses Aderameti vor, 
dies konnte dann vielleickt aus e l-D a r a m i, das ed -D aram i oder ad -D aram i 
gesprochen wird, herYorgegangen sein; beriicksichtigt man noch, dafi im  
W esten schon damals w ie noch heutzutage in Marokko das lange arabische 
a (a) w ie e oder a ausgesprochen wurde (daher auch M ile u s  statt M ilau s), 
so kom m t man m it a d -D eram i dem W orte Aderameti sehr nahe; uber 
die R ichtigkeit des t scheinen ja  die Gelehrten, die das Pariser Ms. g e-  
priift haben, in Zweifel zu sein. Dafi dieser Gelehrte ein Schuler von  
A bu 'Otman Sa'id  b. e l-B a g u n iś  war, bestarkt uns in der Verm utung, 
dafi er der Verfasser eines ahnlichen Buches iiber Flachen- und Korper- 
berechnung, w ie das seines Lehrers, gew esen sein mochte. —  Ist das kor- 
rumpierte W ort Aderameti aus 'A b d errah m an  hervorgegangen, so konnten  
noch in Frage kommen: 'A b d errah m an  b . I s m a il  b . B ed r , der E u k lid e s  
von Andalusien, gest. c. 1000 (S u te r , Araber, p. 73), 'A bderrahm an b . 
'A b d a lla h  b . S e ijid  el-K elb !, gelehrt in Rechenkunst und Geometrie, 
gest. 1064 (ibid. p. 104) und vielleicht auch 'A b d errah m an  b . 'A b d a lla h  
b . 'Ijad  e l - J a h s a b i ,  Abu Z eid  (ibid. p. 108). —  E s ware aber auch 
m oglich, dafi Aderameti entstanden sein konnte aus e l-H a d r a m i und dannO 7
kame in Frage 'Omar b. Ahm ed b. C iia ld u n  e l-H a d r a m i, gest. 1057/58 
(ibid. p. 102), ein Schiiler vom M aslam a e l - M a g r i t i .  Und noch eine 
dritte Konjektur iiber Aderameti oder Aderamen! Es konnte entstanden 
sein aus e l-K a rm a n i, indem der nach aufwarts gehende Haken des ara- 
bischen Ti (pf) abgefallen und dann gelesen worden ware ad -D arm an i, oder, 
da nach dem r  ein kurzer Yokal gelesen werden kann, und wie ich fruher 
schon angefuhrt habe, d auch in e iibergeht, a d -D era m en i; dann hatten 
wir den Gelehrten 'Amr b. 'A b d errah m an  b. Ahm ed e l-K a rm a n i (ibid.



22 H einrich  S utek.

IX 105), einen der bedeutendsten Geometer Spaniens im 11. Jahrliundeit 
(gest. 1066), den Lehrer des unter 1 genannten Ibn  H a ij ; iibrigens haben 
wir nicht notig, wie wir es getan haben. Aderamen aus e l - K armani 
herzuleiten, die W ortgruppe 'Amr b . 'A bderrahman  b . A hm ed  konnte 
auch zu Aderametus hinfiihren. — Es kommt auch noch in Frage A hmed 
b . N asr  aus Cordova, der einzige der bis je tz t genannten Gelehrten, dem 
ein Buch iiber die Ausmessung der Figuren zugeschrieben wird (ibid. p. 52); 
seine Lebenszeit ist unsicher, das Todesjahr wird von Casiri auf 944 an- 
gegeben, in den arabischen Quellen aber findet sich keine Angabe hieriiber; 
A hmed b . N ash  ist allerdings nicht gut m it Aderametus in Uberein- 
stimmung zu bringen, dagegen fallt die Angabe, dafi er ein solches Buch 
geschrieben habe, schwer in die Wagschale.

A lle die genannten Konjekturen haben ihre B erechtigung und sie 
konnten leicht noch um einige andere verm ehrt werden, ich w ill aber den 
Leser n icht w eiter m it solchen bem iihen; wenn G leichzeitigkeit und Gleicli- 
artigkeit des W irkens und das Studium  unter dem selben Lehrer maflgebend 
fiir die E ntscheidung in diesen A utorenfragen sein diirften, so kamen ais 
Yerfasser der drei Abhandlungen iiber die A usm essung der F lachen und 
Korper in erster Linie in Frage: J a h ja  b. A hm ed A bu B e k e  Ibn  e l -  
C hai.tat, A bu 'Otm an Sa 'id  b. Muh. b. e l -B a g u n iś  und 'Omar b. Ahm ed  
B. C h a ld u n  e l-H a d r a m i, alle drei A rzte, die sich zugleich  eifrig mit 
Geometrie beschaftigt haben, alle drei Schiller von M a sla m a  e l - M a g r i t l

4 . Abbacus. K om m entar zum 10. B uche der E lem ente E u k lid s  
(Par. Ms. 9335 , fol. 9 2 v— llO 7).1) W enn in den vorhergehenden Nummern, 
besonders in 1 und 3, der Y erm utung ein groBes Feld offen gelassen  war, 
so befinden wir uns hier dagegen auf viel siclierer Fahrte. DaB dieser 
T itel m it einem  Abacus —  R echenbrett nichts zu tun habe, scheint mir cre- 
wiB, also wird es hochst wahrscheinlich der Nam e des Yerfassers sein. 
Da das arabische s scharf gesprochen wurde, so gaben es die in Spanien  
lebenden U bersetzer m eist durch c oder z  wieder, ich erinnere an Avi- 
CENNA fiir Ibn  S ina , und H a c e n  oder H a z e n  fur H a sa n , die Verm utung  
la g  daher nahe, daB Abbacus das latin isierte 'A bbas s e i2) und daB dieser 
Kom m entar von 'A bbas b. Sa 'id  e l  G a u h a r i herruhre, einem  der A stro- 
nom en e L " M a m u n s , der sich hauptsachlich der Geom etrie zugew andt und 
einen Kommentar zu den Elem enten des E uklides geschrieben hat (vergl.

1) Diese Abhandlung s tim m t nach B jorndo (1. c. p. 71) mit p. 252—386 der 
CuRTZuschen Ausgabe des Kommentars des A naritius zu den zehn ersten Buchern des 
E uklides iiberein, ist aber nicht von el-N air!zi.

2) Stemschneider (Hebr. Ubers. p. 533) hiilt dieses nicht fiir moglich, was ich 
sehr bezweifeln mochte.
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S u te r , A r aber, p. 12). Da dieser A utor aber nicht speziell ais Kommen- 
tator des 10. Buches genannt ist, so forschte ich weiter und kam auf den 
Gedanken, es konnte mit Abbacus gem eint sein Ahmed b. e l -H o s e in  e l -  
A iiw a z i (das letztere Relativum  konnte in „Abbaci“ iibergegangen sein), 
der das 10. Buch des E u k lid e s  kom m entiert hat (ibid. p. 57); ich ver- 
glich daher die Anfangs- und SchluBworte des in Berlin noch vorhandenen 
Bruchstiickes des Kommentars des AnwAzi (N o. 5923 des Katalogs der 
arabischen Mss. von A h lw a r d t )  m it der CuRTZEschen Ausgabe des Kom 
mentars von A n a r it iu s  (p. 252 — 386), fand aber keine Ubereinstim m ung. 
Erst nachtraglich erinnerte ich mich, dafl Ibn e l - Q i f t !  (nach Casiri, 
B ib l io t h .  a r a b .- h is p a n a  I, 342) und wahrscheinlich nach ihm HAói 
C h a lfa  (I, 382) einen A bu Muhammed b .1) cA b d e lb a q i e l - B a g d a d i2) er- 
wahnen, der das 10. Buch des E u k lid e s  kom m entiert hat und in seinem  
Kommentar Zahlenbeispiele zu den Satzen jenes Buches gegeben hat; 
Ibn e l - Q i f t i  fiig t hinzu, dali er selbst ein vom  Verfasser geschriebenes 
Ms. dieses Kommentars besitze (vergl. S u t e r ,  Nachtrćige, p. 181: zu 
Art. 517). D ies stim m t nun ausgezeichnet: Der „ Abbacus“ betitelte Kom 
mentar enthalt wirklich solche Zahlenbeispiele zu den Satzen des 10. Buches, 
und Abbacus selbst kann leicht korrumpiert sein aus 'A b d e lb a q ! (latinisiert 
m it W eglassung des Artikels: Abdbdcus und hieraus Abbacus); fiir mich 
besteht also kein Zweifel, dafi der Yerfasser dieses wahrscheinlich auch  
von G erh a rd  v o n  C rem ona (s. unten N o. 5) iibersetzten und von diesem  
oder von spatern Abschreibern dem Kommentar des NAiRizi (A n a r itiu s)  
angehangten Kommentars A bu M uh b. 'A b d e lb a q i e l -B a g d a d i  sei. Sein  
Kommentar war, w ie H a g i C h a lfa  hinzufiigt, klar, eben infolge seiner 
Zahlenbeispiele, und daher w ohl geschatzt und yerbreitet.

5. Liber judei super decimum E u c lid is. W as diesen im Yerzeichnis 
der Ubersetzungen des G e r h a r d  v o n  C rem ona genannten Kommentar an- 
betrifft, so sind iiber den Autor desselben schon verschiedene Yermutungen

1) Bei Hagi Chalfa fehlt das b. ( =  ben).
2) tJber diesen Gelehrten habe ich noch die folgenden N otizen gefunden: Bei 

Ibn Challikan (Ausgabe von B u ła t, II. p. 226, Ubers. von de Słane IV, p. 58) heifit 
es im  A rtikel iiber Abu Bekr Jahja b . Sa' dun el-Qoktdbi, daB dieser im Jahre 517 
(1123/24, in  der Bulaker-Ausgabe fehlerhaft 527) in  Bagdad die Traditionen gehort 
habe bei Abu Bekr Muh b . 'A udelism  ̂el-Bazzaz bekannt unter dem Namen Q a d i des 
M a r is t a n  (d. h. des Hospitals). W enn dieser Autor derselbe ist, w ie der Abu Muh.
b . Abdelbaqi bei Ibn el-Qifti, woran kaum zu zw eifeln  ist, so ware also der Kom
m entar zum 10 . Buche des E uklides w ohl etw a in  den Jahren 1100—1120 geschrieben  
worden. Ob Abu B ekk Muh. oder Abu Muh. das richtige sei, konnen wir jetzt noch 
nicht entscheiden, v ielleicht bringt uns die sehnlichst erw artete Ausgabe des Ibn el- 
Qifti hieriiber Aufklarung. Der Zuname Q a d i des M aristan  findet sich auch bei 
Haó! Chalfa (I, 382).
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aufgestellt worden: L e c le r c  (H ist. de la medecine arabe, I, p- 507) sieht 
in dem judeus  den zum Islam iibergetretenen Juden Sind (richtig Sened) 
b. 'A li (vergl. S u ter , Araber, p. 13), S te in sch n e id er  (Z e it s c h r if t  d. 
d e u tsc h e n  m o r g e n l. G e se lls c h . 25, p. 400 und Hebr. tfbers. II, p- 533) 
neigt sich zu Sa'id  b. Ja'qub e l  Dimiśqi Abu 'Otman hin, indem er „judeus  
aus „saidus“ entstanden glaubt; er wird hierin bestarkt durch den Umstand, 
dafi im Pariser Ms. 7377 A fol. 6 8 — 70v ein Bruchstiick einer lateinischen  
Ubersetzung des Kommentars des Pappus zum 10. Buche des E u k lid e s  
aus dem Arabischen des Abu 'Otman el-D im iśqź vorhanden ist; Sa'id  Abu 
'Otman war aber nur der Ubersetzer, und es kommt mir deshalb unwahr- 
scheinlich vor, dafi der Ubersetzer ins Lateinische die Schrift nach dem 
arabischen Ubersetzer Sa'id statt nach dem griechischen Autor Pappus 
benannt haben sollte, zumal im arabischen Ms. (herausgeg. von W oepcke, 
Paris, s. a. [1855?]) deutlich steht: „der erste Teil des Buches von Babus 
(es kann auch B a lu s  gelesen werden) iiber die rationalen und irrationalen 
Grofien, die erwahnt werden im 10. Buche des E u k lid e s  iiber die Ele- 
mente, iibersetzt von Abu 'Otman EL-DiMiŚQi“. E s ist auch zu bemerken, 
was oben (unter No. 2) schon angedeutet wurde, dafi das arabische Ms. 
nirgends den Nam en Sa'1d hat, der Ubersetzer ist stets nur Abu 'Otman 
el-Dim iśQI genannt, warum sollte nun das Sa'id auf einmal in der la
teinischen Ubersetzung auftreten? Ich will nun eine andere Yermutung 
aussprechen: Abu Muh b. 'A bdelbA qi war, wie gesagt worden ist, bekannt 
unter dem Namen Q adi des M a r is ta n , d. h. Richter (ju d ex)  des Hospitals; 
konnte nicht vju d e i“ aus rju d ic is “ entstanden sein und also der Kommentar 
des ju d e i  zum 10. Buche des E u k lid e s  der Abbacus, d. li. der Kommentar 
des Ibn 'A bdelbA qi sein? Mir scheint dies um so wahrscheinlicher, ais, 
wie ich oben angedeutet habe, der Kommentar des Ibn rABDELBAQi ein 
geschatzter und verbreiteter gewesen sein mufi, wahrend derjenige des 
Pappus, iibersetzt von Abu 'Otman el-D im iśqi, sebr schwer zu yerstehen 
ist und deshalb wohl kaum ganz iibersetzt worden ist. Ich fasse meine 
unter No. 5 gemachten Untersuchungen zu folgenden SchluBworten zu- 
sammen:

Der L iber ju d e i super d e c im u m  E u c l i d i s , aus dem Arabischen iiber- 
setzt von G e r h a r d  v o n  C rem ona, ist der noch zur Zeit des Ibn  e l -  
Q if t i  (c. 1200) wegen seiner zu den Lehrsatzen gegebenen Zalilenbeispiele 
sehr geschatzte und verbreitete Kommentar des A bu (B ek r) Muii. b. fAn- 
d e lb a q i  e l -B a g d a d i ,  Q adi ( =  judex)  des M a r is ta n , dessen Lebenszeit 
um das Jab r 1100 liegt. Der Kommentar wird unter drei verscbiedenen 
Namen angefiihrt: 1) Liber ju d e i ( =  ju d ic is )  im Yerzeichnis der Uber- 
setzungen des G e r h a r d  v o n  C rem ona (siehe u. a. B on com p agn i, B ella  
vita e delle opere d i G men arbo Cremonese etc., Roma, 1851, p. 4_7 y
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2) Abbacus ( =  'A bdelbacj!) in den Pariser Mss. 7377 A, 1° u. 9335, 16°;J)
3) D e  numeris et lineis (wegen der Zahlenbeispiele zu den Satzen uber die 
Linien so genannt) in Cambridge (Catal. mss. Angl. et Hibern. II, 363, 
No. 9260, 2°); bier wird G erh a rd  v o n  C rem ona geradezu ais Ubersetzer 
genannt. E r ist scbon zweimal berausgegeben worden: das erste Mai yon
B. B oncom pagni, in einem Fascikel von 66 Seiten (gr. 4°), obne Angabe 
des Druckortes [1863/64]2), betitelt D e numeris et lineis, und fol. 49—62 
des Cambridger Ms. umfassend; das zweite Mai von M. C u rtze , A n a r it ii  

in decern libros priores elementorum E u c lid is  commentarii, etc. Lips. 1899 
( E u c l i d i s  opera omnia, edid. J. L. H e ib e r g  et H. M en ge: Supplementnm); 
er umfafit bierin p. 252— 386 und wird in dem von C u r tz e  benutzten 
Ms. ebenfalls dem N a ir iz i  zugescbrieben, wie der erste Teil des Kommen- 
tars zum 10. Bucbe, p. 211— 252 umfassend.

Der Kommentar des Pappus zum 10. Buche, iibersetzt ins Arabiscbe 
von A bu 'O tm an e l-D im iśq i, wurde w egen seiner Scbw ierigkeiten wahr- 
scheinlich nicbt vollstandig ins Lateinische iibersetzt, der Nam e des Uber-
setzers ist nicht bekannt, y i e l l e i c h t  ist es auch Gerhard  von  Cremona,
ein Bruchstiick dieser U bersetzung befindet sich im  Pariser Ms. 7377 A  
fol. 68— 70v (vergl. S te in s c h n e id e r , Hebr. tibers. p. 532, und Z e it s c h .  
d. d e u t s c h e n  m o r g e n l .  G e s e l ls c h .  25, p. 399), es umfafit p. 1— 12 
(Z. 3 v. o.) des von W o ep ck e  veroffentlicliten arabischen Textes (Paris 1855?).

6 . Liber alfadliol i. est arab de bachi. D ie Mss. dieses von G erh a rd  
v o n  C rem ona iibersetzten astrologischen Loosbuches (kitab el-fal) scheinen  
verschiedenen Autoren zugeschrieben zu werden: das arabische Ms. 35 der 
B ibliothek  Y ittorio Em m anuele in R om  ist anonym; die arabischen Mss. des 
Brit. Mus. N o. 1006 und der Aja Sofia N o. 2685 nennen ais Yerfasser 
den A strologen e l-H a r u n s , 'A b d a d la h  b. 'O beid  e l-A s n !  (vergl. S u te k ,  
A r aber, p. 7); die lateinischen Mss. zu F lorenz (B an d in i, Catal. II, Col. 7) 
und Paris 7323 schreiben es einem A le o d i io l  d e  M e r e n g i oder M e r e g i zu; 
das Y erzeichnis der U bersetzungen G e r h a r d s  hat je  nach den Hand- 
schriften (von Oxford, Leipzig, Paris) etwas abweichende Lesarten, ich habe 
diejenige gew ah lt, die W u s t e n f e ld  in seinen Ubersetzungen arabischer 
Werke in das Lateinische seit dem X I. Jahrh. (p. 75) gegeben hat:
Liber A i.fadhol i. est arab de bachi. Mir m acht es den Eindruck, ais
ob dieses Loosbuch jiingern Datum s ware, und um  ihm  Beriihm theit und 
Zugkraft zu geben , • falschlich den altesten arabischen A strologen zu
geschrieben worden sei, also von den einen dem oben schon genannten

1) Da£ diese Abhandlung der Liber judei super X. E u c l id is  sein konnte, wurde 
schon von A. A. Bjoknbo in seinem oben zitierten Artikel in der B ib lio th . M athem . 
(1. c. p. 71) yermutet.

2) Diese Zeitangabe mache ich nach S t e in s c h n e id e r  {Hebr. Ubers. p. 533).
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'Abdallah b . 'Obeid, dem Astrologen Harun el-RaŚids , von andern dem 
Fadl b . N aubabht, Abu Sahl, Astrolog desselben Chalifen und Verwalter 
der Bibliothek (Suter, Araber, p. 5), oder endlich dem F adl b . Sahl 
el-S arachsi, dem W ezir und Astrologen e l -M amuns (ibid. p. 7). Ich 
balte namlich das „de bachi“ fur entstanden aus N aubacht ’), und ebenso 
das „31erengi“ oder , Meregi“ aus Sarachsi, was mir leicliter moglich 
scheint, ais die Konjektur Steinschneiders in der O r ie n ta l i s t .  L i t e r a t u r 
z e  i tu  n g , der „de bachi“ aus Bagdad und „de Merengi“ aus almoneggim 
(der Astrolog) ableiten mochte; es ware allerdings auch moglich, dal? m it 
A l f a d h o l  i. est arab de bachi und A l f  a d  h o l  de Merengi dieselbe Person- 
lichkeit gemeint ware, also vielleiclit de bachi auch aus el-Sarachsi ent
standen sein konnte. Doch ist die Frage iiber den Yerfasser dieses Loos- 
buches von zu untergeordneter Bedeutung, ais dafi wir uns langer dabei 
aufhalten mochten.

N a c li t r a g.
Meine weitern Nachforschungen iiber A bu Bekr Muh. b . 'A bdelbaqi 

haben noch folgendes ergeben: In Jaquts geographischem W orterbuch 
(herausgeg. von F. W ustenfeld , 6 Bde., Leipzig 1866— 73) ist er an 
verschiedenen Stellen genannt, teils ais Gewahrsmann, teils ais Lehrer oder 
Schiiler anderer Gelelirter, diese sind alle Juristen und Traditionisten;
II, 474 heifit er Q ad i von A r d is ta n ,  IV, 786 Q ad i von A r is ta n ;  beides 
sind wohl Fehler der von W ustenfeld benutzten Codices, oder sogar 
Druckfehler seiner Ausgabe, obwohl Q ad i des M a r is ta n  (Hospitals) etwas
eigentiimlich klingt, ich habe nie von Hospitalrichtern bei den Arabern
gehort, vielleicht war Maristan der Name eines Quartiers in Bagdad, in 
welchem das Hospital lag; ich gewartige hieriiber von berufenen Kennern 
arabischer Yerhaltnisse weitere Aufschliisse. Der Beiname e l-B azzaz (der 
Tuchhandler) steht nur bei Ibn Challikan (Ubers. von de Słane, IV, 58) 
und bei Maqqari (Ausg. von Kairo, II, 226), wahrscheinlich nach diesem,
bei Ibn Challucan (III, 536) und iiberall sonst steht an Stelle dieses
W ortes e l - A nsari (d. h. ein Nachkomme der Ansar —  Helfer); bei 
Jaqut (IV, 786) heifit es ferner noch von ihm, er sei gebiirtig gewesen 
aus Nasrije, einem Quartier im Westen von Bagdad, das den Namen von 
N asr, einem Genossen des Chalifen el-Mansur, erhalten habe; darnach 
sollte er den Beinamen kl-N asui tragen, vielleicht ist hieraus el-A nsari

1) Dieser Ansicht war auch S t e i n s c h n e i d e r  in seinem Artikel E uclid b e i d e n  

Arabern (Z eitschr. f. M athem . 31, 1886; Hist. Abt. p. 87), ist aber wieder davon 
abgegangen in seiner Arbeit Arab. Matliem. u. Astron. (O r ie n ta lis t is c h e  L ite r a tu r -  
Z eitu n g  4, 1901, Sp. 347); vergl. auch S u t e r ,  Nachtrage, p. 158: zu Art. 7 und 11.
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durch Yerschreibung hervorgegangen. Die Hauptnotiz iiber ihn, auf die 
ich durch das R egister zu J a q u t s  W orterbuch (p. 673) aufmerksam ge- 
macht wurde, findet sich in der Chronik des Ibn e l - A t I r  (gest. 1232/33), 
herausgeg. von C. J. T o r n b e r g , Leiden 1851— 76, Bd. XI, p. 52, wo es 
heiBt: „Und in demselben (d. h. im  Jahr 535) im Monat Bageb (also 
Ende Februar oder Anfang Marz 1141) starb der Qadi A bu B e k r 1) Muh. 
b. 'A b d e lb a q i e l-A n s a r i , Qadi des Maristan, etwas iiber 70 Jahre alt, eine 
A utoritat in der Tradition, gelehrt in der Logik, Rechenkunst, Astronom ie 
und in andern W issenschaften der Alten; er war der letzte derjenigen, die 
die Traditionen noch lehrten nach A bu Ishaq  e l-B a r m e k i, nach dem  
Qadi A bu B e k r  e l - T a b a r i ,  nach Abu T a lib  e l- 'A ś a r i ,  nach A ru  Muh. 
EL-GrAUHARl, u . a.“ W erke werden ihm hier keine zugeschrieben, dagegen  
bei H a g i C h a lfa  I, 382 (wobl nach Ihn e l - Q if t i )  der Kommentar zum
10. Buche des E u k lid e s ,  ebenda I, 432 Amali ( =  D iktate) iiber die 
Traditionen, und ebenda Y , 563 Masjacha ( =  Versam m lung der Scheiche).2) 
E s ist also unser A bu B e k r  Muh. b. 'A b d e lb a q i w ohl einer der be- 
deutenderen Kenner der M athematik am Ende des 11. und Anfang des
12. Jahrhunderts, und ich glaube, dafi die Verm utung, es mochte dieser 
A utor auch der Yerfasser der Bearbeitung des EuKLioischen Buches „Uber 
die Teilung der Fldchen“ sein, die von J o h n  D e e  und F. Commandinus 
i. J. 1570 in Pesaro in lateinischer IJbersetzung herausgegeben wurde 
und einem Muh. B a g d a d in u s  zugeschrieben wird, eine groBe W ahrschein- 
lichkeit fiir sich habe; m eine Bem erkung in Art. 517 meines Buches D ie  
Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke ware also in 
diesem Sinne zu andern; m it dem dort behandelten Muh. b. Muh. e l -  
B ag d a d I halte ich unsern A utor nicht mehr fiir identisch.

1) Im Text steht nach „ B e k r “ noch „b e n “ , in den Variae Lectiones (Suppl.. 
Leiden 1871) ist aber bemerkt, in andern Codices fehle das „ b e n “ , und dies ist jeden- 
falls das richtige.

2) H a g i  C i ia l f a  nennt ihn I, 382 A b u  M u h . '  A b d e l b a q i  e l -B a g d a d i , Y, 536 steht 
e l -A n s a r i , was an den ubrigen Stellen fehlt, deshalb hat F l u g e l  im Index sogar drei 
Autoren aus ihm gemacht, aus diesem Grunde hatte ich vorher die andern Stellen 
iibersehen.
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Die Wandlungen des Indivisibilienbegriffs von Cavalieri 
bis Wallis.

Yon C. R. W allnek  in Munchen.

Der Begriff der Gleichheit zweier RaumgroBen ist, wenn lediglicli die- 
jenigen Axiome zur Anwendung gelangen sollen, die unsern geometrischen 
Anschauungen iiberhaupt zu Grunde liegen, nur fiir solche Gebilde definiert, 
die sicb in eine endliche Anzalil gegenseitig kongruenter Stiicke zerlegen 
lassen. W ill man allgemein beliebige Gebilde derselben Dimension yer- 
gleichen, so bedarf es notwendig einer Erw eiterung des einfachen Gleicli- 
heitsbegriffes, und in diesem Umstande sind auch alle die logischen Schwierig- 
keiten begriindet, die der Infinitesimalrechnung anscheinend innewohnen. 
W ir leisten diese Erweiterung durch Einfuhrung des Grenzbegriffes, an 
seiner Stelle benutzte man friiher den minder exakten Begriff des Un- 
endliclikleinen und vor Erfindung der Infinitesimalrechnung den Indivisi- 
bilienbegriff, mit dem wir uns hier zu beschaftigen haben.

Der Indivisibilienbegriff wurde zuerst von Cayalieri systematisch in 
die Geometrie eingefuhrt in seiner Geometria indivisibilibus continuorum 
nova ąuadam ratione promota (1635; neue Auffiage 1653)1). Bekannt ist 
dieses W erk durch seine ermiidende Breite und Schwerfalligkeit, ein Um- 
stand, der dem Verstandnis der darin neu auftretenden Gedanken, ins- 
besondere des Indivisibilienbegriffes selbst, sehr hinderlich ist. Dazu kommt, 
da fi bis jetzt keine einzige Stelle aufgefunden war, an der Cayalieri diesen 
Begriff wirklich erklart. Man hat daher yerschiedene Vermutungen iiber 
das Wesen dieser Indm sibilien angestellt; so dachte man daran, dieselben 
seien eine A rt unendlichkleiner Grofien, wie sie yor Cayalieri schon 
Kepler  in seiner Stereometria doliorum (1615)2) benutzt hatte. Diese Be- 
hauptung ist aber sehr leicht zu widerlegen. Denn einerseits folgt doch

1) In Anmerkungen wird dieses Werk immer kurzweg mit Geometr. indivisib. be- 
zeicbnet werden.

2) Naheres dariiber siełie Cantok, Vorles. iiber Gesch. d. Mathem, II2, S. 822, und
C. I. Gerhardt, Die Entdeclcung der hóheren Analysis, S. 15—18.



Die Wandlungen des Indivisibilienbegriffs von Cavalieri bis Wallis. 29

aus dem Titel von Cavalieris genanntem Werk, dafi in demselben jeden- 
falls Indivisibilien prakfcisch verwertet sind. Wie nun ein tatsachliches 
Studium desselben zeigt, ist darin nirgends von unendlichkleinen Grofien 
Gebrauch gemacht, und daraus folgt, dafi die Indivisibilien nicht unendlich- 
kleine Grofien bedeuten konnen.

Eine zweite Hypothese, und die ist die allgemein verbreitete, schliefit 
aus dem Faktum, dafi der Indivisibilienbegriff nirgends naher erlautert ist, 
Cavalieri habe selbst nicht gewufit, was damit gemeint sei. Nun ist aber 
zu bedenken, dafi Cavalieri den A u s d ru c k  Indivisibel iiberhaupt voll- 
standig hatte vermeiden konnen, da er seiner bei der Ableitung von Ge- 
setzmafiigkeiten nie bedarf. W enn er ihn also trotzdem ohne jeden Zwang 
einfuhrt, so mufi er ihm offenbar vollstandig gelaufig sein; wenn er ihn 
einfubrt ohne jede Erklarung, so mufi er auch seinen Zeitgenossen bekannt 
sein; wenn er ihn endlich gerade dann anwendet, wenn er seine Methode 
besonders kurz und treffend bezeichnen will, so mufi diesem Ausdruck 
Indivisibel noch eine ganz besondere Pragnanz innewohnen.

Die Richtigkeit dieser Folgerungen soli ein kleiner Exkurs auf die 
Anschauungen des Mittelalters iiber das Wesen des Continuums zeigen. Die 
alte Schule der Atomistiker, die eine Zusammensetzung der Matei-ie aus 
gewissen kleinsten, letzten und unteilbaren Korperchen annahmen, die alle 
noch die sonstigen Eigenschaften der Materie selbst besitzen, kommt hier 
nicht in Betracht, denn ihre Auffassung war so gut wie verdrangt durch 
die der Scholastiker, die ja  das ganze M ittelalter hindurch die ausschliefilich 
herrschende philosophische Schule bildeten. Die letzteren unterschieden 
zunachst zwischen einem „ continuum permanens* (z. B. jedes Raumgebilde), 
dessen einzelne Teile fortbestehen und daher auch alle gleichzeitig 
existieren1), und einem „continuum successivorum“ (Zeit), dessen einzelne 
Teile friiher oder spater ais die andern sind.2) Hinsichtlich der Zusammen
setzung eines Continuums gilt ais oberstes Prinzip die Ansicht, dafi jedes 
Continuum, speziell z. B. jede Linie, in infnitum  teilbar ist, potentialiter 
(d. h. der Anlage nach, wenn auch der Teilungsprozefi praktisch nicht in 
infinitum fortgesetzt werden kann)3). Daraus folgt, dafi es keine kleinste

1) T h o m a s  v o n  Aquin, Opuscula omnia (Lugduni apud haeredes Jacobi Juntae 
1562), o. 36, c. 2, 1. 6 : „Linea est ąuantitas positionem habens et manens, nec cum 
puncto moto transiens.“

2) Ebenda o. 44, c. 1. p. 319, 1. 73: „Esse successiuorum consistit in hoe, quod 
existant secundum aliąuid indiuisibile sui.“ Ebenda o. 44, c. 1, p. 320, 1. 1: „Ezistit 
tempus secundum aliąuid sui indiuisibile: illud autem est nunc.“

3) Ebenda o. 52, p. 369, 1. 80: „ąuodlibet totum continuum diuisibile est in 
infinitum.“ Ebenda o. 36, c. 2, 1. 14: „ipsa (linea) est in infinitum diuisibilis poten
tialiter.'
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Linie g ib t1), sondern jeder noch so kleine Teil einer Linie wieder die 
Wesenseigenscliaften der Linie besitzt.2) Fiir das Verhaltnis des Punktes 
zur Linie ergibt sich daraus, dali der P unkt nicht ein Bestandteil der 
Linie ist, nicht ein Etwas, das die Wesenseigenschaften (z. B. unbeschrankte 
Teilbarkeit) der Linie besitzt. Denn diese ist ein permanentes Continuum, 
ihre Teile bestehen im namlichen Moment und bestehen fort. Ein P unkt 
aber ist ein einziges, identisches, yollig unteilbares Objekt, weshalb er 
nicht gleichzeitig verschiedenen Stellen eines permanenten Continuums an- 
gehoren kann.3) Es laflt sich also auch eine Linie nicht aus Punkten zu- 
sammensetzen.4) Doch hat der Punkt eine gewisse Befahigung in sich, 
durch Bewegung die Linie zu erzeugen.5) W esentlich sind hierbei die 
Anschauungen, dafi es keine kleinsten letzten Teile des Continuums gibt, 
dafi also das Indm sibel ein demselben heterogenes Gebilde von einer 
Dimension weniger sein mufi (so ist der Punkt das Indm sibel der Linie, 
die Linie das der Flachę, diese das Indivisibel des Korpers). Wesentlich 
ist auch der dem Indivisibel eigentiimliche Bewegungscharakter.

Genau in diesem Sinne tr i tt  der lndivisibilienbegriff voriibergehend 
auch in der Geometrie auf, so bei J o rdanus N emorarius 6), T homas 
B r ad w ar dinu s  7), N icolaus Cusanu s . 8). Doch sind die betreffenden 
Stellen immer nur kurz, oder sie sind iiberhaupt nicht weiter bekannt ge- 
worden, wie es bei B rad w a r d in  der Fali sein diirfte, von dem uns 
Stetigkeitsbetrachtungen in einer nur handschriftlich vorhandenen Arbeit 
uberliefert sind. Es bestand auch gar keine innere Notwendigkeit, diese

1) Ebenda o. 44, c. 2, 1. 20: „minimum tempus secundum magnitudinem non est 
dare, eo quód omne tempus diuisibile est in infinitum, sicut & ąuodlibet continuum. “ 
Ebenda o. 44, c. 1, 1. 17: „Secundum magnitudinem non est dare minimam lineam, 
eo quod omnis linea diuisibilis est in alias lineas.“

2) Ebenda o. 44, c. 2, 1. 41: „ąuaelibet pars temporis est tempus. “
3) Ebenda o. 36, c. 2, 1. 77: „Ille tamen punctus nihil est de ipsius lineae

essentia, quia nihil vnum et idem realiter omnibus modis indiuisibile potest simul in
diuersis partibus eiusdem continui permanentis esse.“ Ebenda o. 44; c. 1, 1. 49: 
„Ynde manifestum est, quod nunc non est pars temporis."

4) Ebenda o. 44, c. 1, 1. 41: „Ex indiuisibilibus non potest componi aliquod
continuum.'

5) Ebenda o. 32, c. 4, p. 280, 1. 64: „Punctus est principium lineae.“ Ebenda
o. 36, c. 2, 1. 7: „Punctus ergo, mathematice imaginatus qui motu stio causat lineam 
necessarió nihil lineae erit, sed erit vnum secundum rem & diuersum secundum 
rationem, & haec diuersitas quae consistit in motu suo, realiter est linea, non identitas 
sua secundum rem.“ Vergl. damit den Satz „Tempus numerus motus est“, ebenda
o. 44, c. 1, 1. 5 und c. 3, 1. 23.

6) C a n t o r ,  a. a. O. II2, S. 73.
7) C a n t o r , a. a. O. II2, S . 118.
8) C a n t o r , a. a. O. II52, S . 191.
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Anschauungen in die elementare Geometrie einzufiihren, doch zeigen der- 
artige Yersuche immerhin die allgemeine Kenntnis des Indmsibilien- 
begriffes.

Da fi C a v a lie e i, der erste, der allgemeine Prinzipien der Flachen- und 
Ranmvergleichung aufstellte, notwendig neuartige Vorstellungen und Begriffe, 
wie den des Indiyisibels benutzen mufite, wurde bereits eingangs erwahnt. 
W ir haben jetzt zu zeigen, dal! das CAVALiEEische Indm sibel mit dem 
der Scholastiker identisch ist und von diesen einfach ubernommen wurde. 
Die letztere Bebauptung macht den Nachweis erforderlich, dali C a v a liek i  
die Schriften der Scholastiker llberhaupt gekannt hat; das ist aber mehr 
ais wahrscheinlich, nachdem er Ordensgeistlicher war und ais solcher sicher 
iiber die ganze philosophische Bildung seiner Zeit, die vornehmlich auf 
Thom as v o n  A q u in  basierte, verfiigte. Das oben erwahnte Indivisibel der 
Scholastiker ist unschwer wiederzuerkennen in der A rt und Weise, wie 
C a v a lie r i  durch Parallelbewegung einer Ebene oder Geraden korperliche 
oder ebene Figuren erzeugt. Ubrigens bestatigt er selbst die Identitat der 
Indm sibilien mit den einzelnen bei dieser Bewegung nacheinander ent- 
stehenden Parallelschnitten ausdriicklich m it den W orten: „ipsa indm si- 
bilia, s. omnes lineas figurae A ul),  denn durch dieses „seu* werden die 
Bezeichnungen „indivisibilia“ und „ omnes lineae “ (das sind eben jene 
Parallelschnitte) ais vollig gleichbedeutend hingestellt. Auf Grund dieser 
Erklarung des Indmsibilienbegriffes, gegen die keine Stelle spricht, lafit 
sich iiberdies mancher dunkle Punkt aufhellen. Ich erinnere zum Beispiel 
an folgende zwei Satze: „Ist das Continuum noch etwas anderes auBer der 
Gesamtheit der Indm sibilien, so muli jenes andere zwischen den Indm - 
sibilien liegen. . . . Zwischen je zwei Indm sibilien mufi etwas von jenem
andern liegen, welches aulier den Indivisibeln zum Continuum gehort.*2)
Diese Stelle gibt einen ganz guten Sinn, sobald unter den Indm sibeln 
beterogene, unter dem „aliud aliquid“ aber, das zwischen den Indmsibeln 
liegt, homogene Bestandteile des Continuums verstanden werden. Sollen 
hingegen die Indm sibilien eine Art Differentiale sein, so lalit sich mit dem 
Ausdruck „aliud aliąuid* kein praziser Sinn verbinden. C a v a lie e i  macht 
ferner ausdriicklich darauf aufmerksam, dali seine Methode von der Frage 
nach der Zusammensetzung des Continuums gar nicht beeinfluBt werde, ja  
an einer Stelle verwahrt er sich sogar direkt dagegen, dali er das Continuum 
aus Indm sibilien zusammensetze.3) W aren nun diese unendlichkleine 
GroBen, so ware eine solche Yerwahrung zwecklos, denn er hatte von

1) Geometr. indwisib., p. 114.
2) Geometr. indivisib., p. 111 Scholimn.
3) Exercitationes geometricae, p. 200 nach C a n t o r . a. a. O. II2, S. 843; noch 

deutlicher Geometr. indwisib., S. 483.
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einer Zusainmensetzung aus Unendlichkleinem ruhig sprechen k o n n e n ,  da 
gegen eine solche einerseits von den Philosophen nicht der geringste Ein- 
spruch zu erwarten w ar1), andrerseits ein Mann von der Bedeutung K e p le r s  
'dieselbe bereits praktisch geiibt hatte.

Der Begriff' des Indm sibels konnte, wie diese Ausfuhrungen zeigen, 
Cavalieri keinerlei Schwierigkeiten bereiten; um so mehr machte ihm dafiir 
der vollstandig neue Begriff der Gesamtheit, d. i. des Inbegriffs samtlicher 
Indivisibilien eines Raumgebildes, zu schaffen. Das W o r t  Gesamtheit ist 
meistens durch „omnis“ gegeben; man yergleiche die Definition: „singula 
piana, quae in toto motu concipiuntur in proposito solido, simul collecta, 
vocentur: Omnia piana propositi solidi, sumpta reguła eorundem vno“.2) 
Da jedoch „omnis“ die beiden Bedeutungen „jeder einzelne“ und „alle zu- 
sammen* besitzt, und bei Cavalieri auch in beiden Bedeutungen vor- 
kommt, so laBt die Klarheit der Darstellung oft zu wiinschen iibrig. Leicht 
hat man es natiirlich, sobald Ausdriicke wie „congeries“ (Zusammenfassung)3) 
oder „aggregatum 0 (Haufung)4) gebraucht sind. Zur E r z e u g u n g  einer 
solchen Gesamtheit gelangt nun Cavalieri auf zweierlei Weise, einmal 
durch Bewegung: eine bewegte Ebene schneidet der Reihe nach samtliche 
Indivisibilien einer Flachę oder eines Korpers aus, das andere Mai durch De
finition: durch die negative Forderung, dafi in Gedanken keine einzige 
Linie oder Ebene ausgelassen werde.5) Auf ersterem W ege entsteht die 
Gesamtheit selbst recht anschaulich vor unseren Augen, auf dem andern 
erhalten wir eine abstrakte Festlegung des Begriffs der fertigen Gesamtheit, 
m it der sich logiscli weiter operieren lafit. Aufier diesen exakten Fest- 
legungen nimmt Cayalieri auch Bilder zu Hilfe, die natiirlich auch alle 
die Mangel und Nachteile von Bildern besitzen. So wird die Gesamtheit 
der Linien einer Ebene mit einem Gewebe, der Inbegriff aller Ebenen 
eines Korpers m it einem Buche yerglichen.6) Die Faden des Gewebes, die 
B latter des Buches seien aber in begrenzter Anzahl vorhanden und be- 
safien eine gewifie Dicke, die Indivisibilien seien hingegen u n t e i l h a f t  
j e d e r D i c k e  und unbegrenzt an Zahl. Es kann uns nicht wundern, wenn 
Cavalieri dabei den naheligenden Fehler begeht, Ausdriicke und Bezeich- 
nungen, die fiir das Bild gelten, auch auf das abgebildete Objekt zu iiber-

1) Die Scholasfciker wandten sich ja nur gegen die Zusammensetzung aus Un- 
teilbarem und gegen die Auffassung unendlichkleiner Elemente ais solcher unteil- 
barer Grofien.

2) Geometr. indivisib., p. 100, def. 2.
3) Geometr. indivisib., p. 111, Scholium.
4) Geometr. indivisib., p. 493.
5) Geometr. indivisib., p. 483.
6) Exercitationes geometricae, p. 3.
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tragen, obw ohl sie bei diesem vo llig  unberecbtigt sind. Er w eist namlich  
ausdrucklich darauf hin, daB die Indivisibi]ien ein- und derselben Figur  
untereinander nicht g leiche gegenseitige Entfernung zu besitzen brauchen]), 
anstatt zu bedenken, daB von einer Entfernung der Indivisibilien uberhaupt 
nicht die Rede sein kann. E s is t  indessen dieser letzte Y orw urf etwas 
einzuschranken, da eine bereits zitierte Stelle bew eist, daB C a v a lie r i  sich 
durchaus nicht klar war, ob zwischen den einzelnen Indiyisibilien sich noch  
ein „aliud aliąuid* befande oder nicht; v ielleich t h ielt er die Existenz  
eines solchen „aliud aliquid“ fiir m oglich auf Grund einer Bekanntschaft 
m it dem Paradoxon vom Rade des A r i s t o t e l e s ,  iiber das ihm  gar nicht 
unwahrscheinlich sein Lehrer G a l i l e i  schon vor H erausgabe der Indivi- 
sibiliengeom etrie M itteilungen gem acht haben k an n 2), wenn er auch aller- 
dings erst 1638  etwas dariiber publiziert hat. D ieses Paradoxon lauft 
namlich nach G a l i le i s  Auffassung darauf hinaus, daB eine stetig  er- 
scheinende gerade Linie aus einzelnen Punkten, die durch Zwischenraume 
von Punktdim ension getrennt sind, zusam m engesetzt sein kann.3) Ganz 
abgesehen davon ist es sehr yerzeihlich, wenn C a y a l i k h i  versucht, sich  
seinen Gesam theitsbegriff anschaulich zu machen oder sich vorzustellen, 
w ie ein K onglom erat von im m ateriellen Linien im stande ist eine Flachę 
auszufiillen. Denn zu seiner Zeit ist das m athem atische Denken noch zu 
sehr m it der Anschauung verknlipft, ais daB man ein rein abstraktes Yor- 
gehen erwarten konnte; hat man doch fast zw ei Jahrhunderte hindurch den 
Differentialbegriff, der eine selbstandige geom etrische Bedeutung nicht be- 
sitzt, eine solche mit Gewalt aufnotigen wollen.

Um nun mit seinem Gesamtheitsbegriff operieren zu konnen, leitet 
Cayalieri eine Reihe von Eigenschaften desselben ab 4), die er selbst ais 
die Grundlagen seiner Methode bezeichnet.5) Man sieht naturlich ohne 
weiteres, dafi die Definition der Gesamtheit, wie sie Cavalieri gegeben 
hat, nicht ausreicht, um derartige Eigenschaften daraus zu folgern; daraus 
ergibt sich aber, daB die mathematischen Beweise fiir diese Eigenschaften 
unbewuBt von denselben bereits Gebrauch machen miissen. Und in der 
Tat, gleich der erste Satz, der aussagt, daB Gesamtheiten ein Verhaltnis 
im Sinne E u k lid .s besitzen, beruht auf dem Gedanken, daB Gesamtheiten 
uberhaupt GroBen sind, die einer Vermehrung oder Verminderung fahig 
sind und daB eine solche durch Anderung der GroBe der einzelnen Indi-

1) Exercitationes geometricae, p. 17, No. XV.
2) Yergl. E. G o l d b e c k , tlher Galileis Atomistik und ihre Quellen; B ib lio th  

M athem . 3s, 1902, p. 107.
3) Vergl. dariiber C a n t o r , a. a. O., II2, p. 697.
4) Geometr. indivisib., p. 108—115.
5) Geometr. indivisib., p. 501.

Bibliotheca Mathematica. III. Folgę. IV, 3



visibilien erzielfc wird. Cayalieri findet es allerdings selbst einigermafien 
bedenklich von dem Verhaltnis zweier Gesamtheiten zu sprechen; abei nicht 
etwa deshalb, weil dem Gesamtheitsbegriff an sich noch kein Grofienbegriff 
innewohnt, denn er ist im Gegenteil der Ansicht, mit ihm sei von vorn 
herein auch ein gewisser Grofien- und ein gewisser Zahlbegriff verbunden, 
er sieht vielmehr die Schwierigkeit in dem vermeintlichen gleichzeitigen 
Vorhandensein dieses Zahlcharakters, und halt deshalb auch folgende Er- 
klarung fur notwendig: „Wenn ich die Gesamtheiten der Geraden, der 
Ebenen eines Gebildes betrachte, vergleiche ich nicht dereń (jener Geraden) 
uns unbekannte Anzahl, sondern nur die Grofie, welche dem von eben 
diesen Geraden eingenommenen Raume zukommt, und weil dieser Raum 
in Grenzen eingeschlossen ist, so ist auch jene Grofie in denselben Grenzen 
eingeschlossen und man kann sie zuzahlen, abzahlen, ohne ihre eigne 
Anzahl zu kennen.111) Denselben Sinn hat die Stelle: „Ich habe besagte 
Aggregate von Indivisibilien nicht so sehr nach ihrem Verhaltnis zum 
Unendlichen, das sie infolge ihrer unendlichen Anzahl von Linien be- 
ziehungsweise Ebenen einzugehen scheinen, betrachtet, ais yielmehr, in- 
sofern sie eine gewisse Beziehung zum Endlichen, eine gewisse Wesenheit 
und deshalb die Fahigkeit erlangen, eine Vermehrung oder Verminderung 
zu erfahren, wenn man sie ihrer Begrenzung nach nim m t.“ 2) Aus 
diesen W orten geht hervor, was fur Grofien Cavalieri unter seinen Ge
samtheiten versteht. E r sagt namlich ausdrucklich, dafi er nicht daran 
denke, das Continuum aus Indiyisibilien zusammenzusetzen, ist also weit 
davon entfernt, Gebilde selbst und Gesamtheit zu identifizieren. W ohl 
aber ist ihm letztere eine Reprasentantin des Raums, den ihre Indivisibeln 
ausfullen, ein Symbol von ihm, nicht hinsichtlich seiner metaphysischen 
und geometrischen Eigenschaften, sondern nur nach Grofie und Mafizahl. 
Yon der Anzahl der Indivisibilien sieht er dabei ab , ahnlich wie der 
M athematiker die physikalischen und chemischen Eigenschaften eines 
Korpers unberucksichtigt lafit.

Doch halt es Cavalieri fiir notwendig, sich wegen dieser durch 
Definition bewirkten Trennung noch eigens zu rechtfertigen. So verweist 
er auf die Algebraiker, „die W urzelausdrucke durch Addition und Multi- 
plikation yerbinden, obwohl diese ,ineffabiles, surdae ac igno tae1 sind. 
Mit demselben Recht konne er sich seiner Indiyisibilien bedienen, die an 
Zahl ,innominabilia, surda, igno ta1 seien, '  insofern sie dennoch eine von 
deutlichen Grenzen eingeschlossene Grofie besafien. “ 3) Auch m it philo-

3 4  C .  R .  W a l l n e k .

1) Geometr. indwisib.. p. 111, Scholium.
2) Geometr. indwisib., p. 483.
3) Geometr. indwisib., praefatio.
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sophischen Griinden verteidigt er sich gegen den Einwand, ein Yerhaltnis 
zweier Gesamtheiten sei undenkbar, weil man zwei Grofienkomplexe von 
unbekannter und unbestimmter Individuenzahl nicht vergleichen konne; 
indem er namlich den Gegeneinwand bringt, dafi dann iiberhaupt jede 
Eaumyergleichung unmoglich sei. Zum Nachweis dieser Behauptung1) 
stellt er sich zuerst auf die Seite derer, die das Continuum aus Indivisibilien 
in seinem Sinne zusammensetzen (also nicht unendlichkleinen Grofien im 
Sinne Kepl e r s , auch nicht letzten Grofien im Sinne der Atomistiker). 
Da dann die Gesamtheit von Indivisibilien mit dem Continuum identisch 
ist, dem Einw urf nach aber Gesamtheiten sich nicht vergleichen lassen, 
so sind die Continuen selbst der Yergleichung unfahig. Ist man hingegen 
der Ansicht, dafi das Continuum noch etwas anderes aufier den Indivisibilen 
ist, so mufi dieses andere zwischen den Indivisibilien liegen, und zwar 
mufi zwischen je zwei Indivisibilien etwas von jenem andern liegen, denn 
derselbe Grund, welcher es zwischen irgend zwei Indivisibilien aufhebt, 
hebt es zwischen allen andern auf. Man bekommt also Elementarbestandteile 
zwischen den Indivisibilen und von gleicher, also ebenfalls unbestimmter 
Anzahl wie diese. Das Continuum ist also auch in diesem Falle eine 
Gesamtheit einer unbestimmten Zahl von Elementen, ist also wiederum, 
dem Einwurf gemafi, der Vergleichung mit einem andern unfahig.

W ie steht es endlich mit der mathematischen Berechtigung, zwei 
Gesamtheiten zu vergleichen? Cayalieri hat instinktiv erfafśt, dafi er die 
Anzahl der Indm sibilien jedenfalls dann aufier Acht lassen diirfe, wenn 
entsprecliende Indivisibilien immer gleichen Abstand von der Anfangslage 
des das Gebilde erzeugenden Indm sibels besafien, denn dann wird in 
Figuren gleicher Hohe die Zahl der Indivisibilien dieselbe.2) Diese Forderung 
hat den Charakter einer allerdings noch nicht ausreichenden Definition, in 
der die erste Grundlage einer mathematischen Formulierung und Yerwertung 
des GesamtheitbegrifFes enthalten ist.

Zur Korpermessung endlich wird derselbe tauglich durch den Satz, 
dafi die Inhalte zweier geometrischer Gebilde sich wie ihre Gesamtheiten 
yerhalten. Auch beim Beweis dieses Satzes macht Cavalieri naturlich 
unbewufit von ibm schon Gebrauch, da ja  durch ihn erst eine allgemeine 
Definition des Korperinhalts geschaffen wird. Es handelt sich also jetzt 
darum, das Verhaltnis zweier Gesamtheiten zu finden. Da diese hierzu 
nicht geniigend definiert sind, so ist es wiederum selbstverstandlich, dafi 
unverm erkt irgend ein weiteres Prinzip der Korpermessung yerwertet werden

1) Geometr. indivisib., p. 111, Seholium.
2) Geometr. indivisib., p. 116: „indefinitus nempe numerus omnium antecedentium 

[Indivisibilien] et conseąuentium, qui pro utrisąue [Gesamtheiten] hic idem est, 
quicunque sit. “

3*



3 6 C. R. Wallnek.

muB, und dieses besteht in der stillschweigenden Voraussetzung, zwei 
Gesamtheiten haben ein bestimmtes, festes Yerbaltnis, wenn alle einzelnen 
entsprechenden Indivisibilien dieses Yerbaltnis besitzen. Bewiesen ist dieser 
Satz nirgends, aber erst durcli ihn ist der Begriff des Yerbaltnisses zweier 
Gesamtheiten vollig bestimmt.

Damit kommen wir zu einem wiclitigen Punkt. In dem Gefiihl 
namlich, seine Methode mogę nicht iiberall Anklang finden, verbreitet sich 
Cavalieri uber ein zweites Verfahren, das durch Vermeidung des schwierigen 
Gesamtheitbegriffes die Yorteile der Indivisibilien mit geometrischer Strenge 
vereinigen sollte. Diese zweite Methode wird in den Exercitiationes 
geometricae die „posterior methodus indivisibilium “ genannt aus dem ganz 
aufierlichen Grund, weil sie im Buche ortlich spater ais die Gesamtheits- 
methode kommt. Nun stimmt diese „posterior methodus* inhaltlich mit 
einem bereits im 7. Buch der Indivisibiliengeometrie ausgefuhrten Ver- 
fahren iiberein, das auf folgendem Hauptsatz beruht: Zwei Gebilde haben 
gleichen Inhalt, wenn alle ihre entsprechenden Parallelschnitte gleich sind; 
ęntsprechend heifien auch hier wieder die Schnitte m it gleichem Abstand 
von einer gewissen Basis. Dieser Satz ist aber seinem W esen nach vollig 
identiscli m it dem eben erwahnten Definitionsprinzip fiir die Yergleichung 
von Gesamtheiten; er bildet daher auch die Grundlage fiir die Methode 
der Gesamtheiten, nur daB bei ihr eben dieser Begriff eine durchaus kiirzere 
gedrangtere Fassung gestattet.

In dieser Forderung der Gleichheit samtlicher entsprechender Parallel
schnitte liegt aber implizit eine Verwendung des Koordinatenbegriffs, schon 
allein insofern, ais man in jeder GesetzmaBigkeit, die sich nicht auf Form

und ahnliche Eigenschaften eines 
A B  c B  Gebildes, sondern lediglich auf die

wechselseitige Entfernung d. i. die
------— Lage der einzelnen P unkte dieses

v \  y  £  Gebildes bezieht, eine Koordinaten- 
7 T beziehung im weiteren Sinn er- 
/ 1 blicken kann. Der gewohnliche

J  Koordinatenbegriff liegt bei der
(i A " Darstellung Cavalieris allerdings

ziemlich versteckt. Es sind namlich 
z. B .1) (Fig. 1) die Figuren B  Z  v 

und c fi A  nach Art der Zeichnung von vornherein schon zwischen die
Paralielen A D  und 7 4  hineingestellt und eine beliebige Anzahl von
weiteren Parallelen ( E 6 , L U )  gezogen. Die Figuren heifien dann gleich,

1) Geometr. indivisib., p. 484.
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wenn F  G =  H I ,  M N  uncl O P  zusammen =  S V, und analog fur 
samtliche Parallelen, die gezogen werden konnen. Dadurch nun, dafi die 
beiden Figuren schon von allem Anfang an in eine passende Lage gebracht 
sind, ist es nicht mehr notig eigens zu erwahnen, dafi die Abstande der 
Stiicke F  G, M N , O P  und H I , S  V, von Z  v und fi A  d. i. die y-  
Koordinaten der Punkte F , 6r, H, I  usw., beziehungsweise gleich sein 
milssen; dafi ferner die Koordinaten parallel zu Y 4, d. i. der X-Axe 
fehlen, hat seinen Grund darin, dafi gerade hier durch Einfuhrung der 
Schnitte F G , H I  usw. die Darstellung wesentlich einfacher wird ais durch 
Zahlung der Punkte F, G , II, I  usw. von einer besonderen Y-Axe aus. 
Yiel deutlicher ais hier tritt  der Koordinatencharakter der Parallelschnitte, 
der auch durch den ofteren Gebrauch der Ausdriicke Abscissea) und 
„ordinatim applicata“ 2) bestatigt wird, im 1. Buch hervor, in dem Caya l te r i  
eingehend die Ahnlichkeit zweier ganz willkurlicher Gebilde untersucht.

Fig. 2.

Soli z. B. (Fig. 2) die Ahnlichkeit der beiden Figuren A B  C D  und 
K L  Y P  nachgewiesen worden, so verschafft er sich zunachst an jede 
der Figuren zwei parallele Tangenten A  E  und C G bezw. K  Q und Y  JR 
derart, dafi samtliche Punkte einer jeden Figur innerhalb ihrer zwei 
Tangenten (regulae) liegen. Des weiteren zieht er die Geraden E  G  und 
Q l i  unter beliebiger aber gleich er Neigung gegen diese Tangenten, und 
teilt sie durch eine Anzahl Punkte (gezeichnet sind nur F , er) derart, dafi 
entsprechende Stiicke E  F, Qev sich wie die Geraden E G , Q R  selbst 
yerhalten. Durch diese Teilpunkte werden jetzt zu den Tangenten Parallele 
gezogen, aus denen die Konturen der gegebenen Figuren und die Geraden

1) Geometr. indivisib., p. 101. Cantok gibt (a. a. O. IIa, p. 898) 1659 ais das Jahr 
der ersten Benutzung dieses Wortes an.

2) Geometr. indivisib., p. 97, cor. I. Diese Wortverbindung kommt nach Cantok 
(a. a. O. II2, p. 812) zum erstenmal 1615 vor; sie findet sich aber schon 1604 bei Lucas 
Yalerius, De centro gramtatis libri tres, 1. III pr. 4.
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E G ,  Q R  gewisse Stiicke F  B, F I . . .  bezw. erL , e t  T . . .  ausschneiden. 
Gelingt es nun diese Konstruktionen so auszufiihren, dafi alle entsprechenden 
von diesen Stucken sich wie die Geraden E  G, Q R  selbst verhalten, so 
heifien die gegebenen Figuren ahnlich. Die ganze Untersuchung lauft 
also nach nioderner Auffassung darauf hinaus, fur jede der beiden Figuren 
ein Koordinatensystem zu finden; dabei bildet die eine Axe die Tangente 
A  E  bezw. K  Q, die andre Axe die Gerade E G  bezw. Q R.  Die Be- 
dingung fur die Ahnlichkeit besteht dann in dem festen Y erhaltnis samt- 
licher entsprechender Koordinaten; bei der CavALiERischen Form ulierung 
dieser Bedingung tritt von selbst ganz zufallig die W ortverbindung „omnes 
lineae* auf, ohne dafi ihr eine spezielle Bedeutung zukommt.

E rst durch den Begriff des Parallelschnitts, in dem wir soeben eine 
A rt von KoordinatenbegrifF erkannt haben, wird es moglich den Zusammen- 
hang zwischen dem ersten und den folgenden Buchern der Indiyisibilien- 
geometrie zu erklaren. W ahrend namlich Cava lieei im 1. Buch zeigt, 
wie man den Begriff des Parallelschnittes mit Hilfe von dessen Koordinaten- 
charakter zur Untersuchung der Ahnlichkeit gegebener Figuren und ver- 
wandter Probleme praktisch verwerten kann, nimmt er in den folgenden 
Buchern auch noch die Fahigkeit des Parallelschnittes, durch Bewegung 
das Gebilde selbst zu erzeugen, hinzu. Dadurch erhalt je tz t dieser Begriff 
noch den Nebenbegriff des Indiyisibels, der blofie Ausdruck „omnes 
lineae“ verdichtet sich gewissermafien zu einem begrifflich neuen Objekt, 
denn jetzt treten nicht mehr einzelne Paralielschnitte auf, die betrachtet 
werden mussen, sondern ein ganzes stetiges Gebilde von solchen. Um je- 
doch m it dem neuen Begriff operieren zu konnen, mufi, wie gezeigt wurde, 
wieder der Koordinatencharakter des Parallelschnitts in Form  des erwahnten 
Definitionsprinzipes fur die Yergleichung von Gesamtheiten herbeigezogen 
werden.

Damit ist also folgendes gewonnen: Die ganze CAYALiERische Geometrie 
beruht auf der planmafiigen Yerwendung des Parallelschnitts, der die Rolle 
unserer Koordinaten spielt. Insofern ais dieser Parallelschnitt seiner Anlage 
nach Gebilde nachst hoherer Dimension zu erzeugen vermag, gewinnt er 
aufierdem noch die Bedeutung des Indivisibels der Scholastiker. Unter 
der Gesamtheit eines Gebildes ist der Inbegriff aller seiner Indiyisibilien 
zu yerstehen, insofern diese durch die Begrenzung des Gebildes gegen den 
Raum selbst begrenzt sind. Es kommt aber dem Gesamtheitsbegriff aufier 
dieser einen N atur oder W esenheit noch eine zweite in der H insicht zu, 
ais die konstituierenden Indiyisibilien in einer gewissen (allerdings un- 
bestimmten und unendlich grofien) Anzahl yorhanden sind. Doch werden 
die Gesamtheiten nur ihrer ersten endlichen N atur nach betrachtet, die sie 
zu Reprasentanten des erfiillten Raumes stempelt.



Fragen wir endlich nach der Entstehung der CAYALiERischen Methode, 
so liegen nur wenig Andeutungen dariiber vor. So finden sich in der 
Indivisibiliengeometrie K e p le r  und L ucas V a le r iu s  zitiert.1) Von dem 
ersten kann C a v a lie r i  sein Verfahren nicht haben, weil K e p le r s  Methode 
durchweg auf den yerschiedensten, dem jeweiligen Bediirfnis angepafiten 
Kunstgriffen mit unendlichkleinen Grofien beruht, wahrend sich bei 
C a y a lie r i nirgends ahnliches findet. Auch nach Y a le r iu s  kann er seine 
Methode nicht gebildet haben, da dieser lediglich eine Abanderung des 
ARCHiMEDischen Verfahrens besitzt, ebenso wie auch G r e g o r iu s  a  S t.  
V ix c e n t io , von dessen Untersuchungen C a v a lie r i  allenfalls erfahren haben 
mag. Die ARCHiMEDische Methode namlich und ihre Nachbildungen sind 
durchaus von der seinen yerschieden, denn sie sind indirekte Beweis- 
yerfahren, setzen die Kenntnis des Resultats bereits voraus, operieren 
nirgends mit Indivisibilien oder Koordinaten, sondern ausschliefilich mit 
ein- und umschriebenen Figuren; kurz, der Unterschied beider Methoden 
ist so grofi, dafi ich eine Entwiekiung der einen aus der andern fiir voll- 
kommen ausgeschlossen halte. Ich glaube yielmehr, dafi C a y a lie r is  Ver- 
fahren auf ein bestimmtes Vorbild uberhaupt nicht zuriickfuhrbar, sondern 
in folgender Weise entstanden ist. Zu seinen ersten Untersuchungen wurde 
er nach eigner Aussage2) durch die W ahrnehmung gefuhrt, dal.) zwischen 
den Mafizahlen eines Umdrehungskorpers und der erzeugenden Figur eine 
auffallige Verwandtschaft besteht. So ist em Rechteck das doppelte eines 
Dreiecks, dessen Basis mit einer Seite des Rechtecks und dessen Spitze 
m it der Mitte der betreffenden Gegenseite zusammenfallt, wahrend der 
entsprechende Rotationszylinder zu seinem Kegel sich wie 3 zu 1 yerhiilt. 
E r habe, fahrt C a v a lie r i  fort, um den Grund dieser Tatsache zu finden, 
urspriinglich die erzeugende Figur in allen ihren Einzellagen betrachtet 
erst spater sei er auf Anwendung yon Parallelschnitten gekommen. Be- 
ziiglich des letzten Punktes ist es moglich, dafi er durch das blofie Be- 
trachten der Figuren bei L ucas V a le r iu s 3) zum Gebrauch derselben 
angeregt wurde. W eiter mag er dann bei den Korpern, die er zuerst 
behandelte, auf gewisse Gesetzmafiigkeiten unter diesen Parallelschnitten 
gekommen sein, mag auch ahnlich, wie er vorher die erzeugende Figur 
in allen ihren Lagen betrachtete, jetzt den Parallelschnitt in allen seinen 
Lagen betrachtet und schliefilich durch den Einfiufi der scholastischen 
Stetigkeitsanschauungen ais erzeugendes Element aufgefafit haben. Den 
Hauptsatz iiber die Gleichheit zweier Gebilde kann er durch blofie An-
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1) Geometr. indivisib., praefatio.
2) Geometr. indivisib., praefatio.
3) IJe centro gravitatis solidorum libri tres (Rom 1604).
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schauung gefunden haben, denn auch D escartes hat ihn selbstandig ) 
auf diesem W eg entdeckt und vielleicht auch R oberyal . Cayalieki mufi 
iibrigens diesen Satz bereits vor der praktischen Yerwertung des Gesamt- 
lieitsbegriifes besessen oder doch dunkel gefiihlt haben, da er der ganzen 
Gesamtheitstheorie zugrunde liegt. W eiter lafit sich iiber die Entstehung 
der Indivisibiliengeometrie nichts mit Sicherheit aussagen; eine prinzipielle 
Beeinflussung von Seiten Galileis, der zwar ebenfalls einen Indivisibilien- 
begriif besafi (eine Tatsache, die Cavalieri bekannt w ar)2), scheint mir 
deshalb unwalirscheinlich, weil seine Ansichten iiber Stetigkeit und Indivisibel 
so sehr von denen der Scholastiker und damit auch Cavalieris abwichen,3) 
daB letzterer sie unmoglich verwerten konnte.

Dali Cavalieris Geometrie nicht ungeteilten Beifall fand, ist bekannt. 
Hier sei nur erwahnt, dali T acquet in seinem W erk Cylindricorum et 
annularium libri I V  (1651) einen E inw urf m ach t4), den Cavalieri selbst 
schon 1647 in seinen Exercitationes geometricae zuriickgewiesen hatte .5) 
T acquet scheint namlich nicht zu wissen, dali Cavalieri ausdriicklich 
verlangt, dali nur IndiYisibilien, die gleichen Abstand von einer festen 
Axe aus besitzen, verglichen werden diirfen, und kommt so za den wunder- 
lichsten Paradozien. B aerów , der Cavalieris W erke und die darin ent- 
haltene Yerteidigung nicht kennt, weist den Fehler T acquets nach; er 
verwendet auch gekriimmte Indivisibilien zur Quadratur von Kreis und 
Kugelflache,6) wahrend Cayalieri sie nur bei der Quadratur der Spirale 
benutzt.

Der nachste Schriftsteller nach Ca v a lier i, bei dem wir den Gebrauch 
von Indivisibilien antreffen, ist R oberval . Bei ihm tr itt  uns die mililiche 
Tatsache entgegen, dafi zwischen seinen Entdeckungen und dereń Dar
stellung bez w. V eroffentlichung eine grofie Zwischenzeit liegt. Denn seine 
W erke sind erstmalig 1693 erschienen, hernach noch einmal herausgegeben

1) Eine Art Gesamtheit heterogener Elemente benutzt D e s c a r t e s  bereits 1629 
zur Untersuchung des freien Falls (13. November, Brief an M e r s e n n e ) ;  der CAv.vi.iERische 
Hauptsatz findet sich 1638 angewandt zur Quadratur der Zycloide (27. Juli). Yon 
C a v a l ie r is  Leistungen scheint D e s c a r t e s  erst viel spater genaue Kenntnis erhalten zu 
haben (Brief an M e r s e n n e , 20. April 1646); dann ist allerdings unerkłart, wie er seine 
Quadraturen und Schwerpunktsbestimmungen allgemeiner Parabeln gefunden hat 
(13. Juli 1638). Siehe Oemres de D e s c a r t e s , publiees par  A d a m  et T a n n e r y , Bd. 2 und 3.

2) C a n t o r , a. a. O. II2, p. 831.
3) Ygl. E. G o l d e e c k ,  G a l i l e i s  Atomistilc und ihre Quellen; B ib lio th . M athem . 

33, 1902, p .  106—108.
4) L. II, pars I, schol. ad. pr. 2, p. 38.
5) Exercitationes r/eometricae, p. 238—239.
6) Lectio in qua theoremata A r c h i m e d i s  de sphaem et cylindro per methodum indi- 

visibilium investigata exhibentur, ac breuiter demonstrata (London 1678), p. 15 u. f.
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von der Pariser Akademie der Wissenschaften 1730; die erste Nachricht 
iiber seine Indivisibilien erbalten wir 1647, obwobl R ohkryai, sie bereits 
1636 oder 1637 zur Quadratur der Zycloide verwertet batte.

Wenn bier von der gewohnlichen Angabe 1634 abgewichen is t 1), 
so sind mir dabei folgende Griinde mafigebend: Fur die Zabl 1634 
sind von autbentischen Belegen nur diese drei vorhanden: 1) ein
Brief R o b er v a ls  an T o r ic e l l i ,  wahrscbeinlicb vom Friibjalir 1647, ge- 
druckt 1693 mit seinen iibrigen Scbriften; 2) die Histoire de la roulette 
von P a sc a l;  3) ein mir niebt naher bekanntes Scbriftstiick M ersennes 
7om Jahr 1647.2) Da keine der drei Nacbrichten vor 1647 abgefaBt ist, 
so dttrfen zunachst die darin entbaltenen Daten wegen des damals bereits 
ausgebrocbenen Streites zwiseben R o b e r v a l und T o r ic e l l i  nur mit 
hochster Yorsicbt aufgenommen werden; denn R o b er v a l und P a sc a l  
konnen ais die Hauptbeteiligten an jenem Streit nicht ais unparteiisch 
gelten, und M ersennes Zeugnis hat deshalb keine Bedeutung, weil er 
nach so langer Zeit hinsichtlich des Datums leicht unsicher und schwankend 
geworden sein kann, so dafi eine Beeinflussung von Seiten R o b erv a ls  
leicht moglich war. Nun fallt bei P a s c a l  folgende Stelle auf: R o b er v a l  
habe 1634 die Zycloidenąuadratur gefunden und das Resultat M ersenne  
unter der Bedingung gezeigt, dafi er es ein Jahr lang fur sich behalte. 
Nach Ablauf desselben, also 1635, habe M ersenne verschiedenen Mathe- 
matikern den betreffenden Satz m itgeteilt, worauf Ferm at und D e sc a r te s  
sofort Beweise dafiir gefunden hatten. Bemerkenswert iśt, dafi die beiden 
Zahlen 1634 und 1635 ausdriicklich angefuhrt werden, ein Druckfehler 
also ausgeschlossen ist. P a sc a ls  Darstellung vertragt sich aber nicht mit 
dem Datum eines Briefes von D e sc a r te s  an M ersenne vom 27. Juli 
1638, in dem ersterer fur die Vermittlung von R o b er y a ls  Entdeckung 
dankt und auch einen Beweis fur sie beigibt. Zwei Angaben P a sc a ls  
sind also sicher falsch: entweder beide Jahreszahlen oder die Zahl 1635 
und die Behauptung, M ersenne babe R o b er v a ls  Ergebnis ein Jahr lang 
fur sich behalten. Da nicht einzusehen ist, warum P a s c a l  diese letztere 
Behauptung erfunden haben soli, so wird man sie wohl gelten lassen und 
dafiir die beiden Jahreszahlen fur falsch erklaren. Dann ist aber fur die 
Mitteilung der Zycloidenąuadratur an M ersen n e das Jahr 1637 anzunehmen. 
Diese Datierung wird gestiitzt durch folgenden Tatbestand. M ersenne hat 
1637 in seiner Harmonie universelle (t. II, Nouvelles obs. phys., obs. I I ) 3)

1) Ygl. auch dieBemerkung yonTANNERY in d erB ib lio th . M athem . I 3, 1900,p .511.
2) M o n t u c l a , Histoire des mathematiąues (ed. 2), t. 2, p. 54: „Le P. M e r s e n n e , 

ecrivant en 1647, donnę a la solution du probleme de l’aire de la cycloide, la date 
de l’annee 1634.“

3 )  M o n t d c l a , a .  a. O., t. 2, p. 54.
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das Verhaltnis der Zycloide zum erzeugenden Kreis yeroffentlicht. Doch ist 
hierbei zu beachten, dafi diese Notiz nur die Korrektur einer im 1. Band 
geaufierten falschen Ansicht iiber die Zycloide ist.1) Es mufi also der 
1. Band jedenfalls schon gedruckt gewesen sein, sonst hatte Mersenne  
gleich die betreffende Stelle selbst yerbessern konnen. Nun wurde aber 
der Druck der Harmonie 1636 begonnen; vor diesem Jahre hatte also 
Mersenne  sicher keine Kenntnis von R obervals Entdeckung. Nach 
P ascals Bericht darf man annehmen, daB letztere nicht sehr viel friiher 
ais die M itteilung an Meksenne  erfolgt ist; damit ergibt sich ais Datum 
der Entdeckung selbst etwa Ende 1636 oder Anfang 1637.

Die erwahnten grofien Zeitraume zwischen seinen Entdeckungen und 
Yeroffentlichungen ermoglichten es R oberyal , seinen urspriinglichen Ge- 
dankengang zu andern und fremde, jiingere Ideen sich zu nutze zu machen. 
Nun wird man es allerdings begreiflich finden, dafi ein Autor in seinen 
W erken nachtraglich noch Yerbesserungen anbringt, unhaltbare Anschau- 
ungen durch modernere ersetzt; aber wenn die Darstellung grundlegender 
Vorstellungen durch solche Zusatze und Anderungen unklarer wird, wenn 
sie jeden Zusammenhang m it den Methoden selbst dadurch yerliert, wenn 
die wiclitigsten Begriffe gar nicht oder nur Yoriibergehend erwahnt werden, 
dann lafit sich nur zweierlei schliefien: entweder war sich der Verfasser 
selbst nicht klar oder er hatte irgend einen Grund, seinen Gedankengang 
zu yerschleiern. Fiir R oberval  kann man wohl beide Motive in Anspruch 
nehmen; ich stelle mir etwa vor, dafi er Cavalieris W erke kennen gelernt 
und sich von der Zweckmafiigkeit der darin beschriebenen Methoden iiber- 
zeugt hat, wahrend ihm der nur pliilosophisch Gebildeten bekannte In- 
divisibilienbegriff unverstandlich blieb und ihn, den Praktiker, auch nicht 
weiter interessierte. Fiir eine Benutzung Cavalieris spricht namlich einmal 
die Identitat der beiden Methoden, dann der gleichzeitige Gebrauch von 
Ausdriicken wie „reguła*, „genitrix“, „simul sum pti“, „omnes lineae“ in 
seinen beiden Bedeutungen, ferner die Tatsache, dafi R obervals Unter- 
suchungen sich von yornherein auf viel schwierigere Problem e erstrecken 
ais die Cayalieris, uberhaupt die Methoden praktisch mit der grofiten 
Eleganz und Sicherheit, oft sogar K iihnheit2) gehandhabt werden, wie sie 
bei einem Ersterfinder in der Regel nicht anzutreffen ist. H atte weiterhin 
R oberyal  ais erster fiir sich allein sein Yerfahren erfunden, so hatte  er

1) M o n t u c l a , a. a. O., t. 2, p. 59: „Car M e r s e n n e , a la fin de son Harmonie 
universelle qui parut en 1637, corrige, d’apres la decouverte de R o b e r v a l , ce qu’il 
avoit dit dans le premier yolume, sur la cycloide qu’il prenoit alors pour une ellipse.“

2) Der Yergleicli zwischen Spiralen und Parabelbogen bei M e r s e n n e , Cogitata 
pliysico-mathematica (Paris 1644), Hydraulica p. 113. Diese Untersuchung wird in 
Oeimres de B. P a s c a l  (A la Haye, 1779, t. V, p .  427) R o b e r y a l  zugeschrieben.



sieli doch jedenfalls zuerst iiber dessen Berechtigung und Zuverlassigkeit 
Yergewissert, was ihn zu klareren Anscliauungen iiber die Indiyisibilien 
hatte fiihren mtissen; er mu fi also schon yon anderer Seite lier erfahren 
haben, dafi die von ihm benutzte Methode richtig und sicher sei.

Allerdings lassen sich gegen diese Ansicht auch verschiedene Bedenken 
vorbringen; ohne aber auf dieselben naher einzugehen, seien jetzt R ober- 
v a ls  Grundlagen seiner Indiyisibilienmethode besprochen. Er habe sich, 
so sagt er in dem bereits erwahnten Brief an T o r r ic e l l i  von 1647, davor 
gehiitet, ahnlich wie C a v a lier i Ungleichartiges mit einander in Yergleich 
zu bringen. Fiir ihn bestehe die Linie aus unendlicłmelen, oder der Zahl 
nach unbegrenzt vielen Linien („ex infinitis seu (!) indefinitis numero 
lineis*), die Oberflache, der Korper, der W inkel aus unendlichvielen Flachen, 
Korpern, Winkeln. In seinem T ra ite  des indivisibles zerlegt („dm ser*)1) 
er ebenso eine Linie in unendlichviele Teile oder Linien („des petites 
lignes*), die untereinander alle gleich sein oder auch nach einem bestimmten 
Gesetz fortschreiten konnen. „W ie nun jede dieser kleinen Linien von 
Punkten begrenzt ist, wird man an ihrer Stelle Punkte benutzen, und wird 
dann anstatt eines Yerhaltnisses von allen den kleinen Linien zusammen 
von einem Yerhaltnis aller dieser Punkte sprechen.* Man beachte hierbei 
die strenge Trennung zwischen den homogenen und den sie begrenzenden 
heterogenen Grofien; welches von beiden aber die Indivisibeln seien, wird 
nirgends gesagt. Man sieht leicht, dafi es nur eine leere Ausrede ist, 
wenn er die Anwendung der Bezeichnung „tous ces points* statt des an- 
geblich exakteren „toutes les lignes* ais eine blofie Redeweise ohne weitere 
Bedeutung hinstellt. Im Gegenteil, seine Methode beruht auf dem Cava- 
LiERischen Hauptsatz, d. h. gerade auf der Yerwendung heterogener 
Grofien. Warum betont er aber dann so entschieden die Homogeneitat der 
Elementarteile, wenn er von diesen doch keinen Gebrauch macht? Einen 
Grund dafiir sehe ich in seinem Bestreben, in bewufiten Gegensatz zu 
C a y a lier i zu treten; ferner glaube ich auch, dafi R o b e r v a l selbst keine 
klare Ansicht in diesen Fragen besessen hat. Ein weiterer Grund liegt 
darin, dafi er in der konseąuenten Anwendung des Gesamtheitbegriffs viel 
weiter geht ais C a y a lier i. Dieser unterscheidet noch streng zwischen Ge- 
bilde und Gesamtheit, bei jenem dagegen sind diese Begriffe kaum mehr 
getrennt. Denn nach der aus dem angefiihrten Briefe R o b er v a ls  zitierten 
Stelle ergibt sich doch, dafi er eigentlich nur Gesamtheiten liomogener 
Teilchen im A uge hat. Die Art und W eise ferner, wie er mit dem Ge- 
samtheitsbegriff umspringt, erinnert uns Moderne yollig an eine in W orte
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1) M em oires de 1’a ea d em ie  r o y a le s  des sc ie n c e s  [de Paris] 1666—1699, 
VI Ausgabe von 1730), p. 207.
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umgesetzte Rechnung; da mag denn R o b er v a l  b eo b ach te t oder wenigstens 
unklar gefiihlt haben, dafi die Operationen mit dem Gesamtheitsbegriff ganz 
analog wie das Rechnen m it algebraischen Summen vor sich gelien. 
N im m t man jetzt dazu die halb und halb entwickelte Vorstellung der Ge- 
samtheit ais des Inbegriffs aller homogenen Teile eines Gebildes, so ist 
kein weiter Schritt mehr bis zur Auffassung der G esam theit ais einei 
Summę und in der Tat findet sich bei R o b er y a l  bereits ab und zu dafiir 
das W ort „ summa “ x) gebraucht.

Dieser Zwiespalt, uber den R o b e rv a l  nicht hinweg gekommen ist, 
ist bei dessen Schiiler P ascal  in der schonsten Weise gelost. Ein gliick- 
licher Zufall wollte namlich, dafi dieser das Opus geometricum des G re 
go riu s  A S t. Y in cen tio  kennen lernte, der von dem ARCHlMEDischen Ver- 
fahren ausgehend eine neue Methode der Flachen- und Korpervergleichung 
sich gebildet hatte. Bei diesem Yerfahren handelt es sich nun darum 
z. B. einer Flachę Rechtecke derart einzuschreiben, dafi der Unterschied 
zwischen gegebener und eingeschriebener F igur kleiner ais ein gegebenes 
Flachenstiick ist. G reg o riu s  nimmt nun gewohnlich das letztere von 
vornherein schon sehr klein an, und das brachte P asca l  auf den Gedanken, 
dafi man dann praktisch von der Gleichheit der beiden Gebilde sprechen 
konne.2) So wurde er darauf gefiihrt, jede beliebige Flachę durch die 
Summę von unbegrenzt kleinen (eigentlich hinlanglich kleinen) Rechtecken 
zu ersetzen, „was nichts ausmacht, da die Summę der substituierten Stiicke 
von der der eigentlichen nur weniger differiert ais irgend eine gegebene 
Grofie.*3) Man bemerke wohl, dafi P a sca l  nicht etwa von der Yorstellung 
ausgeht, dafi m it fortwahrend abnehmendem Unterschied die gegebene und 
eingeschriebene Figur schliefilich zusammenfallen, sondern daJB er den Unter
schied wegen seiner Kleinheit einfach yernachlassigt. Das erstere ware 
Verwendung des Grenzbegriffes, das zweite ist eine geometrische Eigen- 
schaft der sogenannten unendlichkleinen Grofien. Zu dieser selbstandigen 
Uberlegung P ascals kommen je tz t die Vorarbeiten R o b e r v a l s , der bereits 
nahe daran war, den Gesamtheitsbegriff ais Summę von homogenen Stucken 
aufzufassen; prinzipiell hatte er das ja  bereits getan, nur operierte er 
faktisch noch immer mit heterogenen Grofien. Es war demnach fur P ascal  
ein leichtes, die Begriffe der S u m m ę  von unbegrenzt kleinen Rechtecken

1) Mem. de 1’acad. des sc. [de Paris] 1666—1699, VI (A.usg. von 1730), p. 319.
2) Damit ist die eingangs geforderte Aufstellung eines erweiterten Gleichheits- 

begriffs vollzogen. Es ist iibrigens beachtenswert, dafi T a c q u e t , den nicht die Frage 
nach der Zusammensetzung des Continuums, sondern die Methode des G r e g o r iu s  selbst 
interessierte, von dieser ausgehend zum Grenzbegriff gelangte, woruber ich bei spaterer 
Gelegenheit berichten werde.

3) P a s c a l ,  a. a. O., V., p. 246.
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und der G e s a m t h e i t  von Indiyisibilien zu yereinigen, und so die Metboden 
der Flachen- und Korpermessung theoretisch neu zu begriinden. Ubrigens 
hat P ascal yielfach die Ausdrucksweise R obervals, die von Gesamtheiten 
heterogener Grofien spricht, belassen; doch definiert er ausdrucklich 1j, er 
verstehe z. B. unter der „Summę der Ordinaten eines Kreises“ („la somme 
des ordonnees*1) die Summę einer unbegrenzten Zahl von Rechtecken, die 
von jeder Ordinate mit jedem (ihr anliegenden) von den gleichen Stiickchen 
gebildet werden, in die der Durchmesser geteilt ist.

P a s c a l  unterscheidet ebenso wie R o b e ry a l  zwischen homogenen und 
heterogenen Teilen eines Gebildes, denn er denkt sich beispielshalber eine 
Kurve ebenfalls durch Punkte Z  in eine unbegrenzte Zahl von gleichen2) 
Stucken geteilt; aber er hat im Gegensatz zu seinem Lehrer wieder eine 
klare Vorstellung yom Indivisibel und yersteht dar unter lieterogene Grofien 
genau so wie C av a lie ri, nur fehlt dabei jetzt ihr Bewegungscharakter 
yollstandig. Diese Auffassung beweist z. B. eine S telle3), an der gesagt 
ist, eine gewisse Grofie verhalte sich zu einer andern wie ein Indivisibel, 
da sie eine Dimension weniger habe. Der gleiche Sinn liegt auch folgenden 
Stellen4) aus der Abhandlung Reflexions sur la geometrie zugrunde. Die 
Nuli ist ein wirkliches Zahlenindivisibel, gerade wie das Indivisibel eine 
wirkliche Nuli des Raumes ist. Ein Indiyisibel wird, beliebig yermehrt, 
nie ein Ausgedehntes ausmachen. Nuli kann, unendlich vermehrt („in- 
finiment multiplie*), immer wieder nur ein Indiyisibel geben. Denn ein 
Ausgedehntes ist bis ins Unendliche teilbar, ohne dafi die Teile zu Nuli 
werden. P a s c a l  macht ubrigens die Verwandtschaft zwischen fortgesetzter 
Teilung und Multiplikation durch ein sehr hubsches Bild anschaulich5), 
das einigermafien an D esarg u es erinnert. E r denkt sich namlich ein Schiff, 
das sich vom Strande entfernt. Ein Beobachter wird (selbstverstandlich 
unter der Annahme, dafi das Meer sich ais Ebene bis ins Unendliche erstreckt), 
das Schiff dem Horizonte immer naher kommen sehen, und doch wird es 
ihn nie erreichen, weil es auch das Unendliche nie erreichen kann. Die 
wirkliche Bewegung des Schiffes reprasentiert die unbegrenzte Vermehrung, 
seine scheinbare die endlose Teilung.

P ascals Auffassung bildet die Grundlage fur eine richtige Beur- 
teilung des LEiBNizschen Differentials; der eigentliche Begriff der un- 
endlichkleinen Grofie, wie er nach Leibniz  gebraucht wurde, yerdankt

1) P a s c a l , a. a. O., V., p. 247.
2) Diese Bestimmung geht auch auf G r e g o r iu s  zuruck wie noch manche a n d rę  

Stelle bei P a s c a l .

3) P a s c a l ,  a . a. O., V, p. 259.
4) P a s c a l ,  a. a. O., II, p. 36.
5) P a s c a l ,  a. a . O., II, p. 34 und 35.



dagegen W a l l is  seine Entstehung.J) P a s c a l  und R o b e r v a l waren noch 
der Ansicht, daB ein TeilungsprozeB uberhaupt keine Ende besaBe und sie 
schlossen dies daraus, daB immer, wo man auch mit der Teilung aufhoit, 
immer noch ein kleiner Rest iibrig bleibt. Nun hat aber W a l l i s  den 
vollig neuen Begriff der Grenze; durch das Erreichen derselben ist ihm  
ein idealer AbschluB eines unendlichen Prozesses definiert und so lange sie 
nicht erreicht ist, ist eben der ProzeB noch kein unfendlicher. A uf Grund 
dieser Auffassung wird aber dem Unendlichen eine ganz bestimmte feste 
Stellung, die durch den Grenzwert charakterisiert ist, zugew iesen; und diesei 
Umstand wirkt auf W a l l i s  so machtig ein, daB er dem Unendlichen auch 
ein ganz bestimmtes Zeichen, namlich das heute noch gebrauchliche, zu- 
ordnet.2) Er hat auch ais erster die Gleichungen 0 =  ±  und ^  =  go , sowie 
einige ahnliche Beziehungen. Alles unendlichkleine heiBt ihm ein „non- 
quantum“, d. i. uberhaupt keine GroBe. Daher identifiziert er auch un
endlichkleine Rechtecke mit geraden Linien, unendlichdunne Zylinder- 
abschnitte mit ebenen Figuren. „Suppono in lim ine“, sagt er „planum 
ąuodlibet ex infinitis parallelis conflari, Yel potius (quod ego mailem) ex 
infinitis parallelogrammis aeque altis . . . altitudo supponitur infinite parva, 
hoc est, nulla (nam quantitas infinite parva perinde est atque non-quanta) 
vix aliud est quam linea“. Es ist noch zu erwahnen, daB schon vor 
W a l l i s  K e p le r  in seiner Stereom etria dóliorum  niitzliche W echsel- 
beziehungen zwischen heterogenen und unendlichkleinen homogenen GroBen 
geknupft hatte, indem er diese zwar nicht identifizierte, aber doch ais nahe 
verwandte Gebilde hinstellte.

Der Indivisibilienbegriff war also, wenn wir die Hauptergebnisse unsrer 
Untersuchung kurz zusammenfassen, ein den Scholastikern vollkommen ge- 
laufiger Begriff und konnte deshalb von Cavalieri zur pragnanten Be- 
zeichnung seiner Methode angewandt werden. R oberval  hatte nur eine 
unklare Auffassung von seinem W esen, dagegen betont P ascal  wieder 
streng seine Heterogeneitat, wahrend er den ihm eigenen Bewegungs- 
charakter nicht kennt. W allis andert die von P ascal eingefiihrten un- 
begrenztkleinen GroBen in unendlichkleine GroBen um und identifiziert 
diese mit den Indivisibilien P ascals. Mit dem Indivisibilienbegriff ist auch 
ein Koordinatencharakter verbunden, der bei Cav alieri allerdings erst 
durch den vermittelnden Begriff des Parallelschnitts erklart werden kann. 
Bei den anderen drei Autoren fallen wegen des mangelnden Bewegungs- 
charakters diese drei Begriffe in einen zusammen: den Indivisibilienbegriff. 
E rst nach W allis t r i tt  eine Differenzierung desselben ein: wenn seine

46  C. R. W a l l n e r .

1) Yergl. dariiber die Einleitungen zu seinen Sectiones conicae, sowie seiner 
Arithmetica infinitorum.

2) Sectiones conicae, p. 1. pr. 3.
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metrische Seite betont wird, zu der ebenfalls erst nach W allis der 
Yariabilitatscharakter tritt, so heifit das Indivisibel Koordinate, wahrend 
es in seiner Eigenschaft ais integrierendes Element eines Gebildes Diffe- 
rential genannt wird. Auf diese W andlungen des Indiyisibilienbegriffes ist 
von groBem EinfluB die Entwickelung des Gesamtheitsbegriffes, der bei 
Cavalieri noch rein abstrakt definiert ist und sich allmahlich in den 
mathematischen Summenbegriff verwandelt. In dera Moment, wo nicht 
raehr von Gesamtheiten, sondern yon Integralen gesprochen wird, ist auch 
von Differentialen statt von Indivisibilien die Rede, eine Unterscheidung, die 
anfanglich rein formell ist, aber spater von prinzipieller Bedeutung wird. 
Diese letztgeschilderte W andlung yollzieht sich bekanntermafien bei Leibniz , 
dem Erfinder unseres Infinitesimalkalkuls.
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Osservazioni sopra la storia di u n  problema 
pseudo-elementare.

D i Gino  Loria a Genova.

Nelle successive edizioni che ebbe 1’ottiruo T ra itć  de geometrie di 
E. R ouche e C. d e  Com beeousse  (almeno sino alla YI inclusivamente) 
si trova proposta, come Esercizio 453 la seguenta ąuestione: D ividere  
un  triangolo in  ąuattro p a r ti  equivalenti m edianie due rette fra  loro 
perpendico lari.1) L’apparente analogia che essa presenta eon altre 
risolubili eon riga e compasso fece ritenerla da ąuegli autori di natura 
elementare, mentre essa e di un grado assai superiore al secondo. Ora le 
difficolta che incontrarono coloro che di recente si sforzarono di risolverla, 
consigliarono i direttori di L ’i n t e r m e d i a i r e  des m a t h e m a t i c i e n s  ad 
inserirla fra le prime ąuestioni di ąuell’ utilissima raccolta.2) Furono in 
conseguenza istituite delle indagini scientifiche e storiche; ąuelle vennero 
compiute di E. d e  J o n q u ier es3) e condussero a concludere 1’impossibilita

1) IV ed. (Paris 1879), p. 354.
2) T. I (Paris 1894), p. 1.
3) Id. p. 55. Per una dim enticanza, di cui mi dolgo, io  non feci m enzione di 

ąuesto lavoro analizzando L 'o e u v re  m a th e m a tig u e  cl’E rnest  de  J onqui&res ( B i b l i o t h e c a  
M a t h e m a t i c a  33 , 1902, p. 276— 322).

Colgo, anzi, la  propizia occasione che m i si offre per segnalare alcuni a ltri brevi 
scritti dell’ em inente m atem atico, da lu i pubblicati sotto il pseudonim o N a u t ic u s ,  
in L ’i n t e r m ó d i a i r e  d e s  m a t h e m a t i c i e n s ;  chi ne fosse 1’autore m i fu rivelato  
dal mio dotto amico H. B r o c a r d ,  al ąuale porgo qui v iv i ringraziam enti; di che cosa  
trattino risulta dal seguente breve elenco:

1, 1894, p. 167— 168. R isposta ad un ąuesito di G. Oltkamare, sopra la  de- 
com posizione di un numero in  due ąuadrati.

2, 1895, p. 132— 133. Questione relativa al prodotto 2! 3! . . . n \  (cfr. il mio 
lavoro sul de Jonqui*res, p. 318). Id. p. 200. N ota relativa a ta le Questione. Id. p. 236. 
Annuncio di una particolareggiata soluzione di un problem a aritm etico proposto da 
C. A. Laisant, la  quale fu poi pubblicato in  M a t h e s i s  5, 1895, 37— 42 ( S u r  un  
theoreme d’arithmetiąue).
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di sciogliere quel problema eon i soli strumenti concessi da E u c lid e  ai 
geometri; queste misero in luce che la prima enunciazione di essa risale 
almeno all’ epoea leibniziana.1) Yennero in pari tempo segnalate le prime 
parole di un frammento postumo di L e ib n iz 2), ov’e asserito essere quel 
problema dell’ ottavo grado. Ora poiche tale fram mento3) e senza dubbio 
posteriore al 1695 e sembra (almeno nel! esordio) ispirato da scritti altrui, 
cosi non e sufficiente a designare eon precisione e certezza il primo che 
enunció ed il primo che risolvette il problema di cui si tratta.

* =1=*

OraT per quanto so, non e stato ancora osservato da alcuno di coloro
che si occupanno della storia di quel problema, e quindi giudico valga la
pena di yenire pubblicamente rilevato, che una completa soluzione di esso 
si legge nel Traite analytiąue des sections coniąues et de leurs usages 
pour la resolution des problemes tant determines qu’indetermines del Marchese 
d e l H ó p i t a l .

E noto che tale opera, finita sin dal 1704 (epoca della morte del
suo autore) non venne pubblicata che tre anni dopo. Ad essa pertanto
avrebbe potuto benissim o avere attinto il  celebre emulo di N e w t o n  (la cui 
morte aw enne nel 1716).

Giova peró osservare che uno studio un po accurato dei modi di 
procedere del Marchese d e  1’H ó p it a l  mostra che, se egli non seguiva

3, 1896, p. 151— 152. Question 587 (teoremi empirici sulla teoria dei numeri, 
la  cui yerita non venne sinora stabilita).

4, 1897, p. 212—214. Soluzione dell’ eąuazione indeterm inata 2^2 +  2p  -j- 1 = x i . 
Id. p. 226—229. Soluzione del sistem a 8 ic 1 = z 2, 8 x 2 Ą- l  = y ‘ż.

5 , 1898, p. 110— 111. Soluzione dell’ eąuazione 3 z2 — 3m2 =  1. Id. p. 216. 
Dimostrazione e generalizzazione di un teorem a sulle coniche.

6, 1899, p. 234. Cenno sopra una dim ostrazione di una certa costruzione del 
baricentro d’un trapezio.

7, 1900, p. 256. Menzione di una soluzione d’un problema concernente la
decom posizione di un numero nella  somma di due ąuadrati.

Non posso ne yoglio finire ąuesta breye addizione al mio studio sopra l ’opera
scientifica di E. de J onquiżres senza ricordare, a proposito delle sue ricerche sopra le 
frazioni continue in  cui si svolgono i radicali ąuadratici ( y . B i b l i o t h e c a  M a t h e m a t i c a
33 , 1902, p. 318— 319), 1’opuscolo di T. Mcm The expression of a ąuadratic surd as 
a continued fraction (Glasgow 1874), i risu ltati del quale yennero del suo autore 
paragonati a quelli conseguiti dal Nostro nell1 articolo The researches of M. E. 
de JoNQuikREs on periodic continued fractions (P ro c .  o f  t h e  r. soc .  o f  E d i n b u r g h
12, 1 8 8 3 -8 4 , p. 389— 400).

1) I n t e r m e d i a i r e  1, 1894, p. 39.
2) Id. p. 135.
3) Nova algebrae promotio (Leibhizens Mathematische Sćhriften, ed. Gebhardt. 

T. 7, H alle 1863, p. 154).
Bibliotheea Mathematica. III. Folgę. IV. 4
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fedelmente E u c lid e  nel celare i propri maestri, non era peró un modello 
di coscienziosita nel dichiarare le fonti a cui attingeva. Cosi, e vero che 
ricorda i Quaesita mathematica del P. S a cch er i (Milano 1693), a proposito 
di un problema enunciato dal Conte R u gg iero  di Y en tim ig lia  nel G io r n a le  
d ei l e t t e r a t i  di Parma dell’ Aprile 1693, m a  soltanto per rilevare che il 
celebre precursore di B o ly a i e L o b a tsch ew sk y  non era giunto a risolverlo. 
Similmente, egli ricorda che D e sc a r te s  erasi occupato della ricerca delle 
sezioni circolari di un cono quadrico, ma per vantare 1’eccellenza del propno 
metodo d’investigazione. Per converso espone la generazione organica delle 
coniche, senza segnalarne l ’inventore*); tratta il problema di «trovare un 
punto X  del piano A B C  tale che le mutue differenze delle rette X A ,  
X B , X C  abbiano valori assegnati» senza ricordare che N e w to n  lo risolse 
ed applicó nei Principia2); ed espone la struttura di un apparato per dmdere 
in parti eguali un angolo ąualsia, senza farne risalire, come avrebbe dovuto,
il concetto fondamentale agli Opuscula mathematica di T. Ceva.3)

Emerge di ąueste osseryazioni nulla opporsi ad ammettere che il 
Marchese de l’H ópital, al pari di Leibniz, ricavasse le proprie nozioni 
sul problema di cui ci occupiamo da qualche fonte estranea, che interessa 
scoprire.

* *
*

Per conseguire tale scopo basta sfogliare i primi yolumi degli A c ta  
E r u d i t o r u m .  Infatti, nel fascicolo di Ottobre 1687 di questa celebre 
pubblicazione si troya (p. 617— 623) un elaborato articolo di Giacomo 
B ernoulli intitolato Solutio algebraica problematis de ąuadrisectione 
trianguli scaleni per duas normales rectas, ove e stabilito potersi quel 
problema risolvere segando eon una conica una speciale curya del ąuarto 
ordine. Gli e appunto ąuanto si legge nel succitatc Traite analytiąue 
e ąuanto concorda coli’ asserzione di Leibniz, che quel problema e del- 
l ’o t t a v o  grado.

Ma 1’esordio della memoria del Bernoulli porge un nuovo dato storico 
che importa raccogliere: «problema hocce», ivi si legge; «quod summum

1) E noto che N e w t o n  espose tale generazione non meno di tre volte; cioe nei 
Principia (1687; Lib. I, Lemma XXI), nell’ Enumeratio linearum tertii ordinis (1704; 
Sect. YI), e nell’ Arithmetica universalis (1707). II Marchese d e  l ’H ó p it a l  pote 
apprenderla dai Principia.

2) Principia, Lib. I, Lemma XVI.
3) C fr. la mia opera Spezielle algebraische und transseendente Kurven (Leipzig 1902, 

p. 324 e 732). Di ąueste lavoro del Ceva e indubitato che il Marchese d e  l ’H o p i t a l  

aveva conoscenza, essendone dato uno largo riassunto nel fascicolo degli A cta  
E ru d itoru m  del Giugno 1695 (p. 290—294), fascicolo che contiene, tra 1’altro, un 
articolo dello stesso d e  F H ó p i t a ł .
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huius aevi Matheraaticum non ita pridem occupatum tenuifc, tam parum ex 
voto eidem successisse audio, ut ultra quadragesimam potestatem, si bene 
memini, et credere fas est, assurrexerit». Se, come e presumibile, il grandę 
matematico al quale e ivi fatta allusione, e Leibniz, il nome di questo 
a ragione fu collegato alle origini di quella questione; ma a Giacomo 
Bernoulli appartiene la gloria di averne per primo immaginata una soluzione, 
a cui ne il Marchese de l’Hóbital, ne altri poi seppe aggiungere qualche 
cosa di essenziale.

* **

Riconosciuto che il problema di cui ci siamo occupati e soltanto in 
apparenza elementare, Tinteresse che esso a prima giunta desto ben presto 
si spense. Perció la storia di esso si arresta alle prime pagine ed un 
completo e non immeritato obblio non tardo a ricoprirlo. Scopo della 
presente nota fu, non gia di richiamarlo all’ attenzione dei geometri, ma 
di projettare qualche luce sopra un piccolo episodio di storia scientifica, 
importante specialmente per gli «spiriti magni» che ne furono attori.
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Ubersicht iiber die Literatur des Abelschen Theorems.

Von J. V. P exidee in Prag.

1. Quellen gesckichtlicher und bibliographischer Notizen,

Mit der Geschichte des ABELschen Theorems hat man sich bereits 
eingehend beschaftigt. An erste Stelle ist wohl der im Jalire 1894 er- 
schienene Bericht iiber algebraische Funktionen von Brill und N oether

[2 ] ')  zu stellen. Da sei zunachst auf die interessante Stelle p. 209—212 auf- 
merksam gemacht, wo die Yerfasser zeigen, durch welchen Gedankengang 
mutmafilich A b e l von dem E u le r  schen Additionstheorem zu seinem all
gemeinen Satze gelangte. Ausfiihrlich werden hier die diesbeziiglichen 
Arbeiten von A b e l (p. 212— 220), J u rg en sen , B ro ch , M inding und 
R osen h ain  (225—233) behandelt. Uber Riemann siehe man besonders 
p. 275, iiber die geometrisch - algebraischen Richtungen p. 301 (A ron- 
i io ld ) , 321— 322 und 325— 328 (C lebsch), 339— 340 (C lebsch-G ordan), 
350— 360 ( B r i l l  und N o e th e r ), iiber die WEiERSTRAS.sische Riclitung 
p .  429—431.

An zweiter Stelle sei die knappe, aber inhaltsreiche Darstellung 
von W irtinger in der EncyJclopadie der mathematischen Wissenschaften 
(Band 2 : 2, p. 158— 164) erwahnt. Auflerdem findet man noch reichliche 
Notizen iiber das ABELsche Theorem in B akers Abelian functions (Kap. 8).

2. Ckronologische Ubersicht der Yerfasser, die sich mit dem Theorem
beschaftigt haben.

W ie in vielen anderen Fallen, so beginnt auch die Geschichte des 
ABELSchen Theorems mit dem Namen E uler. Er war der erste, der 
sich eingehender mit der Integration von Differentialgleichungen mit 
algebraischen Differentialen beschaftigte und in dieser Hinsicht das be-
---------------- \

Die Zahlen in eckigen Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis 
am Ende des Aufsatzes.
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kannte Additionstheorem der elliptischen Integrale aufstellte. Durch die 
EuLEKschen Arbeiten angeregt, schuf der geniale Abel sein Funktional- 
theorem, das nicht nur die elliptischen Integrale, sondern auch die Integrale 
yon Differentialausdriicken hoherer Irrationalitaten umfaBt, und das nach ihm 
auf Yorschlag Jacobis ([2], p. 397) das ABELsche Theorem benannt wurde. 
Abel stellte diesen wichtigen Satz im Jahre 1826 in einer Abhandlung [2] auf, 
die aber erst im Jahre 1841 publiziert wurde. Dies hatte zur Folgę, daB 
den Zeitgenossen Abels blofi die Grundidee jenes allgemeinen Satzes aus 
einem im Jahre 1829 erschienenen, sehr kurz gefaBten Aufsatze von 
Abel [4] bekannt wurde, und daB sie in Unkenntnis der ungedruckten 
Abhandlung sich um die Losung yieler Fragen bemiihten, die dort eigent- 
lich schon erledigt waren. So entstanden die mit dem ABELschen Theorem 
und der «Minimalzahb sich befassenden Arbeiten von Jurgensen, Broch, 
Minding und Rosenhain (1832— 1844). Jacobis Yerdienst ist es, die 
hohe Bedeutung des ABELschen Satzes in das richtige Licht gestellt zu 
haben (1832—1846). In diese Zeit fallen noch die diesbeziiglichen Ab- 
handlungen von R ichelot, Hermite, Cauciiy und Liouville.

In der zweiten Halfte des yorigen Jahrhunderts verging dann fast 
kein Jahr, in dem nicht wenigstens eine Arbeit erschienen ware, die sich 
mit jenem Theorem beschaftigt. Die ausschlaggebende Arbeit war anfangs 
eine Abhandlung von Riemann. Die iibrigen im ersten Dezennium dieser 
zweiten Periode zu nennenden Yerfasser sind W e ie r s tr a s s , B o o le ,  
B riosch i; z u  diesen treten im zweiten Dezennium A r o n h o ld , R och, 
C lebsch , Neumann, B r i l l ,  G ordan, H enrici, M. R o b erts , W eb er  und 
N o e th e r  hinzu. Im dritten sind ais neu die Namen L ipsch itz , K lein , 
L eau te , Lindemann, D il ln e r ,  H arnacic, K onigsb erger, B r io t , D edekind  
und R ow e z u  nennen; im yierten: C ayley , A p p e ll, F o rsy th , Raw son, 
Stau de, E sch er , P o in care , B ach arach , H um bert, D ixon, D o lb n ia , 
K apteyn und L auren t. In dem letzten Zeitabschnitt (1891— 1902) sind 
schlieBlich zu erwahnen: B o u g a ieef, B er tin i, Lie, O ekinghaus, P icard , 
S a lv e r t ,  B a k er , J o rd a n , W. R o b er ts , G ou rsa t, P o k ro w sk y , T icho-
MANDRITZKY, V e SSIOT, E rMAKOFF, SlMART, PSZEBORSK1, SCHEIBNER,
Michel , P taszycki, Sommer, Mordoukhai, Schwering, Hensel und 
Landsberg.

3. Ubersicht der Beweise des Theorems.

Die Beweise des ABELschen Theorems sind entweder fiir den all- 
gemeinen Fali erbracht worden, oder sie beweisen das Theorem nur fiir
c5  1

die drei Gattungen, auf die sich samtliche ABELschen Integrale reduzieren 
lassen. Der Beweis selbst wird von verschiedenen Autoren auf ver-
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schiedene Weise gefuhrt. Einen rein algebraischen Beweis gab A bel [4]
an. Die iibrigen Beweise lassen sich in Gruppen einteilen.

Um das Folgende verstandlich zu machen, sei hier das AnELsche
Theorem fu r  die dritte Gattung in bekannten Zeichen (siehe z. B. Ency- 
Hopddie d. maik. Wiss. 2 : 2 ,  p. 160) angefiihrt

S P  (x y, y r; <f, rj) =  Ig (mod. Period.)

und unter U  ein allgemeines ABELsches Integral yerstanden.
Am haufigsten wird der Beweis so gefuhrt, dafi man die Differential- 

summe direkt umformt und so einen expliziten Ausdruck fur die algehraisch- 
logarithmische Funktion (v) des Theorems erhalt (erste Gruppe). Oder 
man wendet den CAUCHYschen Residuensatz auf die Funktion

d U d Ig r
dx ' dt

an, und erhalt auf elegante Weise eine ubersichtliche Formel fur v 
(zweite Gruppe). In die dritte Gruppe sollen die iibrigen Beweise gehoren. 
Es sind dies

1) ein Beweis von Riemann, der auf funktionentheoretischem Wege 
zustande gebracht wird ([1], A rt 14),

2) ein zweiter Beweis von R iemann ([1], Art 26), der durch Integration 
von U dlg r  entlang der ganzen Begrenzung der zugehorigen RiEMANNSchen 
Flachę erbracht wird, und der nur noch von W eber [2] und von Glebsch 
und Gordan in § 37 von [1] (zweiter Beweis) benutzt wurde. Spater 
unternahm es Humbert [1] auf dieselbe Art das Theorem fur beliebige 
ABELsche Integrale zu beweisen,

3) ein Beweis von W e ie r s tr a ss , der sich auf die Zerlegung der 
Funktion r  in Primfaktoren stutzt, nicht aber fur allgemeines ABELsches 
Integral, sondern nur fiir die drei Gattungen.

Es bleibt also ubrig nur iiber die erste und zweite Gruppe zu referieren.
Fiir die algebraisch-logarithmische Funktion (v) des Theorems leitete 

A b e l selbst [2] einen expliziten Ausdruck ab, der etwas kom pliziert erscheint. 
Da jedoch, wie schon erwahnt, die Arbeit [2] spat publiziert wurde, be- 
miihte man sich in dessen um die explizite Darstellung von v. Da ist an 
erster Stelle M inding z u  nennen, welcher den einfachen Fali, die Grund- 
gleichung des ABELschen Theorems sei vom dritten Grade, behandelte [2],
[3], Jurgensen war aber der erste, der einen Ausdruck fiir die Funktion v 
im allgemeinen Falle ableitete [ 1], und diesen spater [2] auch auf den 
selbst bei Abel ausgeschlossenen Fali erweiterte, den namlich, dafi die 
Eliminante aus der Grundgleichung in die Param etergleichung des Theorems 
gleiche W urzeln besitzt. Eine andere Formel fur v, durchaus allgemeiner 
N atur, gab nun auch Minding [4] an. In einer umfangreichen Arbeit [1] 
gelang es B oole im Sommer 1857 fiir die Funktion v einen neuen Aus-
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druck herzustellen, der sich in vielen Fallen leichter auswerten laBt ais 
der ABELsche und der Hauptsache nach aus CAUCHYschen Residuen besteht. 
E r  ist auch formal sehr einfach, inshesondere im Falle der Irreduzibilitat 
der ob en  erwahnten Eliminante, und wurde neuerdings Yon R ow e [1] 
auf elegante Weise abgeleitet. Beidesmal geschah dies unter der Annahme 
der Realitat der unabhangigen Yariabeln. LaBt man jedoch diese ais 
komplexe Yeranderliche gelten, so sieht man sofort ein, daB auch der 
zweite, unter dem B00LEschen Zeichen 0  verstandene Teil der Funktion v 
nichts anderes ist ais ein CAUCHYsches Residuum und zwar fur den un- 
endlichfernen „ P u n k t“, so daB die Funktion v lediglich ais eine Summę 
von CAUCHYschen Residuen erscheint.

Durch Einfiihrung homogener Coordinaten in die algebraischen 
Differentiale erhielt A r o n h o ld  [1] fiir die ABELsche Formel im Falle 
elliptischer Integrale ein symmetrisches Resultat; die ARONiiOLDschen 
Formen benutzten C leb sch  und G ordan, weil dadurch vor Allem die 
Beseitigung der Ausnahmestellung des unendlich Fernen und dann eine 
gewisse Symmetrie in den Formeln erreicht wird, und spater andere 
Mathematiker (besonders K lein), ob zwar dadurch die Formelausdriicke 
etwas komplizierter erscheinen. Einen anderen, neuen Ausdruck fiir die 
Funktion v enthalten auch die neueren russischen Arbeiten D o lb n ias [ 1] 
und P ok row sk ys [4], Auf Umformungen der Differentialsumme beruhen 
noch die Beweise Yon C leb sch  [1 ] , der erste algebraiscli-geometrische 
Beweis Yon C lebsch-G ordan  ([1], p. 34), der sich auf den sogenannten 
jACOBischen Schnittpunktsatz stutzt, und jene von Gauchy [2], F o rsy th  [2] 
und N o e th e r  [6]. Man kann das ABELsche Theorem fiir die drei Gattungen 
beweisen, indem man von Integralen dritter Gattung ausgeht, den Beweis 
des Satzes hiezu liefert und mittelst passender Spezialisation ihn auch fiir 
die erste und zweite Gattung erbringt (z. B. C lebsch-G ordan). Einen 
umgekehrten W eg schlug H arn ack  [2] ein, der zeigte, daB man auch 
Yon der ABELschen Formel fiir Integrale erster Gattung ausgehend jene 
fiir die Integrale dritter Gattung ableiten kann.

Abel untersuchte auch noch den wichtigen Fali, daB sich die Funktion v 
auf eine Constante reduziert, indem er die Bedingungen aufstellte, unter 
welchen die algebraisch-logarithmische Funktion v identisch verschwindet. 
Des Felilers in seinem Ausdruck fiir v halber ([2], Formel [3 7 1) ist im 
Falle der Reduzibilitat der Eliminante aus der Grundgleichung in die 
Param etergleichung die zweite von ihm erhaltene Bedingung dementsprechend 
zu andern. Der eben besprochene Fali v =  const. fiihrt zu besonderen 
Differentialgleichungen, die man die Differentialgleichungen des ABELschen 
Satzes und dereń Losungen man das ABELsche Differentialtheorem (Noether) 
nennt. Man kann sie jedoch auch vom ABELschen Satze unabhangig
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ableiten, man kann sogar umgekehrt, indem man von ihnen ausgeht, das 
ABELsche Theorem beweisen, wie dies zum Beispiel schon Jacob i [5 ] fur 
die hyperelliptischen Integrale tat. Ahnliche Differentialgleichungen wuiden 
auBerdem fur algebraische Kurven im w-dimensionalen Raume abgeleitet 
(z. B. L a u ren t [1 ] , p. 158). In dieser Auffassung behandelten das 
ABELsche Theorem H aedenkam p [1 ], R ic h e lo t  [1] [2 ] , Jacob i noch- 
mals [7 ], H erm ite [1 ] , W e ie r s tr a s s  [4 ], Cauchy [2 ] , B r io sch i [1], 
H en ric i [1 ] , Riemann [1 ] , DE S a ly e r t  [1] [2 ] , W. R o b er ts  [1] und 
P ta sz y ck i [1].

Tiefgehender ais die Methode der Umformung der Differentialsumme 
ist die Methode der zweiten Gruppe, eine Methode, die sich auf den 
CAUCHYschen Residuensatz stiitzt. Man appliziert ihn aber nicht auf ganz 
beliebige Grundkurven, sondern auf solche irreduzible Gleichungen, die 
gewisse Bedingungen erfullen, ohne jedoch die Allgemeinheit zu beschranken. 
Es gelang namlich zu zeigen, daB sich eine irreduzible algebraische Kurve 
mit vielfachen Punkten, in welchen die Tangenten zusammenfallen, mittelst 
einer CREMONA-Transformation in eine Kurve mit vielfachen Punkten, in 
welchen die Tangenten getrennt sind, die also nur „gewohnliche* Singu- 
laritaten besitzt, verwandeln laBt (Noether, Uber die singularen W ert- 
system e; M atliem . A nn. 9, 1875, p. 166— 182), daB man ferner die viel- 
fachen Punkte in Doppelpunkte auflosen kann, d. h. daB sich eine Kurve 
mit sewohnlichen Singularitaten durch birationale Transformation in eineC  O
andere, die nur Doppelpunkte aufweist, transformieren laBt (Simart, 
C o m p tes re n d u s P a r is ,  116, 1893, p. 1047; P o in ca re , C o m p tes  
ren d u s P a r is ,  117 , 1893, p. 18; B er tin i, M ath em . A nn. 44, 1894, 
p. 158— 160), schlieBlicli, daB man es durch homographische Transformation 
erzielen kann, daB die Kurve mit nur noch Doppelpunkten keinen von 
ihnen im Unendlichen besitzt, daB die Axe der Ordinaten weder mit den 
Asymptoten der Kurve, noch mit den in den Doppelpunkten gefiihrten 
Tangenten parallel wird, und daB die mit der Axe der Ordinaten parallelen 
Tangenten die Kurve bloB in der ersten Ordnung beriibren, ohne daB sich 
bei allen den Transformationen das Geschlecht der Kurve geandert hatte. 
Daraus ergab sich, daB es genligt, das ABELsche Theorem nur fur solche 
algebraische Gebilde herzuleiten, die diesen Bedingungen geniigen. Der 
Ausdruck fur die algebraisch-logarithmische Funktion v  gestaltet sich als- 
dann auBerst einfacb und kann sehr leicht gehandhabt werden; man findet 
die elegante Herleitungsmethode in den neuesten W erken vor, — so z. B. 
Jord an  [1], P icard  [1], ArPELL und G ou rsa t [1], B a k e r  [2], Die Methode 
selbst wurde von Cauchy [1] erfunden und von W e ie r s tr a s s  in seinen 
Yorlesungen benutzt.
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4. Anwendungen und Verallgemeinerungen des Theorems,

W as die Anwendungen des ABELschen Theorems anbelangt, so ist 
zunachst Ab e l  selbst zu nennen; er hatte fiir hyperelliptische Integrale 
und fiir den Fali binomischer Gleichungen seinen Satz eingehend klargelegt 
und durch Beispiele illustriert ([2] § 10; [3]). Die hohe Bedeutung des 
Theorems beruht aber darin, daB es Jacobi erst mit Hilfe dieses Satzes 
gelang, das Umkehrproblem der ultraelliptischen Funktionen streng zu 
formulieren, jiingeren Kraften das Problem zu losen , so die Theorie der 
allgemeinen Thetafunktionen zu begriinden und hiermit den wahren Sinn des 
ABELschen Theorems zu entdecken. Die Herleitung der Additionstheoreme 
fiir die ABELschen Funktionen bleibt seine wichtigste analytische Anwendung.

Die auBerordentliche Fruchtbarkeit des Theorems erwies sich aber in 
der Geometrie, in welche eine stattliche Anzalil neuer Begriffe eingefiihrt 
wurde; so der Begriff des Geschlechtes einer algebraischen Kurve, ihrer 
Moduln, der Begriff einer adjungierten Kurve, der korresidualen Punkt- 
gruppen, einer Voll- resp. Spezial-Schar von Kurven, der Begriff der 
Normalkurve, der speziellen Punktgruppen usw. Die hieran ankniipfenden 
Arbeiten sind sehr zahlreich. Diejenigen von C lebsch , B r i l l ,  N o e th e r  
nnd K le in  sind schon in den anfangs zitierten Quellen gewiirdigt worden. 
Es sei hier nur hervorgehoben, dafi die algehraisch-geometrische Theorie 
der algebraischen Gebilde, wie sie hauptsachlich in den Arbeiten von 
B r i l l  und N o e th e r  ausgebildet ist, den groBen Yorteil hat, daB man das 
durch eine einzige Gleichung definierte Gebilde mittelst eines Fundamental- 
satzes, des „ Restsatzes “, beherrscht, und daB dieser Restsatz das ABELsche 
Theorem nicht nur vollstandig ersetzt, sondern noch inhaltsreicher ist, indem 
er die sonst aus dem ABELschen Satze flieBenden Schnittpunktgruppensatze 
ohne weiteres mitliefert. Die W ichtigkeit dieses ,, Restsatzes “, der seinen 
Ursprung dem ABELschen Theorem verdankt, geht auch aus den zahl- 
reichen Arbeiten, die sich mit ihm beschaftigen, hervor; angefiihrt seien: 
H alp h en  (1877), Yoss (1886), B e r t in i (1889), S t ic k e lb e r g e r , B a k er  [2], 
B ach arach  [1], USW.

Die Aufsatze von Lie [1] [2] [3] (hierzu auch P oincare [3]) legen  
eine neue Deutung des ABELschen Theorems klar, namlich den Zusammen- 
hang zwischen dem Satze und der Theorie der Translationsflachen. In der 
Arbeit von M. R oberts [ 1] handelt es sich um die geometrische Deutung 
des Theorems fiir ABELsche Transcendenten „zweiter Gattung“ in Bezug  
auf die Krummungsbogen des Ellipsoides; in der Abhandlung von 
Leaute wird gezeigt, daB man die PoNCELETSchen Satze iiber Polygone 
mit Hilfe des ABELschen Satzes auf spezielle Raumkurven vierter Ordnung 
iibertragen kann. Das fiir die Einfiihrung der RiEMANNSchen Theorie in
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Frankreich bedeutungsvolle W erk von Appell und Goursat [1] enthalt eine 
eingehende Darlegung der geometrischen Deutung des Theorems, die dem 
Leser einen klaren Einblick in eins der interessantesten Kapitel der Theorie 
der algebraischen Kurven gestattet [Abschnitt IX, p. 400—434]. Aufierdem 
findet man schone Anwendungen des Theorems auf ebene sowie raumliche 
Kurven in dem letzten, zwolften Abschnitt des Buches. Die umfangreichen 
Abhandlungen von Humbert [2 | [3] [4] und die hieran anschlieBenden 
Arbeiten von Michel [1] [2] enthalten insbesondere viele metrische Satze 
iiber algebraische Kurven; die Abhandlungen von Liouyille [1], Sommer [1] 
und Staude [1J behandeln konfokale Mannigfaltigkeiten; die Arbeit von 
Lipschitz [1] spricht sich iiber einen Zusammenhang der quadratischen 
DifFerentialformen mit den ABELschen Transcendenten aus.

Den von Jacobi [3] bemerkten Zusammenhang zwischen dem ABELschen 
Satze und gewissen diophantischen Gleichungen erforschte naher Schwering 
in einer jiingst erschienenen Arbeit [ 1 1, wo er an zwei interessanten Bei- 
spielen zeigte, wie man das ABELsche Theoreni zur Losung diopliantischer 
Gleichungen gebrauchen kann. Numerische Beispiele fiir das Theorem gab 
schon Legendre; andere instruktive Beispiele findet man besonders bei 
F orsyth [2], Baker [2] und Laurent [1], Das in diesem letzten Buche 
vorkommende Beispiel fiir Normalintegrale dritter Gattung ist wohl leicht 
in der SchluBformel zu korrigieren.

Die Yerallgemeinerungen des ABELschen Theorems sind nicht zahl- 
reich. Die erste Yerallgemeinerung seines Satzes gab A bel  [2] (§ 9) 
selbst an. In der Arbeit [1] erweiterte P oincare das ABELsche Differential- 
theorem auf die Schnittpunktgruppen einer algebraischen Flachę m it einer 
algebraischen Raum kurve, welche den yollstandigen Schnitt zweier 
algebraischen Flachen bildet, d. h. auf yollstandige Differentiale von 
Funktionen zweier Variabelen, die gewisse Bedingungen erfiillen. Mit der 
Ausdehnung auf mehrfache Integrale, die schon J acobi beabsichtigt haben 
soli, beschaftigten sich nebst R oseniiain  noch N oether  [1], PlCARD und 
S imart [1] und S cheibner  [1], In der Abliandlung [2] zeigte K onigs- 
berger , dafi der ABELsche Satz eine gewisse Yerallgemeinerung der 
algebraischen Beziehungen zulaBt.
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Maximilian Curtze,

Yon Siegm und G u n th e e  in Miinchen.

Das beginnende neue Jah r hat der Wissenschaft und insbesondere 
demjenigen ihrer Zweige, dessen Pflege diese Zeitschrift gewidmet ist, einen 
uberaus schweren Verlust gebraclit. Am 3. Januar erlag einem Schlag- 
anfalle, ohne dafi eine Krankheit 
vorhergegangen w are , Professor 
M a x i m i l i a n  C u r t z e ,  zusammen mit 
M o r i t z  C a n t o r ,  dem er nahe be- 
freundet war, der bedeutendste Yer- 
treter geschichtlich-mathematischer 
Forscbung im Bereiche der deutscben 
Zunge. Der vorliegende Yersuch, 
dem verewigten Freunde ein lite- 
rarisches Denkmal zu setzen, erhebt 
in keiner Weise Anspruch darauf, 
dem hohen Verdienste des trefflichen 
Mannes vollauf gerecht zu werden ; 
noch ist die Zeit seit seinem Heim- 
gange eine zu kurze, ais dafi man 
schon daran denken konnte, eine 
so uberaus reiche und vielseitige 
Lebenstatigkeit ausreichend zu 
wurdigen. N ur ais ein Beitrag 
zur naheren Kenntnis des in engeren 
Fachkreisen freilich von jeher hoch 
geschatzten Gelehrten und seines 
W irkens will dieser Aufsatz an- 
gesehen werden.1)

1) Biographische Daten sind zu finden bei P o g g e n d o r f f  (Historisch-literarisches 
Handwórterbuch zur Geschichte der exakten Wissenschaften, 3. Band, Leipzig 1897, 
S . 317—318, 4. Band, 1902, S. 288). Verschiedene Mitteilungen verdankt der Verfasser 
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Curtze war am 4. August 1837 zu Ballenstedt am Harz geboren; 
obwolil man in den Anhaltinern gewohnlich Angehorige Norddeutschlands 
zu erblicken pflegt, fiihlte und betracbtete er sicb doch immer ais 
Thiiringer. Vaterlicherseits stammte seine Familie aus dem Fiirstentum  
Waldeck, wo sein Yater, E duard Curtze, ais herzoglicher Leibarzt und 
Geheimer Medizinalrat nach Ballenstedt gekommen war. Die Mutter hieB 
ursprunglich J ohanna N icolai; Maximilian war der vierte Sohn. Er 
besuchte das Gymnasium Carolinum in Bernburg und absolvierte es im 
Jahre 1857. W elche Griinde ihn zum Besuche der Universitat Greifswald 
veranlaBten, wissen wir nicht zu sagen, aber jedenfalls hat er dort ge
funden, was er suchte. Dazu mochte allerdings beitragen, daB er sich 
bald in der Burschenschaft Rugia ein en Freundeskreis erwarb, und so 
blieb er seine yollen acht Semester an der damals noch kleinen pommerischen 
Hochschule.

Die Personlichkeit seines dortigen Lehrers hat ihn, wie aus den 
beiden Nekrologen hervorgeht, die er iiber ihn schrieb, vielfach angezogen 
und beeinfluBt. Der heutigen Generation der Matbematiker wiirde J o h a n n  
August Grunert (1797— 1872), der seit 1833 ordentlicher Professor in 
Greifswald war, vollstandig aus den Augen entschwunden sein, hielte nicht 
sein A r c h i v ,  welches in allerdings erheblich veranderter Gestalt noch heute 
fortlebt, seinen Namen einigermaBen aufrecht. Er war ein unermiideter 
Rechner und fiihlte sich am wohlsten bei der Bewaltigung komplizierter 
Formeln, worin er es zu einer wahren Virtuositat gebracbt hatte. Dafiir 
hat man gegenwartig mit Recht weniger Sinn; allein indem man die 
Vielzabl seiner oft ermiidenden analytischen Abbandlungen verga6, dachte 
man auch nicht mehr daran, daB er sehr gute Monographien und Lehr- 
biicher verfal.it hatte, aus denen recht deutlich hervorgeht, daB und warum 
seine zahlreichen Schiiler ihn liebten nnd achteten. Jedenfalls hat Curtze 
bei Grunert die wertvollste Anregung erhalten, und er hat auch den 
jungen Mann dazu bestim m t, von seinen fremdsprachlichen Kenntnissen 
jene Anwendungen zu machen, zu welchen wir uns bald hingefuhrt sehen 
werden.

Nachdem er seine Abgangsprufung an der Universitat bestanden, 
weilte C u r tz e  noch einige Zeit in seiner Y aterstadt und tra t dann ais

Herm M. J a c o b i  in Munchen, dem der Yerblichene ein vaterlicher Freund war, und 
von dem der Genannte infolgedessen auch selbst ein Lebensbild zu zeichnen sich 
vorgenommen hat. Auch durch die Angehorigen des Yerewigten sind dem Yerfasser 
noch verschiedene einschlagige Notizen iibermittelt worden; teilweise trafen dieselben 
allerdings leider zu spat ein, um noch yerwertet werden zu konnen.
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Probekandidat an der hoheren Biirgerschule zu Lennep (Rheinprovinz) ein. 
Seine erste feste Anstellung erbielt er am Gymnasium zu Thorn, und 
dieser seiner westpreufiischen Adoptivheimat ist er fast vierzig Jahre lang 
treu geblieben, indem er sich auch sein Heim hier griindete. Die Gattin 
und zwei Kinder beklagen den zu frak Abberufenen; ein Sohn, der gerade 
in dieser Zeit das Studium der Medizin an der Universitat Breslau voll- 
endete, und eine kunstlerisch trefflich yeranlagte Tochter, die zu der 
ausgewahlten Gemaldesammlung des Yaters selbst manches Stuck bei- 
zusteuern vermochte. Hier in Thorn riickte C u r t z e  voni ordentlichen 
Gymnasiallehrer zum Oberlehrer auf; hier erhielt er auch den Professor- 
titel. Und ais er 1896 in den Ruhestand getreten war, konnte er sich, 
so viele Grunde ihm auch die Ubersiedelung an einen an literarischen 
Hilfsmitteln reicheren W ohnort nahe legen mochten, von der Statte lang- 
jahriger Arbeit nicht trennen. Seine halb landliche W ohnung mit ihrem 
Garten, in welchem sich eine rationelle Obstbaumzucht, C u r t z e s  Liebhaberei 
in den Mufiestunden, betreiben liefi, hielt ihn auch in der kurzeń Periode 
der Quieszenz fest, die freilich in W ahrheit alles andere eher ais das war, 
was der W ortlau t bedeutet.

Am Gymnasium fand er Kollegen, mit denen er sich vollkommen 
verstand, dereń Interessen auch die seinigen waren. P ro  w e ,  Fasbender, 
B e r g e n r o th  seien in dieser Beziehung besonders genannt. Seinen Lehrer- 
beruf fafite er in allen Stiicken aufierst ernst aulą und wir ersehen aus den 
Programmen seiner Anstalt, dafi er sogar ab und zu auf die Erholung in 
der doch ziemlich sparsam bemessenen Vakanzzeit verzichtete und eine 
„Ferienschule“ leitete. Dafi er yon seinen Schulern viel verlangte und sich 
am liebsten denen widmete, dereń lebhafte Teilnahme am Unterrichte sich 
herausfiihlen lieB, ist leicht zu glauben; solchen tuchtigen Elementen gab 
er sich aber auch ganz hin, und sie konnten auch aufierhalb des Klassen- 
zimmers gar viel von ihm lernen. Fur die Hebung des geistigen Lebens 
in jenem aufiersten Yorposten deutscher Kultur brachte er viele Opfer, 
und sein W erk war groBenteils die Griindung jener Korporation, die ais 
„C0PPERNiCUS-Verein fiir Wissenschaft und Kunst“ ihren Posten ausge- 
zeichnet ausfiillte und von C urtze unausgesetzt in ihren Bestrebungen 
gefordert wurde. Den Grundsatzen eines entschiedenen Liberalismus, die 
er in der Jugend in sich aufgenommen, ist er Sein Leben hindurch un- 
verbruchlich treu geblieben. So wenig er aber irgendwelchen Chauvinismus 
in sich aufkommen liefi, hatte er doch aus Uberzeugung manchen Straufi 
mit den polnischen Mitburgern auszufechten, namentlich auch auf wissen- 
schaftlichem Gebiete, wie z. B. in der CoRPERNicus-Frage. Das Polnische 
beherrschte er genug, um es verstehen zu konnen, und dieser Umstand hat

5*
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ihm und anderen Nutzen gebracht.!) Cu e t z e  war keine Kampfnatur, wobl 
aber ein Mann von scharfem Ebr- und Rechtsgefiible, und darum seben 
wir ihn auch gar nicht selten in literarische Polemiken verwickelt.

Aus Thorn ist der im allgemeinen nicht gerade reiselustige und 
wohl auch auf haushalterische Verwendung seiner M ittel angewiesene 
Mann nicht oft herausgekommen. Im Jahre 1864 notigten ihn kórper- 
liche Storungen, um einen Urlaub einzukommen, den er in der warmen 
Luft der Stadt Freiburg i. B. zubrachte, und der ihm auch seine Gesundheit 
wiedergab. Neun Jahre spater beniitzte er die durch einige Urlaubstage 
verlangerte Pfingstwoche zu einem erfolgreichen Besuche der Bibliotheken 
von Stockholm und Upsala, zu dem der Macen der W issenschaft, Fiirst B o n - 
COMPAGNi in Rom,  die Kosten beisteuerte. In das Ja h r  1896 fiel die 
nachher zu besprechende Rundreise durch die mitteleuropaischen Biicher- 
sammlungen, und 1899 besuchte Cu r tze  zuerst seinen Freund Can to r  
in Heidelberg, um dessen 70. Geburtstag mitzufeiern, und sodann mit diesem 
die damals in Miinchen abgehaltene Naturforscherversammlung. Diese 
beiden letzten Gelegenheiten ermoglichten es auch dem Schreiber des 
Nekrologes, eine schon 1879 angeknupfte personliche Bekanntschaft von 
neuem aufzufrischen.

Zur Erreichung auBerer Ehrungen bietet die Disziplin, welcher Curtze  
sein arbeitsvolles Leben geweiht ha tte , wenig Ania6. Doch war er Mit- 
glied einer Reihe gelehrter Gesellschaften, insbesondere der Leopoldinisch- 
Karolinischen Akademie und (korrespondierendes) der Akademie der 
Wissenschaften zu Padua. Die staatliche Dekoration, die er trug, galt wohl 
noch mehr, ais dem Forscher, dem bewahrten Schulmanne.

W o sich der noch ju n gę Mann die hervorragenden Sprachkenntnisse 
angeeignet hat, die ihm  in seinem  w issenschaftlichen Leben so sehr zu 
statten kam en, w issen wir nicht zu sagen. Franzosisch und Italieniscli 
wufite er sich, w ie ein B lick  auf das Y erzeichnis seiner Veroffentlicliungen  
ergibt, m it gleicher Leichtigkeit auszudriicken; daB er die klassischen  
Sprachen vollkom m en beherrschte, war w ohl dem Bernburger Gymnasium  
zuzuschreiben. U nter der E inw irkung Gru n erts  entstanden seine U ber
setzungen aus der damals m achtvoll aufstrebenden m athem atischen Literatur 
der Italiener; er verdeutschte Schriften der Koryphaen, eines B a t t a g l in i, 
B e ltr a m i, B r io sc h i, C rem ona, G h era rd i, S e l l a  und, in etw as spaterer

1) So yerdankte der Schreiber dieser Zeilen dem Freunde eine Reihe von Notizen 
iiber den polnischen Geometer B r o s c iu s  ( Vermischte Untersuchungen zur Geschichte 
der mathematischen Wissenschaften, Leipzig 1876, Kap. 1), iiber den damals noch 
sehr wenig bekannt war, und mit dem man erst seitdem durch eine Monographie 
von F r a n k e  (Kralcau 1884) soweit vertraut gemacht wurde, um seine Bedeutung fiir 
die damalige Zeit gehórig wiirdigen zu konnen.
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Zeit die Precursori del G opernico  des groBen Mailander Astronomen S chia- 
parelli. Zumal Cremonas Lehrbiicher haben durch Curtzes Miihwaltung 
festen Fufi in Deutschland gefafit und sehr wesentlich. zur Aufnahme des 
Studiums der synthetisch-geometrischen Methoden beigetragen.

In seinen jungeren Jahren pfłegte er auch gerne die reine Mathematik, 
in der er durch Grunert eine so tiichtige Schulung erfahren hatte- 
Dessen Archiv enthalt aus Curtzes Feder mehrere Beitrage geometrischer 
und analytischer Natur; so zog ihn vor allem die Summierung trigono- 
metrischer Reihen von verwickelterem Bildungsgesetze an. Nicht minder 
interessierten ihn zahlentheoretische Aufgaben. Hierher gehort jene inhalt- 
reiche Abhandlung, die er in den A n n a l i  di  m a t e m a t i c a  iiber die so-
genannte LAMBERTsche Reihe publizierte. Es ist nam lich

00 r
2  |  '_x~ —  x  +  2 £ 2 - f  2 x 6 +  3 xi  +  2 x h +  3 x 6 +  2 z 7 +  4 xH -f- . . .,

und die rechts stehende Potenzreihe hat die Eigenschaft, dafi stets der 
Faktor des Termes xn gleich der Anzahl der ganzzahligen Teiler von n 
ist; so oft dieser Koeffizient gleich 2, ebenso oft ist der Exponent n eine 
Primzahl. Dafi die Gewinnung eines independenten Ausdrucks fur das 
Fortschreitungsgesetz der Reihe eine sehr wichtige Sache ware, ist leicht 
einzusehen, und Curtze suchte denselben durch bestimmte Integrale von 
allerdings sehr komplizierter Gestalt darzustellen.

W ie und wann der jungę Gelehrte auf das Arbeitsfeld gefiihrt wurde, 
durch dessen Bebauung er sich ein unvergangliclies Yerdienst erwerben 
sollte, liifit sich ziemlich genau bestimmen. Kaum in Thorn etwas heimisch 
geworden, orientierte er sich auf der an Handschriften und seltenen Drucken 
nicht armen Bibliothek seines Gymnasiums, die er spaterhin katalogisiert, 
und iiber die er mehrere Aufsatze geschrieben hat. Und dabei stiefi er 
auf ein lateinisches Manuskript, dessen Inhalt ihn fesselte, und darum 
wandte er sich an den Mann, von dem er am ersten sachdienlichen Auf- 
schluB erwarten zu diirfen glaubte. Dieser Mann war Professor Cantor, 
der denn auch nicht anstand, dem Fragesteller seine Unterstiitzung an- 
gedeihen zu lasseu. Das Jah r 1864 war es ,1) welches die personliche 
Freundschaft der beiden namhaften Y ertreter ihres Faches begriindete und 
fur die Richtung, in welcher sich die Tatigkeit des jungeren der beiden 
vorzugsweise bewegte, geradezu richtunggebend werden sollte.

Soli der Grundzug dieser Tatigkeit mit wenigen W orten scharf ge- 
kennzeichnet werden, so lafit sich vielleicht sagen: Y o r n a m l i c h  h a n d e l t e  
es s i c h  um die  A u f k l a r u n g  d e r  z a h l l o s e n  D u n k e l h e i t e n ,  we l c he  
v o r  v i e r z i g  J a h r e n  n o c h  u n s e r  W i s s e n  v o n  dem S t a n  de de r

1) B ib lio th e c a  M a th em a tica  I 3, 1900, S. 228.
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e x a k t e n  W i s s e n s c h a f t e n  im M i t t e l a l t e r  i i b e r l a g e r t e n ,  s o w i e  u m  
die  A u f d e c k u n g  der  viel  zu w e n i g  g e w i i r d i g t e n  g e i s t i g e n  V e r -  
b i n d u n g s f a d e n , w e l c h e  vom A l t e r t u m  z um M i t t e l a l t e r  u n d  v o n  
d i e s e m z u r  N e u z e i t  f i ihren.  Nach dieser Seite hin hat C u r tz e  bahn- 
brechend gewirkt, und es ist ihm gelungen, Namen von Autoren und Schrift- 
stellern sozusagen auszugraben, von denen man kaum eine Ahnung besaB, 
und dereń Leistungen sich nunmehr leicht iiberblicken lieBen. Ais echter 
Historiker wufite er sich stets in den Geist des Zeitalters zu versetzen, 
m it dem er es gerade zu tun hatte , und zudem stand ihm eine vor- 
treffliche palaographische Schulung zur Seite, dereń W ert wohl deshalb 
nicht geringer zu veranschlagen war, weil sie weit mehr auf ausgedehnter 
Erfahrung ais auf theoretischen Studien beruhte. E r selbst auBerte ge- 
legentlich, die Kritik, welche Ch. T h u r o t  an der Ausgabe des Algorismus 
proportionum  des O resm e betatigte, sei fiir ihn, den in diesen Dingen noch 
nicht gehorig orientierten Herausgeber, die Richtschnur gewesen, welcher 
folgend er das Lesen alter Manuskripte griindlich einiibte. Die Yorstande 
aller groBen Bibliotheken liehen ihm gern und liberał ihre seltenen Kodizes,

. wohl wissend, dafi seine Mitteilungen einen unschatzbaren Beitrag fiir ihre 
Handschriftenkataloge abgeben wiirden.

A us unserer obigen A ngabe wird erhellen, daB C u rtzes  U ntersuchungen  
iiber die A ntike und die neuere Zeit nur ein num erisch schwacheres Kon- 
tingent zu der reichen F iille seiner literarischen H interlassenschaft stellen  
werden. W ir  w ollen deshalb m it ihnen den A nfang machen. Seinem  biblio- 
graphischen Sachverstandnis gelan g  der N achw eis, daB der sogenannte Brief 
des A rch im ed es  an K onig G e lo n  eine —  noch dazu sehr spat entstandene —  
Falschung se i.1) D as angebliche W erk des E u k lid e s  ,,U ber die W a g e“ 
sprach er diesem ab und den bekannten arabischen „drei Briidern“ zu. 
Auch iiber das echt euklidische, zuerst in Basel gedruckte Fragm ent De 
gravi et levi verbreitete er insofern L icht, ais er dartat, die Druckerei 
H e r w a g e n  habe eine lateinische U bersetzung aus dem Griechischen vor 
sich gehabt, und des J o r d a n u s  N em o ra r iu s  Schrift Liber ponderum  
stehe m it jenem  in  gar keinem  Zusammenhange. Ganz besonders aber 
fesselten ihn in  spateren Jahren die Uberreste des A lexandriners H e r o n ,  
dieses so lange in m ysterioser U m schattung verbliebenen M athematikers,

1) Diese die scharfsichtige Art C u h t z e s  sehr gut charakterisierende Aufdeckung 
eines literarischen Betruges findet sich in einer Besprechung der an sich sehr verdienst- 
lichen Schrift von H e n n in g  (Ein unechłer B rief des A r c h im e d e s , Darmstadt 1872). Der 
Rezensent war namlich (Z eitschr. fiir M athem . 20, 1875; Hist. Abt. S. 89 ff.) in 
der Lage zu beweisen, daB das in Rede stehende Schreiben bereits wiederholt gedruckt 
und auch fruher schon ais das, was es wirklich ist, namlich ais eine Mystifikation 
erkannt worden war.
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der nun endlich durch die vereinten Bemiihungen von C a n to r , P. T an n ery , 
H u lt s c h ,  W. Schm idt, S c h o n e  u . a. in ein ungleich helleres Licht geriickt 
worden ist. Die Auffindung der heronischen „U£TQikó.“ durch S c h o n e  
regte ihn dazu an, die so viel umstrittene Frage, wie sich die Griechen 
ihre Naherungswerte fiir ąuadratische Irrationalitaten yerschafft hahen 
m ochten; von neuem vorzunehmen. Dabei ergab sich zunachst eine An- 
deutung des Weges, auf dem jene Naherungsformeln zu den Arabern und 
zu den christlichen Gelehrten gelangt sind, und weiterhin die erste Ein- 
sicht in die A rt und Weise, wie man sich bei der approximativen Aus- 
ziehung von Kubikwurzeln verhielt. Diese Resultate werden die Historiker 
der Mathematik wohl zu beachten haben.

Ohne orientalischer Sprachen direkt kundig zu sein, verm ochte C u rtze  
gleichw ohl auch fur die Erforschung der Beziehungen zwischen dem 
m athem atischen W issen  der asiatischen Kultury olker und demjenigen des 
christlichen Abendlandes Bedeutendes zu leisten. Y on ihm  erfuhren wir, 
dafi die chinesische Ta Y en-R egel, die zur A uflosung eines System s unbe- 
stimmter Gleichungen dient, auch dem Occidente nicht fremd war —  die 
A rt der U bertragung, falls man nicht an eine zweifache Erfindung mit 
gegenseitiger U nabhangigkeit denken w ill, mufi durch weitere N ach- 
forschung ermittelt werden. A uf einen sonst unbekannten arabischen 
M athematiker Aiimed b en  J u su f  hatte zuerst M. S te in s c h n e id e r  hin- 
gewiesen, und C u rtze  fand den Traktat „Von den einander ahnlichen  
K reisbogen“ bei J o r d a n u s  auf, zeigte  aber zugleich, dafi aus dieser R e- 
produktion sich nichts fiir die A utorschaft jenes J u su f  folgern lasse. E inen  
yortrefflichen H andweiser zur B eurteilung der K om m entierungstatigkeit 
der Araber aber lieferte er erst vor einigen Jahren, indem er eine Aus- 
gabe des A b u l  'A bbas A l - F a d l  b en  Hahm  an -N air!zI, latinisiert A na- 
r it iu s , veranstaltete. Der bekannte G era iid u s C rem onensis hatte den 
Kommentar dieses Arabers (etwa um 900) zum E u k lid e s  ins Lateinische 
ubersetzt, und C u rtze  fand ihn anlafilich seiner erwahnten Studienreise in 
Krakau auf. Diese Scholien sind nicht sow ohl um ihrer selbst, ais viel- 
mehr um deswillen bedeutsam , w eil A n a r it iu s  die verloren gegebenen B e- 
m erkungen des S im p lic iu s (bS a m b e lic h iu s“) und H e r o n  z u  einzeln Teilen  
des EuKLiDischen W erkes m it in sein eigenes aufgenommen hat.

Die Neuzeit im engeren W ortsinne lag unserem Forscher ferner. 
Gelegentlich machte er darauf aufmerksam, dafi ein kinematischer Lehrsatz, 
den man M ac L a u r in  oder D e l a  H ir e  zuzuschreiben geneigt war, in 
W ahrheit geistiges Eigentum des C op p ern icu s gewesen ist. Aber das 
ausgehende XV. und das XVI. Jahrhundert zogen ihn lebhaft an. Das 
grofiere selbstandige W erk, zu dessen Abfassung ihm gliicklicherweise noch 
die F rist gegonnt war, die Urkunden zur Geschichte der Mathematik im
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Mitłelalter und der Renaissance, enthalten zwei dahin zielende A bteilungen . 
Ihm  danken wir die erste kritische E dition  des von dem wackeren P o lyh isto i 
v. M u rr eben docb nur recbt unvollstandig abgedruckten B riefw ecbsel des 
genialen R eg iom osttan u s m it seinen drei Zeitgenossen R o d e r , B ia n c h in i  
und J a k o b  v o n  S p e ie r , einer Reibe von Schriftstiicken, die insonderbeit 
fiir unsere E insicbt in das Zablenrechnen jener U bergangsperiode un- 
scbatzbar sind. Und weiterhin macbte er uns mit der inhaltlicli scbon  
auf ziem licb hobem  Standpunkte stebenden, aber ganz krausen m athem atiscb- 
bistoriscben V orstellungen Raum  gebenden „Algebra des I n i t i u s  A l g e b r a s  

ad Y lem geometram magistrum suum“ bekannt, indem er zugleicb  durcli 
eine scharfsinnige K om bination diesen Y le s ,  oder E l ia s ,  ais eine A rt von  
D oppelganger des E u k lid e s  binstellte.

Ein paar Lebensjabre C u rtzes, so darf man ungescbeut sagen, gingen 
aut in seinen Bemiibungen, iiber die Lebensumstande und den Entwickelungs- 
gang seines grofien Landsmannes C op p ern icu s volle Klarbeit zu scbaffen.o o o

Zu dem Ende batte er ja, wie wir wissen, seine scbwediscbe Reise unter- 
nommen. Man gebt wohl nicht zu weit m it der Behauptung, ohne diese 
stete, anspruchslose Y orarbeit hatte das klassische W erk von P r o w e 1), in 
dem denn auch der Name C u r tz e  an 50  Stellen zitiert wird, nicht zu- 
stande kommen konnen. E r stellte die richtige Schreibart des Namens 
C op p ern ic  (mit Doppel-p) fest; er erhob gegeniiber der in den Kreisen 
polnischer Gelehrter vertretenen Auffassung die Tatsache von der deutschen 
Abstammung des Thorner Biirgersohnes iiber jeden Zweifel: seine in 
Upsala gemachten Exzerpte liefien nicht nur die astronomische, sondern 
auch die arztliche W irksamkeit des in allen Satteln gerechteu Mannes her- 
yortreten; er iibertrug M a la g o la s  archivalische Ergebnisse betreffs der 
Studienzeit des jungen Domherrn zu Bologna ins D eutsche2); er macbte 
die von dem letzteren in Rom angestellten astronomischen Beobachtungen 
ausfindig; er zog die Nutzanwendungen aus C op p ern ics griecbischen Ein- 
tragungen in seine Biicher; von ihm riihren die genaueren Nachweisungen 
iiber die Reform des preufiischen Miinzwesens her; nur durch seine Miih- 
waltung endlich wurden wir befahigt, in die Geisteswerkstatt des einzig- 
artigen Mannes einen tieferen Blick zu tun und das Reifen seiner welt-

1) L e o p o l d  P r o w e ,  N ic o l a u s  G o p p e r n ic u s ,  1. Band (in zwei Teilen), Berlin 1888; 
2. Band, ebenda 1884.

2) In einem wesentlicben Punkte wich C o r t z e  von M a l a g o i .a ab, indem er sich 
fiir die Annahme einsetzte, daB C o p p e r n ic d s  auch bei S c ip io n e  d e l  F e r r o , mit dem 
der Umschwung in der Behandlung der kubischen Gleichungen beginnt, gehort habe. 
Diese Ansicht wird heute wohl durchaus fiir die richtige gehalten, da auch M a l a g o l a s  

Gegengriinde sich ( P r o w e , a. a. O., I: 1, S. 248) geradezu in diesem Sinne ver- 
werten lassen.
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umgestaltenden Ideen aus bescheidenen Keimen heraus stufenweise zu ver- 
folgen. Und Curtze hat uns endlich auch mit dem gereinigten Texte des 
Grundbuches der neueren Kosmologie beschenkt. Im Gedachtnisjahre 1873 
gab der Thorner CoppERNicus-Verein, von der preuBischen Regierung 
materiell unterstiitzt, die zum Gliick erhalten gebliebene Origininalhandschrift 
der Revolutiones, die inzwischen mancherlei Schicksale gehabt und sich 
u. a. langere Zeit im Besitze des beriihmten Padagogen A mos Comenius 
befunden hatte, in einem Neudrucke heraus. Niemand wird daran denken, 
die Yerdienste der Mann er verkleinern zu wollen, die sich mit Curtze in 
die umfassenden Geschafte dieses Unternehmens teilten; dali jedoch ihm 
der Lowenanteil der vorbereitenden Arbeiten zufiel, ist unbestreitbar. Be- 
sonders erfreulich ist, daB er das Andenken des ebenso geistesklaren wie 
charakterfesten Astronomen von dem ihm gemachten Vorwurfe einer ge- 
wissen H interhaltigkeit zu reinigen in der Lage war, indem er die wahre 
Natur der von dem Niirnberger H auptprediger Osiander  eingeschmuggelten 
. Praefatio “ beleuchtete.

Durch die Yorstudien war auch einer anderen, bislang zu w enig  be- 
achteten Personlichkeit ihr R echt gew orden, dem Ferraresen D om en ico  
M aria  N o v a r a . M it ihm, dem anerkannten Lehrer und Freunde C oppernics, 
beschaftigt sich eine ganze F o lgę  CuRTZEscher Aufsatze in deutscher und 
italienischer Sprache, und es kann danach keinem  Zw eifel unterliegen, daB 
dieser originelle Denker, der mehrfach in G egensatz zum herrschenden 
System e des P to le m a e u s  geraten war, einen nicht zu unterschatzenden  
EinfluB auf Geist und Gemut seines Zuhorers ausubte. U nd in N o v a r a s  
Yaterstadt Ferrara, wo sich der schon herangewachsene Studierende den 
D oktorhut des geistlichen  R echtes aufsetzen lieB, lernte er den um sechs 
Jahre jiingeren C e lio  C a lc a g n in i kennen, der ebenfalls ais einer von  
denen genannt wird, die unter den Vorlaufern der heliozentrischen W elt-  
anschauung eine selbstandige Stelle  verdienen.

Bei seinem  Streben, die FeldmeBkunst des M ittelalters und die ihr zu 
verdankende Forderung des trigonometrischen Rechnens allseitig zu er- 
forschen, beruhrte sich C u r tz e  nahe m it den B A grim ensoren“ seines Freundes 
C a n to r . D ahin gehoren seine —  von auch dem Fachm anne angenehm en  
U bersetzungen begleiteten  — T extausgaben des L ib er em badorum  von  
A braham  J u d a eu s  (S a y a so rd a ) und der P ra c tica  geom etriae  von L e o n a r d o  
M a in a rd i in den ,U rk u n d en “. Erstere Schrift gehorte zu den V orlagen, 
an die sich des L e o n a r d o  F ib o n a c c i grundlegende „praktische Geometrie * 
aus dem X III. Jahrhundert anlehnte. Y on C u r tz e  wird zutreffend darauf 
aufmerksam gem acht, daB sich stets zw ei ihrem inneren W esen nach ver- 
schiedene Gruppen von geodatischen Instrumenten gegeniiberstehen; solche, 
die, nach Art des gew ohnlichen Quadranten, eine direkte A blesung der zu
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messenden W inkel gestatten, und solche, die eine indirekte Berechnung  
derselben aus gem essenen Strecken notw endig machen. Einer N otiz  des 
U nterzeichneten1) F o lgę  gebend, arbeitete C u rtze  die nur bandschriftlich  
uns aufbehaltene Schrift des katalonischen Juden L evi b en  G e r so n  oder 
L eon  d e  B a g n o l is  durch und entw ickelte danach die Theorie des spater 
zu so hoher Anerkennung gelangten Jakobsstabes, dessen H andhabung  
bereits ein ige Vertrautheit m it den gonim etrischen Funktionen erheischte. 
Allein dabei blieb er nicht stehen, sondern w ies weiterhin nach, dafi L ev i 
ganz klar und bestim m t die Camera obscura beschreibt, und dafi also P o r t a  
ohne Grund fur dereń Erfinder ausgegeben wird, ganz abgesehen dayon, 
dafi auch L e o n a r d o  d a  Y in c is  Papiere ebenfalls die unverkennbare Skizze  
dieses Apparates enthalten. W ie  die Begriffe „Umbra recta“ und „Umbra 
versa“, d. h. K otangente und T angente, lange vor der E ntstehung von 
R eg io m o n ta n s Tabula foecunda E ingang bei den europaischen Geometern  
gefunden haben, trat bei dieser Y eranlassung gleichfalls in die Erscheinung.

Die Zahlentheorie und Rechenkunst der spatmittelalterliclien Jahr- 
hunderte spielten nicht minder ihre Rolle in C u r t z e s  Untersuchungsgebiete. 
W iederholt kommt er auf die kulturhistorisch bemerkenswerten und gar 
nicht so besonders leichten Scherzaufgaben zu sprechen, die durch A l c u i n s  

Problemata ad acuendos juvenes in den Klosterschulen Eingang gefunden 
hatten und erortert zugleich zeitgenossische Rechenspiele. Spezielle Formen 
des numerischen Kalkiils, wie die abgekiirzte M ultiplikation, werden mit 
beriicksichtigt. Von dauerndem W erte ist ein in W ien gemachter Fund, 
der eines Manuskriptes, in welchem die beiden ihrerzeit um die Yorherr- 
schaft streitenden Methoden des Abakus und Algorithmus nebeneinander 
und ungefahr gleichberechtigt auftreten, so dafi man damit eine Yorstellung 
von den Verhaltnissen des Ubergangszeitalters bekommt. Sogar Anklange 
an die Deziinalbriiche glaubte C u r t z e  wahrzunehmen. Die Rundreise 
zeitigte uberhaupt eine rei che E rn te , z u dereń voller Einbringung nur 
zunachst die Zeit gebrach. Um nur eines zu nennen, sei daran erinnert, 
dafi man zwar immer von H e i n r i c h  v o n  L a n g e n s t e i n  ais von demjenigen 
sprach, der die exakten W issenschaften an der jungen Universitat Wien 
inaugurierte; allein einen eigentlichen Beleg dafiir, dafi es sich so verhalte, 
besaB man nicht. Nunmehr kennen wir eine Handschrift des gefeierten 
Hochschullehrers, die etwa seinem Kollege iiber Planetentheorik — Exzenter 
und Epizykeln — entsprechen diirfte.

Einer ganzen Reihe mittelalterlicher Mathematiker stehen wir, seitdem 
C u r tz e  ihnen seine Teilnahme zugewendet hat, ganz anders, ais fruher,

1 ) G u n t h e r , Die erste Anwendung des Jabobsstahes zur geographisćhen Orts- 
bestimmung; B ib lio th . M athem . 42, 1890, S. 73 ff.
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gegeniiber; sie sind uns in jeder H insicht naher geriickt worden. Solche  
sind aus dem eigentlichen M ittelalter J o h a n n es  d e  M uris, der vorzugs- 
w eise zuvor nur ais musikalischer Schriftsteller galt; D om inicus P a r is ie n s is  
oder d e  C la v a s io , dessen Kompendium ais Archetypus der „Geometria 
C ulm ensis“ zu betrachten ist; R o b e r tu s  A n g lic u s  (identisch m it R o b e r t  
G r o s s e te s te ? ) ;  J o h a n n e s  d e  L in er iis , der fast zum Gespenste in der Ge
schichte der M athem atik geworden war, jetzt aber ein sehr reeller Pikarde 
aus dem X IV . Sakulum geworden ist. V on S a c r o b o sc o  A lgorithm us  wurde 
eine gedruckte Ausgabe aus dem Jahre 1488 ausfindig gem acht. Auch  
P e tr u s  d e  D a c ia , sow ie T hom as B r a d w a r d in  haben C u rtze  bereits zu 
Beginn seiner gelehrten Laufbahn anhaltend beschaftigt. J o h a n n  v o n  
G m unden ist ihm  zufolge nicht dem Stadtchen am Traunsee, • sondern derm r
schwabischen Reichsstadt entsprossen. Aus etwas spaterer Zeit gehorten der 
Astronom und Geograph Gemma F r is iu s  und Joach im  R h e t ic u s  zu  denen, 
welchen der Spureifer des bibliothekskundigen Mannes zu gute kam. Der 
„T huringopolonus“ V i t e l l i o n ,  dessen Lehrbegriff der Optik eine Zierde 
der m ittelalterlichen Literatur bildet, wurde in einen ehrlichen Deutschen  
W it e lo  um gewandelt. Mehr jedoch ais alle anderen gewannen unter 
C u rtzes  Handen zw ei Gelehrte, von denen man bis dahin nicht viel mehr 
ais die Nam en und w enige Schriften gekannt hatte; diese sind J o rd a n u s  
N em o ra riu s und N ic o le  O resm e. Der erstgenannte ist uns heute ein 
geschickter Algebraiker, der m it dem noch rohen Formalismus, der ihm  
zu Gebote stand, auch schwierigeren G leichungen zu Leibe zu gehen ver- 
stand; der andere muB sogar ais der ideenreichste aller M athem atiker vor 
R eg io m o n ta n s A uftreten in Ehren gehalten werden. In seinem Kopfe 
bildete sich nam lich erstm alig der Anfangsbestand einer wirklichen K o- 
ordinatengeom etrie aus, und an C u r tz e  lag  es, daB dieser tatsachliche  
Inhalt hinter der verhullenden Form  der L a titu d in es form aru m  ent- 
deckt wurde.

Hiernńt mogę unsere Ubersicht iiber die vier Jahrzehnte umfassende 
schriftstellerische Leistung des verstorbenen Vorkampfers fur die von dieser 
Zeitschrift yerfolgten Zwecke ihren AbschluB finden. Kurz und biindig 
muBte dieselbe sein, und jeder Leser unseres Artikels wird finden, daB es 
leicht genug gewesen ware, demselben durch tieferes Eingehen auf die fast 
zahllosen, nur leicht gestreiften Einzelfragen jeden beliebigen Umfang zu 
erteilen. Vergegenwartigt man sich, wie ungemein C u rtzes  Produktion 
und Schaffensfreude zugenommen hatten, seit mit der Enthebung yon den 
tao-lichen Pfłichten des Lehrers sein Geist sich frei entfalten durfte, soO '
werden wir uns des Gedankens nicht zu entschlagen vermogen, daB er uns 
noch reiche Gaben beschert haben w lir de, ware ihm eine langere Lebens- 
dauer beschieden gewesen. W as wiirde z. B. er oder C a n to r  aus jener
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Geschichte der Mathematik in Deutschland gemacht haben, welche die 
Miinchener Historische Kommission yererab, ohne zu ahnen, wo sich alle~ 1
Eigenschaften fiir ein solches W erk in seltener Vollstandigkeit zusammen- 
gefundeu hatten!

P u b l ik a t io n e n  v o n  M. C u rtze . ])

I. Selbstamlig erschienene Schriften.
1) Die Gymnasialbibliothek zu Thorn und ihre Selteńlieiten. Konigsberg i. Pr.. 

Rosbacli 1868.
2 )  Der „Algorithmus proportionum“ des N ic o l e  O rt e s  m e , zum ersten Małe nach 

der Lesart Ji. 4°—2  der k. Gymnasialbibliothek zu Thorn. Jubilaumsschrift des 
Thorner Gymnasiums. Berlin, S. Calyary & Co. 1868. 30 S. 8 °.

3) Die mathematischen Schriften des N ic o l e  O  r  e s  u f .  ( 1 3 2 0 — 1 3 8 2 ) .  Ein mathe- 
matisch-bibliographischer Versuch. Berlin, S. Calyary & Co. 1870. 20 S. 4°.

4) Katalog der Gymnasialbibliothek zu Thorn. Programm. Thorn 1871.
5) Die Handsćhriften und seltenen alten Drućke der Gymnasialbibliothek zu Thorn. 

1. Teil, Thorn 1873. 2. Teil, Leipzig 1878. 40 +  46 S. 40.
6) L. F. P r o w e , ein Gedenkblatt. Programm. Thorn 1888.
7) Kommentar zum „Tractatus de numeris datis“ des J o r d a n u s  N e m o r a r iu b ;

Programm, Thorn 1890. 19 S. 4°.
8) Urkunden zur Geschichte der Mathematik im Mittelalter und der Benaissance, 

2 Teile. Leipzig, B. G. Teubner 1902. X -f- 627 S. (Aus Heft 12 und 13 der Ab- 
h a n d lu n g en  zur G e sc h ic h te  der M a th em a tik  separat herausgegeben.)

II. Ausgaben.
1) N i c o l a i  C o p e r n ic i  Thorunensis de revolutionibus orbium coelestium libri VI. 

E x autoris autographo recudi curaoit Socieias Copernicana Thorunensis. Accedit 
.T o a n n is  U h e t i c i  de libris renolutionum narratio prima. Thorn 1873. XXX +  494 S. 
Fol. Sogenannte Sakularausgabe.

2) Liber trium fratrum de geometria. Leipzig 1885. Aus den N ov a  A cta der
kaiserl. Leopold.-Karol. Deutschen Akademie der Naturforscher B. 49. 63 S. 4°.

3) P e t i u  P h il o m e n i  d e  D a c ia  in Algorismum Dulgarem J o h a n n is  d e  S a c r o b o s c o  

Commentarius; ima cum Algorismo ipso. Kopenhagen 1897. XIX -|- 92 S. 8°. 
Herausgegeben mit Unterstiitzung der kgl. dan. Akademie der Wissenschaften.

4) A n a r i t i i  in decem libros priores Elementorum E u c l id is  commentarii ex inter- 
pretatione G h e r a r d i  G r e m o n e n s is  in Godice Cracoviensi 569 servata. Lipsiae 1899. 
XXIX 389 S. 8°. Zugleich Supplementband zu der grofien EuKLiDES-Ausgabe von 
H e i b e r g  und M e n g e .

1) Aus raumlichen und zeitlichen Griinden mufite darauf verzichtet werden, auch 
die aufierst zahlreichen Berichte und Biicherbesprechungen hier zu registrieren, welche 
C u r t z e  in sehr yerschiedenen Organen (Jah rb u ch  iiber d ie  F o r tsc h r it te  der 
M a th e m a tik , Z e it s c h r if t  fiir M a th em a tik  u n d P h y s ik , J en a er  L ite r a tu r -  
z e itu n g , D e u tsc h e  L it te r a tu r z e itu n g , N euer A n z e ig e r  fiir B ib lio g r a p h ie  
und B ib lio th e k s w is s e n s c h a f t  usw.) yeroffentlicht hat. Er ist dabei stets den 
Grundsatzen positiver Kritik treu geblieben. Wir erinnern z. B. an die in dem Jenaer 
Blatte enthaltenen Anzeigen einer Reihe yon neuen Bearbeitungen des G a l il e i - 

Prozesses, welche auch sachlich entschiedenes Interesse beanspruchen diirfen.
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III. Ubersetzungen.
1) B attaglinis Bemerkungen uber Kurvenreihen non beliebigem Index. Ins Deutsche 

iibersetzt. Greifswald, A. Koch 1864.
2) Bede, gehalten bei der feierliclien Eróffnung der Accademia scientifico-letteraria 

und des Istituto tecnico superiore zu Mailand non F r a n c e s c o  B r i o s c b i . Aus dem 
Italienischen. Greifswald, A. Koch 1864.

3) Einleitung in die geometrische Theorie der ebenen Kurven, von Luiai C r e m o n a . 

Nach der neuen Bedaktion unter Mitwirkung des Verfassers ins Deutsche ubertragen. 
Greifswald, A. Koch 1865. XVI+  299 S. 8 °.

4) Die geometrischen Prinzipien des Zeichnens, insbesondere die der Axonometrie,
von Quintino Sella. Aus dem Italienischen. Greifswald, A. Koch. 1865. 48 S.
8 0 —f- 4 Taf.

5) Grundzuge der allgemeinen Theorie der Oberflachen in synthetischer Behand
lung, non L uici Cremona. Aus dem Italienischen, unter Mitwirkung des Verfassers ins 
Deutsche Ubertragen. Berlin, S. Calvary & Co. 1870. XXIV -f- 228 S. 8 °.

6) Einige Materialien zur Geschichte der mathematischen Fakultdt der alten 
Uninersitat Bologna. Vortrage non Silvestro Guerardi, aus dem Italienischen, unter 
Miticirkung des Verfassers ins Deutsche iibersetzt. Berlin, S. Calyary & Co. 1871. 
140 S. 8«.

7) Elemente des graphischen Kallculs, von Lvw i Cremona. A us dem Italienischen, 
unter Miticirkung des Verfassers, ins Deutsche ubertragen. Leipzig, Quandt & Handel 
1876. VIII - f  105 S. 80.

8) Die Vorldufer des Copernicus im Altertum. Historische Untersuchungen non 
G. V. S cuiaparelli. Aus dem Italienischen, unter Mitwirkung des Verfassers, ins 
Deutsche ubertragen. Leipzig, Quandt & Handel1) 1876. VIII -j- 268 S. 8°-f-4  Taf.

IV. Archiv der Mathematik und Physik.
1) Handschriftlicher Fund auf der Thorner Gijmnasialbibliothek; 44, 1865, 

S. 371—374.
2) Weiteres iiber den handschriftlichen Fund auf der Thorner Gymnasialbiblio- 

thek; 45, 1866, S. 501—504.
3) Uber die in Teil X L V , Heft 2, S. 219 mitgeteilten Summenformeln des H erm  

Aleksandro D orna in Turin; 46, 1866, S. 357—359.
4) Yerallgemeinerung der in Teil X L V I, S. 359 mitgeteilten Summenformeln (4) 

und (5) und einige daraus sich ergebende specielle Besultate; 47, 1867, S. 238—241.
5) Erweiterung der letzten der in Teil X L  V II , S. 117 mitgeteilten Satze in 

folgender Form: „Ist ein nollstandiges Vierseit einer Kurne 3. Ordnung eingeschrieben, 
so schneiden sich die Tangenten der Kurne durch zwei gegenuberliegende Scheitel in 
einem Punkte der Kurve“; ferner Uber den Satz: „Nimmt man auf einer Seite A B  
eines Dreiecks A B C  einem Punkt D  so an, dali A D : B D = n : m ,  so ist m ■ AC 2 -f- 
n ■ BC2 =  (m +  n) (C D 2 ±  A D  ■ B D ) , v:o die oberen oder unter en Zeichen zu nehmen 
sind, je  nachdem D  zwischen A und B  oder auf der Verlangerung non A B liegt“, 
und iiber den zweiten der am angefuhrten Orte mitgeteilten Satze; 47, 1867, S. 356—358.

6) Zwei zu beweisende Satze; 48, 1868, S. 480.
7) Schreiben an Prof. Grunert;2) 48, 1868, Liter. Bericht Nr. CLXXXX11 

S. 15—20.

1) Vgl. auch A ltp reu fiisch e  M o n a tssch r ift .
2) Basselbe wurde yeranlafit durch eine Reklamation Prof. Eu&enio Bki/iramis
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8) Die Originalhandschrift des copernicanischen Hauptwerkes „De revolutionibus 
und die Neuausgabe desselben durch den CoPEmicvs-Verein fur Wissenschaft und 
Kunst zu Thorn; 54, 1872, Liter. Bericht Nr. CCXVI, S. 1 -7 .

9) J o u a n n  A u g u s t  G r u n e r t ;  55, 1873, S. 1—4.
10) Die Entsteliungsgeschichte der Bevolutiones des C o p e r n ic u s  ; 56, 1874, S. 325 326.
11) Fiinf ungedruckte Briefe an G e m m a  F r i s i u s , nacli dem Original der Unwersitats- 

bibliothek zu Upsala lierausgegeben; 56, 1874, 313—325.
12) Kurze Notiz zu dem Aufsatze des Herm B ath „Die rationalen Dreiećke“; 

57, 1875, S. 216—217.
13) Inedita Copernicana, aus den Handschriften von Berlin, Kónigśberg, Upsala 

und Wien lierausgegeben; 62, 1878, S. 113—148, 337—374.
14) Kurze Beplik an H erm Dr. P. Z ebrjwski; 63, 1879, S. 432—434.
15) Mathematisch-geschichtliches aus dem Cod. lat. Mon. No. 14908; 132, 1894. 

S. 388-406.
V. Bulletin des sciences mathematignes et astronomi(j[ues.

1) Note su r  la vie de Jean-A u g u s t ę  G r u n e r t ;  3, 1872, S. 285—287.
2) E xtrait d’une lettre; 6 , 1875, S. 57—60.

VI. Annali di matematica pura ed applicata.
1) Notes diverses sur la serie de L a m b e r t  et la loi des nombres premiers; I2, 

1867, S. 285—292.
VII. Zeitschrift fiir Mathematik und Physik.

1) Uber die Handschrift B. 4°. 2  „Problematum E u c l id is  explicatio“ ; 13, 1868, 
Supplement S. 45—104.

2) Einige Bemerlcungen zu dem Aufsatze S teinsciineiders „Thabit ben K obra“; 19, 
1874, S. 95—96.

3) Das angebliche Werk des E u c l id e s  iiber die Wage; 19, 1874, S. 262—263.
4) Beliąuiae Copernicanae; 19, 1874, S. 76—82,432—458; 20, 1875, S. 221—248.
5) Bemerlcungen zu dem Aufsatze G unthers „Zur Geschichte der deutschen 

Mathematik im X V . Jahrhundert“; 20, 1875, Hist. Abt. S. 57—60.
6 ) Hat C o p e r n ic u s  die Einleitung zu seinem Werke De Bevolutionibus selbst ge- 

strichen oder nicht; 20, 1875, Hist. Abt. S. 60—62.
7) Letztes Wort iiber die „Bibliotheca Historico-naturalis“; 21, 1876, Hist. Abt. 

S. 151—154.
8) Uber eine Handschrift der kónigl. Bibliothek zu Dresden; 28, 1883, Hist. Abt. 

S. 1—13.
9) L .  P r o w e . Eine Gedachtnisrede, gelialten in der ausserordentlichen Sitzung 

des C o p e r n ic u s - Vereins fiir Kunst und Wissenschaft zu Thorn am 10. Oktober 1887; 
33, 1888, Hist. Abt. S. 89—96. Auch separat, Thorn 1887.

10) Kommentar zum „Tractatus de numeris datis“ des J o r d a n u s  N e m o r a r i u s ; 36, 
1891, Hist. Abt. S. 1—23, 41—62, 81—95, 121—138.

11) Die abgekiirzte Multiplikation; 40, 1895, Hist. Abt. S. 7—13.
12) Anonyme Abhandlung iiber das Quadratum geometricum; 40, 1895, Hist. 

Abt. S. 161—165.
13) Ein Beitrag zur Geschichte der Algebra im X V . Jahrhundert; 40 , 1895, 

Supplement S. 31—74.

die derselbe in Yertretung der Interessen L. C r e m o n a s  gegen eine Schrift v .  D r a c h s  

(Einfuhrung in die Theorie der kubischen Kegelschnitte, Leipzig 1867) erhoben hatte. 
B e l t r a m is  Mitteilung wird von C u r t z e  in deutschem Gewande wiedergegeben.
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14) Die Ilandschrift No. 14836 der kónigl. Hof- und Staatsbibliothek su Munchen; 
40, 1895, Supplement S. 75—142.

15) tiber die sogenannte Ta Yen-Begel in Europa; 41, 1896, Hist. Abt. S. 81—82.
16) Quadrat- und Kubikwurzeln bei den Griechen nach H e r o n s  neu aufgefundenen 

tieręwd; 42, 1897, Hist. Abt. S. 113—120.
17) Die Quadratwurzelformel des H e r o n  bei den Arabem und bei B e o i o m o n t a n  

und damit Zusammenhangendes; 42, 1897, Hist. Abt. S. 145—152.
18) iiber eine Algorithmus-Schrift des XII .  Jahrhunderts; 42, 1897, Supplement 

S. 1—28.
19) De inąuisicione capacititis figurarum. Anonyme Abhandlung aus dem funf- 

zehnten Jahrhundert-, 42, 1897, Supplement S. 29—68.
20) Ein „Tractatus de abaco“ aus der Wen de des XII.  und XIII.  Jahrhunderts; 

43, 1898, Hist. Abt. S. 122—130.
21) Der Tractatus Quadrantis des B o b e r t u s  A n o l i c u s  in deutscher Ubersetzung

aus dem Jahre 1477; 44, 1899, Supplement S. 41—63.1)
22) Verzeićhnis der mathematischen Schriften des Hofrats Professor Dr. M o b i t z

C a n t o r ;  44, 1899, Supplement S. 625—650.
23) Ein Nachtrag zu dem Aufsatze in der Festschrift; 45, 1900, Hist. Abt. S.41—46.

VIII. Monatshefte fiir Mathematik.
1) Practica geometriae; 8 , 1897, S. 193—224.
2) Nachtrage zu dem Aufsatze „Practica geometriae11; 0, 1898, S. 266—268.

IX. Rivista Europea (Firenze).
1) D o m e n ic o  M a r i a  N o v a r a  i>a F e r r a r a ,  maestro del C o p e r n ic o  in Bologna; 2, 

1870, Heft 3.
X. Bullcttino di bibliografia e di storia della scienze matematicke e fisiche.
1) Sur 1'astronomie de B o & c e ,  signalee par M. le Docteur M. C a n t o r ;  1, 1868, S. 104.
2) Sur l’orthographe du nom et sur la patrie de W i t e l o  ( V i t e l l i o n ) ;  4,1871, S.49—77.
3) Sopra alcuni scritti stampati, finora non conosciuti, di D o m e n i c o  M a r i a  N o v a r a  

da  F e r r a r a ;  4, 1871, S. 140—148.
4) Ulteriori notizie intorno ad alcuni scritti stampati, finora non conosciuti, da 

D o m e n ic o  M a r i a  N o v a r a  d a  F e r r a r a ; 4, 1871, S. 149.
5) Nuove Copernicane; 11, 1878, S. 167—171.
6) Giunte ed annotazioni alle „Nuove Copernicane“; 11, 1878, S. 172—176.

XI. Zeitschrift fiir mathematisclien und naturwissenschaftlichen Unterricht.
1) Mathematische Sophismen; 5, 1874, S. 359—360.

XII. Leopoldina.
1. Die Ausgabe von J o r d a n u s  „De numeris datis ' 1 durch Professor P. T r e u t l e i n  

in Karlsruhe; 18, 1882, S. 26—31.
XIII. Bibliotheca Mathematica.

1) iiber einen D e  l a  K i r ę  zugeschriebenen Lehrsatz; 2 -2, 1888, S. 65—66.
2) tiber den „Iiber de similibus arcubus“ des A h m e d  b e n  J u s  u f ;  32, 1889, S. 15—16.
3) iiber den J o s e p h u s  S a p i e n s  oder H i s p a n o s  G e r b e r t s ;  82 , 1896, S. 13—14.

1) C u r t z e s  Beitrag zu jener Festschrift, welche derselbe im Vereine mit dem 
Schreiber dieser Zeilen anlafilioh des 70. Geburtstages M. C a n t o k s  ais 9. Heft der

A b h a n d l u n g e n  zur G e sch ich te  der M athem atik"  herausgab (Leipzig, 
Teubner, 1899), und welche Beitrage von 33 Gelehrten enthalt.
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4) Miscellen zur Gesćhićhte der Mathematik im IŁ  und 15. Jdhrhundert. I. Anonyme 
Abhandlung iiber Geometrie; 82, 1894, S. 107—115.

5) Zur Gesćhićhte des Josephspieles; 82, 1894, S. 116.
6) Miscellen zur Gesćhićhte der Mathematik im 14. und 15. Jdhrhundert. II; 92, 

1895, 1—8.
7) Mathematisch-historische Miscellen. I. Noch einmal iiber den D e  l a  I I i r e  z u -

geschriebenen Lehrsatz; 92, 1895, S. 38—34. II. We i ter es iiber das Josephspiel; 92,
1895, S. 34—36. III. Der Algorismus des S a c r o b o s c o ;  92 , 1895, S. 36—37. IV. Zur 
Zahlentheorie im X V . Jahrhundert; 92, 1895, S. 37—39. V. Zur Gescliichte der voll- 
kommenen Zahlen; 92, 1895, 39—42. VI. Arithmetische Scherzaufgaben aus dem 
XIV.  Jahrhundert; 92, 1895, 77—88 . VII. War J o h a n n e s  d e  L i n e r u s  ein Deutscher, ein 
Italiener oder ein Franzose?; 92, 1895, S. 105—106. VIII. U ber den D o m i n i c u s  P ari-
s i e n s i s  der „Geometria Culmensis“ ; 92, 1895, S. 107—110. IX. Alte Scherzaufgaben
in deutscher Sprache; 92, 1895, 110—113. X. Zur Gesćhićhte der Progressionen im 
Mittelalter; 92, 1895, 113—114.

8) Zur Gesćhićhte der Ubersetzungen der Flementa im Mittelalter; IO2, 1896, S. 1—3.
9) Uber J o h a n n  v o n  G e m u n d e n ;  IO2, 1896, S. 4.
10) F in  Beitrag zur Gesćhićhte der Pliysik im XI V.  Jahrhundert; IO2, 1896,

S. 4 3 -4 9 .
11) Uber die im Mittelalter zur Feldmessung benutzten Instrumcnte; IO2, 1896. 

S. 65—72.
12) Antwort auf die Anfrage 69-, 122, 1898, S. 95—96.
13) Die Abhandlung des L e v i  r e n  G e r s o n  uber Trigonometrie und den Jakobsstab-,

122, 1898, S. 97—112.
14) Zwei Beitrdge zur Gesćhićhte der Physik im Mittelalter. I. Das Buch E u e l w s  

de gram et levi; I 3, 1900, S. 51—54. II. Der Tractatus de fractionibus et reflexionibus 
radiorum des B o b e r t u s  L i n c o n i e n s i s ;  I3, 1900, S. 54— 59.

15) Zum siebenzigsten Geburtstage Mosirz C a n t o r s ;  I 3, 1900, S. 227—231.
16) Urkunden zur Gesćhićhte der Trigonometrie im ćhristlićhen Mittelalter.

I. Aus dem „Liber embadorum“ des S a v a s o r d a  in der Ubersetzung des P l a t o  v o n  T i v o l i ;  

I3, 1900, S. 321—337. II. Aus den „Canones sine regule super tdbulas Toletanas des 
A l - Z a r k a l i “ ; 13, 1900, S. 337—347. III. Aus den „Scripta M a r s i l i e n s i s  super Canones 
A z a r c h e l i s ;  I 3, 1900, S. 347—353. IV. Anonyme Abhandlung iiber Trigonometrie aus 
dem Ende des XIII .  Jahrhunderts; I 3, 1900, S. 353—372. V. Aus „ L e o  DE B .iLN E O L lS  

Israhelita de sinibus, chordis et areubus, item instrumento rerelatore secretorum“; 
13, 1900, S.372—380. VI. Anonyme Abhandlung „De tribus notis"; I3, 1900, S .380—390.
VII. Die „Canones Tdbularum prim i mobilis" des J o h a n n e s  d e  L i n e r i i s ;  13, 1900,
S. 390—413. VIII. Die Sinusrećhnung des J o h a n n e s  d e  M u r i s ;  I3, 1900, S. 413—416.

17) Uber den Ursprung der Benennung „Badius“ fur Halbmesser; 13, 1900, S. 516.
18) Zur Gesćhićhte der Kreismessung und Kreisteilung im X V . Jahrhundert; 

23, 1901, S. 41—57.1)
XIV. Himmel und Erde.

1 y  N i c o l a u s  C o p p e r n ic u s ;  11, 1899, S. 193—208, 260—278, 315—321, 362—375, 
415—422. Auch separat, Berlin 1899, Veroffentlichungen der „Urania" (Heffc 54); 84 S. 8°.

2) Die Dunkelkammer. Eine Untersuchung uber die Vorgesćhićhte derselben; 
13, 1901, S. 225—236.

1) Von der „ B ib lio th eca  M athem atica"  Abschied nehmend, sei von uns noch 
bemerkt, daB sich auch C u r t z e  an dem von dem Herausgeber eingerichteten Sprech- 
saale, der C a n t o r s  „ Vorlesungen“ gewidmet ist, eifrig beteiligt hat.
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XV. AltpreuBische MonatsscUrift.
1) TJber D o m e n i c o  M a r i a  N o v a r a  d a  F e r r a r a ,  den Lelirer des C o p e r n ic u s  in Bologna;

6 , 1869, S. 735—743. Auch separat (ais gedruckter Vortrag) erschienen, Thorn 1869.
2) Berichtigung dazu; 7, 1870, S. 253—256.
3) Uber einige bis jetzt unbekannte gedrucltte Sćhriften des D o m e n ic o  M a r i a  N o p a r a  

d a  F e r r a r a - ,  7, 1870, S. 515—521.
4) Weitere Notizen iiber bis jetzt unbekannte gedrućkte Sćhriften des D o m e n ic o  

M a r i a  N o v a r a  d a  F e r r a r a - ,  7, 1870, S. 726—727.
5) Uber e in e  neue C oP E R N icu s-H a n d sch rift, n a c h  e in e m  B r i e f e  des Direktors Dr. 

O. r. S t r u v e  i n  Pułkowa m itg e te i l t ;  10, 1873, S. 155—162. Auch separat, Berlin 1872. 
S. Calvary & Co.

6) Uber ein Exemplar der Ephemeriden des J o a n n e s  S t o e f f l e r  von 1531 mit 
angeblichen Noten von des C o p e r n ic u s  Hand; 11, 1874, S. 278—279.

7) Die Vorlaufer des C o p e r n ic u s  im Altertum; nach dem Italienischen von 
G. S c h i a p a b e l l i ;  13, 1876, S. 1—46, 97—128, 193—221. Auch separat; s. o. unter III.

8) Zur Biographie des R h e t i c u b ;  31, 1894, S. 491—496.
9) Eine Studienreise, unternommen August bis Oktober 1896; 35, 1898, S. 435—455.

XVI. Zentralblatt tur Bibliotliekswissenschaft.
1) Eine Studienreise; 16, 1899, S. 257—306.

XVII. Neuer Anzeiger fiir Bibliographie und Bibliotliekswissenschaft (von Petzholdt).
1) Schreiben an den Herausgeber; Jahrgang 1874, S. 367—368. (Bezieht sich auf 

M k t z g e e s  „Bibliotheca historico-naturalis".)
2) Nachtrdge und Berichtigungen zu W e l l e r s  Repertorium typographicum 

(Nordlingen, Beck 1864) nebst Supplement; Jahrgang 1875, S. 56—66 , S. 89—99.
3) Schreiben an den Herausgeber; Jahrgang 1875, S. 215. (Bezieht sich auf ein der 

Thorner Gymnasialbibliothek angehoriges Exemplar der ehemaligen Corvina in Ofen.)

XVIII. Jahresbericht iiber die Fortscliritte der klassischen Altertumswissenschaft.
Die ińbetreff der antiken Wissenschaften im Altertum wahrend der Zeit vom Oktober 

1879 bis SćhluB 1882 erschienenen Werke, Sćhriften und Abhandlung en; 40, 1884. 50 S.

XIX. Mitteilungen des Coppernicus-Yereines fiir Wissenschaft und Kunst zu Thorn.
1) Inedita Coppernicana, aus den Handsćhriften zu Berlin, Frauenburg, Upsala 

und Wien herausgegeben; 1, 1878. 73 S. 8°. (Siehe oben IV.)
2) Der Aufenthalt des C o p p e r n ic u s  in Bologna. Yon K. M a ł a o o l a .  Deutsch. 2:2, 1880.
3) Die Hochsćhule Padua zur Zeit des C o p p e r n i c u s ,  aus dem Italienischen von 

A. F a v a r o  ubersetzt; 3, 1881. 60 S. 8°.
4) Ergdnzungen zu den „Inedita Coppernicana'1 im 1 . Hefte; 4, 1882. 9 S. 8°.
5) J o r d a n i  N e m o r a r i i  Geometria vel de triangulis libri V ; 6 , 1887. XV -}- 50 S. 8°. 
Separat1): Neue Coperniccma aus Upsala; Vortrag, gehalten im C o p e r n i c u s - Verein

fiir Wissenschaft und Kunst zu Thorn am 4. Juni 1877?)

1) Damals gab der Verein noch keine Gesellschaftsschriften heraus.
2) Nicht bekannt ist dem Verf., ob auch ais gesonderte Vortrago etwa zuerst in 

Zeitungen publiziert und etwa nachher dem Buchhandel iibergeben worden sind die 
drei Stiicke, die er nur aus einer Erwahnung C u r t z e s  (L eo p o ld in a  16, 1880, 
S. 117ff.) kennt. Die Titel sind:

1. Das Portrat des C o p e r n i c u s  in den Uffizien von Florenz.
2. Uber den Wert alter Dokumente, den Nutzen und GenuB, den sie gewdhren.

Bibliotheca Mathematica III. Folgę. IV. 6



8 2 G. Enestróm.

Uber die Aufgaben einer mathematischen Zentralbibliothek.

Von G. E n e str o m  in Stockholm.

Unter den aktuellen Fragen mathematisch-literarischer N atur gibt es 
wokl keine, die ein grofieres Interesse beanspruchen kann, ais die folgende: 
„ Welche Mafiregeln sollen ergriffen werden, um den Forschern auf dem 
Gebiete der Mathematik die Resultate der bisherigen Untersuchungen leicht 
zuganglich zu machen? “ Ohne Zweifel ist schon sehr viel getan worden 
um diese Frage bis zu einem gewissen Grade zu erledigen, z. B. durch 
die Begriindung des J a h r b u c h e s  u b e r  die F o r t s c h r i t t e  de r  M a t h e 
m a t i k  und die zahlreichen in den letzten Jahren erschienenen Berichte 
iiber den gegenwartigen Stand gewisser Theorien. Auf der anderen Seite 
ist es klar, dafi der Spezialist sich im allgemeinen nicht mit kiirzeren 
Referaten iiber die Errungenschaften auf einem besonderen Gebiete be- 
gniigen kann, sondern von den Originalabhandlungen selbst Kenntnis nehmen 
mufi, und fiir jedes Jah r wachst die Anzahl der Sammelschriften, wo 
mathematische Abhandlungen zu suchen sind, so dafi nunmehr auch die 
grofien Bibliotheken darauf verzichten miissen, den Forschern eine wenigstens 
annaherungsweise vollstandige Sammlung dieser Schriften zu bieten. Dafi 
die grofieren Bibliotheken eines gewissen Landes eine Vereinbarung treffen 
kónnten, um zusammen die neuerschienene L iteratur vollstandig anzuschaffen, 
ist naturlich an sich moglich, aber praktisch genommen kaum durchfiihrbar, 
weil die wichtigeren mathematischen Zeitschriften nirgends fehlen diirfen, 
und viele Bibliotheken auf den Ankauf der mathematischen Literatur nur 
wenig Geld spenden konnen. Jedenfalls ware es ein Gewinn, wenn die 
Bibliotheken bei der Anschaffung von Zeitschriften oder Gesellschafts- 
schriften darauf Rucksicht nehmen wollten, ob diese Schriften sich in einer 
anderen Bibliothek desselben Landes befinden oder nicht, und in erster 
Linie die anderswo nicht yorhandenen Schriften ankauften. Konnte man 
dazu noch fiir jedes Land einen mathematischen Gesamtkatalog bekommen
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mit Angabe der Bibliotheken, in denen die Schriften zu finden sind1), so 
wiirde dies den Mathematikern sicherlich niitzlich sein.

Einen noch groBeren Schritt zur Beseitigung der Ubelstande, die die 
Schwerzuganglichkeit yieler wichtiger mathematischer Schriften mit sich 
fiihrt, ware es meiner Ansicht nach, wenn eine mathematische Zentral
bibliothek zustande kommen konnte. Bekanntlich hat Herr F. K le in  auf 
der letzten Jahresversammlung der Deutschen Mathematiker-Yereinigung 
den Plan der Begriindung einer solchen Bibliothek angeregt, und zur Er- 
orterung des Planes wurde eine Kommission gewahlt, die der nachsten 
Generalversammlung einen Bericht vorlegen soli. Konnte man daran denken, 
schon von Anfang an fiir diese Bibliothek so viel Geld zu bekommen, daB 
es moglich ware, fast die ganze neuerschienene mathematische Literatur 
anzukaufen, wiirde es unnotig sein, die groBe Bedeutung derselben hervor- 
zuheben. Aber auch wenn man anfangs nur sehr bescheidene Geldmittel 
zur Yerfiigung hatte, ware der Nutzen einer solchen Bibliothek gewifi nicht 
unerheblich. Schon ihr Vorliandensein wiirde sehr yiele Verfasser und 
wahrscheinlich einige Verleger dazu yeranlassen, ihr Geschenke yon mathe
matischen Schriften zugehen zu lassen2), und durch geeignete Gelegenheits- 
kaufe wiirde man recht bald das unentgeltlich Bekommene zu einer sehr 
wertyollen Sammlung yon Sonderabziigen erganzen konnen; je vollstandiger 
diese Sammlung werden wiirde, um so mehr wiirde die Aufmerksamkeit 
der Fachgenossen auf ihren Nutzen gelenkt werden, und um so mehr miifiten 
dadurch die Mathematiker geneigt werden, sie noch weiter zu yervoll- 
standigen. Auf diese Weise konnte wenig Geld geniigen um einen Erfolg 
zu erzielen, der ohne die Begriindung einer mathematischen Zentral
bibliothek undenkbar ware.

Ich fiige hinzu, daB es nicht meine Meinung ist, daB die Benutzung der 
Bibliothek nur an Ort und Stelle erfolgen sollte, sondern ich setze yoraus,

1) Bekanntlich gibt es fiir die astronomische und meteorologische Literatur in 
Belgien einen solchen Katalog von J. C. H o o z e a u  (Catalogue des ourrages d’astronomie 
łt de meteorologie qui se trouvent dans les principales bibliothegues de la Belgiąue, 
Bruxelles 1878, XXXIII -j- 643 S. 8°). Fiir Wiirttemberg hat E. W olffing die vor- 
handene mathematische Zeitschriftenliteratur verzeichnet (Verzeichnis der Zeitschriften 
fur die Gebiete der Mathematik, der Physik, der Technik und̂  der vertvandten Wissen- 
schaften, welche auf wurttembergisćhen Bibliotheken vorhanden sind, Stuttgart 1899, 
17 S. 8°). — Fiir PreuBen ist die Bearbeitung eines Gesamtkataloges der Biicher- 
bestande der kgl. Bibliothek zu Berlin und aller preuBischen Universitatsbibliotheken 
in Angriff genommen.

2) In dem Jahresberichte 1899 der Schweizerischen Landesbibliothek (Bern 1900, 
S. 12—13), wird bemerkt, daB die Anzahl der Geschenke schon von Anfang an das 
Mehrfache des ganzen Jahreszuwachses, auf den man gerechnet hatte, betrugen.

6*
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daB die Bucher an jeden wirklichen Forscher ausgeliehen und wenn notig 
mit der Post verschickt werden wtirden.

Unabhangig von dem Nutzen, den die Zentralbibliothek auf Grund 
ihres eigenen Bucherbestandes mit sich fiihrte, wurde sie auch m ittelbar 
seltene mathematische W erke leichter zuganglich machen konnen, teils 
dadurch, dafi sie die groBeren Bibliotheken auf das Yorhandensein be- 
dauerlicher Lucken ihrer mathematischen Abteilungen aufmerksam machte, 
und dieselben zur Erfiillung dieser Lucken aufforderte, teils dadurch, daB 
sie zu der oben ais wiinschenswert angegebenen Vereinbarung der groBeren 
Bibliotheken anregte.

Aber es gibt noch andere Aufgaben, dereń Erledigung m it der Leitung 
einer mathematischen Zentralbibliothek zweckmafiig yerbunden werden kann. 
In der Tat wird das Bediirfnis nach einer Zentralstelle fiir mathematisch- 
bibliographische und literarische Unternehmungen um so fiihlbarer, je mebr die 
mathematische Literatur anschwillt, und wie konnte man besser eine solche 
Zentralstelle begrunden, ais im AnschluB an eine Zentralbibliothek? Viel- 
leicht bekomme ich spater Gelegenheit, die soeben angeregte Frage aus- 
fuhrlicher zu behandeln; hier werde ich nur kurz auf einige Aufgaben 
mathematisch-literarischer A rt hinweisen, die in nachstem Zusammenhang 
mit der Leitung einer grofien mathematischen Fach-Bibliothek stehen.

In erster Linie diirfte dabei das Erteilen von bibliographischen Aus- 
kiinften iiber mathematische Schriften zu nennen sein. Bekanntlich sind 
nicht selten die bibliographischen Yerweise, die sich in mathematischen 
Schriften finden, unyollstandig oder ungenau, am meisten natiirlich, wenn 
sie aus zweiter oder dritter Hand stammen, und auch dem besonders Sach- 
kundigen ist es zuweilen schwer zu bestimmen, auf welche Schriften solche 
Yerweise sich beziehen. Auf der anderen Seite kann man auf zwei oder 
mehrere Schriften eines Verfassers mit genau demselben Titel verwiesen 
werden, und ohne die Schriften selbst zur Verfiigung zu haben ist es nicht 
moglich zu entscheiden, ob es sich um eine und dieselbe Schrift handelt.1) 
In diesen und ahnlichen Fallen wiirde es dem Forscher yiele Miihe er- 
sparen, wenn er sich an eine bestimmte Stelle wenden konnte, um sach* 
kundige Auskunft zu bekommen.

Eine andere Aufgabe, die ebenfalls fiir eine mathematische Zentral
bibliothek pafit, ist die Herausgabe einer mathematischen Jahresbiblio-

1) Es ist vom bibliographischen Gesichtspunkto aus sehr zu bedauern, daB schon 
verOffentlichte mathematische Abhandlungen zuweilen neu abgedruckt werden, ohne 
daB dabei auch nur angedeutet wird, daB sie fruher anderswo erschienen sind. In 
einigen Fallen beruht dies vielleicht darauf, daB der Yerfasser selbst die Abhandlung 
et w a gleichzeitig an zwei verscbiedene Zeitschriften gesandt hat; zuweilen liegt die 
Schuld absichtlich oder unabsichtlich an dem Herausgeber der Zeitschrift.
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grapiiie, oder noch besser eines halbmonatlichen Literaturverzeichnisses, 
das am Ende des Jahres in eine Jahresbibliographie zusammengearbeitet 
wird. Bekanntlich gehort die Bearbeitung einer ahnlichen Bibliographie 
den Aufgaben gewisser Landesbibliotheken an.

Ist der Leiter der mathematischen Zentralbibliothek ein energischer 
Mann, wird es ihm nicht schwer sein, eine ganze Reihe von Aufgaben 
aufzufinden, zu dereń Erledigung er durch seine Berufsstellung besonders 
geeignet ist; in Bezug hierauf yerweise ich nur auf meinen Aufsatz: Ziele 
und Aufgaben eines Organs fiir mathematisch-historische Forschung und 
fiir aktuelle Fragen auf dem Gebiete der mathematischen Wissenschaften 
(Bi b l i o th .  Ma t h e m.  I 3, 1900, S. 7).

Es ist also meines Erachtens sehr wiinschenswert, dafi der von Herrn 
F. K le in  angeregte Plan der Begriindung einer mathematischen Zentral
bibliothek nicht allzu lange im Stadium der Beratungen und Diskussionen 
steckt, sondern recht bald zum Ziele gefuhrt wird. Die Hauptfrage ist 
naturlich: wie sollen die notigen Geldmittel herbeigeschafft werden? Ist 
aber diese Frage befriedigend erledigt, diirfte es ziemlich leicht sein, in 
betreff der Einzelheiten der Ausfuhrung des Planes zu einer Einigung zu 
gelangen.
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Kleine Mitteilnngen.
Kleine Bemerkungen zur zweiten Auflage von Oantors „Vorlesungen iiber 

Geschichte der Mathematik.1*
Die erste (fette) Zahl bezeichnet den Band, die zweite die Seite der „Vorlesungen“. 

BM — B ib lio th e c a  M ath em atica .
1 :1 2 ,  siehe BM 13, 1900, S. 265. — 1 :1 5 , siehe BM 3 3, 1902, S. 323. — 

1 :2 2 , 29, 34, siehe BM 13, 1900, S. 265—266. — 1 :3 6 , 64, siehe BM 3 3, 1902, 
S. 137. — 1 : 103, siehe BM 13, 1900, S. 266. — 1 : 135, siehe BM 13, 1900, S. 266;
3 3, 1902, S. 137. — 1 : 144, 155, 169, 171, siehe BM 3 3, 1902, S. 137—138. —
1 :1 9 0 , siehe BM 13, 1900, S. 266. — 1:195 , siehe BM 3 3, 1902, S. 56. — 1:197, 
202, siehe BM 13, 1900, S. 266. — 1 :2 2 5 , 234, siehe BM 3 3, 1902, S. 138. — 1 :255, 
siehe BM 3 3, 1902, S. 238. — 1 : 283, siehe BM 13, 1900, S. 499. — 1 :  2S4, 321,
siehe BM 13, 1900. S. 266-267. — 1 : 370, siehe BM 13, 1900, S. 319. — 1 :383,
siehe BM 13, 1900, S. 267. — 1  :395, siehe BM 3 3, 1902, S. 323. — 1 :  400, siehe 
BM 13, 1900, S. 267. — 1:429 , siehe BM 3s, 1902, S. 324. — 1 :432, siehe BM 13,
1900, S. 267. — 1 :436, siehe BM 3 3, 1902, S 138. — 1 :437 , 440, siehe BM 13,
1900, S. 267. — 1 :457 , siehe BM 3 3, 1902, S. 238. — 1 :4 6 3 , siehe BM 3 3, 1902, 
S. 139, 324. — 1 :467, 469, siehe BM 13, 1900, S. 267. — I :475, siehe BM 13, 
1900, S. 267—268; 3 3, 1902, S. 139. — 1 :476 , siehe BM 13, 1900, S. 268. — 1 : 510, 
siehe BM 13, 1900, S. 314. — 1 :5 1 9 —520, siehe BM 3 3, 1902, S. 239. — 1 : 537, 
540, 542, siehe BM 13 , 1900, S. 268. — 1 :6 2 2 , siehe BM 2 3, 1901, S. 143. — 1:641 , 
siehe BM 3 3, 1902, S. 139. — 1 : 661, siehe BM 13, 1900, S. 499. — 1 :  662, siehe
BM 13, 1900, S. 499; 3 3, 1902, S. 139. — 1 :663, siehe BM 3 3, 1902, S. 405. —
1 :6 7 1 , siehe BM 13, 1900, S. 499. — 1 :6 8 7 —688, siehe BM 2 3, 1901, S. 143—144.
— 1 :  694, 704, 706, 708, 714, 735, 736, 744, 748, siehe BM 13, 1900, S. 449—500. — 
1:749 , siehe BM 13, 1900, S. 268. — 1 : 756, 757, 767, siehe BM 13, 1900, S. 500 
—501. — 1 :794 , siehe BM 3 3, 1902, S. 139. — 1 :8 0 4 , 805, 807, 808, 812, 823, 
852, siehe BM 13, 1900, S. 268—269. — 1 : 853, 854, siehe BM 13, 1900, S. 501. — 
1 :8 5 4 , siehe BM 3 3, 1902, S. 324. — 1 : 855, siehe BM 13, 1900, S. 501.

2 :  7, siehe BM 2 S, 1901, S. 351. — 2 : 8 .  10, siehe BM 13, 1900, S. 501—502.
— 2 :14—15, siehe BM 2 3, 1901, S. 144. — 2 : 2 0 ,  siehe BM 13, 1900, S. 502: 3 3, 
1902, S. 239. — 2  : 25, siehe BM 13, 1900, S. 274. — 1 : 31, siehe BM 2 3, 1901, 
S. 351—352; 3 3, 1902, S. 239—240. — 2 : 3 4 ,  siehe BM 2 3, 1901, S. 144. — 2  : 37, 
siehe BM 13, 1900, S. 502. — 2 : 3 8 ,  siehe BM 2 3, 1901, S. 352. — 2  : 39, siehe
BM 13, 1900, S. 502. — 2  : 41, 57, siehe BM 2 3, 1901, S. 352. — 2  : 59, siehe BM 13,
1900, S. 502. — 2 : 7 0 ,  siehe BM 13, 1900, S. 417. — 2  :73, 82, 87, 88, 89, 90, 92, 
siehe BM 13, 1900, S. 502—503. — 2 : 9 7 ,  siehe BM 3 3, 1902, S. 406. — 2 :  98, 
siehe BM 13, 1900, S. 269—270 — 2  : 1(M), siehe BM 3 3, 1902, S. 140. — 2  :101,
siehe BM 3 3, 1902, S. 325. — 2 :1 0 5 , siehe BM 13, 1900, S. 503. — 2 :1 1 1 , siehe
BM 2 3, 1901, S. 352. — 2 :1 1 6 . siehe BM 3 3, 1902, S. 406. — 2 :1 2 2 , siehe BM 13, 
1900, S. 503—504. — 2  :126, 127, siehe BM 3 3, 1902, S. 406. — 2  :128, siehe BM 13.
1900, S. 504. — 2 :1 3 2 , siehe BM 13, 1900, S. 515—516. — 2 :1 4 3 , siehe BM l 3i

• i ’ ------  ~  ’ ---- U U t ------------------------------------------------------------------0\J0. —  & .
siehe BM 2 3, 1901, S. 353. — 2 : 273, siehe BM 13, 1900, S. 505. — 2  :274, siehe 
BM 3 3, 1902, S. 325. — 2 :2 8 2 , 283, siehe BM 13, 1900, S. 506; 2 3, 1901, S. 353 
- 3 5 4 .  -  2 : 2 8 4 ,  286, 287, 289, 290, 291, siehe BM 13, 1900, S. 506-507. -  
2  :296, siehe BM 2 3, 1901, S. 354. — 2  :313, siehe BM 13, 1900, S. 507. — 2  : 328, 
siehe BM 3 3, 1902, S. 140. — 2  : 334, 353, siehe BM 13, 1900, S 507
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2 : 353. De l’examen de certains calculs, C a n to r  a deduit que C h u q u et  
elevait un binome au cube par deux m ultiplications successives et non par 
application de la formule du binome. Cette deduction est explicitement con- 
firmee par le texte suivant du Triparty  ( B u l le t t .  d i b ib l i o g r .  d. sc. 
m a te m . 13, 1880, 725): „II conuient pour le premier reduire • 4  -p  • I$2 • 6  • 
a racine tierce en le m ultipliant tiereem ent c e s ta s s a u o i r  p r e m ie r e m e n t  en 
soy  monte ■ 22 -p - I}2 - 384 ■ que lon doit encores m ultiplier par • 4 • plus 
]J2 • 6  ■ monte • 136 ■ p  ■ Ę:2 ■ 6144 -p  • p 2 • 2904 . . . . .  qui abreuiee . . . 
monte p 3- 136 ■ p  • p 2 • 1 7 4 9 6 .“ Ch. Lambo.

2 : 358. „Ceste raison ne conclut riens“ ; cette faęon de parler tradu ira it 
egalement 1’impossibilite ou 1’indetermination de l ’equation. La citation doit 
etre completee ainsi: “Ceste raison ne conclut riens neccessairement“. Les mots: 
„neccessaire“, ,,neccessairement“ reviennent comme des termes consacres, sous 
la plume de Ch u q u et , chaque fois qu’il rencontre une indetermination (cfr. 
Triparty , p. 648, 649, 750, etc.). Ch . L ambo.

2 : 360. A propos d’im aginaires, on peut signaler l ’exercice suivant 
(Triparty , p. 735), ou Ch uq uet  s’est heurte precisement au radical ]/— 1 ; 
la solution n’est correcte que grace a une double erreur de calcul: „P artir 
p 2 • p 2 • 48 • m ■ 2  • par p 2 • p 2 • 3 p  ■ 2 .“ Yoici la solution, en notations 
modernes; je  reproduis les fautes:

VV48 -  2 __ VVi8 — 2 VV3 — 2 __ VVl44 — Vl2 — Vl9 2 +  4

Vv3 +  2 Vl/3 +  2 W s — 2 — Vl

=  V— yl44 +  y 12 +  Vl92 -  4  =  V vi2 +  Vl92 — 1 6 .
Louyain. Ch. L ambo.

2 :3 8 1 , siehe BM 13, 1900, S. 507. — 2 :  385, siehe BM 3 3, 1902, S. 81. —
2  : 386, 395, 401, 405. 425, siehe BM 13, 1900, S. 507—508. — 2  : 430, siehe BM 2 3,
1901. S. 145. — 2  : 442, siehe BM 3 3, 1902, S. 325. — 2  : 449, 474, 480, siehe BM 3 3,
1902, S. 140—141. — 2 :4 8 1 , 482, siehe BM 13, 1900, S. 508. — 2 :  482, siehe 
BM 2 3, 1901, S. 354; 3 3, 1902, S. 240. — 2  : 484, siehe BM 3 3, 1902, S. 141. — 
2 :4 8 6 , 489, 490, 497, siehe BM 13, 1900, S. 509.

2 :  497. Die Bemerkung: „Ais er [ T a r t a g l ia ]  . . . sein Testament machte, 
w ird in diesem amtlichen Aktenstiicke ais Familiennamen F o n ta n a  angegeben“ 
dtirfte nicht ganz korrek t sein. Im  Testamente kommt der Name des T a r t a g l i a  
zweimal vor, namlich am Anfange un ter der Form  „Nicolo T arta ia11 und am 
Ende u n te r der Form : „Nicolaus T artalea“. Dagegen w ird seinem B ruder 
G ia m p ie tro  dreimal der Zuname F o n ta n a  beigelegt, und daraus kann  man ja  
folgern, dafi T a r t a g l i a s  Familienname F o n ta n a  war. A uf der anderen Seite 
ist es sehr wohl moglich, dafi G ia m p ie tro  allein diesen Namen angenommen hatte  
(vgl. A. F a v a r o , Intorno al testamento di Niccoid T a r t a g l ia , R i v i s t a  d e l l ’ 
a c c a d . d. sc. d i P a d o y a  32, 1882, S. 9 6 — 100). G. E n e str ó m .
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3  : 509, siehe BM J3, 1900, S. 270, 509. — 2  : 510, siehe BM 13, 1900, S. 509. — 
2  : 512, siehe BM 3 S, 1902, S. 141. —  2 : 514, 516, 517, siehe BM 13, 1900, S. 509. —  
2 :  530, siehe BM 2 3, 1901, S. 354—355; 3 3, 1902, S. 141. — 2 :5 3 2 , 535, 541, 548, 
549, siehe BM 13, 1900, S. 509—510. — 2  : 550, siehe BM 2 3, 1901, S. 355. — 2  : 554, 
569, 572, 573, siehe BM 13, 1900, S. 510. — 2  : 572, siehe BM 3 3, 1902, S. 141. —
2  :576, siehe BM 2 3, 1901, S. 355—356. — 2 :579, siehe BM 2 3, 1901, S. 145. —
2  : 582, siehe BM 13, 1900, S. 510. — 2 :5 8 3 , siehe BM 13, 1900, S. 270; 2 3, 1901, 
S. 356. — 2 :5 9 2 , siehe BM 2 3, 1901, S. 146. — 2  : 594, 597, siehe BM 13, 1900, 
S. 270. — 2 :5 9 7 , 599—600, siehe BM 2 3, 1901, S. 146. — 2 :6 0 2 , 603—604, siehe 
BM 13, 1900, S. 270—271. — 2 :6 1 1 , siehe BM 2 3, 1901, S. 356—357. — 2 :  612, 
siehe BM 13, 1900, S. 277; 2 3, 1901, S. 146. — 2  : 613, siehe BM 2 3, 1901, S. 357. —
2  : 614, 620, siehe BM 3 3, 1902, S. 141. — 2 :6 2 1 , 623, siehe BM 13, 1900, S. 277; 
2 3, 1901, S. 146—147. — 2  : 638, siehe BM 2 3, 1901, S. 147. — 2  : 642, 643, siehe 
BM 13, 1900, S. 271. — 2 :6 5 5 , siehe BM 2 3, 1901, S. 357. —  2 :6 5 9 , 660, siehe 
BM 2 3, 1901, S. 147—148. — 2 :  665, siehe BM 13, 1900, S. 271.

2 :  674. Die Notiz, daB P h . d e  L ah ire  „schon 1671 ein bedeutendes 
W erk iiber Kegelschnitte im Drucke herausgegeben h a tte“ , diirfte au f einem 
MiBverstandnisse der folgenden Bem erkung yon Ch a sl es  ( Geschichte des Geometrie, 
iibertr. durch L . A. Sohnke , Halle 1839 , S. 117) beruhen: „A uch ist es noch 
billig, den Zeitgenossen D e L a  H ir e’s , G u a r in i, anzufiihren, welcher 1671 ein 
W erk iiber die Kegelschnitte herausgab.“ Diese Bem erkung bezieht sich auf 
das Buch Gu a r in is: J E u c lid e s  adauctus et methodicus, mathcmaticusgiie uni- 
versalis (Turin 1671); daB auch L ah ire in demselben Jahre  1671 ein W erk 
iiber Kegelschnitte veroffentlichte, ist bisher unbekannt, und Canto r  selbst hat 
im  3. Bandę der Yorlesungen (S. 125) kein solches W erk  zu erwahnen.

____________  G. E nestrom .

2  : 683, siehe BM 2 3, 1901, S. 148. — 2 :7 0 0 , 701, 703, 704, 705, siehe BM 13,
1900, S. 271—273. — 2  : 719, siehe BM 2 3, 1901, S. 357. — 2  : 721. 742, siehe BM 13,
1900, S. 273. — 2 :7 4 2 , siehe BM 3 3, 1902, S. 142. — 2 :  746, siehe BM 13. 1900, 
S. 273. — 2 :7 4 7 , siehe BM 13, 1900, S. 173; 2 3, 1901, S. 225.

2 : 749. Yon der Methode der vollstandigen Induktion h a t schon 
Maurolico  in seiner A rithm etik (1575) Gebraucb gem acht (siehe M. Can to r , 
Z e i t s c h r .  f i i r  m a th e m . U n te r r .  33, 1902, S. 536).

2  : 766, siehe BM 3 3, 1902, S. 142. — 2 :7 6 7 , siehe BM 2 3, 1901, S. 148, 357 
—358. — 2 :  772, 775, siehe BM 2 3, 1901, S. 358—359. — 2 :  777, siehe BM 2 3,
1901, S. 148; 3:j, 1902, S. 204. — 2  : 783, siehe BM 2 3, 1901, S. 359.

2 :7 8 3 .  In Bezug auf den CANTORSchen B ericht iiber die Schriften von 
F renicle  d e  B e s sy , hat schon H err V acca  (BM  2 3 , 1901 , S. 359) bem erkt, 
daB derselbe nicht alles en thalt, was zu erfahren yon Interesse ist. Unserer 
Ansicht nach hat H err Cantor  eben das Interessanteste bei F renic le  d e  B e ssy  
iibergangen, namlich daB in der Schrift Traite des triangles rectangles en 
nombres (Paris 1676) ein Beweis des Satzes, daB die Gleichung a  ̂ =  b^ -f- 
in ganzen Zahlen unmoglich ist (siehe M śm . P a r i s  1 6 6 6 — 1699 , t. Y [Paris 
1729], S. 178 : „un quarre ne peu t 6 tre  la somme de deux ąuarrez quarrez“) 
sich findet; aus diesem Satze folgt ja  unm ittelbar der w ichtige Satz, daB die 
Summę der B iquadrate zweier ganzer Zahlen kein B iquadrat einer ganzen
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Zahl sein kann. Dafi bei F renicle  der erste yollstandige Beweis des fraglichen 
Satzes sich findet, ha t schon E uler  (Theorematum ąuorumdam arithmeticorum 
demonstrationes; C o m m e n t .  a c a d .  P e t r o p .  1 0 , 1738 [gedruckt 1747], 
S. 125— 126) anerkannt, obgleich dieser den Beweis ais so verwickelt be- 
zeichnet, „u t nisi summa attentio adhibeatur, vix perspicue intelligi possit“. 
A uf der anderen Seite bat G. W ertheim  vor einigen Jahren gezeigt (Ein von 
Fermat lierrillirender Beweis; Z e its c h r .  f i i r  M a th em . 44, 1899, Hist. Abt. 
S. 4— 7), dafi F renicles Beweis zwar etwas weitschweifig ist, aber im Grunde 
m it dem von E u l er  selbst an der zitierten Stelle gegebenen identisch ist, 
und dafi F renicle  sich ohne Zweifel einer ihm von F erm at mitgeteilten 
Methode bedient hat.

Die hervorgehobene U nvollstandigkeit des CANTORSchen Berichtes ist um 
so m ehr zu bedauern, weil dadurch die gelaufige Ansicht, der erste uns auf- 
bewahrte wirkliche Beweis der Unmoglichkeit der Gleichung xi  -f- =  z i  in
ganzen Zahlen riihre von E u l er  her, befestigt worden ist (siehe z. B. L. K ro n- 
ecker , Yorlesungen iiber Zahlentheorie I, Leipzig 1 9 0 1 , S. 23; P. B achm ann, 
Niedere Zahlentheorie I ,  Leipzig 1902, S. 10; J .  T ro pfk e , Geschichte der 
Elementar-Mathematik I, Leipzig 1902 , S. 306). G. E nestrom .

784, 820, 825, 840, 856, 865, siehe BM 2 3, 1901, S. 148—149. — 2 :8 7 6 , 
878, 879, siebe BM l 3, 1900, S. 511. — 2 :  891, siebe BM ln, 1900, S. 278. — 2  : 901, 
siehe BM I 3, 1900, S. 511. — 2  : V III (Vorwort), siehe BM Ś 3, 1902, S. 142. — 2 :  IX , 
X (Vorwort), siehe BM I 3 ,  1900, S. 511—512.

3  : 9, siehe BM 2 3, 1901, S. 359. — 3  :10, siehe BM 13, 1900, S. 518. — 3  :12, 
17, 22, siehe BM 13, 1900, S. 512. — 3  : 26, siehe BM 2 :h 1901, S. 359. — 3  : 4 5 -4 8 , 
49, 50, siehe BM 13, 1900, S. 512—513. — 3  : 70, siebe BM 2 3, 1901, S. 360. — 3  :100, 
siehe BM 2 S. 1901, S. 149. —  3  : 116, siehe BM 13, 1900, S. 513. —  3  : 117, siehe BM 13,
1900, S. 518. — 3  :123, siehe BM 13, 1900, S. 513. — 3  :124, siehe BM 3 3, 1902, S. 407 
—408. — 3  :151, siehe BM 3 3, 1902, S. 326. —  3  : 174, siehe BM 2 3,1901, S. 149—150.
—  3  :183, siehe BM 13, 1900, S. 432. —  3  :188, siehe BM 8 3 , 1902, S. 241. —  3  :201, 
siehe BM 13, 1900, S. 513. — 3 :2 0 7 , siehe BM 13, 1900, S. 519. — 3 :2 1 5 , siehe 
BM 2 3, 1901, S. 150. — 3  :218, siehe BM 13, 1900, S. 513. — 3  :220, siehe BM 3 3, 
1902, S. 326. — 3  : 224, siehe BM 13, 1900, S. 514. — 3  : 225, 228, siehe BM 2 3,
1901, S. 150. — 3  : 232, siehe BM 13, 1900, S. 514. — 3  : 246, siehe BM 13, 1900, 
S. 514; 2 3, 1901, S. 151. — 3 :2 5 0 , siehe BM 13, 1900, S. 514. — 3 : 3 0 3 ,  siehe 
BM 2 3, 1901, S. 155. — 3  : 330—331, siehe BM 3 3, 1902, S. 241-242. — 3  :447, 
455, siehe BM 2 3, 1901', S. 151. — 3  : 473, siehe BM .23, 1901, S. 154—155. —
3 : 477, 479, siehe BM 2 3, 1901, S. 151—152. — 3  : 521, siehe BM 2 3, 1901, S. 441. —
3 :565, 571, 578, siehe BM 3 3, 1902, S. 326—327.

B : 614 . Dem Berichte iiber den EuLERSchen Beweis der Unmoglichkeit 
der Gleichung a4 +  &4 =  c4 in ganzen Zahlen ware es vielleicht angebracht 
hinzuzufiigen, dafi E u l er  spatestens im Jahre  1753 den Beweis der U nm oglichkeit 
der Gleichung a3 +  b3 —  c3 fand. In  seinem Briefe an G o ldbach  vom
4. A ugust 1758  schreibt er namlich: „Ich habe nun Dem onstrationen gefunden, 
dafi a3 -f- b3 c3 und a 4 -j- 6 4 c4, wo unm oglich gleich bedeutet“ (Fuss,
Correspondance mathematiąue et physigue de guelgues celebres geometres du 
X V IIIe siecle, I  [1843], S. 618). E tw a zwei Jahre spater bestatig te E uler 
in einem anderen Briefe an G o ldbach  seine Entdeckung (Fuss, a. a. O. I, S. 623). 
Zw ar h a t E u l e r  seinen Beweis nicht vor dem Jahre  1759 verofientlicht, aber
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schon der Umstand, dafi er in dem yon Herrn Cantok behandelten Zeitabscbnitte 
einen Beweis gefunden hatte, scbeint uns erwahnenswert zu sein.

____________ G. E nestrom .

3  : 6B6—637, siehe BM 2 3, 1901, S. 441. — 3  : 652, siehe BM 2 3, 1901, S. 446. — 
3 :6 6 0 , 667, 689, 695, siehe BM 2 3, 1901, S. 441—442. — 3  : 750, 758, 760, 766, 
siehe BM 2 3, 1901, S. 446—447. — 3  :774, 798, siehe BM 2 3, 1901, S. 442—443.—
3  : 845, siehe BM 2 3, 1901, S. 447. — 3 :8 4 5 , siehe BM 3 3, 1902, S. 327—328. — 
3 :8 4 8 , 881, siehe BM 2 3, 1901, S. 443. — 3 :8 8 2 , siehe BM 2 3, 1901, S. 447. —
3  : 892, siehe BM 3 3, 1902, S. 143. — 3  : IV (Vorwort), siehe BM 2 3, 1901, S. 443.

Anfragen und Antworten.

105. I s t  J o h a n n e s  W id m a n  V e rfa s se r  d e r  „ D re s d e n e r  A lg e b ra 14?
In seiner Abhandlung Zur Geschichte der deutschen Algebra im 15. Jahrhundert 
(Zwickau 1887) hat W a ppler  aus dem Cod. Dresd. C 80 eine anonyme Algebra 
in lateinischer Spracbe yeroffentlicht, die einst im Besitz des J ohannes W idman 
war, und W a p pl e r  hat auch darauf hingewiesen, dafi diese A lgebra ohne Zweifel 
die Unterlage fiir die von W idm an  iiber A lgebra gehaltene Vorlesung bildete. 
Mit Bezugnahme hierauf h a t Curtze spater bemerkt (Eine Studienreise; 
C e n t r a lb l .  f i i r  B ib l io th e k s w . 16, 1899, S. 28 9 — 290), dafi Cod. Lips. 1470, 
der sich sofort ais ein Kollegienheft kennzeichnet und aus dessen Schlufizeilen 
heryorgeht, dafi er eine im Jahre  1486 von W idm an  gehaltene Vorlesung enthalt, 
m it der von W a p pl e r  herausgegebenen anonymen Algebra identisch ist. U nter 
solchen Umstanden liegt naturlich die Annahme sebr nahe, dafi W idm an  selbst 
Verfasser der Dresdener A lgebra ist, und in der T at b a t sich P a u l  Tannery  
( I / in t e r m e d .  d. m a th e m . 9, 1902, S. 300) dieser Annahme angeschlossen. 
Nun kommen bekanntlicb in der Algebra die Zeichen -f- und —  vor, die 
bisber in keiner alteren Schrift aufgefunden worden sind, sodafi man veranlafit 
werden konnte, wenigstens vorlaufig W idm an ais Erfinder dieser Zeichen anzu- 
nebmen. A uf der anderen Seite ha t W a p pl e r  im  Jah re  1900 (Zur Geschichte 
der Mathematik-, Z e i t s c h r .  f i i r  M a th e m . 45, 1900, Hist. Abt. S. 7) die 
Angabe yon Curtze  dahin berichtigt, dafi das Kollegienbeft im  Cod. Lips. 1470 
ein Auszug aus der „Dresdener A lgebra ' 1 is t, und dann ist es ja  sebr wohl 
moglich, dafi diese Algebra yon einem alteren M athematiker herriih rt, dem also 
die Erfindung oder wenigstens die erste bekannte Benutzung der Zeichen +  
und —  zuzuschreiben ware. Die Frage vom Verfasser der „Dresdener Algebra11 

ist also fiir die Geschichte der mathematischen Zeichensprache von einem gewissen 
Interesse.

Ist es moglich zu entscheiden, ob W idm an  wirklich der Verfasser der frag- 
lichen Algebra ist? G. E nestrom .

106. S u r  le s  „ T h e se s  d e  c o m e tis“  (1619) d e  G re g o ire  d e  S a in t- 
V in c e n t. Gregoire d e  Sa in t -V incent  fit im prim er en 1619 des Theses de 
cometis\ E rycius P ut ea n u s  les a eues en mains, et les documents manuscrits 
conserves aux Archiyes generales du royaume a Bruxelles m ettent d’ailleurs le 
fait hors de doute. P our connaltre les idees de Gregoire en astronom ie, il 
serait utile den  retrouyer l’un ou l’au tre exemplaire. Peut-on m’en signaler 
quelqnes-uns? H. B osm ans.
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107. iib er  die G esehichte der Terme Binom , Polynom  usw. Seit 
dem 12. Jahrhundert ist das Wort ,,binomium“ ais mathematischer Term an- 
gewandt worden (vgl. z. B. Anaritius, In libros elementorum E u c l i d i s  Com- 
mentarii, ed. Curtze, S. 3 31 ; Leonardo Pisano, Opere, ed. Boncompagni I, S. 357), 
aber lange Zeit nur ais lateinische Ubersetzung des E uK L m ischen  Ausdrucks 
„in dvo óvojuó.rcov', also fiir Binome von der Form a -j- yiT oder y a -f- \f b . 
Nocli um die Mitte des 17. Jahrhunderts behielt das Wort „binomium“ diese 
spezielle Bedeutung, und was wir jetzt Binom nennen, hiefi dann oft „ąuantitas 
composita“. Erst gegen das Ende des 17. Jahrhunderts scheint das Wort ais 
Benennung fiir a +  b zur Anwendung gekommen zu sein, und um dieselbe 
Zeit erscheinen auch die Terme Monom (eine recht sonderbare Abkiirzung fiir 
Mononom!), Trinom und Polynom (man hatte wobl bei Binom unrichtig an 
rójuog gedacht) oder Multinom (vgl. Ozanam , Dictionaire mathematiąue [1691], 
S. 63— 64). Im 18. Jahrhundert findet sich auch das Wort Infinitinom fiir 
unendliche Reihe.

Genauere literarische Angaben iiber das A uftreten dieser Bezeichnungen, 
denen in der hoheren Analysis so wichtige Begriffe entsprechen, habe ich nicht 
finden konnen. Sie zu geben ware eine dankenswerte Aufgabe.

Kiel. P . Sta ck el .

R eponse a la  ąu estion  104 sur John  W ilson. II n’y a pas de contra- 
diction entre le titre „armiger“ donnę en 1770 a W ilson  par W aring1) et 
le titre de „chevalier“ confere en 1786 a W ilson. Le titre d’„esquire“ traduit 
en latin par „armiger11, ecuyer, fut constamment porte par W ilson, qui y 
avait droit comme proprietaire terrien, ayant herite d’un petit domaine a 
Iroutbeck dans le Westmoreland, et aussi comme officier de justice, eleve d6s 
avant 1761 a la magistrature de „Judge of tbe Court of Common Pleas;“ 
et ce titre d’esquire, lui permettait d’etre appele sir John W ilson, 1’appellation 
„sir“ n’etant pas encore reservee au cheyalier (,,knight“). Quant au titre de 
noblesse „knight“, en latin „eques,“ chevalier, il le reęut du roi le 15 novembre 
1786. —  Yoyez la Biograpbie de Jean W ilson dans la N o u y e lle  corre- 
spondance m a th em a tią u e  2, 1876, 110— 114, biograpbie documentee, fournie 
par M. G laisher (datee de Cambridge), en reponse a la demande d informations 
sur W ilson, demande formulee par Cata l a n  (ibid., p. 32, 33, 34). On trouvera 
la aussi une biograpbie du mśme W ilson par le gśom&tre Morgan {A budget 
of paradoxes, London 1872, p. 132— 133), et un extrait de la listę des 
gradues en Matbematiąues pour 1761 tiree du Cambridge Calendar, ou W ilson  
figurę comme bachelier parmi les ,,wranglersu et ou son nom est suivi de 1 in- 
dication: „sir John W ilson, formerly Judge of Common Pleas.“

Louvain. L e f e b v r e .

!) En rśponse au desir de M. C a n t o r , voici d’apres 1’edition originale, 1770, des 
Meditationes algebraicae de W a r in g  les mots consacres par W a r in g  a W il s o n  dans 
la Preface: „Traditur postremb proprietas maximo elegans primorum numerorum, ab 
amicissimo et in omni Matbeseos parte versatissimo viro J o a n n ę  W il s o n , Armigero, 
atąue mihi communicata (sic).“ A la page 218 de cette premiere edition (1770), le 
theoreme de W il s o n  est accompagne de ces mots: „Hanc . . . proprietatem invenit 
Yir clarissimus rerumąue mathematicarum peritissimus J o a n n e s  W i l s o n , Armiger."
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Rezensionen.
J. Yerslliys. B e k n o p te  g e s c h ie d e n is  d e r w is k u n d e .  A m sterdam , A. Yersluys

1902. 80, 208 S. —  FI. 2.50.
Bei der B earbeitung dieses Buches ba t der Verfasser, wie er im  Yorw orte 

angibt, in erster Linie die CANTOitschen Vorlesungen benutzt (leider scheint 
ihtn n u r die erste Auflage zuganglich gewesen zu sein), aber auch andere 
A rbeiten, yon denen die meisten ais zuyerlassig bezeichnet w erden konnen, 
zu Rate gezogen; ein wenig auffallend ist es, dafi in der Listę dieser Arbeiten 
K. K e h r b a c h  ais Yerfasser der bekannten GuNTHERseben Gesćhićhte des mathe
matischen Unterrichts im deutsehen Mittelalter bis sum Jahre 1525 aufgefiihrt 
w ird. Das Buch h a t zehn A bteilungen, nam lich: 1. Semitische Volker. —
2. Griechen. —  3. Romer. —  4. Inder. —  5. A raber. —  6 . Christliches 
M ittelalter. —  7. Renaissance. —  8 . Siebzehntes Jah rhundert. —  9. Acht- 
zehntes Jah rhundert. —  10. Neunzehntes Jah rh u n d ert. Innerhalb der einzelnen 
Abteilungen wird die Gesćhićhte der M athem atik entweder chronologisch oder 
systematisch oder nach Landern behandelt, wobei den hollandischen M athem atikern 
besondere Aufm erksam keit gewidm et w ird. Am Ende folgt ein Sach- und 
Namenregister.

DaB der Yerfasser kein grosses Gewicht au f eine methodische Gliederung 
der D arstellung gelegt h a t, d iirfte aus der A nordnung der 9. A bteilung 
(Achtzehntes Jahrhundert) hervorgehen, dereń U nterabteilungen folgende ITber- 
schriften haben. Allgemeine Bemerkungen. —  England. —  Nederland. —  
Deutschland. —  Die B er no ullis. —  E u l e r . —  A ndere schweizerische 
M athematiker. —  L ag r a n g e . —  Frankreich. W ir stehen darum  von einer 
K ritik  des Planes seines Buches ab, und begniigen uns damit, etwas iiber die 
Einzelheiten hinzuzufugen.

W ie w ir oben erw ahnten, konnen die meisten der von H errn  V ersltjys 
benutzten Arbeiten ais zuyerlassig bezeichnet werden; seine Angaben sind 
also im allgemeinen richtig. N ur ausnahmsweise kommen solche grobe Fehler 
vor, wie die zwei au f Seite 7 9 , wo er durch die CAjORische History of 
mathematies yerleitet worden ist den arabischen M athem atiker A lk ar ch i unter 
dem Namen „Fahri des (! !) A lkarhi“ anzufiihren, und die Form el

2m +1

12 _(_ 2 2 +  3 2 +  . . . -j- w2 =  ( i  +  2 +  3 +  . . . +  n ) ~  
anzugeben. A llerdings h a t Cajori selbst in der zweiten Auflage seiner A rbeit 
den ersten Fehler yerbessert, und der zweite Fehler is t bei Cajori gewifi nur 
ein D ruckfehler, den jeder Leser selbst ohne weiteres berichtigen konnte. —  
A uf der anderen Seite kommen hie und da kleinere U ngenauigkeiten vor,
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von denen einige darauf beruhen diirften, daB Herm V er slu ys nur die erste 
Auflage der CANTORSchen Vorlesungen zuganglich war. Von den iibrigen 
bemerken wir nur folgende.

S. 83. Ob es rich tig  ist herrorzuheben, daB A braham  ibn  E sra  zur 
Y erbreitung der arabischen M athematik in Europa beigetragen hat? Bekanntlich 
w ar seine A rithm etik hebraisch geschrieben, und so weit bekannt ist, wurde 
sie nicht in die lateinische Sprache iibersetzt. Auch die Bemerkung, daB darin 
indische Ziffern in Anwendung kamen, ist dahin zu modifizieren, dafi A braham  
ibn  E sra sich zwar der Positionsarithm etik bediente, aber fast uberall hebraische 
Buchstaben s ta tt den indischen Ziffern benutzte (vgl. M. Silberber g , Sefer hci- 
Mispar des A b r a h a m  ib n  E s r a , F rank fu rt a. M. 1895, S. 2).

S. 87. DaB Sacrobosco in Paris nicht nu r A ritm ethik , sondern auch 
A lgebra gelesen hat, w ar uns unbekannt, und die Notiz scheint uns sehr ver- 
dachtig zu sein.

S. 93. Die Bem erkung: „het teeken voor m in  is het oudste11 beruht 
vielleicht auf einer Yerwechselung m it dem Term „minus11. Soweit bekannt 
ist, kommen sowohl ais —  zum ersten Mai in der „Dresdener A lgebra1* vor.

S. 155. Da E uler  im Jahre 1783 starb , kann wohl der Passus: „het 
teeken i voor de imaginaire eenheid is ingevoerd door E uler  in 17 9 4 “ m it 
Recht beanstandet werden. Besser ware es naturlich zu sagen, daB E uler  
das Zeichen in einer 1777 gelesenen, aber erst nach seinem Tode gedruckten 
Abhandlung benutzt hat.

S. 156, 159. Schon vor L agrange hatte  E u l er  die Unmoglichkeit der 
Gleichung x i - \ - y i  =  z i  in ganzen Zahlen bewiesen, und ein a lte re r, freilich 
sehr weitschweifiger, Beweis riih rt von F renicle  d e  B e ssy  her (vergl. obenS. 89).

S. 174. J . R. A r g and  ist am 13. A ugust 1822  gestorben (vgl. 
B i b l i o t h .  M a t h e m .  B3 , 1902, S. 145).

S. 198— 199. Die zwei letzten Paragraphen (3 4 8 , 349) widmet der 
Verfasser einer U bersicht iiber die Geschichte der Funktionentheorie im neun- 
zehnten Jahrhundert. Nachdem einleitungsweise L agrange behandelt worden 
ist (11 Zeilen), folgen 9 Zeilen iiber die Geschichte der elliptischen Funktionen, 
sowie iiber L e g e n d r e , A be l  und J a c o b i, dann noch 3 Zeilen iiber Ga u s s , 
Oa u c h y , R iem ann  und W e ie r st r a s s , w om it § 348 beendet ist. Der ganze 
§ 349 (16 Zeilen) beschaftigt sich m it S o phie K o w alevsk i (geb. 1850, nicht 
1853 wie der Verfasser angibt) und schliefit m it folgenden W orten: „Haar 
vroegtijdige dood heeft een kans verijdeld, dat er onder de wiskundigen van 
den eersten rang ook een vrouw  kon genoemd worden11. Die iiberaus kurze Ab- 
fertigung der Geschichte der modernen Funktionentheorie wollen w ir nicht 
tadeln, da der Yerfasser im V orworte bem erkt h a t, dafi sein Buch hauptsach- 
lich eine Geschichte der Elem entarm athem atik ist, aber vollstandig irreleitend 
scheint es uns, daB S o phie  K o w alevsk i so ausfiihrlich behandelt wird, wahrend 
Ga u s s , Ca u ch y  und R iem ann nur im Voriibergehen erw ahnt werden. Auch 
die Schlufiworte sind unserer Ansicht nach sehr unangebracht, denn wir halten 
es fiir durchaus unw ahrscheinlich, daB S o phie  K o w a le v sk i, wenn ihr eine 
langere Lebenszeit zugeteilt gewesen w are, hatte  beanspruchen konnen, un ter 
den M athem atikern ersten Ranges genannt zu werden (vgl. G. L oria L a  tras- 
figuratione di im a scienza. Donnę matematiche, 2a ed., Mantova 1902, S. 51).

Yon kleineren Ungenauigkeiten bemerken w ir noch die folgenden. S. 8 8  

(vgl. Register S. 205) steht „Robbio“ s ta tt Bobbio. S. 92, 93, 94, 115, steht
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„Paciola“ s ta tt P aciolo . S. 155 Z. 20 ist natiirlich „Leibniz*1 Schreibfehler 
fiir E u l e r . S. 181 steht ,K . S tu rm “ s ta tt Ch. Sturm . —  S. 182 ist bei 
Ca y l e y  das Todesjahr 1895 hinzuzufiigen.

Stockholm. G. E nestrom .

D. Gambioli. B reve som m ario  d e lla  storia  d e lle  m a tem a tich e  co lle  
d u e ap p en d ic i su i m atem atie i ita lia n i e su i tre  celeb y i probierni 
geo m etr ie i d e ll’ an tich ita . Ad uso delle scnole secondarie. Bologna, 
Zanichelli 1902. 8 °, (2) +  239 +  (1) S. —  Lire 3.

Jeder Yersuch, mathematisch-historische Kenntnisse in w eitere Kreise zu 
verbreiten, ist gewifi an sich lobenswert, und yon einer Arbeit, die ausdriicklich 
fiir Schiller an den Gymnasien bestim m t ist, d arf man natiirlich n icht zu viel 
fordern. Aber in jedem  Falle ware es sehr wiinschenswert, dali der Bearbeiter 
einer Geschichte der Elem entarm athem atik nicht kritiklos Quellen benutzte, die 
yiele unrichtige Angaben enthalten. Leider trifft diese A nm erkung eben hier 
zu, denn das „Breve sommario* des H errn  Gam bioli ist zum grofiten Teil 
eine fast wortliche Ubersetzung des BALLSchen Primer of the history of 
mathematics (London 1893); nur fiir das Ende des 18. Jah rhunderts  und fur 
das 19. Jah rhundert kommen wesentliche Abweichungen vor. Freilich nennt 
H err Gam bioli in seinem V orw ort vier Quellen (von welchen drei H errn B all 
zum Yerfasser haben), aber zwei derselben sind eigentlich nu r fiir die ,,Appendici" 
benutzt worden, und das in erster Linie erw ahnte Buch (A short account of 
the liistory of mathematics von H errn  B all) scheint H err Gam bioli n u r selten 
zu Rate gezogen zu haben. In  der T at h a t er an vielen Stellen, wo die
3. Auflage des Account Verbesserungen gebracht hat, die Fehler des Primer 
reproduziert. So z. B. g ib t er (S. 44) ais Lebenszeit von D io fanto s  „circa 4 2 0 “ an, 
obgleich H err B all  diese ganz gewifi irrige  Angabe (vgl. B i b l i o t h .  M a t h e m .
1896, S. 58) in der 3. Auflage des Account (S. 107) berichtig t hat. Ebenso 
hat H err Gam bioli (S. 8 8 , 90) die unrichtigen, in der 3. Auflage des Account 
(S. 241, 244) nicht yorkommenden Angaben, dafi Gira rd  1633 und H arriot 
1620 gestorben sind, aufbew ahrt. Auch die unsinnige B ehauptung (S. 137), 
dafi J akob B er n o u lli 1713  (d. h. 8  Jah re  nach seinem Tode) „getto i principi 
fondam entali del calcolo delle probabilita“ w ird von H errn  Gam bioli wiederholt, 
obgleich die 3. Auflage des Account (S. 377) eine yerbesserte Redaktion dieses 
Passus enthalt. U nter solchen Umstanden ist es selbstyerstandlich, dafi H err 
Gam bioli nie yersa ch t hat, die BALLSchen A ngaben m it den CANTORSchen Yor- 
lesungen iiber Geschichte der Mathematik oder anderen w irklich zuyerlassigen 
Arbeiten zu yergleichen. F iir H errn  Gam bioli is t H err B al l  offenbar eine 
A u to rita t auf dem Gebiete der mathematischen Geschichtsschreibung, und darum  
iibersetzt er auch die W orte des Primer (S. 67) „The introduction . . . of the 
decimal notation . . . is also in  m y opinion due to B rk;g s“ au f folgende 
W eise (S. 90): „La introduzione . . . della notazione decimale . , . e pure  dovuta, 
secondo 1’opinione di ąualche autoreyole storico inglese, a B r ig g s“.

Da w ir schon vor 7 Jahren (siehe B i b l i o t h .  M a t h e m .  1896, S. 5 5 — 63) 
den Primer ausfiihrlich besprochen haben, scheint es uns unnotig  hier au f die 
in der italienischen Ubersetzung reproduzierten Fehler aufm erksam  zu machen. 
Dagegen erlauben w ir uns einige Bemerkungen inbetreff der yon H errn G am bioli 
angefertigten Ubersetzung beizufiigen.



Rezensionen. 9 5

Im allgemeinen scheint uns H err Gambioli den Sinn des Originals richtig  
wiedergegeben zu haben, aber zuweilen kommen Mifiyerstandnisse oder unan- 
gebrachte Anderungen vor. S. 32 des Primer sagt H err B all  m it Bezugnahme 
auf eine yollstandig unbestatigte und yon Fachmannern ziemlioh allgemein ais 
unriehtig  bezeicłinete B ehauptung yon H a n k e l : „W e know of D iophantos . . . 
th a t m ost likely he was no t Greek11, welchen Passus H err Gambioli (S . 44) m it: 
„Di D iofanto  si sa . . .  che non era di origine greca“ : iibersetzt, eine Angabe die 
ganz gewifi falsch ist. —  S. 91, Z. 16 steht „adoperata circa il 1685“ wahrend 
das Primer (S. 6 8 ) „used as late as 16 8 5 “ hat, das entschieden besser ist. — 
S. 138 bekommt der Leser die N achricht, dafi J ohann B erno ulli u. a. „i 
principi per una geodesia" entdeckte; das Primer hat (S. 104): „the eonditions 
for a geodesic“, was naturlich „die Haupteigenschaft der kiirzesten Linie aut 
einer Oberflache11 bedeutet.

W oher H err Gam bioli folgende biographische Notiz (S. 142) iiber D aniel  
B er n o u l l i: „Chiamotovi da E ulero  ando Pietroburgo nel 17 2 4 “ entnommen 
hat, wissen w ir nicht. Bekanntlich kam E uler  zuerst 1727 nach St. Petersburg, 
und zwar durch die Y erm ittelung von D an iel  B er no ulli. —  Ebenso yerdachtig 
diirfte die Notiz (S. 186) sein: „Lord K elvin , meglio noto sotto il nome di 
Lord (!) T homson11.

Etwas unangenehm beriihrt es den Leser, dafi H err G am bioli zuweilen 
die englischen Ubersetzungen von Buciiertiteln beibehalten hat. So z. B. wird 
S. 93 eine A rbeit von Stevin  un ter dem Titel „Statics and hydrostatics11, S. 128 
die NEWTONSche Arithmetica unwersalis un ter dem Titel „Uniyersal arithm etic11, 
und S. 188 eine russische Zeitschrift un ter dem T itel: „Messenger di (!) Kasan11 

zitiert (auf derselben Seite w ird der T itel einer anderen russischen Zeitschrift 
in deutscher Sprache gegeben).

Die Personennamen, die in italienischen Arbeiten oft yerdruckt sind, hat 
H err Gambioli im allgemeinen rich tig  angegeben; nu r selten kommen solche 
Fehler wie „De-Grua“ (S. 138), „S taund“ (S. 160), „Reimann11 (S. 192 zweimal) 
vor. Etwas haufiger erscheinen Druckfehler in Jahreszahlen, z. B . S. 149, Z. 8  

„1 7 1 1 “ sta tt 1771 ; S. 182, Z. 23 „1 8 6 8 “ s ta tt 1863 ; S. 201, Z. 16 „1 8 9 6 “ 
sta tt 1897. —  S. 136 findet sich die iiberraschende Angabe: „Giacomo B ernoulli 
nacque a Basilea nel 16 8 7 “, welche nu r au f dem unrichtigen Anbringen eines 
Komma beruht.

W ie im Titel des Buches angedeutet wird, finden sich darin zwei Anhange, 
namlich iiber einige italienische M athematiker (von Campano  bis B eltram i) und 
iiber die drei beruhm ten geometrischen Problem e des Altertum s.

Stockholm. G. E nestrom .

J. C. Poggendorffs B iograp h isch -litera r isch es H an d w orterb u ch  zur Ge- 
sc h ic h te  der e x a k te n  W issenscłL aften , enthaltend Nachweisungen iiber 
Lebensyerhaltnisse und Leistungen von M athem atikern, Astronomen, Phy- 
sikern, Ohemikern, Mineralogen, Geologen, Geographen usw. aller Volker 
und Zeiten. Y ierter Band (die Jahre  1883 bis zur Gegenwart umfassend) 
herausgegeben von A. J. TOI1 Oettingen. Lieferung 1—7. Leipzig, 
B arth  1 9 0 2 — 1903. 8 °, 504 S. Mark 21.

Die zwei ersten Bandę yon J . C. P o g g e n d o rffs  Mographisch-literarischem 
Handworterbuch (zusammen m ehr ais 1500 Seiten gro!) 8 °) erscbienen bekannt
lich 1 8 5 8 — 1 8 6 3 , und im „Vor- und Schlufiwort* h a t der H erausgeber den
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Plan seiner A rbeit naher angegeben. Diesem Piane gemafi, sollte sie in erster 
Linie kurze biograpbiscbe Notizen (wo moglich uber bekleidete A m ter und 
Stellungen, ungewohnlichere Lebensmomente, sowie Zeit und O rt der G eburt 
und eyentuell des Todes) uber Yerfasser auf dem Gebiete der esakten Wissen- 
scbaften bringen, und sodann ibre bierker gehorenden Scbriften yerzeicbnen. 
Dagegen w ar es nicht die Absicbt des Herausgebers ein yollstandiges Biicher- 
lexikon fur die exakten Wissenscbaften zu bieten, und darum  w urden teils 
solcbe Yerfasser ausgescblossen, iiber welcbe nicbt wenigstens einige der be- 
zeicbneten biograpbiscben Notizen aufgefunden werden konnten, teils in gewissen 
Fallen, um  unnotige W eitlaufigkeit zu yermeiden, nicbt alle Scbriften der er- 
w abnten Verfasser yerzeichnet; dennocb w urde immer Gewicbt darauf gelegt, 
dafi das Angefuhrte hinreicben konnte, um  sicb von der wissenscbaftlicben 
T atigkeit eines Mannes ein ricbtiges B ild zu entwerfen.

Nacb dem Tode P o gg endo rffs (1877) wurde eine Fortsetzung des 
Handwórłerbuches von H errn B. W . F ed d e r se n  in Angriff genommen, und 
spater 18 9 6 — 1898 von H errn  A. J . von Oet tin g en  erganzt und heraus- 
gegeben. Diese ais „Band 111“ bezeicbnete Fortsetzung umfafite die L itera tu r 
der Jahre 1 8 5 8 — 1883 und betrug  allein etw a 1500  D ruckseiten; bei der 
B earbeitung derselben w aren im  allgemeinen die yon P o g g en do rff  aufgestellten 
Grundsatze mafigebend, so dafi z. B. fast ausnahmsweise n u r solcbe Verfasser 
aufgenommen w urden, fiir welcbe ausreichende biographische Notizen erlangt 
werden konnten. Bei der A rbeit selbst w urde die Methode befolgt, zuerst die 
T itel aus den zuganglichen Gesellschafts- oder Zeitschriften zu exzerpieren, als- 
dann an die Yerfasser oder eyentuell an Fachgenossen Fragebogen zu ver- 
senden, au f welche biographische Daten und Literaturverzeichnisse erbeten 
w urden, und endlich das so erhaltene M ateriał im Bedarfsfalle zu erganzen.

Da der d ritte  Band des Handworterbuches, wie erw ahnt, n u r die L itera tu r 
bis zum Jah re  1883  beriicksichtigte, w ar es naturlich  sehr erwiinscht, so- 
bald wie moglich eine neue Fortsetzung zu bekommen, eine solche w urde auch 
unm ittelbar nach der Beendigung des dritten  Bandes von H errn  A. J . von  Oetting en  
in Angriff genommen, und von derselben liegen je tz t die 7 ersten Lieferungen vor. 
Plan und Arbeitsmethode sind dieselben wie bei dem dritten Bandę gewesen.

W ill man sich ein U rteil daruber bilden, in  wie w eit es dem H eraus
geber der neuen Fortsetzung gelungen is t, die yon P o g g en do rff  begonnene 
A rbeit befriedigend w eiter zu fiihren, diirfte es angebracht sein, besonders zu 
untersuchen:

1) ob, so w eit m oglich, alle Personen aufgenommen worden sind, die 
der Benutzer des W erkes Veranlassung hat, hier zu suchen;

2) ob die biographischen Notizen, die gegeben werden soli en, so weit 
moglich yollstandig sind;

3) ob die bibliographischen Angaben zuyerlassig sind und in Bezug auf 
die Vollstandigkeit dem Zweck des W erkes entsprechen.

Bei dieser U ntersuchung, dereń R esultat im  Folgenden zusaminengefafit 
werden soli, habe ich mich fast ausschliefilich auf solche Personen beschrankt, 
die au f dem Gebiete der reinen M athem atik ta tig  gewesen sind.

1 .
Um zu entscheiden, welche Personen in das Handwdrłerbuch aufge

nommen werden sollen, h a t der Herausgeber in  erster Linie teils die in  den
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drei ersten Banden yorkommenden Yerfasser beriicksichtigt, teils eine grofie 
Anzahl yon Gesellschafts- und Zeitschriften aus den Jahren 1883 — 1903 
exzerpiert, die Abhandlungen aus dem Gebiete der exakten Wissenschaften 
enthalten, und er ha t dadureh eine yorlaufige Verfasserliste bekommen, die er 
dann durch Streichungen oder Erganzungen fiir seinen Zweck modifiziert hat. 
Streichungen von Namen sind natiirlich notig oder angebracht gewesen, ent- 
weder wenn es unmoglich war, die erwiinschten biographischen Notizen zu be
kommen, oder wenn es sich um  Verfasser gehandelt hat, dereń wissenschaftliche 
W irksam keit ziemlich unbedeutend gewesen ist. A uf der anderen Seite waren 
auch Erganzungen notig , sofern gewisse Verfasser nur selbstandig erschienene 
Arbeiten yeroffentlicht haben, und andere Yerfasser ihre Abhandlungen in 
Schriften, die vom Herausgeber nicht exzerpiert worden sind, zum Abdruck 
gebracht haben.

Das soeben auseinandergesetzte Y erfahren des Herausgebers ist natiirlich 
an sich gut, da aber die von ihm  yeroffentlichte Listę der bis Dezember 1900 
exzerpierten Zeitschriften sehr unyollstandig ist, und es aus den ersten Lieferungen 
hervorzugehen scheint, dafi diese Listę fast alle yon ihm wirklich exzerpierten 
Schriften umfafit, ist es k lar, dafi die oben erwahnten Erganzungen der vor- 
laufigen Verfasserliste eine ziemlich wichtige Rolle spielen miissen. U nter 
solchen Umstanden ist es besonders auffallend, dafi der H erausgeber fiir die 
Erganzungen der M athem atikerliste das J a h r b u c h  i ib e r  d ie  F o r t s c h r i t t e  
d e r  M a t h e m a t i k  nie benutzt zu haben scheint. Zwar kommen an gewissen 
Stellen, wo auf die Quellen fiir biographische Notizen yerwiesen w ird , die 
Buchstaben „F. M .“ v o r, die ohne Zweifel F o r t s c h r i t t e  d e r  M a t h e m a t i k  
bedeuten, aber diese Verweise sind oflfenbar ohne weiteres aus meinem Auf
satze: Bio-bibliographie der 1881— 1900 verstorbenen Mathematiker ( B i b l i o t h .  
Ma t hem.  2 3 , 1901, 3 2 6 — 350) entnommen.

Welche B edeutung der je tz t hervorgehobene Umstand fiir die Voll- 
standigkeit der Yerfasser listę des HandwórterbucJies h at, ist unm ittelbar zu 
ersehen, insofern die F o r t s c h r i t t e  d e r  M a t h e m a t i k  iiber zahlreiche A b
handlungen solcher M athem atiker berichten, die nicht M itarbeiter der yon H errn 
Oetting en  exzerpierten Zeitschriften sind. Aber nicht nur auf die Erganzungen, 
sondern auch au f die Streichungen von Namen mufi die Nichtberiicksichtigung 
der F o r t s c h r i t t e  d e r  M a t h e m a t i k  einen gewissen Einflufi gehabt haben, 
weil diese teils biographische Notizen iiber yerstorbene M athematiker bringen, 
teils zahlreiche A bhandlungen gewisser M athem atiker yerzeichnen, von denen 
yielleicht n u r ein einziger A rtikel in den exzerpierten Zeitschriften yorkommt. 
Es is t also wenigstens wahrscheinlich, dafi durch Zuhilfenahme der F o r t 
s c h r i t t e  d e r  M a t h e m a t i k  Streichungen wegen fehlender biographischer 
Notizen oder wegen unbedeutender wisssenschaftlicher W irksam keit in gewissen 
Fallen unterblieben waren. Beispielsweise fehlt im Handwórterbuche der 
russische m athem atisch-historische Verfasser V ictor  B o by n in , von dem die 
exzerpierten Zeitschriften n u r eine einzige Abbandlung enthalten diirften, 
w ahrend die F o r t s c h r i t t e  d e r  M a t h e m a t i k  von ihm  teils neun A rtikel in der 
B i b l i o t h e c a  M a t h e m a t i c a  (die in der Zeitschriftenliste des H errn  Oe t t in g e n -  
fehlt), teils zahlreiche Abhandlungen in russischer Sprache yerzeichnen; bio- 
araph ische Notizen iiber ihn sind leicht zu haben und zwar im General- 
Register der B i b l i o t h e c a  M a t h e m a t i c a  1 8 8 7 — 1896 (Stockholm 1897, S. 5).

Aus dem soeben bem erkten geht hervor, dafi man im yierten Bandę des 
Bibliotheca Mathematica. III. Folgę. IV. 7
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Handwdrłerbuches keine besonders grofie Vollstandigkeit in Betreff ei ei 
wahnten M athematiker erwarten darf, und in der Tat habe ich eine mc 
unbetrachtliche Anzahl von Namen notiert, die ich selbst geneigt gewesen waie 
in eine solche A rbeit aufzunehmen. Aber freilich mufi ich gestehen, a m ir 
fiir yiele der betreffenden Personen biographische Notizen fehlen, und a es 
yielleicht in gewissen Fallen nicht leicht ware solche Notizen zu bekommen. 
A uf der anderen Seite scheint H err O e ttin g e n  selbst nicht im m er beson ers 
streng festgehalten zu haben, dafi nur solche Personen aufgenommen weiden, 
fiir welche eigentliche biographische Notizen erlangt werden konnen. So z. B. 
nim m t er Seite 267 einen Yerfasser auf, von dem er n u r  angeben kann,  dafi 
er „Professor“ (was hier wahrscheinlich Lehrer bedeutet) is t, und Seite 321 
findet man eine Person aufgefiihrt, von dem man nur zu wissen bekom m t, dafi 
er M athem atiker (was eigentlich nichts bedeutet) in Pisa is t oder war.

Sehe ich von den oben angedeuteten M athematikern a b , fiir welche m ir 
zur Zeit biographische Notizen fehlen, so enthalt meine Erganzungsliste noch ein 
P aar Dutzend Namen von Yerfassern, von denen ich hier aber n u r die Ver- 
storbenen notiere.

A b d an k -A b ak an ow icz, Bruno (1 8 5 2 — 1900).
[Biographische Notizen:] Wiadomósci matem. 5, 1901, 137—138.

A lb eg g ia n i, Giuseppe (1 8 1 8 — 1892).
[Biographische Notizen:] Palermo, Circolo matem., Rendiconti 7, 1893, 
39—47. — Palermo, Collegio degli ingegn., Atti 16, 1893, 61 —71.

B alb in , Valentin (?— 1901).
[Biographische Notizen:] L’enseignement mathem. 3, 1901, 222—223.

B aran ieck i, M arian Alexander (1848 — 1895).
[Biographische Notizen:] Wszechswiat 14, 1895, 145—149.

C astig liano , Carlo A lberto (1847 — 1884).
[Biographische Notizen:] Bullett. di bibliogr. d. sc. matem. 18,1885, 293—313.

D avid , Jean Marie (1 8 1 9 — 1890).
[Biographische Notizen:] Toulouse, Acad. d. sc., Memoires 2g, 1890, 528—533.

F in k , K arl (1851 — 1898).
[Biographische Notizen und Schriftverzeichnis:] Deutsche Mathem.-Yerein., 
Jahresber. 7, 1899, 33—35.

G asch eau , Gabriel (1 7 9 8 — 1883).
[Biographische Notizen:] Toulouse, Acad. d. sc., Memoires 5 s : 2, 1883, 
280—281; 6g : 2, 1884, 17—48.

G ascó, Luis Gonzaga (1 8 4 4 — 1899).
[Biographische Notizen:] Deutsche Mathem.-Yerein., Jahresber. 8 :1 ,  1900, 
26—27. — Biblioth. Mathem. I3, 1900, 225—226. — Bollett. di bibliogr. 
d. sc. matem. 1900, 63.

G en ty , Max (1 8 6 7 ? — 1902).
[Biographische Notizen:] Nouv. ann. de mathem. 24, 1902, Supplement 
XXXVII.

Man konnte yielleicht bemerken, dafi die wissenschaftlichen Leistungen 
einiger dieser M athem atiker nicht sehr bedeutend sind, so dafi sie ohne Unge- 
legenheit im  Handwórterbache fehlen konnen, aber gerade fiir die Yerstorbenen 
scheint m ir eine grofiere Yollstandigkeit besonders wiinschenswert.
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2.
Bei der Erganzung der biographischen Notizen, die entweder in den drei 

ersten Banden des Handworterbuches yorhanden waren, oder durch die Frage- 
bogen bekommen wurden, hat H err Oe t t in g e n  sich yerschiedener Quellen, 
darunter auch meines schon oben erwahnten Artikels Bio-bibliographie der 1881
—  1900 versłorbenen Mathematiker bedient. Dagegen hat er, wie schon hervor- 
gehoben worden ist, die biographischen Notizen iiber yerstorbene M athematiker, die 
in den F o r t s c h r i t t e n  d e r  M a t h e m a t i k  zu finden sind, n i c h t  benutzt, ob- 
gfeich die Bio-bibliograpliie fiir die betreffenden Personen genau sowohl den Jahr- 
gang ais die Seite, wo biographische Notizen in den F o r t s c h r i t t e n  yorkommen, 
angibt. H ier unten teile ich in kursiver Schrift die Notizen mit, die H err 
Oe t t in g e n  fast ohne jede Miihe hatte  erhalten konnen, die aber je tz t in dem 
Handworterbuche fehlen (FdM bedeutet F o r t s c h r i t t e  d e r  M a t h e m a t i k ) .

AzzareHi, M attia [vgl. FdM 29 (1898), 1 8 — 19].
Geb. 1811, Spello; Todesjahr fehlt sowohl im Handwórterbuche ais 
in FdM, aber aus der Bio-bibliographie ist zu ersehen, dafi A z z a r e l l i 
1897 starb.

Bucłiłieim , Arthur [vgl. FdM *20 (1888), 23].
Gest. 1888, Sept. 9.

Caporali, E ttore  [vgl. FdM 18 (1886), 23],
Gest. 1886 , Juli 2, Neapel.

Casey, John [vgl. FdM 28  (1891), 29],
Gest. 1891, Jan. 3, Dublin.

Craig, Thomas [vgl. FdM 31 (1900), 27].
Gest. 1900, M ai 8, Baltimore.

F aa d i B ru n o , Francesco [vgl. FdM 20  (1888), 19].
Gest. 1888, M arz 27, Turin.

G en occh i, Angelo [vgl. FdM 21 (1889), 2 1 — 22],
Gest. 1889, M arz  7, Turin.

Ich fiige noch einige erganzende oder berichtigende Notizen iiber yer
storbene M athematiker hinzu (BM bedeutet B i b l i o t h e c a  M a t h e m a t i c a ) .

A m igu es, Edouard (vgl. BM 4 3 , 1903, 109).
Gest. 1900, Dez. 1.

A n tom ari, Xavier (vgl. BM 8 3 , 1902, 335).
Gest. 1902, Ju n i 9 , Paris.

van  d en  B erg , Franciscus (vgl. BM 2 3 , 1901, 348).
Gest. 1892, M arz 30, Hilversum.

B jerk n es, K arl Anton (vgl. BM 4 3 , 1903, 110).
Gest. 1903, M arz 20, Kristiania.

B ra ssin n e , Emile (vgl. BM 2 3, 1901, 330).
Gest. 1884 (nicht 1894).

B r ia n c łio n , Charles Ju lien  (Bd. I, Sp. 298;  vgl. BM 8 2 , 1894,  91). 
Geb. 178.3 (nicht 1785), Dez. 19, Sevres.
Gest. 1864, A pril 29, Versailles.

B u cca , F ortunato  (vgl. BM 2 3 , 1901, 331).
Gest. 1900, Ju li (?).

7*
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C u rtz e , Maximilian (vgl. BM 4;>, 1908, 111).
Gest. 1903, Jan. 3, Tliorn.

D avidoff, A ugust (vgl. BM 2 3 , 1901, 332).
Geb. 1823, Dez. 15 (a. St.), Libaa.
Gest. 1885, Dez. 22 (a. St.), Moskau.

D obriner, Hermann (vgl. BM 1903, 111).
Gest. 1902, Nov. 25, F rankfurt a. M.

F e lic i, Riccardo (vgl. BM 3 .3, 1902, 426).
Gest. 1902, Juli 20, S. Alessio bei Lucea.

F e r r e r s ,  Norman Macleod (vgl. BM 4 3 , 1903, 111).
Gest. 1903, Jan. 31, Cambridge.

G erono, Camille.
Geb. 1799, Dez. 29, Paris.
Gest. 189.21), Nov. 5, Paris.

G la ish e r , James (vgl. BM 4 3 , 1903, 111).
Gest. 1903, Febr. 8.

Auch fu r viele noch lebende M athem atiker sind Erganzungen der bio-
graphischen Notizen ziemlich leicht zu haben.

A uf der anderen Seite ha t H err O e t t in g e n  zuweilen unterlassen, solche 
Angaben zu streichen, die einzelne M athem atiker ihm  m itgete ilt haben, obgleich 
sie nicht in den Rahmen der A rbeit passen. So z. B. finden sich S. 219, 235,
298, 327, 346, 388, 403, 444,  478  Notizen iiber M itgliedschaft gelehrter
Gesellschaften, die ja  sonst im m er fehlen, ohne Zweifel, weil H err O e t t in g e n  
denselben keinen W ert beilegt; S. 406 steht nach dem Yornamen „Antonio* 
das W ort „Nobile*, was wohl kein Vom am e ist, sondern „Edelm ann“ bedeutet.

DaB H err Oe t t in g e n  fur seine biographischen Notizen teils seine Quellen, 
teils die Schriften, wo weitere biographische Notizen zu haben sind, angegeben hat, 
ist sehr lobenswert, aber wenn diese Angaben allzu zahlreich sind und schwer- 
verstandliche Abkiirzungen enthalten, wirken sie etwas storend (vergl. z. B.
S. 94, A rt. B e l t r a m i). Konnten nicht diese Angaben m it Nonpareille gesetzt 
werden ?

3 .
Ich habe schon am Anfange dieses A rtikels darauf hingew iesen, daB 

P o g g e n d o r f f  selbst den Fachgenossen in  erster Linie eine biographische und 
nu r in zweiter Linie eine bibliographische A rbeit bieten wollte, und in den 
zwei ersten Banden ist das biographische Elem ent auch rein ąuan tita tiy  vor- 
herrschend; in der Tat handelt es sich ja  dort groBtenteils um  altere Verfasser, 
dereń literarische W irksam keit, wenn man sie m it den gegenw artigen Ver- 
haltnissen vergleicht, im allgemeinen nicht besonders um fangreich w ar. In- 
betreff des dritten  und noch m ehr hinsichtlich des vierten Bandes des Hand- 
wórterbuches gestaltet sich die Sache wesentlich anders, und man brauch t nur 
die sieben erschienenen Hefte des letzten Bandes fluchtig durchzublattern, um 
zu finden, daB die bibliographischen Notizen, obgleich sie m it kleineren Schriften

1) Ich habe in meiner Bio-bibliographie unrichtig 1891 ais Todesjahr angegeben, 
weil ich ohne weiteres die in den F o r tsc h r it te n  der M a th em a tik  24 (1892), 30 
vorkommende Jahreszahl abschrieb.
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gedruckt sind, inehr ais des Eaumes einnehmen. Es ist natiirlich, dafi das 
Publikum  dadurch gewohnt wird, das Buch in erster Linie ais eine biblio- 
graphische A rbeit zu betrachten und zu benutzen, so dafi der Frage iiber die 
ZuyerlSssigkeit und die Vollstandigkeit der bibliographischen Notizen ein grofies 
Gewicht beigelegt werden mufi.

In Bezug auf diese Frage ist es aus dem vorhergehenden klar, dafi Herr 
O ettin gen  keine besonders kraftigen Anstrengungen gemacht, um die Sćhriften 
der Mathematiker moglichst yollstandig yerzeichnen zu konnen, da es eine sehr 
grofie Anzahl von Zeitschriften gibt, die er nicht exzerpiert hat, und da er 
auch nicht die F o r t s c h r i t t e  der M a th e m a tik  zu Hilfe genommen hat, um 
die Liicken auszufiiilen. Die Erganzung der bibliographischen Angaben scheint 
er im allgemeinen den Yerfassern selbst uberlassen zu haben, sofern es sich 
nicht um selbstandig erschienene Sćhriften handelt, und unter solchen Um- 
standen ist von vorne herein anzunehmen, dafi diese Angaben in yielen Fallen 
unnotig unyollstandig sein miissen. Eine nahere Untersuchung bestatigt auch 
die Richtigkeit dieser Annahme; in manchen Fallen sind zwar die Angaben 
sehr gut, in anderen so unyollstandig, dafi sie von der wissenschaftlicben Wirk- 
samkeit des betreffenden Verfassers kein richtiges Bild geben konnen. Um mir 
wenigstens eine Yorstellung davon bilden zu konnen, in wie weit man durch 
Hinwenden an die Verfasser selbst yollstandige bibliographiscbe Angaben er- 
langt, habe ich fiir eine besondere Zeitschrift, die von Herrn O ettingen  nicht 
excerpiert worden ist, Untersuchungen angestellt; ich habe dabei die Zeitschrift, 
die mir am nachsten steht, namlich die B ib l io th e c a  M a th e m a tic a , gewahlt 
und gefunden, dafi neun Yerfasser (Boyer, Braunmuhl, M. Oantor, C urtze, 
D ickstein, Duhem, Enestrom, E n gel, G erland), dereń Artikel vor Ende 1901 
erschienen sind, dieselben aufgefiihrt haben, wahrend neun Verfasser (Allm an, 
B a ll ,  B jerknes, B o l l ,  B ossciia , Cajori, G. Oantor, De Marchi, Favaro) 
aus derselben Kategorie es unterlassen haben. Somit ware die Wahrscheinlich
keit, yon einem Mathematiker yollstandige bibliographische Angaben zu be- 
kommen, yorlaufig etwa =  zu setzen. Naturlich ist auf den so erhaltenen 
Wert kein grófleres Gewicht zu legen, aber aus der Untersuchung diirfte jeden- 
falls hervorgehen, dafi beim Hinwenden an die Verfasser grofie Unebenheiten 
entstehen miissen. Solche Unebenheiten beeintrachtigen zwar nicht die Anwend- 
barkeit der Arbeit, sofern man nur yerlangt, dafi die wirklich yorhandenen 
Angaben zuyerlassig sind, aber fiir manche Benutzer miissen sie unangenehm 
sein, die Arbeitsmethode ist also nicht besonders zu empfehlen.

W ollte ich die Scbriften hier yerzeichnen, die ich im Yoriibergehen ais 
unnotigerweise fehlend no tiert habe, so wiirde dies yiele Druckseiten erfordern, 
und die Listę wiirde dennoch gewifi aufierst unyollstandig sein. Da iibrigens 
die fehlenden Sćhriften fast alle in den F o r t s c h r i t t e n  d e r  M a t h e m a t i k  zu 
finden sind, diirfte es unangebracht sein, hier au f die bibliographischen Liicken 
naher einzugehen, und ich begniige mich damit, dem Leser yorzuschlagen, bei- 
spielsweise das Schriftverzeichnis des A rtikels „ G i l b e r t ,  P h i l l i p p e “ m it den 
Seiten 5 9 — 79 der MANSiONSchen Notice sur les travaux scientifigues de Louis- 
P hillippe G-ij.bert (Paris 1893) zu yergleichen.

Es ist naturlich, dafi es bei einer so grofien Menge von bibliographischen 
Notizen unm oglich gewesen is t, U nrichtigkeiten zu yermeiden. In gewissen 
Fallen scheinen diese auf undeutlichen Angaben der Yerfasser zu beruhen, 
und sie hatten, wenigstens an den von m ir notierten Stellen, yerbessert werden
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konnen, wenn H err O e t t in g e n  die F o r t s c h r i t t e  d e r  M a t h e m a t i k  zu Rate 
gezogen hatte. In  anderen Fallen ist es schwerer einzusehen, wie die Unrichtig- 
keit entstanden ist. So z. B . findet man unter den Schriften von M a x im il ia n  
Cu r t z e  zuerst

Hoppe, Z. Mat li. Phys.: D. Tiactatus Quadrantis d. Robertus Anglicus aus 1477 
(ubers.), 23 p. (44). — Mor. Cantor’s Schriften, 26 u. 6 p. (44 u. 45, 1899 u. 1900), 

und dann
Schlomilch, Ztsclir. Ma tli. Der Tractatus Quadrantis d. Robertus Anglicus 
1477 (ubers.), 22 p. (44, Suppl., 1899). — Mor. Cantor’s Schriften 1851—99, 
25 u. 6 p. (44 u. 45, Suppl. 1899 u. 1900).

H ier ist natiirlich das erste Stiick ganz zu streichen, und die zuletzt er- 
wahnten sechs Seiten gehoren dem „Tractatus Quadrantis* an. —- S. 452 sind 
im Absatze: „Stockh., Akad. Ofvers (!)“ zwei Schriften yerzeichnet, die unm ittel- 
bar yorher im Absatz: „Stockh., Akad. Ófvers.“ yorkommen.

Um Raum zu sparen, sind sehr viele T itel wesentlich abgekiirzt worden, 
aber zuweilen diirfte H err O e t t i n g e n  dabei zu w eit gegangen sein. So z. B. 
w ird S. 47 un ter „Hoppe, Arch. Math. P hys.“ eine Abhandlung m it dem ab- 
gekiirzten Titel „Tetraeder“ erw ahnt; der yollstandige T itel lau te t: Uber
Tełraeder, dereń Seitenfldchen teilweise oder sdmtlich gleich sind, und iiber das 
Hyperboloid der Hólien beim gleichseitigen Tetraeder. Dafi S. 17 „spec.“ fiir 
„speciali“ und S. 233 „m in.“ fiir „minimum" steht, diirfte yielen Lesern nicht 
unm ittelbar einleuchtend sein. Dafi die Abkiirzungen der T itel in schwedischer 
Sprache, die H err O e t t i n g e n  offenbar nicht yersteht, nicht im m er gelungen 
sind, sieht der schwedische Leser sogleich. So z. B. kom m t S. 383 folgende 
A bkiirzung vor: „Bevis for satsen, a tt  den fullstandiga integralen till en
differenseqvation af n. ordn. innehaller,® was deutsch bedeutet; „Beweis des 
Satzes, dafi das yollstandige In tegral einer Differenzen-Gleichung n. Ordnung 
enthalt." Die drei letzten W orte „w arb itrara  konstanter" ( =  n willkiirliche 
Konstanten) sind von H errn  O e t t i n g e n  weggelassen, und dadurch w ird die Ab- 
kiirzuDg unyerstandlich. —  A uf der anderen Seite mufi ich gestehen, dafi ich, 
abgesehen von Titeln in schwedischer Sprache, keine w irklich entstellte Titel 
gefunden habe von der A rt, wie sie zuweilen in den zwei ersten Banden yorkom m t.1)

W ie im dritten Bandę des Handwórterbuches sind auch hier fiir jeden 
Verfasser die Schriften so geordnet, dafi zuerst die selbstandig erschienenen und 
dann die in Gesellschafts- und Zeitschriften yerOffentlichten aufgefiihrt sind; die 
letzteren sind alphabetisch nach den A bkiirzungen der betreffenden Sammel- 
schriften geordnet. Diese Abkiirzungen haben offenbar H errn O e t t i n g e n  ziem- 
lich viel Miihe yerursacht, und nicht im m er haben seine A nstrengungen zu den 
besten R esultaten gefiihrt. In betreff der Gesellschaftsschriften enthalt die 
Abkiirzung im allgemeinen zuerst einen Ortsnamen, dann entweder den Namen 
der Gesellschaft oder den T itel der Publikation oder beide dieser Angaben, und 
dagegen ist ja  nichts einzuwenden. Aber zuweilen finden sich unnotigerweise 
Abkiirzungen anderer A rt. So wird (vgl. z. B. S. 245) s ta tt „Milano, Ist. 
Lomb. Rend.“ nu r „Ist. Lomb. Rend.“ gesetzt, wahrend (vgl. auch S. 245) nicht 
„Ist. Ven. A tti“, sondern nach dem allgemeinen Grundsatze „Yenezia, Ist. A tti“ 
steht. Ebenso wenig ist zu ersehen, w arum  man (vgl. z. B. S. 96) „France, 
Soc. math. Buli.* und nicht „Paris, Soc. m ath. B u ll.“ setzen soli, da fiir „Abhand-

1) Im ersten Bandę findet sich Sp. 1096 folgender Titel: „Cber d. linearen 
Constanten [! lies: lineare Construction] d. rechten [!lies : achten] Schnittpunktes dreier 
Oberflachen 2. Ordn, wenn sieben Schnittpunkte derselben gegeben sind.“
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lungen der preufiischen Akademie der W issenschaften“ die Abkurzung „Berlin, 
Akad. Abh.“ (vgl. z. B. S. 463) und nicht „Preuflen, Akad. A bh .“ gewahlt 
worden ist. Inkonseąuent ist auch S. 309 die A bkurzung: „Liege, Roy. soc. 
Mem.“, da sonst das W ort „royale“ (koniglich etc.) immer fehlt. Diese und ahn- 
liche Inkonsequenzen sind dennoch ziemlich bedeutungslos, aber wenn fiir eine 
und dieselbe Publikation zwei yerschiedene Abkiirzungen benutzt worden sind, 
kann dies leicht irreleiten. So z. B. steht fiir „Ofyersigt af kungl. yetenskaps- 
akademiens forhandlingar“ teils (vgl. z. B. S. 25, 53, 96, 188) „Stockh. Akad. 
F o rh .“, teils (yergl. z. B. S. 40) „Stockh. Akad. Ófvers.“ und S. 356 werden 
fiir einen und denselben Verfasser Schriften teils im „Stockh. Akad. F o rh .“, 
teils im „Stockh. Akad. Ófyers.“ yerzeichnet; der nicht sachkundige Leser mufi 
natiirlich daraus fo lg ern , dafi es sich um zwei yerschiedene Publikationen 
handelt.

F iir die eigentlichen Zeitschriften bieten die Abkiirzungen des Handwórter- 
buches ein buntes Gemisch, Zuweilen ist nu r der T itel abgekiirzt worden
(z. B. „Nouv. Ann. Math. S. 23), zuweilen wird vor dem Titel entweder der
Erscheinungsort (z. B. „Wien, Monatsh. Math. P h y s.“, S. 394) oder der Name 
des Herausgebers (z. B. „Schlorriilch, Ztsch. M ath.“, S. 102) gesetzt. F iir ge- 
wisse Zeitschriften kommen zwei oder sogar drei Abkiirzungen vor, z. B. fur 
die B i b l i o t h e c a  M a t h e m a t i c a  teils „Bibl. Math.* (S. 328, 354), teils 
,Stockholm , Biblioth. math.® (S. 117, 176, 288), teils „Enestrom, Bibl. M ath.14 
(S. 109, 218); ebenso fiir G i o r n a l e  di  m a t e m a t i c h e ,  teils „Napoli, Giornale 
di m atem .“ (S. 117), teils „B attaglini, G. m at.11 (S. 73, 186), und fur
M a t h e s i s  teils „Gand,  Mathesis* (S. 313), teils „M athesis“ (S. 321). Auch 
in dem besonderen Falle, wo der Name des H erausgebers zuerst steht, kommen 
Yariationen yor, z. B. fiir M a t h e m a t i s c h e  A n n a l e n  teils „Clebsch, Math. 
Ann.“ (S. 79), teils „Clebsch-Neumann, Math. Ann.11 (auch S. 79), teils „Neu- 
mann-Clebsch, Math. Ann.11 (S. 248), teils „Neumann, Math. Ann.1' (S. 327) 
und fiir J o u r n a l  f i i r  d ie  r e i n e  u n d  a n g e w a n d t e  M a t h e m a t i k  teils
„Crelle (Fuchs), J . M ath.“ (S. 33), teils „Crelle-Fuchs, J . M ath.11 (S. 279), teils 
„Fuchs (Crelle), J . M ath.11 (S. 331). —  F iir A b h a n d l u n g e n  z u r  G e s ć h i ć h t e  
d e r  M a t h e m a t i k  scheint fast iiberall „Schlomilch, Ztschr. Math. Phys., Suppl.11 
zu stehen, nur S. 384 kom m t „Abh. z. Gesch. d. Math.11 yor. —  Ausnahmsweise 
kommen auch Abkiirzungen vor, die so unyollstandig sind, daB nur der be
sonders Sachkundige den Sinn erraten kann, z. B. S. 383 „Paris, Congrós11 
fiir „Congrós in ternational d’histoire comparee, Paris 1900, 5e section, H istoire 
des sciences11 (vgl. S. 218 : „Paris, Ann. intern. d’H ist.“).

U nter die Zeitschriften sind noch einige andere Schriften eingereiht, welche 
m ir dort weniger zu passen scheinen, z. B. „Leipzig, Encycl. d. math. W iss.“ 
(S. 29, vgl. S. 2 0 8 : „Encyclopadie d. math. W .11) und „Breslau, Handworterb. 
d. Astron.“ (S. 494).

Inbetreff einer biographisch-bibliographischen A rbeit spielt natiirlich die 
K orrekturlesung eine w ichtige Rolle, und manches, das man bei dem Durch- 
sehen des M anuskriptes iibergangen hat, kann in der K orrek tur leicht yerbessert 
werden. Leider scheint H err O e t t in g e n  nicht im m er Gelegenheit gehabt zu 
haben, den K orrek turen  die gebiihrende Aufm erksam keit zu widmen. Ich habe 
zwar keine besonderen Anstrengungen gem acht, um  K orrekturfehler zu ent- 
decken, aber dennoch eine nicht unbetrachtliche Anzahl notieren konnen. Yer- 
druckte Namen finden sich z. B. S. 14 („A lam bert“), 22 („Die Saaliger’sche
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Theorie des Saturnringes “) , 124 („H o/m ann, Ztschr. m ath. naturw . U nterr. ), 
174 („Brassiwe11), 230 („Sodlerian Prof.“), 298 ( BDauble&sky“), u. s. w.; S. 53 
steht „Islane“ s ta tt „ piane “, und S. 221 diirfte es nicht leicht sein zu er- 
raten , was „sorseurs de B ell“ bedeuten soli (lies: „ torseurs de B a ll“). Die 
T itel in schwedischer Sprache sind sehr oft m ehr oder weniger schlecht ab- 
gedruckt (siehe z. B. S. 15, 22, 39, 102, 136, 194, 342, 374, 383, 403, 
432); schwedische Ortsnamen sind zuweilen auch fur einen Schweden fast un- 
kenntlicb, z. B. S. 388 „Braunhyrha* (Brannkyrka?). —  Zu den K orrektur- 
fehlern bin ich geneigt auch solche Yersehen zu rechnen, wie die S. 231 und 
268 vorkom m enden, wo bei der Angabe der Zeitschriftenartikel eines Ver- 
fassers eine und dieselbe Zeitschrift zweimal aufgeftihrt wird. —  Auch die 
auffalligen Notizen S. 17, hinsichtlich einer Aritmełica prałica, „herausgeg. 
v. Ed. M orano“ und einer Algebra, „herausgeg. v. Ed. Pellerano* [naturlich 
is t hier Ed. =  editore =  Verleger] hatten  wohl leicht von einem aufmerksamen 
K orrekturleser yerbessert werden konnen; am besten ware es gewiB gewesen die 
Zusatze ganz einfach zu streichen, da im  Handwórterbuche die V erleger der 
zitierten Schriften sonst nie genannt werden.

Aus dem, was ich je tz t bem erkt habe, diirfte es k lar sein, daB die Fort- 
setzung des P o g g e n d o r f f schen Handwórterbuches nur m it V orsicht ais mathe- 
matisch-bibliographisches Handbuch zu benutzen ist. Dem M athem atiker, der 
z. B. einen N achruf fiir einen verstorbenen Kollegen schreiben w ill, kann es 
also nicht empfohlen werden, sich ohne weiteres der bibliographischen An- 
gaben des Handwórterbuches zu bedienen. A uf der anderen Seite kann das 
Buch dem sachkundigen Benutzer oft gute Dienste leisten, da es viele Auf- 
schliisse enthalt, die zur Zeit nicht anderw eitig zu bekommen, oder wenigstens 
schwer zu erlangen sind. Freilich ware es sehr zu wiinschen, daB recht bald 
von einem Fachgenossen ein biographisch-literarisches W orterbuch der je tz t 
lebenden M athem atiker in Angriff genommen w iirde, bei dessen Bearbeitung 
in erster Linie alle leicht zuganglichen Quellen, also auch die F o r t s c h r i t t e  
d e r  M a t h e m a t i k ,  zur Anwendung kamen, und die M itteilungen der Verfasser 
selbst yorzugsweise fu r die biographischen Notizen benutzt w iirden , aber 
leider haben w ir augenblicklich keinen Anlafi zu hoffen, daB dieser Wunsch 
erfiillt werden w ird. U nter solchen Um standen kann man nicht um hin die 
neue Fortsetzung des P o g g e n d o r f f  schen Handwórterbuches m it Freude zu 
begriiBen, auch wenn man iiberzeugt is t, daB sie ohne allzu groBe Miihe hatte 
besser bearbeitet werden konnen.

Stockholm. G. E n e st r o m .
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a) Zeitsehriften. A llgem eines.
Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen 

Wissenschaften. Leipzig 8°. — [Rezension 
des Heftes 14 :] Deutsche Litteraturz. 23, 
1902, 2871. [1

Bibliotheca Mathematica. Zeitschrift fiir 
Geschichte der mathematischen Wissen- 
schalten. Herausgegeben von G. E n e 
s t r o m . Leipzig (Stockholm i. 80. [2
33 (1902): 4. — [Rezension des Heftes 33: 1 :] 
Zeitschr. fiir mathem. Unterr. 33, 1902, 
573—575. (G. W e r t h e i m . )

Bollettino di bibliografia e storia delle 
scienze matematiche pubblicato per cura 
di G. L o r ia . Torino (Genova). 8 ° . [3

1902 : 4. — 1903 :1.
Revue semestrielle des publications mathe- 

matiąues, redigee sous les auspices de 
la sociśte mathematiąue d’Amsterdam 
par P. H. S c h o u t e , D. J. K o r t e w e g ,

J. C. K l u y y e k ,  W. K a p t e y n ,  P. Z ee m a n . 
Amsterdam. 8°. [4

11 : 1 (avril — octobre 1902). — Table des 
matieres contenues dans les cinq. yolumes 
1898—1902, suiyies d’une table gćnćrale par 
noms d'auteurs. Composfees par W. A. W y t -  
h o f f .  Amsterdam 1903. 8°, (3) + 155 +  (1) p.

Annuaire des mathćmaticiens 1S01—1802 publife 
sous la direction de C. A. L a i s a n t  et A d .  
B u h l  (1902). — [Rezension:] New York, 
Americ. mathem. soc., Bulletin 92, 1903, 
218—219. (D . E. S m it h . ]  [5

Compte rendu du deuxieme congres I n t e r n a t i o n a l  
des mathfematiciens tenu a Paris du 6 au 12 
aout 1900. Proces-verbaux et Communications 
publićs par E. D u f o r c q  (1902). [Rezension:] 
New York, Americ. mathem. soc., Bulletin 
92j 1903 , 214—215. ( C h a r l o t t e  A. S c o t t . )
— Bollett. di bibliogi'. d. sc. matem. 6, 1903, 
21—23. (G. L.) — Nouv. ann. de mathfem. 
2,, 1902; Supplćm. XXXIX—XL. [6
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Cantor, M., Vorlesungen iiber Geschichte der 
Mathematik. — l 2 (1899). [Kleine Bemer- 
kungen:] Biblioth. Mathem. 33, 1902 , 405. 
(G. E n e s t r o m . )  — 2- (1900). [Kleine Be-
merkungen:] Biblioth. Mathem. 33, 1902, 408. 
(G. E n e s t r o m . )  — (1901). [Kleine Be-
merkungen:] Biblioth. Mathem. 33, 1902.
407—408. (G. E n e s t r o m . )  [7

Hoefer, F., Histoire des mathematiąues, 
depuis leurs origines jusqu’aucommence- 
ment du 19e siecle. Cinąuieme edition. 
Paris, Hachette 1902. [8

16o, 3 +  609 S. -  [4 fi\]
Zenthen, H. G., Histoire des mathćmatiąues 

dans l ’antiquitó et le moyen age, traduite 
par J. M a s c a r t  (1902). [Rezension :J 
Bullet. d. sc. mathfem. 2GJ, 1902, 313—319. 
(P. T a n n e r y . )  — Bollett. di bibliogr. d. sc. 
matem. 5, 1902, 112—114. (G. L.) [9

Tropfke, J . , Geschichte der Elementar-Mathe- 
matik. 1. Rechnen und Algebra (1902). 
[Rezension:] Deutsche Litteraturz. 24, 1903, 
56—57. (F. E n g e l . )  [10

Yersluys, G., Beknopte Geschiedenis der
Wiskunde. Amsterdam, A. Versluys
1902. [11

8°, 208 S. — [2,50 flor.] — [Rezension:] 
Mathesis 22, 1902, 275. (J. N.)

Klimpert, 1{., Storia della geometria. Traduzione 
di P. P a n t a s i a  (1901). [Rezension:] Biblioth. 
Mathem. 33, 1902, 413. (G. E n e s t r ć j m . )  [12

Carrara, B ., I tre probierni classici degli 
antichi in relazione ai recenti risultati 
della scienza. I. [13

Rivista di fisica (Payia) 5 , 1902, 296—316, 
481—492 , 696-705 , 761—776. -  Der bisher 
erschienene 1. Teil ist auch ais Sonderabzug 
herausgegeben (172 S. 8°). — [Rezension:] 
Bruxelles, Soc. scient., Revue des ąuest. scient. 
33, 1903, 318— 320. (H. B o s m a n s . )  •—  Periodico 
di matem. 52, 1902, 198. (K.)

Loria, G., Spezielle algebraische und transscen- 
dente ebene Kurven. Theorie und Geschichte. 
Deutsche Ausgabe yon F. ScHtyTTE (1902). 
[Rezension:] Bollett. d. bibliogr. d. sc. matem. 
6 , 1903, 5—13. (U. A .mat. in.) [14

Russell, B. A., Essai sur les foudements de la 
gćomćtrie. Traduction par A. Ca d e n a t
(1901). [Rezension:] Jornal de sc. mathem. 15, 
1902, 25. (G. T.) [15

Mackay, J. S ., History of a theorem in 
elementary geometry. [16
Edinburgh, Mathem. soc., Proceedings 20, 
1902, 18-22.

Obenrauch, F . J., Die erste Raumkurve 
der Pytbagoraischen Schule, ihre ortbo- 
gonale und imaginare Projektion [17
Monatsh. fiir Mathem. 14, 1903, 187—2C5. — 
Zum grossten Teil historischen Inhalts.

liraiim niiiil, A. yon, Yorlesungen iiber 
Geschichte der Trigonometrie. Zweiter 
Teil. Von der Erfindung der Loga- 
rithmen bis auf die Gegenwart. Leipzig, 
Teubner 1903. [18

80, XI +  264 S. — [10 M. J
Weyh, A., Die wichtigsten Mathematiker und 

Physiker des Alterthums (1902). [Rezension:] 
Beibl. zu den Ann. d. Phys. 26, 1902, 1092. 
(G d .) — Deutsche Litteraturz. 24, 1903, 108. — 
Zeitschr. fiir mathem. Unterr. 3 3 , 1902. 
578— 579. (Meyer.) [19

Dannemann, F ., GrundriC einer Gescjnchte der 
Naturwissenschaften. ] . Aufl. 2 (1902). [Re
zension:] Beibl. zu den Ann. d. Phys 2b,
1902, 1090-1091. (Gd.) — Deutsche Litteraturz
23, 1902, 3250.

*Hielscher, J .,  Untersuchungen zur ge- 
schichtlichen Entwickelung der Logik 
in den Prinzipien der Mechanik. Ziirich
1901. [21
80, 87 S.

Knibbs, G. H ., T he h is to ry  o f tlie 
a tom istic  concep tion  an d  its  philo- 
soph ica l im port. [22

Australasian association, Report 8 (Mel
bourne 1901), 18—44.

Mann, C. R., Histories and bibliographies 
of physics. [23

Science 1G2, 1902, 1016—1021.
Hultsch, F ., Die Frauen und die Mathe

matik. [24
Zeitschr. fiir mathem. Unterr. 34, 1903, 82—85.

Ise ly , L ., Epigraphies tumulaires de 
mathematiciens. [25
Neuchałel, Soc. d. sc., Bulletin 27, 1899, 
167—172.
b) G eschichte des A ltertum s.

*Villani, N., Ricerche matematiche sulle 
misure antiche e il sistema antico delle 
misure romane. Lanciano, Carabba
1902. [26 
160, 7 + 66 S. — [1 lira.]

Wood, D ., Generation geometriąue des 
courbes ornamentales chez les Grecs. [27 

Reyue gćnfer. d. sc. 13, 1902, 845.
M[ansion], P ., Sur la  m ethode  an a ly tiąue  

des anciens. [28
Mathesis 2o, 1902, 266—273.

Łoria, (<., Le scienze esatte nell’ antica Grecia. 
III-V (1901—1902). [Rezension:] Biblioth. 
Mathem. 33, 1902, 414—422. (A. A. B j o r n b o . )  
[Rezension des Teiles V:] Bruxelles, Soc. 
scient., Reyue des ąuest. scient. 33, 1903, 
320—321. (H. B o s m a n s . )  [29

*Smitli, T ., Euclid, his life and system. 
New York, Scribner 1902. [30

120, 4 -f  227 S. -  [1«|, doli.]
*Frankland, W. B ., The story of Euclid. 

London 1902. [31
16°, 176 S. — [1 sh.] — [Rezension:] Bollett. 
di bibliogr. d. sc. matem. 5, 1902, 117. (G. L.)

Fazzari, G., Archimede e la sua misura 
del cerchio. [32

II Pitagora 9, 1902, 31—32, 47- 51.
Heronis Alexandrini Opera quae supersunt 

omnia. Vol. III. H e r o n s  von Alexandria 
Vermessungslehre und Dioptra. Grie- 
chisch und Deutsch yon H. S c h o n e . 
Leipzig, Teubner 1903.

‘ 80, XXI +  366 S. — [8 M.\ [33
Hoppe, E ., Ein Beitrag zur Zeitbestimmung 

Herons von Alexandria( 1902). [Rezension:] Beibl. 
zu den Ann. d. Phys. 26, 1902,1092. (Gd .) [34

Schmidt, \ \ \ ,  Zur Geschichte des Dampf- 
kessels im Altertume. [35

Biblioth. Mathem. 33, 1902, 337 -341.
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Claudii Ptolemaei Opera quae supersunt 
omnia. Yolumen I. Syntaxis mathe- 
matica. Edidit J. L. H e ib e r g . Pars II, 
libros VII—XIII continens. Leipzig, 
Teubner 1902. [36

8°, V +  608 S. — [12 *#.1
Tannery, P ., Simplicius et la ąuadrature 

du cercie. [37
Biblioth. Mathem. S3) 1902, 342—349.

c) G eschichte des M ittelalters.
Suter, H ., Cber die angebliche Ver- 

stiimmelung griechischer Eigennamen 
durch arabische Ubersetzer. [38

Biblioth. Mathem. 83, 1902, 408—409.
Curtze, M., Urkunden zur Geschichte der Mathe

matik im Mittelalter und der Kenaissanee. 
I—XI (1902). [Rezension:J New York, Americ. 
matem. soc., Bulletin 92, 1902, 123—125.
(D. E. Smith.) — Bollett. di bibliogr. d. sc. 
matem. 5, 1902, 128 : 6 , 1903 , 29 -  30. — 
Zeitschr. fiir mathem. Unterr. 34, 1903, 50—52. 
(S. GtisTHER.) — [Selbstanzeige:] Deutsche 
Mathem.-Verein., Jahresber. 12, 1903, 79— 80.

[39
Suter, H., tJber die im „Liber augmenti 

et diminutionis11 vorkommenden Au- 
toren. [40

Biblioth. Mathem. 33, 1902, 350—354.
Enestrom, G., Hermannus secundus (Dal- 

mata). [41
Biblioth. Mathem. 33, 1902, 410—411. — Anfrage.

Diinner, L ., Die alteste astronomische 
Schrift des Maimonides. Aus zwei 
Manuskripten der Nationalbibliothek 
in Paris. Beitrag zur Geschichte der 
Astronomie. Wiirzburg 1902. [42

80. 54 S.
Schmidt, IV., Leonardo da Yinci und Heron von 

Alexandria (1902). — [Bezension:] Beibl. zu 
den Ann. d. Phys. 26, 1902, 1092—1093. (Gd .)

[43
Berthelot, D., Les manuscrits de Leonard 

de Vinci et les machines de guerre. [44 
Journ. d. sayants 1902, 116—120.

d) G eschicłite der neueren Zeit.
Peprny, L., [Beitrage zur Geschichte der 

Mathematik in Bohmen]. [45
Ćasopis pro pestoy mathem. 31, 1902, 47—73. — 
Czechisch.

Mac Mahoń, P . A., Les carres magiąues.
[46

Revue scient. 174, 1902 , 744—751. — Haupt- 
sachlich historischen Iuhalts.

Enestrom, G., Ein verschollener deutscher 
Cossist aus dem Anfange des sechzehn- 
ten Jahrhunderts. [47

Biblioth. Mathem. 3̂ , 1902, 355—360.
Ortroy, F . yan, Bibliographie de l’oeuvre 

de Pierre Apian. [48
Bibliographie moderne 1901,89—156, 284 -333.
— [Rezension:] Bruxelles, Soc. scient., Revue 
des quest. scient. 3 3 , 1903, 322 326.
( H .  B o s m a n s . )

Pagliano, C., La disfida matematica tra 
N. Tartaglia e L. Ferrari e la risoluzione
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dei probierni della geometria elementare 
mediante la riga e il compasso di 
apertura fissa. [49
11 bollett. di matem. 1, 1902, 94—104.

Sclior, D., Simon Stevin und das hydrostatische 
Paradoxon (1902). [Rezension:] Beibl. zu den 
Ann. d. Phys. 26, 1902, 1093. (Gd .) [50

Huber, (i., Der Astronom Tycho Brahe. [51 
Bern, Naturf. Ges., Mitteil. 1902 , 73—97 + 
Portriit.

Friis, F. R., T y c h o n is  B r a h e i  et ad eum 
doctorum yirorum epistolae ab anno 
1588. Nunc primum collectae et editae. 
Fasc. I—III. Hauniae, Gad 1900—1902.

[52
_40, 96 S. — [4,80 MĄ

F riis , F. R ., Nogle Efterretninger om 
Tyge Brahe og hans Familie. Koben- 
havn, Gad 1902. [53

i°, 40 S. 4- Portrat.
Stadnicka, F.J.,Brevissimumplanimetriae 

compendium, sua manu exaravit T y c h o  
B r a h e . Pragae 1903. [54

8°, 4 S. +  6 facsimilierte Blatter +  Portrat.
Gravelaar, Ń. Ł. W. A , John Napier’s werken

(1899). [Rezension:] Bruxelles, Soc. scient., 
Revue des quest. scient. 33, 1903, 326—335. 
(H. B o s m a n s . )  [55

Le opere di G a l il e o  G a l il e i . Edizione 
nazionale sotto gli auspicii di sua 
maesta il re dMtalia. Volume XII. 
Firenze, Barbera 1902. [56

4“, 525 +  (1) S. — Herausgegeben yon A. F a -  
v a b o .  — [Anzeige der Bandę 1—11:] il 
politecnico (Milano) 1902. 14S. ( G . C e u g n o l a . )

Goldbeck, E., Galileis Atomistik und ihre Quellen
(1902). [Rezension:] Beibl. zu den Ann. d. 
Phys. 26, 1902, 1093-1094. (Gd.) _ [57

Bosmans, H ., Documents inedits sur 
Gregoire de Saint-Vincent. [58

Bruxelles, Soc. scient., Annales 27 : 2, 1903. 
43 S.

*Maupin, G., Opinions et curiosites tou- 
chant la mathematiąue. Seconde serie. 
Paris, Naud 1902. [59
8°, 338 S .  — [5 fr.] — Hauptsachlich iiber 
A l b e k t  G i e a e d s  Żusatze zu den „Oeuyres 
math6matiques de S i m o n  S t e v i n “ .

Vacca, G., Sopra un probabile errore di 
Gabrio Piola. (Sulla rettificazione della 
parabola e della spirale d’Archimede.)

[60
Bollett. di bibliogr. d. sc. matem. 6,1903, 1—4.

Enestrom, G ., Die „Leęons de tenebres“ 
des Desargues. [61

Biblioth. Mathem. 33, 1902, 411. — Anfrage.
Bosmans, H ., Deus documents sur la 

profession de góometre-arpenteur dans 
les Pays-Bas au XVIIe siecle. [62

Bruxelles, Soc. scient., Reyue des ąuest. scient. 
33, 1902, 340—343. — Das Hauptdokument ist 
ein Schreiben yon M. i', y a n  L a n g r e n  vom 
18. Febr. 1645.

W islicenus, W. F .,  Les cartes de la 
lunę de Langrenus. [63

Bruxclles, Soc. d’astron., Bulletin 7, 1902, 
39—47. — Ubersetzung der Abhandlung in der 
Biblioth. Mathem. 23, 1901, 384—391. — 
[Rezension:] Bruxelles, Soc.scient., Reyue des 
quest. scient. 33, 1903, 335—340. (II. B o s m a n s . )
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Fayaro, A ., Giannantonio Rocca (1607 
—1656). [64

Biblioth. Mathem. 33, 1902, 412. — Antwort 
auf eine Anfrage.

Korespondencya K o c h a ń s k ie g o  i L e ib n iz a  
według odpisów E. Bodemanna, po raz 
pierwszy podana do druku przez S. 
D ic k s t e in a . [65

Praze matem. - fisyezne 13, 1902, 237—283. — 
Der Briefwechsel zwisćhen Kochansky und 
Leibniz, nach den Abschriften von E. Bode- 
mann herausgegeben von S. D i c k s t e i n .

Godefroy, M., La fonction gamma. Thćorie, 
historique, bibliographie (1901). [Rezension:] 
Amsterdam, Wisk. genoots., Nieuw Archief 5o, 
1902, 321. (KI.) — Jom al de sc. mathem. lS, 
1902, 26—27. (G. T.) [6Ć

Sauerbeck, 1’., Einleitung in die analytische Geo
metrie nach J. P. de Gua de Malyes (1902). 
[Selbstanzeige:] Deutsche Mathem. - Verein., 
Jahresber. 12, 1903, 80. — [Rezension:] Bollett. 
di bibliogr. d. sc. matem. 6, 1903, 31. — 
Deutsche Litteraturz. 24, 1903 , 304— 305. 
(E. L a m p e . )  [67

Amodeo, F ., Dai fratelli Di Martino a 
Yito Caravelli. [68

Napoli, Accad. Pontaniana, A tti 32, 1902. 
(2) +  64 S. — Geschichte der Mathematik 
in Neapel 1732—1778. Mit 2 Portrats.

,,Soho-rules“. [Zur Geschichte des Rechen- 
schiebers.] [69

Zeitschr. fiir Mathem. 48, 1902, 317—318.
Cantor, M., Der Erfinder des Wilsonschen 

Satzes. [70
Biblioth. Mathem. 33, 1902 , 412. — Anfrage.

Kaućić, Fr., Georg v. Yega. [71
Zeitschr. fiir mathem. Unterr. 33, 1902, 
525-526.

Purser, J . ,  The Irish school of mathe- 
maticians and physicians from the be- 
ginning of the 19th century. Opening 
address. [72

Naturę 66, 1902, 478-483.
*Heydweiller, A., Die Entwickelung der 

Physik im 19. Jahrhundert. Vortrag 
gehalten im Humboldt-Verein fur Volks- 
bildung in Breslau. Berlin, Parey 1900.

[73
8°, 32 S. — [Rezension :] Deutsche Litteraturz.
24, 1903, 173. (W. W i e n . )

Ellery, R. L. J ., A brief history of the 
beginnings and growth of astronomy 
in Australasia. [74

Australasian association, Report 8 (Mel
bourne 1901), 1—17.

Klein, F., Gauss’ wissenschaftliches Tagebuch 
1796—1814 (1901). — [Rezension:] New York, 
Americ. mathem soc., Bulletin 9?, 1902,
125—126. (M. Bócher.)— Vjestnik elem. matem. 
28, 1902, 208-209. [75

Gauss. K. F ., General investigations of curved 
surfaces of 1827 and 1825 (1902). [Rezension:] 
Bullet. d. sc. matłtóm. 262, 1902, 289—290. 
(G. D.) — Bollett. di bibliogr. d. sc. matem. 
5, 1902, 114— 116. (G. Y a c c a . )  —  Naturę 66, 
1902. 316—317. -  Science 16o, 1902, 902—903. 
(A. S. H a t h a w a y . )  ” [76

Brendel M., Das Gauss-A rchiv. [77 
Deutsche Mathem.-Verein., Jahresber. 12.
1903, 61—63.

Fazzari, Cr., Jacob Steiner. [78
11 Pitagora 9, 1902, 33—34.

Ja linke , E ., Ausziige aus drei Briefen 
Steiners an Jacobi. Schreiben J acobis 
an den Staatsminister y. Eichhorn be- 
treffend Jacob Steiner. [79

Arch. der Mathem. 43, 1903, 268—280. _ _
B olyai, J . ,  Epistoła ad W. Bolyai, in 

latinum conyersa. [80
J . B olyai in  m em oriam  (K lausenburg  1902), 
IX —XV +  Facsim . — Vom 3. Nov. 1823.

M ansion, P . ,  Sur la decouverte de la 
geometrie non-euclidienne par Jean 
Bolyai. [81

Bruxelles, Soc. sc ien t., A nnales 26, 1902, 
146—147.

Sylow , L .,  Mowa, wypowiedziana na 
uroczstym obchodzie setnej rocznicy 
urodzin Abela w Chrystyanii d. 5 
września 1902. [82

W iadom ości m atem . 6 , 1902, 311—316. — 
P olnische TJbersetzung der Rede in  K ristian ia  
1902 (ygl. B i b l i o t h .  M a th e m .  33, 1902,425).

F eh r, H ., Centenaire d’Abel. [83
L ’enseignem ent m athćm . 4. 1902, 445—447.

W ilson , E. B ., The centenary of the 
birth of Abel. [84

New York, A m eric. m athem . soc. 92, 1902, 
154-156.

B onola, R ., Index operum ad geometriam 
absolutam spectantium. [85

J .  B olyai in  m em oriam  (K lausenburg  1902), 
81-154 .

S abin in , E .,S lm kow skij,N .,L akh tin , L.,
[M. V. Ostrogradskij]. [86

Moskwa, M athem . obchtch ., S bo rn ik 2 2 , 1902, 
499—573.

G oldziher, K ., Weierstrass iiber das so- 
genannte Dirichlefsche Prinzip. [87 

B iblio th . M athem . 33, 1902, 409—410.
Wassilief, A. und Delnunay, N., P . L . Tschebychef

(1900). [R ezension :] Z eitschr. fiir Mathem. 
47, 1902, 500. (R. R o t h e . )  _ [88

Stiickel, P .,  De ea mechanicae analyticae 
parte quae ad yarietates complurium 
dimensionum spectat. [89

J . Bolyai in  m em oriam  (K lausenburg  1902), 
61—79. — B e rich t iib e r  den  g egenw artigen  
S tan d  der M echanik  d er m ehrd im ensionalen  
R aum form en.

WolfFing-, E ., Bericht iiber den gegen
wartigen Stand der Lehre von der 
Fresnel’schen Wellenflache. [90

B iblio th . M athem . 33, 1902 , 361—332. — 
[Rezension:] D eutsche L ite ra tu rz . 24 , 1903, 
370—371.

M aefarlaue, A ., A report on recent 
progress in the ąuaternion analysis. [91 

A m erican  associa tion , P roceedings 5 1 , 1902,
_ 305 -  326.

M iller, O. A., Second report on recent 
progress in the theory of groups of 
finite order. [92
New York, A m eric. m athem . soc., B u lle tin  92.
1902, 106—123.

Fayaro, A., Jntorno ad alcune anomalie 
presentate dal „Bu.llettino“ del principe 
Boncompagni. [93

B ib lio th . M athem. 33, 1902, 383-385.
.T, C. Poggendorffs Biographisch-litera- 

risches Handworterbuch zur Geschichte
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der exakten Wissenschaften. Yierter 
Band (die Jahre 1883 bis zur Gegen- 
wart umfassend), herausgegeben von 
A. J. y o n  O e t t in s e n . Lieferung 4—7. 
Leipzig, Barth 1902—1903. [94

8°, S. 217—504. — [12 rU.] — [Anzeige der Lief. 
1—3:] N atu rw iss. R undschau  11, 1902, 606.

Meyer, W. Fr. und Klein, F ., Bericht 
iiber den Stand der Encyklopadie d e r  
mathematischen Wissenschaften. [95 

D eutsche M athem .-V erein ., Jahresber. 12,
1903, 22—23.

Wolfflng, E., Yerzeichnis der in techni- 
schen Zeitschriften 1901 sich vorfinden- 
den mathematischen Abhandlungen. [96 

Z eitschr. fiir M athem . 48, 1902, 183—192.

e) Nekrolog©.

Pierre Marie Edouard Amigues (1842— 
1900). [97

Marseitte, Kac. d. sc., A nnales 11,1901,125—137. 
( L .  S a u y a g e ,  T h e r m e s ,  A n d r ć . )

Charles Edward Bickmore (?—1901). [98 
London, M athem. soc., P roceedings 34, 1902, 
12f—130. ( E .  B. E l l i o t t  , A. C u n n i n g h a m . )

Ferdinand Caspary (1853—1901). [99
D eutscheM athem .-V erein., Jahresber. 12,1903, 
42—60 [m it P o rtra t] . (E. J a h n k e . )  — Leo- 
poldina 37, 1901, 84.

Alfred Cornu (1841—1902). [100
Roma, Accad. d. L iucei, R end icon ti U 5 :1 , 
1902,347—349. ( V . C e r r u t i . )  — A strophys. jo u rn . 
15, 1902, 299—301. (J. S. A m e s . )  — Beibl. zu 
den Ann. d. Phys. 25, 1902, 1098. (Gd.) 

Maximilian Curtze (1837—1903). [101
Zeitschr. fiir m athem . U n terr. 34,1903,86—87. 
(S. G u n t h e r . )

Max Eschenhagen (1858—1901). [102
Berlin, D eutsche physik . G esellschaft., Ver- 
handl. 4, 1902, 79—87. (W. y o n  B e z o l d . )  — 
Beibl. zu  den Ann. d. Phys. 26 , 1902, 1098 
-1099. (Gd.) 

ImmanuelLazarusFuchs(1833—1902). [103 
Koma, Accad. d. L in c e i, R endiconti 115 : 1,
1902, 397-398. (V. C e r r u t i . )  — B ollett. di
b ib liogr. d. sc. m atem . 5, 1902, 126—127. 
(G. L.)

Max Genty (1867 ?—1902). [104
N ouv. ann . de m athftm . 2t , 1902; Supplóm ent 
XXXVII

August Heller (1843— 1902). [105
B iblioth. M athem . 33, 1902, 386—394 [m it 
P o rtra t] . (S. G u n t h e r . )  — Mathem. und 
N aturw . Ber. aus U n g arn  18 (1900), 1903, 
473—477. (J. Kukscuak.)

Charles Hermite (1822— 1901). [106
Bologna, A ccad. d. sc. d e ll’ is ti tu to , R endi
con ti 63, 1901, 1 S. (S. P i n c h e r l e . )  — Mexico, 
Soc. A lzate , R ev ista  1901, 61—63 [m it P o rtra t] . 
(J. M e n d i z a b e l  T a m b o r r e l . ) —Miinchen, Akad. 
d. W iss., S itzu n g sb er. 3 2 , 1902 , 262— 268. 
(A. P r i n g s h e i m . )

Victor August Julius (1851—1902). [107
Amsterdam, A kad. v an  W etensch. Y erslagen 
11, 1902, 3—5. (H. G. v a n  d e  S a n d e  B a k -
H TJY SEN .)

Ignaz Clemenóić (1853—1901). [108
Innsbruck, N aturw . V erein, B erich te  27, 1902. 
18 S. (P. CzER M A K , W. R aD A K O V IĆ .) — 
B eibl. z . den Ann. d. P h ysik  26, 1902, 1099. 
(Gd.) — L eopoldina 67, 1901, 85.

Charles Hugo Kummell (1836—1897). [109
Washington, Philos. soc., Bulletin 13, lfOO, 
404-405. (M . B a k e r . )

Johannes Pernet (1845— 1902). [110
Berlin, Deutsche physik. Gesellsch., Verhandl. 
4, 1902, 128—135 (M . T h i e s e n )  , 225—226 
(w. F o r s t e r ) .  —  Beibl. zu den Ann. d. Phys. 
26, 1902, 1097-1098. (Gd.)

Peter Pokrowsky (1857— 1901). [111
Deutsche Mathem.-Yerein., Jahresber. 12,
1903, 117—119. (A. P r z e b o r s k i . )  — Kiew,
Univ., Isjvestija 1902 n° 9c,26S. (A. P r z e b o r s k i . )
— Moskwa, Mathem. obehtch., Sbornik 22,1902, 
I—XXXIII. (A. P r z e b o r s k i . )

John Daniel Runkle (1823—1902). [112
L’enseignement mathćm. 5, 1903, 64.

Oskar Schlomilch (1823— 1901). [113
Leipzig, Sachs. Ges. der Wissensch., Berichte 
53, 1901, 507—520. (M. K r a u s e . )

Charles Antony Schott (1826— 1901). [114 
Americ. journ. of science 12,, 1901, 326. 

Ernst Schriider (1841—1902). [115
Zeitschr. fiir mathem. Unterr. 34, 1903, 86. 

Wilhelm Schur (1846— 1901) [116
Leipzig, Astron. Gesellsch., Vierteljahrsschr. 
36, 1901, 164—172 [mit Schriftverzeichnis von 
B. M e y e r m a n n ] .  ( M . B r e n d e l . )  — Naturę 64,
1901, 380. (W. J. S. L o c k y e r . )

Bernhard Schwalbe (1841— 1901). [117
Unterrichtsbl. fiir Mathem. 7 , 1901, 42—41. 
(F. P i e t z k e r . )  — Zeitschr. fiir physik. Unterr. 
14, 1901, 129-133 [mit Portrat]. (F. P o s k e . )  

James Hamblin Smith (1834?—1901). [118 
Naturę 64, 1901, 285.

Peter Guthrie Tait (1831— 1901). [119
Bollett. di bibliogr. d. sc. matem. 6, 1903, 
28—29.

Gustav Wertheim (1843— 1902). [120
Biblioth. Mathem. 33, 1902 , 395—402 [mit 
Portrat], ( G .  E n e s t r o m . )  — Zeitschr. fiir 
mathem. Unterr. 34, 1903, 75—77 [mit Portrat 
und Schriftyerzeichnis]. (H. D o b r i n e r . )  

William Crawford Winlock (1859—1896).
[121

Washington, Philos. soc., Bulletin 13, 1900, 
431—434. (J. R. E a s t m a n . )

f) A ktuelle Fragen. 
ISraunmulil, A. von, Mathematisch-his- 

torische Yorlesungen und Seminariibun- 
gen an der technischen Hochschule in 
Miinchen 1897— 1902. [122

Biblioth. Mathem. 33, 1902, 403-404. 
Schiilke, A ., Ein neuer Vorschlag zur 

Yertiefung des mathematischen Unter- 
richts. [123

Zeitschr. fur. mathem. Unterr. 3 3 , 1902, 
513—517. — Uber matliematisch-historischen 
Unterricht in. den Schulen.

Schulze, E., Uber einige Bezeichnungen 
in der Schulmathematik. [124

Zeitschr. fiir mathem.Unterr. 34 ,1903, 35—37. 
[Die deutsche Mathematiker-Yersammlung

in Karlsbad 1902.] [125
Deutsche Mathem.-Verein., Jahresber. 12,1903, 
16—21. (A. G u t z m e r . )  — New York, Americ. 
mathem. soc., Bulletin 92, 1903, 206—214. 
(C. M. M a s o n . )  —  L’enseignement mathńm. 4, 
1802 , 447— 448. — Naturw. Rundschau 17,
1902, 565—567. ( K o p r i w a . )

[Die englische Mathematiker-Versammlung 
in Belfast 1902.] [126

Naturę 66, 1902, 618—619. (C. H. L e e s ,)
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Wissenschaftliche Chronik,
Eraemiungeii.

— Dr. G. N. Bauer in Minneapolis zum 
Professor der Mathematik an der Uni
yersitat von Minnesota daselbst.

— Priyatdozent A. Benteli in Bern zum 
Professor der Mathematik an der Uni
yersitat daselbst.

— Bibliothekar F. Boll in Miinehen 
zum Professor der klassischen Philologie 
an der Uniyersitat in Wiirzburg.
—■ Dr. H. S. Carslaw in Glasgow zum 

Professor der reinen und angewandten 
Matheińatik an der Uniyersitat in Sidney.

—  Prof. T h. D es Coudkf.s in Wiirzburg 
zum Professor der Physik an der Uni
yersitat in Leipzig.

— Privatdozent K. T. F ischer in Miinehen 
zum Professor der Physik an der tech- 
nischen Hochschule daselbst.

— Priyatdozent H. Grassmann in Halle
a. S. zum Professor der Mathematik an 
der Uniyersitat daselbst.

— Priyatdozent F. Guarducci in Pisa 
zum Professor der Geodasie an der Uni
yersitat in Bologna.

— Professor G. B. H alsted in Austin 
zum Professor der Mathematik am „St. 
Johns college11 in Annapolis, Md.

— Priyatdozent I. I wanokf in St. Peters
burg zum Professor der Mathematik an 
der technischen Hochschule daselbst.

— Priyatdozent W. Kaufmann in Got- 
tingen zum Professor der theoretischen 
Physik an der Uniyersitat in Bonn.

— Dr. C. J .K eyser in New York zum Pro
fessor der Mathematik an der „Columbia 
university“ daselbst.

— Professor J. Larmor in Cambridge zum 
Professor der Mathematik am „Pembroke 
college1* daselbst.

— A. T. d e  Lury in Toronto zum Pro
fessor der Mathematik an der Universitat 
daselbst.

— Priyatdocent J. Mechtcherskij in Pe
tersburg zum Professor der Mechanik an 
der technischen Hochschule daselbst.

— R. E. Moritz zum Professor der 
Mathematik an der Uniyersitat von 
Nebraska..

— Professor E. F . N ichols zum Professor 
der Physik an der „Columbia uniyersity11 
in New York.

— Professor M. B. P orter in New Haven 
zum Professor der Mathematik an der 
Uniyersitat von Texas in Austin.

— P. A. Smith an der Uniyersitat von 
Illinois zum Lehrer der Mathematik an 
der Hiroshina Normalschule in Japan.

— Dr. W. Staniewitch zum Professor der 
Mathematik an der technischen Hochschule 
in St. Petersburg.

— Priyatdocent M. T oepler in Dresden 
zum Professor der Physik an der techni
schen Hochschule daselbst.

— Priyatdozent J. T uma in Briinn zum 
Professor der Physik an der deutschen 
technischen Hochschule in Prag.

— Prof. A. Voss in Wiirzburg zum 
Professor der Mathematik an der Uni
yersitat in Miinehen.

Todesfiille.
— K arl A nton B jerknes, emeritierter 

Professor der Mathematik an der Uniyersi
tat in Kristiania, geboren in Kristiania 
den 24. Oktober 1825, gestorben daselbst 
den 20. Marz 1903.

— N ikolaus B udajeff, emeritierter Pro
fessor der Mathematik an der Uniyersitat 
in St. Petersburg, geboren 1833, gestorben 
in St.Petersburg den 29. September 1902.1)

1) Nicht zu vevwechseln mit dem nocli lebenden Professor N i k o l a u s  B u g a j e f f  in Moskau.



Wissenschaftliche Chronik. 111

— Maximilian Curtze, pensionierter Gym- 
nasialprofessor in Thorn, geboren in 
Ballenstedt den 4. August 1837, gestorben 
in Thorn den 3. Januar 1903.
— H ermann D obriner, Oberlehrer an der 

Realschule „Philantropin** in Frankfurt 
am Main, geboren in Schmalleningken 
(OstpreuBen) den 5. November 1857, ge
storben in Frankfurt am Main den 25. No- 
vember 1902.

— Carles D ufour, Professor der Astro
nomie an der Universitat in Lausanne, 
geboren in Veytaux Oktober 1827, ge
storben in Lausanne den 23.Dezemberl902.

— N orman Macleod F errers, „Master of 
Gonyille and Cajus college-* in Cambridge, 
geboren in Prinknash Park (Glocestershire) 
den 11. August 1829, gestorben in Cam
bridge, den 31. Januar 1903.

— E stevan Antonio F uertes, Professor 
der Astronomie an der „Cornell university“ 
in Ithaca, gestorben den 16. Januar 1903, 
64 Jahre alt.

— J ames Glaisher, englischer Meteorolog, 
geboren in London den 7. April 1809, 
gestorben in London den 8. Februar 1903.

— A chille Goulard, Professor am Ly- 
ceum in Marseille, geboren 1860, gestorben 
in Marseille Oktober 1902.

— G. W. Green, Professor der Mathe
matik an der „ Illinois Wesleyanuniversity“, 
gestorben in Bloomington 111. den 10. De- 
zember 1902, 45 Jahre alt.

— W illiam Harkness, friiher Direktor der 
„Naval observatory“ in Washington, ge
boren in Ecclefechan (Schottland) den
17. Dezember 1837, gestorben in New York 
den 28. Februar 1903.
— P ierrr La ffitte , Professor fiir allge- 

meine Geschichte der Natur wissenschaften 
am „College de France** in Paris, ge
storben in Paris den 4. Januar 1903, 
80 Jahre alt.
— W. J. C. M iller, Redakteur der mathe

matischen Abteilung der „Educational 
times**, geboren 1831, gestorben in Bristol 
den 11. Februar 1903.
— F rancis Cranmer P enrose, Astronom 

in London, geboren in Bracebridge bei 
Lincoln den 29. Oktober 1817, gestorben 
in London den 15. Februar 1903.

—  A nton P uchta, Professor der Mathe
matik an der Uniyersitat in Czernowitz, 
geboren in Altsattl bei Haid (Bohmen)

den 4. Marz 1851, gestorben in Czerno
witz den 21. Februar 1903.

— Ogden N icholas R ood, Professor der 
Physik an der „Columbia university“ in 
New York, geboren in Donbury, Conn. 
den 3. Februar 1831, gestorben in New 
York den 12. November 1902.

— G korge Gabriel S tokes, Professor der 
Mathematik am „Pembroke college** in 
Cambridge, geboren in Skreen (Irland) 
den 13. August 1829, gestorben in Cam
bridge den 1. Februar 1903.

— F ranz J osef S tudnićka, Professor der 
Mathematik an der bohmischen techni- 
schen Hochschule in Prag, geboren in 
Janov bei Sobeslav den 27. Juni 1836, 
gestorben in Prag den 21. Februar 1903.

— H enry W illiam W atson, Direktor der 
Berkswell-Schule in Coventry, geboren 
in London den 25. Februar 1827, ge
storben in Berkswell den 11. Januar 1903.

•

Matliematiscli-liistorisclie Vorlesungen.
— Prof. F r. Graefe hat im Wintersemester 

1902—1903 an der technischen Hochschule 
in Darmstadt eine einstiindige Vorlesung 
iiber Geschichte der Mathematik gehalten.

Gekronte Preisschrifteii.
— Academie des sciences de P a r is .  Le 

grand prix des sciences mathematiąues a 
ete dócerne en 1902 a  M. E. Y essiot a  
Lyon pour son memoire sur le sujet pro- 
pose: „ Perfectionner en un point im- 
portant 1’application de la theorie des 
groupes continus a  la theorie des equa- 
tions auxderivees partielles.*1 Une mention 
honorable a ete accordee a  M. F. Le R oux 
a  Rennes. — Une mention honorable a 
aussi ete accordee a  M. W. de T annenberg 
a  Bordeaux pour son memoire sur la 
ąuestion: „Developper et perfectionner la 
theorie des surfaces applicables sur le 
paraboloide de revolution“.

Preisfragen gelelirter (Jesellschaften.
— Akademie der Wissenschaften in 

B e r lin . Preisfrage fiir 1906. Die Theorie 
der Funktionen mehrerer Veranderlichen, 
welche lineare Substitutionen zulassen, in 
ihren wesentlichen Teilen durch bedeut- 
same Fortschritte zu fordern.
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— Academie des sciences de Danemark 
d K jó b en h a vn . Concours pour 1’annee
1903. Le n® 3289 des A stron om isch e  
N a c h r ic h te n  indiąue une transformation 
qui appliąuee au probleme generał des 
trois corps, le debarrasse des irregularites 
provenant de la collision d’un de ces corps 
avec un des autres. Comme il y a une 
infinite de ces transformations, on peut 
esperer que dans le nombre il s’en trouve 
une capable de remedier egalement aux 
conseąuences des autres collisions et de 
degager le probleme de toute singu- 
larite.

— Academie des sciences de P a r is .  Con
cours pour l’annee 1904. Perfectionner, 
en quelque point important, l ’etude de 
la convergence des fractions continues 
algebriques. — Developper et perfectionner 
la theorie des surfaces applicables sur le 
paraboloide de revolution. — Determiner 
et etudier tous les deplacements d’une 
figurę invariable dans lesquels les difFerents 
points de la figurę decrivent des courbes 
spheriques.

Vermischtes.
— An der Jahresversammlung der 

Deutschen Mathem atiker-Yersammlung in 
Karlsbad 1902 wurde von Herm P. K le in  
der Plan der Begriindung einer mathe
matischen Zentralbibliothek angeregt. Zur 
Erorterung dieser Frage wurde eine 
Kommission, bestehend aus den Herren 
W. v. Dyck, F . K le in , F e lix  M u l le r  und 
A. W a n g e r in  gewahlt.

— Die Redaktion des J o u rn a ls  fiir 
die re in e  und a n g e w a n d te  M a th e 
m atik  ist vom Band 125 ab von Herrn 
K. H ensel in Marburg ubernommen worden.
— Le congres international d’histoire 

des sciences mathćmatiques, physiques et 
naturelles dont nous avons fait mention 
dans la B ib lio th . M athem . 33, 1902, 
p. 256, s’est tenu a Rome 2—9 avril
1903, comme 8 e section du congres inter
national des sciences historiques. M. (i. 
L oria a ete charge de 1’organisation de 
la soussection pour 1’histoire des sciences 
mathematiqnes.

— Un des prix de 1’academie des 
sciences de Paris (prix Binoux, 2000 francs) 
sera decerne en 1903 a un auteur de 
travaux sur 1’histoire des sciences.
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Wie soli man die G-eschichte der Mathematik behandeln?
Yon Moritz Cantor  in Heidelberg.

Der Herausgeber dieser Zeitschrift hat schon zweimal (B ib lio th . M athem . 
23, S. 1—4 und 4 .3 , S. 1— 6) die Frage zu beantworten gesucht, wie man die 
Gesćhićhte der Mathematik behandeln solle, und hat dabei natiirlich auch 
in etwas polemischer Weise von den bisher vorliegenden W erken iiber 
diesen Gegenstand gesprochen. W enn er ais Ergebnis findet, eine ideale 
Gesćhićhte der Mathematik sei noch nicht geschrieben, so pfiichte ich ihm 
darin vollstandig bei. Ich weifi begreiflicherweise nicht, wie andere yer
fasser von Geschichten der Mathematik iiber ihre Schriften denken, wohl 
aber kenne ich mein Urteil dariiber und habe verschiedentlich kein Hehl 
daraus gemacht, wenn auch yielleicht in etwas schonenderer Form ais 
andere Kritiker sie vorziehen. W as aber meine eigenen Arbeiten betrifft, 
so war ich stets iiberzeugt, sie stellten nur ein Erzieltes dar, welches von 
dem Erstrebten fern blieb, wohl auch fern bleiben muflte! Hat doch 
L essin g  uns belehrt, er wiirde, wenn Gott ihm mit der einen Hand die 
volle W ahrheit, m it der anderen die mit Irrtum  gemischte darreichte, zu 
der letzteren greifen, welche allein dem Menschen passe. Auch G o e th e  
hat dem gleichen Gedanken W orte yerliehen, wenn er Mephistopheles zu 
Faust sagen laBt:

Glaub’ unser einem, dieses Ganze 
Ist nur fiir einen Gott gemacht!
Er findet sich in einem ew’gen Glanze,
Uns hat er in die Finsternis gebracht,
Und Euch taugt einzig Tag und Nacht.

Diese auf jedes menschliche W erk sich beziehende Mangelhaftigkeit 
macht sich in der Tat iiberall bemerkbar. Keine Staatsverfassung, kein 
Gesetzbuch ist yollkommen, kein Roman, kein Theaterstiick erreicht auch 
nur d a s  Ideał, welches die Zeit, innerhalb dereń es entstand, ais solches 
auffafit; das Gleiche gilt fiir Schopfungen der Musik, der bildenden Kiinste. 
Man mochte sich sogar der Unfertigkeit freuen, denn ein der Vervoll- 
kommnung nicht mehr Fahiges wiirde Stillstand und dieser den Ruckgang, 
schliefilich den Tod des Staatslebens, der Kunst, der Wissenscbaft, des 
Einzelmenschen, des Yolkes zur Folgę haben. Unfertigkeit, Vervoll-

B ib lio theca  M athem atica. III. Folgę. IV. 8
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kommnung! Ist das nicht, oder sollte das wenigstens nicht sein, die Richt 
schnur jedes Verfassers, der wiederholte Auflagen eines Buches zum Diucke 
zu geben hat? Ich bin von der Richtigkeit dieser Tatsache so sehr Iiber 
zeugt, dafi mir eine ganz unyeranderte neue Auflage das hochste Mifi 
trauen einflofit, es sei denn, sie werde nicht von dem Verfasser selbst vei 
anlafit, und sein Stellvertreter trage Scheu, seine eigene Meinung an die 
Stelle der fremden zu setzen.

Mit diesen letzten W orten habe ich einen zweiten Satz gestreift, dem 
ich allgemeine Giiltigkeit zuschreibe, den von der \  erschiedenheit des 
Hervorgebrachten infolge der Yerschiedenheit des Hervorbringers. S i duo  
f a c iu n t  id em , n o n  e s t idem  sagten dafiir die Alten, die Neuzeit spricht 
vom Rechte der Indiyidualitat. Jeder malt, baut, komponiert, denkt, schreibt 
wie seine Begabung es fordert. W ohl g ibt es Regeln, denen die Lebenden 
einer Zeitperiode sich zu fugen mehr oder weniger stillschweigend uberein- 
gekommen sind, aber diese Regeln sind meistens Yerbote, nicht Gebote, und 
sie gelten genau so lang wie auf ewige Zeit geschlossene Staatsvertrage, 
namlich bis sie gebrochen und damit abgeschafft werden.

W as folgt nun aus dem soeben Geaufierten fur die Behandlung der 
Geschichte der Mathematik? Ich denke, man kann zweierlei folgern. E rst- 
lich ist das hochste erreichbare Ziel nur, dafi schon yorhandene Leistungen 
durch das neu Gebotene ubertroffen werden. Zweitens kann jeder nur so 
schreiben, wie seine Indiyidualitat es mit sich bringt. Ich habe freilich auch 
in meiner Rede iiber mathematische Geschichtschreibung auf dem in Paris 
gehaltenen internationalen Mathematikerkongresse von 1900 am Schlusse 
angedeutet, wie ich mir die Fortfiihrung der Geschichte der Mathematik 
iiber das Jah r 1758 hinaus denke, aber ich habe es in durchaus subjektiyer 
W eise getan. Ich wollte nur erklaren, in welcher W eise ich an meine drei 
Bandę Geschichte weitere Bandę ais Fortsetzung anschliefien wiirde, wenn 
ich jung  genug ware einen solchen Plan wirklich auszufiihren.

H. E nestrom  unterscheidet verschiedene A rten, nach welchen Ge
schichte der Mathematik behandelt werden konne. E r hat darin sicherlich 
recht. Man kann die yerschiedenen Behandlungsweisen selbst in sehr ver- 
schiedener Weise schildern, und ich gestatte mir den Gegensatz darin zu 
finden, dafi man von der W ortverbindung Geschichte der Mathematik bald 
das W ort Geschichte, bald das W ort Mathematik starker betont.

W er das Letztere tu t, der konnte yielleicht am zweckmafiigsten so 
yerfahren, dafi er die einzelnen Satze der M athematik in gedrangter Weise 
mitteilte, bei jedem Satze ais Anmerkung beifiigend, wann und durch wen 
er der Wissenschaft einyerleibt worden sei. E r konnte durch geschickte 
Anordnung der Satze es dahin bringen, dafi zwischen den Anmerkungen 
scheinbar ungewollt, aber die grofite Kunst des Yerfassers verratend,
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ein Zusammenhang sichtbar werde, aus welchem der Leser zu erkennen 
vermag, wie, wo, durch wen die mathematische Wissenschaft ihre Ent- 
wickelung vollzogen hat. W ir haben ein solches Beispiel der Geschichte 
der Mathematik in der groBen im Entstehen begriffenen EncyJclopadie der 
mathematischen Wissenschaften, und ohne den iibrigen Mitarbeitern an dem 
monumentalen W erke zu nahe zu treten, mochte ich die yon H. P ringsheim  
bearbeiteten Abteilungen ais meiner hier ausgesprochenen Meinung am 
meisten entsprechend hervorheben.

Etwas ganz anderes ist nach meinem schriftstellerischen Gefiihle eine 
Geschichte der Mathematik. In ihr liefert die Mathematik zwar das ge- 
samte Materiał, aber dessen Benutzung soli nicht ausschliefilich der Mathe
m atik zu gute kommen. Das Bild des gesamten Kulturlebens dient ais 
Hintergrund, von welchem mathematische Charakterziige sich heli abheben 
und selbst dazu dienen, jenen Hintergrund zu erhellen. Mathematische 
JBeitrage sum Kulturleben der ■ Volker nannte ich 1863, also jefczt yor 
40 Jahren, mein erstes geschichtliches Buch und meinte durch diesen Titel 
mein wissenschaftliches Glaubensbekenntnis und zugleich mein wissenschaft- 
liches Programm zu yerkiinden. In der Einleitung druckte ich mich noch 
bestimmter aus. Ich sagte: „Wenn bei Yolkerschaften eine Ahnlichkeit 
auf diesem oder jenem Gebiete der Geistesentwickelung stattfindet, so ist 
das meistens kein bloBer Zufall, sondern die Folgę von gegenseitiger Ein- 
wirkung oder gemeinsamem Ursprunge.“ Ich setzte hinzu, diese letztere 
Beweisfiihrung konne nur yon der Spezialforschung gefiihrt werden und 
benutzte dazu in jenem W erke die Zahlzeichen der yerschiedenen Yolker. 
Zwolf Jahre spater (1875) erschienen Die Romischen Agrimensoren und 
ihre Stellung in der Geschichte der FeldmeMunst. Auch hier wieder 
suchte ich nachzuweisen, wie TJbungen, die bis zu einem gewissen Grade 
zufallige sind, z. B. Seilspannung, sich von Yolk zu Volk yerpflanzen und 
zu Belegen fiir den EinfłuB werden, den die Kultur des einen Volkes auf 
die des anderen ausiibte. Es war aber der gleiche Grundgedanke, der in 
meinem W erke von 1863 zum Ausdruck gelangt war; nur die Beweis- 
mittel waren andere geworden. H. E nestrom  yerargt mir, dafi ich gerade 
in den Agrimensoren den Romern das Erfinderrecht an gewissen arith- 
metischen Satzen absprach nnd den Ursprung der letzteren nach Alezandria 
verwies. Ich konnte mich ja damit entschuldigen, vor 28 Jahren sei man 
in der Kenntnis des mathematischen Volkscharakters, wenn ich so sagen 
darf, noch nicht so weit wie heute gewesen. H at man doch inzwischen 
Vieles hinzugelernt, was die damaligen Ansichten iiber den Haufen wirft, 
so das Vorhandensein der Quadratwurzel bei den Agyptern, der Kubik- 
wurzel bei den Griechen. Es ware also moglich, daB inzwischen romische 
Arithm etiker aufgefunden worden waren, die meine damalige recht geringe
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Meinung von romischen Erfindungen auf diesem Gebiete Liige straften. 
Nur ist dem nicht so! Ich bedarf daher bis auf weiteres jener Entschul- 
digung nicht, ich gestehe yielmehr, daB ich heute noch den gleichen Satz 
hinschreiben wiirde, wie er 1875 meiner Uberzeugung entsprach. Ich halte 
iiberhaupt, heute wie friiher, Hypothesen geschichtlicher Natur fiir gerecht- 
fertigt und sogar fur ntitzlich unter zwei Voraussetzungen, die eine, daB 
die Hypothese sich auf irgendwelche Tatsachen stiitze, die andere, daB 
man nicht weiter darauf baue, ohne des ausscliliefilich hypothetischen 
Fundamentes sich bewufit zu bleiben. Den Nutzen solcher Hypothesen 
sehe ich darin, daB sie der Spezialforschung, welche um so haufiger, je 
alteren Datums die yermuteten Tatsachen sind, von Nichtmathematikern 
geiibt wird, einen Fingerzeig g ibt, worauf sie etwa achten sollen. So 
konnen nicht minder Bestatigungen ais Widerlegungen der Hypothese ge- 
wonnen werden, die ich beide ais wertvoll erachte. Ich hatte, um von 
Beidem ein Beispiel anzugeben, in Anlehnung an A lb r . W eb er  das Zeit- 
alter einiger Yerfasser von ęulvasutras viel zu tief angesetzt und daraut 
gestiitzt die dort vorhandenen geometrischen Tatsachen, insbesondere den 
Satz vom rechtwinkligen Dreieck, ais aus Griechenland eingefiihrt, ange- 
nommen; nachdem die Herren L. v , S ch ro d er  und A lb e r t  B urk  das Datum 
jener Anweisungen zur Herstellung von Altaren bis jenseits P y th a g o ra s  
liinaufgeriickt haben, ist meine friihere Auffassung unmoglich geworden 
und hat einer anderen Platz gemacht, von der zunachst einige Spezialisten 
Kenntnis erhalten haben, die ich aber bei gegebener Gelegenheit auch der 
Óffentlichkeit zu iibergeben keinen Anstand nehmen werde. Ich hatte 
andererseits angenommen, P y th a g o r a s  habe die Tatsache, daB B2 +  4 2= 5 2i 
entweder selbst zuerst bemerkt oder aus Agypten mitgebracht und Graf 
S ch ack -S ch ack en b u rg  hat diesen Satz weit vor P y th a g o r a s  in Agypten 
gefunden. Diese Bestatigung war mir vielleicht angenehmer ais jene 
W iderlegung, aber fiir die W issenschaft waren beide gleich wertvoll.

Die bisherigen Bemerkungen kniipften noch nicht an meine Geschichte 
der Mathematik, welche erstmals 1880— 1888, in zweiter Auflage 1894 
— 1901 die Presse yerlieB, und dereń Darstellungsweise ich bis zu einem 
gewissen Grade erklaren mochte. Ich sagte oben, jeder konne nur so 
schreiben, wie seine Individualitat es mit sich bringe. Konnte ich aber 
anders schreiben ais ich es getan habe? Ich bin fest iiberzeugt, die Leser 
meiner Schriften von 1863 und von 1875 waren sehr erstaunt gewesen, 
wenn sie in dem groBeren darauf folgenden W erke den allgemeingeschicht- 
lichen wie den kulturhistorischen H intergrund hatten vermissen miissen, 
wenn nicht auch Biographisches, wenigstens in solcher Ausdehnung ais 
zur Kenntnis der Arbeitsweise der hervorragendsten Schriftsteller notwendig 
ist, yorkame. DaB diese Darstellungsweise nicht allgemeine MiBbilligung
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fand, das konnte ich yielleicht aus dem yerhaltnismafiig so sehr raschen 
Absatze der ersten Auflage schlieBen, wenn ich eine Rechtfertigung be- 
absichtigfce, was mir durchaus fern liegt.

Ich stelle keineswegs in Abrede, man konne eine ganz andere Ge
schichte der Mathematik schreiben, man konne dabei auch von dem oben 
erwahnten Beispiele der Encyklopadie der mathematischen Wissenschaften 
abweichen, nur konnte ich nicht der Verfasser einer solchen Geschichte 
sein, um so weniger ais es meines Wissens kein Muster gibt, nach welchem 
ich mich zu richten im Stande gewesen ware; ein Muster aber ist bloBen 
Ratschlagen immer yorzuziehen, und nicht umsonst antwortete jener Romer: 
H ic  R h o d u s , h ic  sa lta !

E in einziger Punkt ist es, auf welchen ich noch eingehen mochte.
H. E nestrom  betont den Unterschied der D arstellungsw eise je  nachdem  
altere oder spatere Zeiten in Frage kommen. Das, was er die kultur- 
historische Behandlung der Geschichte der M athematik nennt, verschwinde 
melir und mehr, je  naher man der N euzeit rucke. Das ist yollstandig  
wahr, aber ich glauhe, es muB so sein! Ganz yoneinander unabhangig  
war die E ntw ickelung raumlich benachbarter Y olker niemals, die gegen- 
seitige  Einwirkung bildet ja geradezu den Kern meines wissenschaftlichen  
Glaubensbekenntnis8es. A llein  immerhin waren scheidende Grenzen vor- 
handen, die es gestatten yon der Entw ickelung dieses oder jenes Yolkes 
fiir sich zu reden. Der Erfinder der Buchdruckerkunst riB die Grenzpfahle 
aus der Erde. D ie Freiziigigkeit der Gelehrten, w elche bald da, bald dort 
lernend oder lehrend sich niederlieBen, yollendete das, was man das W elt- 
biirgertum der W issenschaft nennen konnte. Darin lieg t auch die W ider- 
legung des Einw urfs, m it dem gleichen R echte, m it welchem den Romera 
die arithmetischen Satze des E paph ro ditus abgesprochen werden, konne 
man leugnen, daB J ohann  B olyai die absolute Geometrie aus eigenem  
Geiste schopfte. J o hann  B olyai war in der Tat nicht ganz unabhangig! 
Er war der Sohn und Schiiler seines V aters, dieser der Freund und 
Studiengenosse von Gauss in G ottingen, G ottingen der S itz von Unter- 
suchungen iiber die Parallelentheorie. Ich w ill gewiB den Ruhm  J ohann 
B olyais, der w eit Iiber seinen Vater hinausging, nicht schmalern, aber 
wer m ochte zweifeln, daB fremde Keim e bewuBt oder unbewuBt in seinem  
Geiste fruchtbringend wurden? J ohann  B olyais Leistung beweist, was 
sie nach H . E nestroms M einung ais unstatthaft zeigen soli, das heim liche  
Fortwuchern von Gedanken bis sie in geeignetem  Boden zur E ntw ickelung  
gelangen, beweist den fesselnden Reiz der Erforschung jener unterirdischen 
W urzeln. Gerade darin besteht aber die kulturhistorische Behandlung der 
G eschichte der M athem atik.
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Zu dem Berichte des Simplicius iiber die Mondchen 

des Hippokrates.

Y on W ilh e lm  S ch m id t in Helmstedt.

Bis vor kurzem herrschte bekanntlich iiber Sim plicius die Auffassung, 
daB er zwar ein yerstandiger Philosoph, aber ein ungescbickter Geometer 
sei; auf dem scbwierigen Gebiete abstrakter Spekulation gestand man ihm 
also ein selbstandiges Urteil za, bei der leicbteren Betrachtung elementarer 
konlireter Gebilde versagte man es ihm. Da erschien R u d io s  Abhandlung 
Der Bericht des S im p l ic iu s  uber die Quadraturen des A n t ip h o n  und des 
H ip p o k r a t e s (B ib lio th .  M ath em . 83, 1902, 7— 6 2 ) , welche die Grund- 
lagen der bisherigen ungiinstigen Beurteilung unter griindlicher Erlauterung 
des ganzen Berichtes des Sim plicius und unter Priifung aller einschlagigen 
Fragen erschutterte. Freilich meint T annery, S im p l ic iu s  et la ąuadrature 
du cercie (B ib lio th . M athem . 83, 1902, 3 4 2 — 349), dadurch sei an der 
Sache nicht yiel geandert. So sehr ich nun auch die grofien Yerdienste 
dieses Gelehrten um die Geschichte der exakten W issenschaft und die der 
antiken Mathematik insbesondere zu schatzen und mich sonst auch yielfacli 
in Ubereinstimmung mit ihm weiB, so mufi ich ihm hier widersprechen. 
Denn erstens, ist es wirklich so unerheblicli, von den zahlreichen Irrtumern 
B retsch n e id er s  , auf den die Mehrzahl der Historiker der Mathematik 
zuruckgeht, viele bisher nicht beachtete berichtigt zu haben? Sodann aber 
lafit sich entschieden die bisherige Gesamtauffassung nicht halten. Kann 
es auch etwas Naturlicheres geben ais dafi ein anerkannt tiichtiger Philosoph  
seine Urteilsfahigkeit erst recht bei konkreten Grofien nicht yerleugnet?

Um diese Frage zu entscheiden, wollen wir yersuchen, durch Be
trachtung eines Abschnittes, der von den bisher erorterten Fragen des 
SiM PLiciusschen Berichtes aus H ip p o k r a te s-E u d e m o s  unabhangig ist, zu- 
nachst einen festen Boden zu gew innen.

1) Diese Abhandlung wird im folgenden kurz ais „Der Bericht“ zitiert.
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1. Ich wahle dazu 58, 1 ff. (bei D ie l s ; =  R ud io , Der Bericht, S. 15, 
Z. 6 ff. y. u.).1)

(58, 1 D ie ls:)  „Es g ib t  aber noch eine solche Beweisfiihrung, die den 
Kreis durch Mondchen zu ąuadrieren glaubt, eine e in f a l t ig e r e  und o b e n -  
d re in  eine, die (von  A le x a n d e r)  nicht d a ra u f  h in  g e p r iif t  wird, 
w o d u rc h  e ig e n t l i c h  der Trugschlufi in ibr entstanden ist.2) (58, 3 D.:) 
Diejenigen namlich, die eine Quadratur des Mondchens iiber der Seite des
Quadrates fanden, glaubten auch dadurch die Quadratur des Kreises ge
funden zu haben, in der Meinung, daB der ganze Kreis in Mondchen zerlegt 
werden konne. Denn indem sie das dem Mondchen gleiche Quadrat so
oft vervielfachten, ais die Anzahl aller der Mondchen betragt, in die der
Kreis zerlegt worden ist, glaubten sie, dafi das diesen Mondchen gleiche 
Quadrat auch dem Kreise gleich sei, indem sie dabei falschlich annahmen, 
dafi der ganze Kreis in Mondchen zerlegt werden konne. Denn bei der 
Zerlegung des Kreises in die Mondchen bleibt immer inwendig ein mittleres, 
nach beiden Seiten ausgebogenes Stiick iibrig, das von den auf beiden 
Seiten befindlichen Umrissen des Mondchens eingeschlossen ist. Und da 
dieses weder ein Móndchen ist noch ąuadriert wird, so diirfte wohl auch 
der ganze Kreis nicht ąuadriert werden. (58, 13 D.:) Nicht g e s c h ic k t  
aber ist d e r E in s p r u c h  g e g e n  d ie  so b e s c h a f fe n e  Quadratur.3) Denn 
wer (e in m a l w irk lic h )  den Kreis durch die Mondchen ąuadriert, fiir den 
ist es noch kein Y o r te i l ,  den ganzen Kreis in Mondchen zu zerlegen. 
D enn  selbst d an n  n ic h t  e in m a l, wenn dies m o g lic h  w a re , selbst dann 
nicht wird a u f  d iese  W eise  der Kreis durch die Mondchen ąuadriert; 
denn nicht von jedem Mondchen wurde bewiesen, dafi es ąuadriert werde 
(58, 17 D iels). “

So muB die Ubersetzung dieses Abschnittes lauten; daran ist nicht zu 
riitteln. Ferner stellen wir fest, daB 58, 1—2 eine Bemerkung des Sim
plicius und 58, 3 —12 ein freies Referat desselben aus A lexander  ist 
(so auch R udio). Mit 58, 13 setzt die weitere Kritik des S implicius ein; 
darin herrscht Ubereinstimmung.

Welche Folgerung ergibt sich nun aus obigen W orten? DaB 
A l ex ander  sich der Situation nicht gewachsen zeigt, daB er den springen- 
den Punkt bei dem Fehlschlusse nicht erfaBt bat. S implicius dagegen

1) Ich benutze hierbei R udios Ubersetzung, indem ich die wenigen von mir vor- 
genommenen Anderungen in gesperrtem Drucke gebe. Mit den Anderungen erklart sich 
auch R udio vollig einverstanden.

2) Ich lese mit den Hss. naęu-ri (infolge wovon).
3) "Erataaig  ist mathematischer und philosophischer Terminus technicus fiir 

„Widerspruch* u. dgl. Wer Belege verlangt, findet sie dutzendweise bei Simplicius 
Phys. u. sonst, P b o k lo s  ln  E uclid., S ex tu s Empikicus u. a.



hat den Kern der Sache getroffen, indem er mit allem Nachdruck darauf 
hinweist, dafi mit dieser Quadratur, die Moglichkeit der Zerlegung des 
Kreises in n Mondchen vorausgesetzt, nichts gewonnen sei, da sie ja  die 
A rt des Mondchens aufier acht lasse. Man konne doch eben nur das 
Mondchen iiber der Quadratseite ąuadrieren, nicht jedes beliebige Mondchen. 
Dafi A lex ander  dieses Sachverhaltnis in seiner Kritik unterlassen hat heivoi- 
zuheben, damit ist Simplicius unzufrieden. W ahrend A l e x a n d e r  in breiter 
Ausfuhrung das Triigerische der Voraussetzung nachzuweisen sucht, so 
erscheint dies dem Simplicius ais etwas Sekundares, ja  ais etwas Gleich- 
giiltiges, jedenfalls nicht ais das Entscheidende. Und darin hat er recht. 
E r selbst qualt sich daher auch gar nicht damit ab, wie man sich iiber- 
haupt eine Zerlegung in n  Mondchen -J- Mittelstiick ( f i  śvtć>£ [ie6ov  
dju<plKVQTOv) yorstellen soli, obwohl er andeutet, dafi er so etwas eigentlich 
fiir unmoglich halt.

Ich sollte meinen, dafi sich S implicius hier in sehr giinstigem Lichte 
zeigt. W are er der ungeschickte M athematiker, fiir den man ihn Y o r  

R udio  auszugeben beliebte, so wiirde er sich vielleicht mit A lexanders 
K ritik  begniigt haben. So aber ist S implicius beinahe unwillig dariiber, 
wie wenig A l ex ander  die Hauptsache erkannt hat.

Eine weitere Stelle, die das selbstandige Urteil des S im p lic iu s dartut, 
ist das Zwiegesprach zwischen A sim onius und S im p lic iu s. Diese Stelle ist 
zwar im Hinblick auf das 6oov ŚJtl tovto j (soweit es darauf ankommt) y o u  

T a n n e r y  bemangelt, aber meines Erachtens mufi man auch hier anerkennen, 
dafi S im p lic iu s, wie R u d io  (Zur Rehabilitation des S im p l ic iu s ; B ib l io th .  
M athem . 43, 1903, 13— 18) treflfend nachgewiesen hat, die Sache gut be- 
griffen hat.

Nachdem wir nun gesehen haben, dafi es dem S implicius auch in 
mathematischen Dingen gar nicht an einem gesunden Urteile fehlt, wird 
es nicht mehr erlaubt sein, iiberall wo man im Texte geglaubt hat An- 
stofie zu finden, sie ohne weiteres auf Rechnung der Ungeschicklichkeit 
des Simplicius z u  setzen. Vielmehr haben wir uns zu fragen, ob an den 
angefochtenen Stellen nicht durch anderweitige E rklarung oder durch 
leichte Anderung des Textes die angebliche Ungeschicklichkeit beseitigt 
werden kann.

2. Da ist nun zunachst von T annery  S. 344 auf 55, 16 (D iels) d g /r jv  

strat verwiesen. Dafi ó.Q%r]v hier nicht „Grundsatz“ bedeuten kann, liegt 
auf der Hand. Es heifit, wie schon R udio  (D er Bericht, Anm. 31) ahnte 
(„prinzipiell“), „iiberhaupt, durchaus“, namentlich wie hier bei negativen 
Begriffen. Abgesehen von der stilistischen Hartę, welche die erste Auf
fassung mit sich brachte, ist der Gebrauch von ó,Q/r)v in der zweiten 
Bedeutung nicht nur sonst etwas Gewohnliches, sondern auch dem S implicius

1 2 0  W ilhelm  Schmidt.
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selber durcbaus gelaufig. Das slvai vor £vt)ciav alsdann zu streichen 
bietet wegen des unmittelbar vorhergehenden elvai keine Schwierigkeit, 
zumal ja  die Uberlieferung in der Aldina abweichfc; es ist durch Yer- 
schreiben wiederholt. Simplicius hat also ohne Zweifel gesagt: „Besser 
ist es also zu sagen, es sei uberhaupt unmoglich, daB eine Gerade sich mit 
einem Kreisbogen decke**.1) Somit hat der mit od% d>s . ■ . (pr)6tv begonnene 
zielbewuBte Anlauf einen durchaus wirksamen Abschlufi.

3. Ferner hat Tannery  69, 31 das dooiorojy („auf unbestimmten
Sehnen“) dem S im p lic iu s zur Last gelegt. W ie aber der Zusammenhang 
lehrt, will S im p lic iu s beweisen, daB H ip p o k r a te s  die innere Peripherie 
der Mondchen nicht unbestimmt gelassen habe. Ihre Bestimmtheit ergebe 
sich aus der Ahnlichkeit des inneren Segmentes mit den auBeren oder, 
was dasselbe ist, aus dem gegenseitigen Yerhaltnisse der Quadrate ihrer 
Sehnen. Bei den (auBeren) Segmenten iiber den Seiten eines Quadrates 
der ersten Quadratur des H ip p o k r a te s  ist nun dieses Verhaltnis allgemein 
gegeben, bei den anderen Quadraturen ist es in jedem Einzelfalle naher 
bezeichnet. Dadurch ist ja  tatsachlich auch die innere Peripherie bestimmt. 
Wie kann daher S im p lic iu s gesagt haben, die auBeren Segmente der zweiten 
bis vierten Quadratur lagen auf unbestimmten Sehnen? Nein, das scheint 
mir in Anbetracht dessen, was er beweisen wollte und konnte und was er 
doch wahrlich mit hinreichender Deutlichkeit ausgesprochen hatte, geradezu 
ausgeschlossen. DaB der Fehler in den W orten śni dooiorojy einem Ab- 
schreiber, nicht dem S im p lic iu s anzurechnen ist, beweist sonst auch 69, 34 
das (JjQiO/biśvoL£. Ich zweifle nicht, daB es 69, 31 urspriinglich śni < ovk}  
u o q Io to jv hieB: „auf nicht unbestimmten Sehnen“, d. h. auf Sehnen, die in 
der mathematischen Kunstsprache zwar keinen bestimmten Namen haben, 
aber gleichwohl nicht willkurlich, sondern durchaus bestimmt sind.2). Ob
nicht auch 69, 34 das ÓQLOfXŚvocg nojg („irgendwie bestimmt" R udio) aus
djQiO/uevoig Jtcivro)s („durchaus bestim m t8) entstellt ist, steht dahin; R udio 
glaubt, daB Jtdvra>g gut zu uai uvxol£ ( =  et ipsis ebenfalls) passe.

4. Die Schwierigkeiten sodann, welche entstehen, wenn man 61, 12/13
Tjurjjuara ais „Segmente*1 faBt, sind unverkennbar. Zwei Segmente darauf 
hin zu prufen, ob sie n te Teile eines Kreises seien, war gewiB fiir die 
Zeit des H ip p o k r a te s  unmoglich. Die Yermutung aber, daB es in alterer
Zeit kein besonderes W ort fur „Sektor*4 gegeben habe, scheint mir
sprachlich keineswegs zu gewagt, hier sachlich notwendig. Da S. 61 (D iels)

1) Der Text lautete also urspriinglich: aą%'r\v tlvcu u 8 vvcc to v  t o  scpaęfióaai
nięKpsgsia. Umstellungen wie ró aSvvatov  statt a8vvarov  t o  sind in den Hss. 
unzahlig.

2) Ygl. zum Ausdruck Simpl. Phys. 24, 28: o m  aóęiGror.
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yorher und nachher rjur/juara stets im Sinne der Segmente gebrauclit wird, 
so miifite allerdings H ippokeates, um seinen Lesern yerstandlich zu werden, 
nebenbei einen Hinweis gegeben haben, um anzudeuten, daB die 
hier im Sinne der Sektoren gemeint sind. Dieser Hinweis scheint mir 
nun tatsachlich in dem Zusatze TQiTr îoQio) (Drittelkreis) zu liegen. W ie  
soli man sich damals einen Drittelkreis anders ais einen Sektor von 120°  
yorgestellt haben! Wird doch auch der Yiertelkreis, ró TevaQvrjfX,ÓQiov, 
nur ais Sektor von 90 ° gedacht! Nicht minder zeigfc das ótó und der 
Hinweis auf die gleichen W inkel, dafi dem H ip p ok rates die Beziehung des 
Peripheriewinkele zum Zentriwinkel bekannt war. W ie hatte denn Hippo
k r a te s  ohne diese Kenntnis seinen Satz von der Proportionalitat der Seg
mente und der Quadrate ihrer Grundlinien in elementarer W eise beweisen 
konnen? Freilich hieB der Sektor spater regelmaBig to/mv£, und wenn es 
bei A rchim edes, Opera ed. H eib erg , I, 184, 16 r/u /̂uaros statt rojusojg 
iiberliefert ist, so ist es mit Recht verbessert worden. Aber dafi r/u f j f ia  

trotzdem in weiterem Sinne, nicht blofi in dem des Segments gebraucht 
worden ist, zeigt doch 55, 27 die Bezeichnung des Mondchens ais T/ufjiua, 

wie R udio (Der Bericht, Anm. 37; Zur Rehabilitation des S im p lic iu s  S. 17) 
mit Grund hervorhebt. Wenn nun wirklich an den fraglichen Stellen die 
Bedeutung Sektor zu Grunde liegt, so versteht sich von selbst, dafi der 
Bericht des Eudem os nicht erst 61, 14, sondern 61, 11 mit d )g  ya .Q  ein- 
setzt. Gehorten die W orte yon d>s ya ,Q  bis d i ó  dem Sim plicius, s o  ware 
es unbegreiflich, weshalb er hier eine so ungeschickte Definition der 
ahnlichen Segmente vorausschickte, da ihm doch die richtige des 
E u k lid  61, 32 bekannt ist.

5. Bei dem dritten Mondchen (65, 7 — 23 D iels) ist es augenscheinlich, 
daB der Kernpunkt der Beweisfuhrung die Ahnlichkeit der beiden inneren 
m it den drei auBeren Segmenten ist (abgesehen von dem gegenseitigen 
Verhaltnis der beiderseitigen Sehnen). Es ist R udios Verdienst, dies betont 
zu haben. Ein Zweifel daran ist nicht erlaubt; die Sache ist ja  evident. 
N ur fragt es sich, ob die Herstellung des genauen W ortlautes moglich ist. 
U se n e r  und R udio  verschieben einen Satz; darin kann ich nichts Gewalt- 
sames finden. Der Satz war yermutlich zuerst durch ein Yersehen aus- 
gelassen, dann an ungenauer Stelle auf dem Rande nachgetragen und ist 
darauf von dem nachsten Schreiber an falscher Stelle eingeschoben. Mir 
scheint nichts sicherer ais die Riickversetzung jenes Satzes an seine 
ursprungliche Stelle. Ebenso wenig gewaltsam ist ferner 65, 7 die Annahme 
einer Liicke. S tatt der von R udio (Der Bericht, S. 56) yorgeschlagenen Ergan- 
zung konnte man, da 65, 8 ó,uoiov im Singular steht, auch an eine Erganzung 
denken, die diesem Umstande Rechnung triige, z. B. unter Yerwendung des 
Ausdruckes ( ź u u t £ q o v  t o j p )  E Z  Z H  ó j u o i o p  „jedes der (beiden Segmente)



B Z  Z H  ahnlich usw.“ ]) Fraglich bleibt freilich der weitere W ortlaut. 
R udio glaubt, daB <ót)Aov o n  ć u Ó T e ę o r  t o j v )  TL Z  Z H  ó u o io v  usw. 
ausreiche, der Sache nach; zu dem W ortlaute hat er sich noch nicht end- 
giiltig bekannt. Dabei bleibt es dem Leser iiberlassen, den Grund fiir die 
Ahnlichkeit der Segmente selber zu finden. W enn das fiir H ippokrates  
auch aus der Figur hervorging, diirfen wir das auch fiir die Leser des 
Eudemos ohne weiteres yoraussetzen? Man yermiBt die Angabe des 
Grundes doch ungern. Und ich weiB nicht, ob Rudios Hinweis (Der 
Bericht, S. 48) auf das ungleiche Yerhalten des Eudemos bei der Quadratur 
des Mondchens, die er das eine Mai iibergehe, das andere Mai demonstriere, 
geniigt, um das Schweigen des Eudem os bezw. das Fehlen der Begriin- 
dung in unsern Texten zu erklaren. Aber weitere Moglichkeiten, die Liicke 
zu erganzen, namentlich eben durch eine entsprechende Begriindung der 
Ahnlichkeit der Segmente, mogen unerortert bleiben, da sie fiir die Haupt- 
sache von untergeordneter Bedeutung sind.

6. Hinsichtlich des Abschnittes 66, 14 ff. (D ie ls  =  R udios Ubersetzung 
S. 23, Z. 7 v. u.) lialt R udio an der in Anm. 95 S. 57 gegebenen Auf- 
fassung fest. Er weist also 66, 14 (ón de a/ufiAsia =  R udio 23, Z. 7 
y. u. „DaB aber der W inkel“) bis 66, 22 (dwa/uei —  Rudio 24, Z. 2 v. o. 
„zu K Z a) auch jetzt noch dem Sim plicius z u .  Dem hat bereits T annery  
widersprochen. DaB Sim plicius yereinzelt die alte W eise der Buchstaben- 
bezeichnung angewandt haben konne, gibt T annery z u ,  mit gutem Grunde; 
denn es laBt sich z. B. aus Sim plicius, Phys. 674, 11 ( k e v ó v  tó  ś ( p 'o v  Z) 
nachweisen, daB dieser die altere Ausdrucksweise gebraucht hat, selbst wo 
seine Vorlage (A r is to te le s ,  Fhys. 215b 23 hat ró Z  usvóv!) ihn nicht 
dazu notigte, vorausgesetzt, daB er nicht etwa eine andere Lesart in seiner 
AlSRTOTELES-Ausgabe gehabt hat ais wir. Aber einen Abschnitt, in dem 
wie hier die alte Ausdrucksweise so haufig wiederkehre, dem Sim plicius 
zuzuweisen, scheint T ann ery  „alle Grenzen zu iiberschreiten“. Rudio  
meint dagegen, ob einmal, ob sechsmal, das sei einerlei. Aber noch ein 
weiteres Bedenken hat T annery. 66, 14/15 wiesen die W orte: „zeigt er 
so“ (ó e i k v v o i v  ovt< x>s)  darauf liin, daB diese W orte nicht von Sim plicius 
stammen konnten. Dem muB man zustimmen. Ehe ich T annerys Aus- 
fiihrungen gelesen hatte, habe ich dasselbe Bedenken gehabt und konnte 
in dem Subjekte von ó e / m v v 6 i v  (zeigt er) nur die Quelle des Sim plicius, 
namlich Eudem os erkennen. W enn Sim plicius 66, 17 das óg óeięw (wie 
ich zeigen werde) gehorte, so hat er seine Absicht nicht zur Ausfiihrung 
gebracht, er muflte also den Nacliweis der Stumpfheit des W inkels Z  ver-

1) Die Hss. schreiben yielfach beispielsweise J Z T  statt AZ ZT. Warum soli 
hier nicht das noch yorhandene, im Texte mit Unrecht eingeMammerte EZH  ais 
EZ ZH  gemeint sein?
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gessen haben, wahrend er 63, 8 die Stumpfheit von T A B  erwiesen hat. 
Gehort es, wie ich glaube, dem H ip p ok rates -Eudem os, s o  konnte die 
angekiindigte Beweisstelle beim Exzerpieren ausgefallen sein. Das „Folglich“ 
(66, 21 &Ote, R udio 24, 2) in unmittelbarem Anschlusse an 66, 12 (dfxpXetav 
elrai, R udio 23, 10 v. u. „ein stumpfer is t“) ist ohne Zweifel unlogisch. 
Einige Mittelglieder miiBten jedenfalls, wie auch R udio (Der Bericht, S. 59) 
zugibt, bei H ippokrates-E udem os gestanden haben. Daraus wiirde folgen, 
daB Sim plicius nicht blofi wie sonst seinem Exzerpt etwas hinzugefiigt, 
sondern den W ortlaut selber auch wesentlich umgestaltet hatte. R udio  
biirdet seinem Schiitzlinge damit eine willkiirliche Behandlung des Eudem os 
auf. Ein solches Verfahren des Sim plicius widerspricht aber seiner 60, 28 
deutlich ausgesprochenen Absicht, nur wenige Z u s a t z e  zu machen (6/dya 
tiva ngoOTideis (£?,£) r>a(prjv€iav). R udios Unvermogen, bei seiner Auf
fassung den Text des Eudem os herauszuheben, spricht nicht fiir ihre 
Richtigkeit.

Der Beweis, den R udio unter Yerwendung der in den Hss. stehenden 
Relation B E  >  2 B Z  entwickelt, ist freilich korrekt. Aus der Aknlich- 
keit der Dreiecke ergibt sich E K  ■ B K  =  E B  ■ K Z  und weiter unter 
Heranziehung der Relationen B K  =  K E  und B E  >  2 B Z  (weil K B  
>  B Z , E Z  >  E K , also E Z  >  B Z )  die Relation E K 2 >  2KZ * .  
Indessen wird auch hier die Stum pfheit des W inkels Z  nicht bewiesen, 
sondern nur ais bewiesen angenommen.

Diesen ganzen Beweis anderseits fiir H ippokrates in Anspruch zu 
nehmen, ist auch nicht zulassig. Rudio meint, H ippokrates habe die 
Relation B K 2 >  2 K Z 2 aus der Figur entnommen. Das ist fiir jemand, 
zu dessen alltaglichem „Handwerkszeuge“ der Satz gehorte, daB die dem 
stumpfen W inkel gegeniiberliegende Dreiecksseite in der Potenz groBer ist 
ais die beiden anderen zusammengenommen, nicht so unwahrscheinlich.

Unter diesen Umstanden mochte ich fiir H ippokrates- E udemos 
folgenden W ortlau t vorsclilagen (66 , 1 4 ff. D ie l s; =  Rudio 23, Z. 7 v. u.): 
„DaB aber der W inkel E K H  stum pf ist, beweist er so: Da die Gerade 
E Z  in der Potenz anderthalbm al so groB ist ais die Radien, die Gerade 
K B  aber groBer ist ais die Gerade B Z , weil auch der W inkel bei Z  groBer 
ist, wie ich zeigen werde, und anderseits B K  gleich K E  ist, so ist klar, 
daB (66, 18 D ie l s:), wenn die Gerade B K  mehr ais doppelt so groB (in 
der Potenz) ais die Gerade B Z , (wenn) also auch die Gerade K E  mehr 
ais doppelt so grofi in der Potenz ist ais K Z , wahrend die Gerade E Z  in 
der Potenz anderthalbmal so groB ist ais die Gerade E K , (so ist klar,) daB 
also die Gerade E Z  in der Potenz groBer ais die Geraden E K  und K Z  
zusammen “.

Damit hiitten wir fiir H ippokrates-E udemos folgende Relationen:



1) E Z 2 =  \ E K 2
2) K B  >> BZ,  weil Z  >* R
3) B K  =  if-E _________
4) B K 2 >  2 B Z 2
5) >  2 K Z 2
6) E Z 2 =  \ E K 2

E Z 2 >  E K 2 +  K Z 2
Es ist augenscheinlich, dafi diese Ordnung der Relationen auch fur

H ip p o k r a t e s  die denkbar kiirzeste war. In 4) hatte H ippo k r a t e s  von 
vornherein auch B K 2 ]>  2 K Z 2 schreiben konnen. DaB er den Leser an 
Relation 1)— 3) erinnert, ist wohl auch naturlich. 66, 18 sagt H ippo k r a t e s  
nicht „weil* (dión ), sondern „wenn“ (ćdv), weil er eben die Stumpfheit
des Winkels in W irklichkeit noch nicht erwiesen hat, sondern erst erweisen
wollte (d>s óel§(o), aber schon jetzt ais erwiesen annimmt.

Diese kurze Fassung lafit sich freilich nur unter einiger Anderung 
des Textes gewinnen. Indem ich fur die Einzelheiten auf den griechischen 
T ex tx) verweise, geniigt es hier zu bemerken, daB sie im wesentlichen der 
Ausscheidung der Ahnlichkeit der Dreiecke verdankt wird, also der Aus- 
schaltung der W orte: (66, 20 D ie l S; =  24, 1 R u d io ) „wegen der Ahn-

1) Der griechische Text bekommt danach folgendes Aussehen: 66, 15 i n t i  fj fj.lv 
sep’fj E Z  ff i io l ia  ia z l  zaw hi zoil xevzQov Swdfiei ,  rj Se icp fj K B  fxei£cov zijg icp’ rj BZ, 
Siózi Kai ycoria rj nęog zq> Z fiei£cov, a>g Sei^co, i'ar] Se r] B K  zfj K E , cpaveęov ort, 
(6 6 ,  18:) id v  (statt kocv) rj icp’ fj B K  ( U s e n e r  statt BE) fiei^cov fj zfjg icp fj BZ fj SinlucsLa 
[firjKei] Kai (66, 19:) rj icp f\ K E  [a>6ze\ zrjg icpfj K Z  aqa  fieit,cav fj S m laa ia  [firjKei (66, 20) 
>tat] S w dfie i ,  [5ta: zr,v bfioiózrjzu ra>v zQiycóvcnv zćóv B E K  B K Z  . (66 , 21) eezi yaę <óg rj EB  
ngbgB K , ovzcog rj E K  n ę o g K Z  ■ ćoozs rj icp (66,22) fj E K  fiei^cov ia z l  zrjg iw ’fj K Z  fj S m la a ia  
S wdfiei] ,  fj Se icpfj (66, 23) E Z  rj/iiolto S w afie i  zrjg icpfj E K ,  (hier beginnt der 
Folgerungssatz) fj aga  icp’rj E Z  ueię,cov ia z l  S w dfie i  zmv icp’alg E K, KZ.  Alle ein- 
geklammerten Worte sind fremde Zutat. Die Entstehung der Textverderbnisse denke 
ich mir so: Das unsinnige firjnei nul 66, 19/20 ist durch Verschreiben eines mit dem 
Auge auf das erste Śmiania.  66, 18 abirrenden Schreibers entstanden. Urspriinglich 
stand freilich 66, 18 nach S m laa ia  weder fifjKsi noch Swdfie i ,  vielmehr war bei dem 
engen Zusammenhange der 66, 18/19 stehenden Relationen, wie auch sonst zuweilen, 
S w dfie i  aus 66, 20 zu erganzen. Aber gerade der Umstand, daB diese Erganzung 
nicht erkannt wurde, war fiir einen unwissenden Schreiber die Veranlassung gewesen, 
66, 18 |tt?;>t£t zu interpolieren. So entstand die unsinnige Relation B K  )> 2BZ. Ein 
anderer, mehr mathematisch gebildeter Schreiber erkannte die Unrichtigkeit dieser 
Relation, ftnderte B K  in BE  und fiigte, um die neue Relation BE  )> 2BZ mit der von 
ihm erkannten Ahnlichkeit der Dreiecke zwecks eines Beweises' fiir die Relation 
E K 2 y  2XZ2 zu kombinieren, 66, 20 die Worte Sia zrjv ofioiózrjza . . . Sw dfie i  66, 22 
hinzu. DaB die Uberlieferung des Textes ohne Anderungen nicht zu halten ist, dariiber 
sind alle ( U s e n e r - D i e l s ,  T a n n e r y ,  R u d io )  einig. Auf die Zahl der Anderungen kommt es 
dabei nicht an; entscheidend ist die sachliche Notwendigkeit und sprachliche sowie 
palaographische Wahrscheinlichkeit.
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lichkeit der Dreiecke B E K  und JBKZ. Denn so wie E B  zu B K , ebenso 
verhalt sich E K  zu K Z . Folglich ist die Gerade E K  in der Potenz mehr 
ais doppelt so groB ais die Gerade K Z “. Aber s ta tt der Relation B K 2 

2 B Z 2 hatte sich durch einen unwissenden Interpolator Spuren von 
Interpolation liegen klar zu Tage — die unmogliche Relation B K  >  2 B Z  
eingesclilichen. Die Unrichtigkeit derselben erkannte ein mathematisch ge- 
bildeter Interpolator, anderte sie in B E  2 B Z ,  da er aus der Voraus- 
setzung die Relationen B K =  K E ,  K B  >> B Z  und E Z ^ >  E K  kannte, 
und kombinierte folgerichtig damit die von ihm erkannte Ahnlichkeit der 
Dreiecke, um die Relation E K 2 > - 2 K Z 2 zu erweisen. Dieser Interpolator hatte 
also schon gar nicht mehr den originalen W ortlaut des H ip p o k k a t e s , wie 
wir ihn annehmen, vor Augen.

Es yerdient noch hervorgehoben zu werden, daB wir auf diese Weise 
einen wirklichen Text fiir H ip p o k r a t e s - E u d em o s  bekommen, wie ihn 
sachliche Erwagungenzu fordern scheinen, wahrend R u d io  (vgl.Ubers. Anm. 95, 
S. 59) ihm ohne die durchgreifendsten, mehr oder weniger der W illkiir 
unterworfenen Anderungen von 66, 14 bis 66, 21 auch nicht ein einziges 
W ort zuzuweisen vermag.

Fiir die Beurteilung sei es der Selbstandigkeit des Urteils, sei es der 
vermeintlichen Ungeschicklichkeit des S im p l ic iu s  aber kommt der hier 
behandelte Abschnitt iiberhaupt nicht in Frage. Denn auch T an n eky  ist 
gerecht genug, ,d ie  offenkundigen Fehler (des Textes) nicht auf Rechnung 
des Kommentators zu setzen*.

126 W. S c h m id t : Zu dem Berichte des Simplicius iiber die Mondchen des Hippokrates.



H e in e  ic h  S u t e r : Der Yerfasser des Buches „Griinde der Tafeln des Chowarezmi1'. 127

Der Verfasser des Buches „Griinde der Tafeln des Chowarezmi'*.

Von H e in r ic h  Su ter  in Ziirich.

In meinen Nachtragen und Berichtigungen zu dem Buche Die Mathe
matiker und Astronomen der A r aber und ihre Werke, die in den A b h a n d -  
lu n g e n  zu r  G e s ć h ić h te  der m a th e m a tis c h e n  W is s e n s c h a f te n ,  
14, 1902, p. 157— 185, erschienen sind, habe ich p. 170 einen Zusatz zu 
Art. 218 des genannten Buches Iiber e l -B ir u n i  gegeben, und darin das 
von ihm selbst verfaBte Yerzeichnis seiner bis zum Ende des 65. Lebens- 
jahres geschriebenen W erke nach der Textausgabe der „Chronologie 
orientalischer VÓlker“ durch E. Sachau  (p. XXXVIII— XLVIII) teil- 
weise aufgenommen. Ais erstes W erk ist hier angegeben: „Uber die 
Fehler der Tafeln des Chowarezm i". Ich dachte iin Momente der Ab- 
fassung jenes Zusatzes zu Art. 218 nicht an die „Griinde der Tafeln des 
C h o w a r e z m i"  yerfaBt von Muh. ben e l-M u ta n n a  (im hebr. Text steht 
e l-M a ta n i, nicht vokalisiert)1), und auch nicht daran, daB das arabische 
'illa, pl. 'ilal, das ich durch „F eh ler"  iibersetzte, auch „ U r sa c h e n ,  
G riinde* bedeutet. Ich iibersetzte auch den Titel nicht yollstandig, indem 
ich die nachfolgenden W orte nicht fiir wichtig hielt, er lautet wortlich: 
„Ich verfaBte zu den Tafeln des Chowarezm i ihre Griinde (Begriindungen) 
und zeichnete auf 250 Blattern die niitzlichen Fragen und richtigen Ant- 
worten (dazu) auf.“ W as ist dies anderes ais das von Abraham ben E sra  
ins Hebraische iibersetzte W erk „Griinde der Tafeln des C h o w a r e z m i 

in Fragen und Antworten abgefaBt von dem „beriihmten Mathematiker 
und Astronomen Muh. ben e l-M a ta n i“? Dieser beriihmte Mathematiker 
und Astronom ist also ohne Zweifel Muh. ben Ahmed e l-B ir u n i, mit

1) Vergl. M . S t e in s c h n e id e r , Hebr. Ubersetzungen, p. 572—574, u. Z eitschr. d. 
d e u tsc h e n  m orgen l. G e se lls c h a ft , 24, 1870, p. 853—356, der Name M u t a n n a  ist 
eine Konjektur S t e ix s c h n e id f ,r s . — Siehe auch meine Nachtrage u. Berichtigungen, 
p .  158.
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dem Beinamen A bu’l-R a ih a n , gest. 1048. — Leider ist der Anfang des 
hebraischen Textes der beiden noch yorhandenen M ss.x) in seinen Eigen- 
namen so entstellt, daB man unsern Gelehrten kaum mehr herausfinden 
kann. Der Hauptname „Mohammed* ist allerdings yorhanden (wenigstens 
im Ms. von Parma, dasjenige von Oxford scheint eine andere Ubersetzung, 
oder eine starkę Um arbeitung derjenigen Ibn E sr a s  z u  sein); dann folgt 
„ben  e l - M a t a n i“; ich vermute nun, ohne ubrigens denjenigen vorgreifen 
zu wollen, die mit der hebraischen Palaographie besser bekannt sind ais 
ich, daB nach „ben* ausgefallen sei „A hm ed“, und dafi „ e e -M a ta n i“ 
entstanden sei aus „ e e -B ir u n i“; dies liegt nicht so weit ab: das hebraische
i nach dem b kann mit letzterem leicht zu m, und das u nach dem r  mit 
letzterem leicht zu t verschmolzen sein; vielleicht findet ein anderer ais 
ich in den iibrigen hebraischen Namen auch noch die Kunje e l-B ir u n ls ,  
A bu’e -R a ih a n  heraus; von einem Vater- oder Gro6vaternamen 'A b d e lk er im  
wissen die arabischen Quellen nichts.

E e-B Iru n i war bekanntlich iiber die wissenschaftlichen ftenntnisse der 
Inder sehr gut unterrichtet, und selbst einer der grofiten und griindlichsten 
Gelehrten, die in arabischer Sprache geschrieben haben; um so mehr ware 
es zu bedauern, wenn infolge des yerstummelten Zustandes der beiden 
hebraischen Mss. die Kenntnis dieses W erkes des beriihmten Persers2) uns 
fur immer vorenthalten bleiben sollte; eine Yergleichung desselben mit 
der wahrscheinlich noch in Oxford und Paris yorhandenen lateinischen 
Ubersetzung der Tafeln des C h ow arezm ! durch A t e lh a r d  v o n  B a th  
wiirde uns wohl interessante Aufschliisse iiber die gegenseitigen Be- 
ziehungen zwischen griechischer, indischer und arabischer Astronomie 
bringen. Arabisch scheint das Buch leider, wie so manches andere dieses 
Gelehrten, nicht mehr vorhanden zu sein.

E e -B ir u n i  hat sich noch in zwei anderen W erken m it M uh. ben  
M usa ee -C h o w a rezm i beschaftigt, dessen engerer Landsmann er ja ge-

1) Nach M. Steinschneider , 1. c., in Parma (de R ossi 212) u. in Oxford (Bodl., 
Michael 835).

2) Hr. Cantor schreibt in seinen Yorlestmgen, I2, p. 668: „Dieser Schriftsteller 
ist von arabischem Gescłilechte im nordwestiichen Indien zur Welt gekommen“; er 
folgt hierin Kremer, Kultur geschichte des Orients, II, p. 424. Wie K remer dieses 
schreiben konnte, ist uns unbegreiflich; B iruni ist der ausgesprochenste Iranier, der 
je in arabischer Sprache geschrieben hat; E. Sachau schreibt in seiner Einleitung 
zur Ausgabe der Chronologie BiRUNis, p XXVII: „Er steht dem Islam und der Rolle 
des arabischen Yolkes in der Weltgeschichte kiihl gegenuber, und sieht in den 
Arabern nur die Zerstorer eranischer Nationalitat und Grofie. — — Er stellt das 
eranische Yolkstum in seinen yerschiedenen Unterarten den aus der arabischen 
Waste gekommenen, ungebildeten Barbaren, welche die Herrlichkeit des Sassaniden- 
reiches zertriimmerten, gegenuber.”
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wesen ist, die Titel des zweiten und dritten Buches seines Yerzeichnisses 
lauten: „Die Aufhebung (Entkraftigung) der Yerlaumdung durch Bei- 
bringung von Beweisen zu den Regeln (wortl. Operationen) e l -Chow arezm is  
in seinen Tafeln, in 360 Blattern; es ist dies eine W iderlegung einer 
Sclirift des Arztes Aisu T alha  iiber diesen Gegenstand“. — „Eine Sclirift 
der Yermittlung zwischen e l -Ciio w a r e z m i und A b u ’l -H asan e l -A i iw a z i1), 
welcher den erstern in einem Buclie mit Unrecht angegriffen hatte, in 
600 B lattern.“

1) Vergl. Sutek, Die Mathematiker u. Astronomen der Araber u. ihre Werlce, 
p. 57, Art. 123.

B ib lio th eca  M athem atica. III . Folgę. IY. 9
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Hermannus Dalmata ais Ubersetzer astronomischer Arbeiten.

Y on A xel  A nth o n  B jornbo  in Kobenhavn.

D ie von Herrn E nestrom  gestellte  A n fra g eT), ob H erm annus secundus 
(D almata) w irklicb astronom iscbe oder m athem atische A rbeiten iibersetzte  
und w elche diese Arbeiten sind, laBt sich w egen der einander widersprechenden  
Angaben der Quellen noch nicht ganz entscheidend beantw orten; jedoch  
werde ich m itteilen, was ich in  B ezug au f diese Frage weiB, obschon  
das M eiste schon in Steinsch neid er s  Hebraischen Ubersetzungen S. 534
— 535 und 568— 569 zusam m engestellt worden ist. E s handelt sich, 
w ie es in  der A nfrage angegeben wird, in  der T at nur um  zw ei W erke, 
die lateinischen U bersetzungen von P tolem aios’ Planisphaerium  und A bu  
Maaschars Introductorium majus.

Die erste dieser Ubersetzungen kenne ich aus drei Hss. und zwar den 
Cod. Regin. 1285, 14. saec.; Yatic. 3096, 14. saec.; Parmens. 954, 15. 
saec. Sie findet sich iibrigens in Dresden Db. 86, 14. saec.; Paris. 7214, 
14. saec.; Paris. 7377 B, 14— 15. saec.; Paris. 7413, 14. saec. Yon diesen 
geben Parm. 954, 2) Dresden Db. 86 3) und Paris. 7214 und 7413 so viel 
ich weiB, keine Aufschliisse iiber den Ubersetzer oder die Jahreszahl der 
Ubersetzung.

In Yatic. 3096 f. 3r— l l v fehlt sowohl die Uberschrift ais die Vor- 
rede des lateinischen Ubersetzers. Der Text fangt also m it den W orten
an: Cum sit possibile, o S t r e 4) . . ., und schlieBt: . . . cum circulis 
meridianis signa distingventibus. Nach diesem SchluB folgt dann ais 
U nterschrift: Explicit Uber Anno domini M  C ąuadragesimo t <* Jcl’. Junii 
Tdieto translatus, d. h. Toledo 1143.

1) B ib lio th . M athem . 33 , 1902, p. 410—411.
2 )  In dieser H s .  i s t  der Titel des Textes ( f .  106r—115v ) :  De vtilitate Astrolabij. 

Ob ein Subskriptum da i s t ,  kann ich leider nicht angeben, da ich nur den SchluB 
d e s  nachfolgenden Kommentars des M a sla m a  a l -M a d j h it i  notiert habe.

3 )  Vgl. C u r t z e s  Beschreibung dieser Hs. in Z eitsch r. fiir M athem . 28, 1883 
Hist. Abt. p. 9.

4) Statt o Syre hat die Hs. wie gewohnlich iesure.
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In Regin. 1285x) f. 153r— 160v ist die Uberschrift: Planisperium  
P tolomei H e r m a n n i sec u n d i trcinslatio. Darauf folgt die Yorrede des Uber- 
setzers: Quemadmodum P tolomeus et ante eum nonnulli . . . und dann der 
Text, derselbe wie in der vorigen H s., und zwar mit der Unterscbrift: 
Explicit Iiber anno domini M C X L III  hal’, iunii Tolose translatus, d. h. 
Tolosa in Spanien 1143.

In Paris. 7377 B ist nach J o u r d a in 2) die Uberschrift: Planispherium 
P to l e m a e i translatus de arabico in latinum per H e r m a n n o m  secund um ; dann 
folgt Yorrede, Text und eine Unterschrift, welche nach J o u e d a in s  An
gaben offenbar genau dieselbe ist wie die des vorgehenden Cod. Regin. 1285.

Nach dieser leider keineswegs volJstandigen Untersuchung der Hss. 
ist die Ubersetzung von P to le m a io s ’ Planisphaerium  unzweifelhaft dem 
H erm annus D a lm a ta  z u  vindizieren und 1143 ais die richtige Jahreszahl 
der Ubersetzung festzustellen.

Nun aber die Druckausgaben: Die vom Jahre 1507 ist mir nicht 
zuganglich gewesen, H err A. y. B ra u n m u h l hat aber ein in Miinchen 
befindliches Exemplar dieser Ausgabe genau untersucht und mir das 
Resnltat seiner Untersuchung giitigst zur Yerfugung gestellt. Es zeigt 
sich, daJ3 in dieser Ausgabe weder von einem Ubersetzer noch von einer 
Jahreszahl der Ubersetzung geredet wird.3) In der Ausgabe vom Jahre 
1558 fehlt sowohl Yorrede ais Uberschrift; die Unterschrift ist: F acta  est 
translatio haec Tolosae Cal. ju n ii  anno Domini M C X L III1 . In der Aus
gabe endlich vom Jahre 1536 stehen Yorrede und Text ganz wie in den 
oben genannten Hss., die Uberschrift aber heifit: R odulpbi D r u g e n sis  ad  
Tbeodoricbum Platonicum in tradudionem  p lanisphaerij C laudii P tolem aei 
Praefatio  und die Unterschrift: F acta  est translatio haec Tholosae Calendas

1) Diese ausgezeichnete Hs., welche aus derselben Zeit und Schreibschule stammt 
wie der beriihmte Cod. Paris. 9335 (vgl. B ib lio th . M athem . 3 3 , 1902, p. 63—75), 
hat schon Nakducci beschrieben; vgl. Steinschneider, 1. c. — Gelegentlich bemerke 
ich eine Subskription fol. ult. im Cod. Digby 47: Iste Iiber est J o b a n n is  F o n t a n a  

physici Veneti, durch welche meine Yermutung boziiglich des Besitzers des hier ge- 
genannten Cod. Paris. 9335 bestatigt wird (vgl. Abh. z. G esch. d. m athem . 
W issen sch . 14, 1902, p. 137.)

2) C h. J ourdain, Bećherćhes sur l’dge et Torigine des traductions latines d.'A r i s t o t k  

(Paris 1843), p. 103.
3) In der Inhaltsangabe fol. 1 steht ais 6. Stiick: Planisphaerium C l a u d ii  

P t o l e m a e i  noviter recognitum et diligentissime emendatum a M a r c o  Monacho Caelestino 
B e n e v e n i a n o . Zwischen der Geographie und dem Planisphaerium des P t o l e m a io s  steht 
ein Brief: M a r c u s  Monachus Caelestinus B e n e v e n t a n u s  J o a n n i  B a d u a r io  Patritio Veneto, 
Senatus Veneti apud Pont. Max. Oratori Sal. Gleich nach diesem Briefe folgt der 
Text: Cum sit possibile o S i r e  . . . mit der Unterschrift: „Explicit Planisphaerium 
P t o l e m a e i  recognitum diligentissime a M a r c o  B e n e v e n t a n o  Monacho Caelestinorum, quod, 
antea in multis etiam antiąuis exemplaribus latinis corruptissimwn reperiebatur . . . “.

9*
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Jim ij anno domini M C X L IIII . Also wird in dieser Ausgabe wenigstens 
die Yorrede dem R u d o lp h u s  B r u g e n s is  beigelegt, und wie in der yorigen 
ist 1144 statt 1143 ais Ubersetzungsjahr angegeben. *)

Die Erorterungen samtlicher neueren Autoren und B ibliographen2) 
konnen wir nun, glaube icb, ruhig beiseite lassen; sie ruhen sieli er aus- 
schlieBlich auf den bier aufgefiihrten Quellen, nennen wenigstens keine andere.

Yon Interesse fiir die Entscbeidung der yorliegenden Frage ist es, 
daB in einem Passus der Yorrede der bekannte R o b e r tu s  R e t in e n s is  
(oder G a ta n eu s) in einer Weise erwahnt wird, die man eber yon H erm an n u s, 
dem Kollegen R o b e r tu s ’, ais von dem jiingeren R u d o lp h u s , H erm an n u s’ 
Schiiler erwarten sollte; es beiBt nam lich3): Tuam ergo virtutem guasi 
proprm m  speculum intuentes, ego et unicus atąue illustris R o b e r tu s  Ga t a n e u s , 

neguiciae licet displicere plurimum possit, perpetuum habemus propositum. 
Diese Aufierung miissen wir damit zusammenbalten, daB der A bt P e tr u §  
C lu n ia c e n s is  den R o b e r tu s  im Jabre 1141 in Spanien kennen lernte und 
ibn bewog in Gemeinschaft m it H erm an n u s den Koran zu iibersetzen, 
daB derselbe P e t r u s  in einem Briefe an Abt B e r n h a r d  von Clairvaux 
bezeugt, daB R o b e r tu s  und H erm an n u s damals in Spanien m it astro- 
nomiseben Arbeiten beschaftigt waren: Quos in Hispania circa Iliberum  
[Ebro] Astrologicae arti studentes inveni4), und dafi die Koraniibersetzung 
dem Abte P e t r u s  im Jabre 1143 nacb Frankreicb libersandt wurde. Von 
Bedeutung wird es dann ebenfalls, dafi im Cod. Borbon. VIII. C. 5 0 5) das 
Proemium in libro essentiarum H e r m a n n i  PhilosopJii m it den W orten 
schliefit: De essentiis Iiber H e r m a n n i se c u n d i explicit anno domini M C X L II1  
B it’nis (?) perfectvs. Zum dritten Małe begegnet uns bier die Jahreszahl 
1143, und es sebeint also wirklich, daB H erm an n u s und R o b e r tu s  in 
diesem Jabre mebrere Ubersetzungen vollendet und nach Frankreich iiber- 
sandt haben.

Ganz allein gegen alle diese Urkunden steht also die Planisphaerium- 
Ausgabe vom Jahre 1536, wo die Vorrede dem R u d o lp h u s  B r u g e n s is  
zugeschrieben wird. Nun ist aber die Moglichkeit, daB die Ubersetzung 
dem H erm annus, die Vorrede dem R u d o lp h u s  gehore, ausgeschlossen; 
denn letztere schlieBt mit den W orten: . . . his habitis, ne diu differamus,

1) Die Zahl 1144 erki ar t sich vielleicht dadurch, daB to (tertio) ais 4° (ąuarto) 
gelesen wurde.

2) Zu vermeiden ist namentlich W ustenfelds ganz irre leitende Behandlung der 
hieher gehorenden Fragen in seinen Ubersetzungen arabisćher WerJce in das Lateinisclie 
p. 29 und 50—53.

3) Ygl. J oukdaiu, 1. c. p . 104.
4) Vgl. Jourdain, 1. c. p. 102—103 und W ustenfeld, 1. c. p. 44_45.
5) Ob diese Hs. fruher untersucht worden ist, weiB ich nicht; ich kenne sie 

nur von Autopsie.
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ab ipsis eius verbis tractatus initium statuamus, non alia transferencli lege, 
quam qua id  ipsum M a s y l e m  in arabicam transtulit; also hat der Uber- 
setzer selbst die Vorrede geschrieben; und bis etwa Handschriften auf- 
tauchen, die m it der Angabe der Ausgabe von 1536 ubereinstimmen, ist diese 
Angabe ais minderwertig zu betrackten, und dies um so mebr, weil wir 
mehrere Hss. besitzen, in denen kein Ubersetzer genannt wird, so daB der 
Herausgeber, welcker nur eine derartige Hs. besaB, darauf bingewiesen 
war, entweder — wie es in den Drucken 1507 und 1558 geschieht — 
keinen Ubersetzer zu nennen oder zu conjizieren.

E ine weitere B estatigung dafiir, dafi in der Tat H erm annus und nicbt 
R u d o lp h u s  das Planisphaeriutn iibersetzte, ergibt der Y ergleicb m it der 
zweiten dem H erm annus b eigelegten  U bersetzung eines astronomiscben  
W erkes, der kiirzeren nam lich der zwei lateinischen U bersetzungen von  
Abu M a a sch a rs  Introductorium ma ju s 1). Durch Y ergleich der Vorreden 
der zw ei W erke bew eist namlich S te in sc h n e d d e r , daB der Ubersetzer der 
beiden Texte derselbe ist. DaB aber H erm annus D a lm a ta  der Ubersetzer 
des Introductorium  ist, behauptet ausdriicklich die Uberschrift desselben  
in dem bisher unbeachteten Cod. Ampl. Q. 363, 14. saec.: Astrologie 
A lbu m . A l b a z a c s i  H e r m . Sec. translatio2). Der V ollstandigkeit wegen  
fiige ich hinzu, daB das Introductorium  sich auch im  obengenannten Cod. 
Borbon. VIII. C. 50, fol. l r—-55T findet, und zwar direkt vor dem Liber 
H e r m a m n i se c u n d i de essentiis, leider aber m it einer unleserlichen U nter- 
schrift. N ach  dem Liber de essentiis fo lg t dann in derselben Hs. R u d o lp h u s  
B r u g e n s is ’ Buch iiber das A strolabium  m it der vom  Cod. D igb y  51, fol. 
26 ff. her bekannten Yorrede, in w elcher auf die Planispharieniibersetzung  
deutlich hingew iesen w ird 3).

Bis auf weiteres ist nach diesen Auseinandersetzungen H erm annus  
secu n d u s (D a lm a ta )  ais der Ubersetzer von sowohl P t o le m a io s ’ Plani- 
spliaerium ais A bu M a a sc h a r s  Introductorium majus und 1143 ais das 
Vollendungsjahr der beiden Ubersetzungen zu betrachten.

1) Gedruckt wurde diese Ubersetzung in den Jahren 1489, 1495 und 1506, und 
zwar ohne Angabe des Ubersetzers; die andere Ubersetzung ist von J o h a n n e s  H i s p a - 

l e n s is  erledigt.
2) Vgl. S c h u m , Beschreibendes Yerzeichniss der Amplonianischen Handscliriften- 

Sammlung zu Erfurt (Berlin 1887), p. 608.
3) Vgl. S t e in s c h n e id e h , 1. c. p. 534—535 u. 568—569.
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Der Astronom Cyprianus Leovitius (1514—1574) und 
seine Schriften.

Yon Jos. M a y er  in Freising.

Uber die Lebensumstande des L e o v it iu s  hat W y d r a  in seinem 
W erkchen Historia matheseos in JBohemia et M oravia cultae (2. Aufl. 
Leipzig 1778) ziemlich ausfiihrliche Nachrichten gegeben.

N ach W y d r a  erblickte C yprianus L e o y it iu s , auf bohm isch L w o w iczk y , 
z Lw ow icz das Licht der W elt im  Jahre 1514 zu K oniggratz (Reginae- 
hradecii) in Bohm en ais der erste Sohn des Edelm annes und spateren 
Biirgerm eisters J o h . K a r I s e k . D er Sohn nahm  den latin isierten  Namen 
C yp rian u s an , w eil der bohm isch „K arasek*1) genannte F isch  cyprinus 
carassius heifit. D as Pradikat L e o v it iu s  a Leonicia- „ Lvovicky ze L vovic“ 
erhielt die Fam ilie im  Jahre 1547 vom  Kaiser F e r d in a n d  I. A is Greburts- 
jahr des L e o v it iu s  is t  bei W y d r a  ausdrucklich das Jahr 1514 genannt, 
wahrend in  allen bezuglichen W erken ais solches das Jahr 1524 bezeichnet 
w ird.2) Y eranlassung dazu m ag gegeben  haben eine D edikation von einem  
S a m u e l Q u ic iie lb e r g u s  in des L e o v it iu s  grofiem W erke Ephemeridum  
novum atąue insigne opus . . ., w elche lau tet: „D. O. M. P osteritatiąue  
Sacrum . . . .  A ugustae Y indelicor. A nno Christianae salutis M. D. LYI. 
Recuperatarum  et extensarum  literarum  in Europa (sum pto ab hoc prae-

1) Karasek heifit die Karausche =  Gareissel, ein Fiscli, der zum Geschlechte 
der Karpfen gehort.

2) P o g g e n d o r p p  zitiert wenigstens in seinem Biogr.-literarischen Handwdrterbuch 
nach J ó c h e r  u. W e i d l e r : „geb. 1524 . . . Leonicia (?) b. Hradisch B8hmen.“ W e id l e r  

sagt (Historia astronomiae•): „ C . L .  a Leonicia, Hradicenfis, ex Leovitia, nobili in 
Bohemia familia, oriundus . . In der Biographie universelle ancienne et moderne 
(von M ic h a u d ) :  „ L e o w it z  (C i p r ie n ) ,  en latin Leovitius, fameux astronome ou plutot 
astrologue, naąuit dans les 16e siecle, a Leonicia, pres de Hradisch en Boheme.“ 
W o l f  ( Gesćhićhte der Astronomie p. 301J: „ L e o v it ic s  wurde 1524 zu Leonicia in 
Bohmen geboren" u. a. Nach Mitteilung des Dekanatamtes in Koniggratz fangen 
die dortigen Matrikel erst mit dem Jahre 1067 an, da die fruheren verbrannt sind.
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sente centenario christiano esordio) anno LYI. cum L eoy itiu s aetatis 
annum ageret XXXII“. Aber wahrscheinlich findet sich hier ein Druck- 
fehler, so daB es statt „XXXII“ wohl „XXXXII‘‘ heiBen muB. Merk- 
wiirdigerweise ist auch W ydra aus demselben Grunde einer Irrung ver- 
fallen, indem er bei Anfuhrung dieses Werkes iiber die Ephemeriden vom  
Jahre 1557  ais dem Jahre, in welchem das Werk gedruckt wurde, auch 
obige Ausdrucksweise „cum aetatis secundum et trigesimum annum ageret“ 
gebraucht, obgleich er eingangs ais Geburtsjahr das Jahr 1514 angegeben 
bat. DaB L eo v itiu s  im Jahre 1514 und nicbt 1524 geboren ist, diirfte 
ferner aus folgendem hervorgehen: 1) In der W idmung seines Werkes 
E ćlipsium  omnium  . . . an den Kurfiirsten O tto  H ein rich  spricht er von 
einer fast totalen Yerfinsterung der Sonne im Widder, welche er im Jahre 
1540 in Breslau beobachtet habe, die in ihrem Entstehen schauerlich an- 
zuschauen war und welcher eine sehr driickende Hitze mit groBer Durre 
und Teuerung der Lebensmittel unmittelbar folgte. Es diirfte nicht an- 
zunehmen sein, daB L eov itiu s, der doch wohl, bevor er zu seiner weiteren 
Ausbildung nach Deutschland g ing , die Schulen seiner Vaterstadt absol- 
viert haben wird, schon ais 15— 16jahriger Jiingling im Auslande yerweilt 
und dort die W irkungen von Sonnenfinsternissen yerzeichnet haben soli. 
2) Ist es nicht wahrscheinlich, daB L e o v it iu s  schon im 27. Lebensjahre 
eines seiner groBeren W erke, namlich die Tabulae p ositionum , und in 
rascher Aufeinanderfolge dann die verschiedenen umfassenden W erke ge
schrieben hat, wahrend er, der offenkundig schreibselige Astrolog, in dem 
schonsten Lebensalter (vom 31. Jahre bis zu seinem im 50. erfolgten 
Tode, welches Alter nur er nach jener Annahme erreicht haben miiBte), 
von den unter 7 und 8 genannten kleineren Werken abgesehen, sich 
literarisch untatig verhalten hat. 3) Stellt er im Jahre 1540 oder gar 
schon friiher dem zukiinftigen Kaiser M axim ilian II. das Horoskop.
4) DaB L e o v it iu s  nicht 1524 geboren ist, diirfte auch daraus geschlossen  
werden, daB J. A. d e  T hou in seiner H istoire  (VII, 208) bemerkt: „il 
(L eo v itiu s)  mourut fort age a Augsbourg le 21. de May “.

„Der Vater war dem Sohne, der sich um die Wissenschaft sehr ver- 
dient machen sollte, eine Leuchte; denn bis zur Zeit der Verwaltung des 
Biirgermeisteramtes durch J o h a n n  muBten die Zoglinge des Hradischer 
Gymnasiums an bestimmten Tagen yon Haus zu Haus die Gaben fur den 
U nterhalt ihrer Lehrer sammeln, welche Einkassierung sie recordatio 
nannten. Da er diese Einrichtung der W issenschaft fiir unwiirdig und fiir 
die Biirgerschaft lastig hielt, so sorgte er durch einen MagistratsbeschluB 
fiir ein jahrliches Gehalt der Lehrer. “ Nach dem Herkommen jener Zeit 
verlieB C yprianus den heimischen Boden und wanderte nach Deutschland, 
um sich in der Mathematik grundlich auszubilden. Im Jahre 1540 hielt



er sich, wie oben beraerkt, in Breslau auf, 1544 in Leipzig, wo ei sich 
des Yerkehrs mit hervorragenden Mannern zu erfreuen hatte, dann bei 
Melanchthon in W ittenberg, wo er neben Mathematik und Astronomie 
auch Latein studierte, 1547 trat er in Niirnberg zu Jon. ScHONER und 
1551 in Augsburg zu dem Macen von Kunst und W issenschaft, Georg 
F ugger, mit dem er am 31. August eine Sonnenfinsternis beobachtete, zu 
J oh. Heinzel (,v ir  omni virtutum genere ornatissimus“) und dem P liilo- 
logen und Gymnasialdirektor H ieronymus W olf in Beziehung. Insbesondere 
fand er Unterstutzung und Forderung durch die hochedlen Familien F i gger 
und R osenberg1) und wahrscheinlich wurde er auch durch diese an den 
Pfalzgrafen Otto Heinrich empfohlen, so dafi dieser ihn ais Mathematik- 
professor in Lauingen an der Donau, seiner zeitweiligen Residenz, m seine 
Dienste nahm. Bei demselben mufi Leoyitius in gro fi er Gunst gestanden 
sein; denn er beschenkte ihn mit einer goldenen Kette. Ais diese Leovitius 
wahrend eines Aufenthaltes in seiner Yaterstadt im Jahre 1558 trug, 
wurde er von einem Burger verspottet. Er mufite darob zur Klage greifen 
und sich Genugtuung ver schaffen. Im Jahre 1 5 6 7 2) besuchte ihn in 
Lauingen Tycho Brahe , der in einem Gasthause bis tief in die Nacht 
iiber astronomische Fragen sich mit ihm unterhielt und Freundschaft 
schlofi.3) In Koniggratz yerweilte er Yoriibergehend in den Jahren 1565, 
1567 und 1568 zur Erledigung von Familienangelegenheiten. Sei es nun, 
dafi die Liebe zur Heimat oder andere Griinde, unter welche die Ererbung 
eines Hauses aus der Hinterlassenschaft seines Yaters zu rechnen sein 
diirfte, in ihm die Sehnsucht nach seiner Yaterstadt wieder wachriefen, 
er beschlofi, wie aus dem Ratsmanuale seiner Yaterstadt 1568 hervorgeht, 
dahin zuriickzukekren und wandte sich deshalb an den dortigen Magistrat 
mit der Bitte um die Erlaubnis, wie die anderen Burger Bier brauen und 
abgabenfrei verleitgeben zu diirfen. W enn ihm dieses Zugestandnis ge- 
macht werde, wolle er dem dortigen Gymnasium seine besondere Sorgfalt 
zuwenden, offentliche Yorlesungen halten und fiir seine Yaterstadt das 
Amt eines Gesandten beim Kaiser yersehen. U nter einer anderen litera 
heifit es in demselben Buche, dafi er gegen diese Zusicherung ohne alle 
Entlohnung aus blofiem Eifer zur Erhohung des Ansehens seiner Yater
stadt und zur Ausbildung der stadtischen Jugend in der W oche zwei 
Lektionen halten und die gesandtschaftlichen Geschafte ubernehmen wolle,

1) Bei W ydka heifit es: „Opibus nobilissimae F uggerohum, et R osensium familiae 
juvabatur.“ Es kann hier nur die in der Vorrede zu den Ephemeriden genannte 
Familie der R osenbergbr gemeint sein, auf dereń Kosten seine zwei groBten Werke 
(5 u. 6 s. u.) gedruckt worden sind.

2) Nicht 1569 (Nouvelle biogr. generale [Firmin Didot], T. 30, 814).
3) Astronomiae instauratae progymnasmatci (de stella nova) 1610, p. 705_710.
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ohne dafi er fur sich das Recht in Anspruch nehrue, die Reichsversamm- 
lung zu besuchen. Auf dieses hin beschlossen Burgermeister, Rats- und 
Bevollmachtigten-Kollegium „im Namen der ganzen Gemeinde, in der 
Erkenntnis, daB C yprianus ein sehr wurdiger Mann, von Gott mit be- 
sonderen Gaben ausgestattet sei, bei allen in hohem Ansehen stehe und, 
was vor allem hervorgehoben werden miisse, ein hochst eifriger Forderer 
des Wohles seiner Yaterstadt und des Staates sei, aus freien Stiicken, un- 
gezwungen, unbeschadet ihrer Rechte, ihrer Freiheit und ihrer Privilegien, 
dafi ihm das volle Recht, Bier zu brauen, zugestanden werde, wenn er 
bei seinem Yersprechen beharre. So entschieden im Rate selbst am Tage 
des hl. Fabian und Sebastian im Jahre 1568 unter dem Burgermeister 
Jak ob  S e l iu s “. Aber C yprianus machte von diesem Wohlwollen seiner 
Mitbiirger keinen Gebrauch. E r blieb bis zu seinem am 25. Mai 1574 
erfolgten Tode in Lauingen. W ie der kurzlich verstorbene F. J. S tu d n ic k a  
mir vor einem Jahre m itteilte ,a) widmete seine Yaterstadt ihm in der hl. 
Geistkirche ein Epitaphium  und B. S turm  die Aufschrift:

Instruxere yiros plures fecereąue magnum 
Tjchonem  Astrologum scripta Leovicii.
YrbanI spLenDente Die, sIC parCa ferebat,
Carplt Iter Lethl trlste  LeoVICIYs.2)

Die groBen Buchstaben geben ais Zahlzeichen addiert nach der friiher 
herkommlichen Weise sein Todesjahr, namlich 1574 an. W y d r a  berichtet, 
daB er am 25. Mai 1574 in Lauingen gestorben sei, welcher Todestag bei 
Lupacius3) in einem eleganten Jahreszahlvers zum Ausdruck gebraclit 
werde, wobei er die zwei letzten Verse der oben genannten Aufschrift 
zitiert. „Ein sinnreiches und farbenprachtiges Epitaphium haben seine 
Freunde ihm zum Gedachtnisse aufrichten lassen, welches Balbinus4) in 
der Kirche des hl. Geistes gesehen zu haben erzahlt, da er das Jiinglings- 
alter noch nicht uberschritten hatte, mir aber, der hiermit Alles sorgfaltig 
beleuchtete, ist es nicht gegonnt gewesen, es zu sehen.“ Diese M itteilung 
W y d ra s  laBt Zweifel entstehen, ob die hl. Geistkirche in Koniggratz oder 
in Lauingen (nunmehr das Madchen- und Knabenschulhaus) gemeint ist. 
An letzterem Orte ist von einem Grabsteine oder Epitaphium  nichts m ehr

1) Z. T. nach J. Smolik in der Zeitschrift Z iva  (1863).
2) „Die Schriften des L eovitids haben mehr Manner belehrt und namentlich 

den Astrologen T ycho groB gemacht. Am Urbansfeste, so wollte es das Schicksal, 
trat L eovitius die traurige Todesreise an.“

3) P rokopius L upacius, ein Bohme, der 1578 Rerum bohemicarum ephemeridum 
seu kalendarium historicum zu Niirnberg in 8° herausgab, welches 1584 zu Prag 
wieder aufgelegt wurde (Jócher).

4) geb. 1621, gest. 1688.
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zu entdecken. F. J. S tu d n ić k a  teilte mir noch mit: „Nach seinem Tode 
verzichtete seine W itwe D ia n a  auf seine Forderungen in Koniggratz per 
100 Schock Meissener Groschen und seine Briider —  er hatte dereń drei
— auf seine Hinterlassenschaft in Lauingen.“ Aus den Steuerbuchern 
daselbst ersieht m an,1) dafi er 1563— 1571 3 11 17 /? 7 h Stadtsteuer 
und von 1572 an etwas mehr zabite, wahrend die Nachbarn nicht ge- 
steigert wurden. Seine W itwe „Fraw Cyprianussen“ zabite noch ungefahr 
2 Jahre dasselbe, ein B etrag, der hinter den Ansatzen der reicheren 
Burger erheblich zuriickblieb, aber die Quoten der gewohnlichen Burger 
und Handwerker wohl wegen des Zuschlages des jahrlichen Beisitzgeldes 
iibersteigt. Im Jahre 1565 ist Hr. C yprianus V. LeOWITZ mit 8 fł 
Landsteuer angefuhrt.

Seine W erke, die zum Teil wiederholte Auflagen erlebten und in 
fremde Sprachen ubersetzt wurden, sind ziemlich viele, gegenwartig aber 
nur mebr sporadisch yorhanden. Ich habe sie alle und zwar teils in der 
Bibliothek (fruher Universitatsbibliothek) zu Dillingen a. D., teils in der 
Munchener Staatsbibliothek, teils in der Augsburger Stadt- und Kreis- 
bibliothek ausfindig gemacht. Indem ich sie nach der Zeit ihres E r- 
scheinens anfiihre, werde ich auf ihren Inhalt, insofern derselbe weiteres 
Interesse erregen diirfte oder wissenschaftlichen W ert beansprucht, etwas 
naher eingehen.

1. Tabulae pofitionuni pro variis ac diyerfsis poli elevationibus 
ad directiones necelTario pertinentes, fumma flde, cura et diligeutia 
fupputatae, attiue nunc primum in lucern editae. Excudebat Augustae 
Vindelicorum in platea tem plaria divi Huldarici, Philippus Ulhardus Anno 
domini 1551. Menfse Octobri. In 4°.

Dieses Buch enthalt ohne Einleitung, ohne Erlauterung auf 792 Seiten 
sogenannte Positionstafeln fiir die Orte yom 33. bis zum 60. Breitengrade 
von 1/2° zu 1/2° der Polhohe der Orte („gradus latitudinis“). „Position“ 
ist hier nicht in dem in der neueren Astronomie gebrauchlichen Sinne zu 
nehmen, sondern bedeutet den Stundenwinlcel des Sternes, i. e. den zwisćhen 
seinem Deklinationskreise und dem Meridiane des Ortes gelegenen Bogen 
des Himmelsaquators. Derselbe wird fur einen E rdort von der gegebenen 
geographischen Breite (<p) berechnet aus der Deklination des Sternes oder 
eines beliebigen Punktes des Himmelsgewólbes und mittels der sogenannten 
„Polhóhe“ des „Positionslcreises“, d. i. des durch den Siid- und Nordpunkt 
des Horizonts und den Steru oder jenen beliebigen P unkt gehenden grofiten 
Kreises, wobei ais „Polhdhe“ der spharische Abstand des zunachst gelegenen 
Himmelspoles von diesem Kreise aufzufassen ist. Diese „Positionen“ sind

1) Nach Benefiziat R u c k e r t  in Lauingen.
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fiir Polhohen yon 0 ° bis (p° der Positionskreise eines jeden Ortes von der 
geographischen Breite <p von Grad zu Grad und fiir Deklinationen zwischen 
+  3 2 °  und — 32° ebenfalls von Grad zu Grad auf Minuten genau be- 
rechnet. Die Deklinationen werden dabei bezeichnet mit „Declinatio 
Septentrionalis fupra terraip et Meridiana lub terra“ und „Declinatio 
Meridiana fupra terram et Septentrionalis fub terra“. Durch den Zusatz 
„fupra terram“ und „fub terra“ ist „das GesaB oder die Gelegenheit ob 
oder unter der erd“ angedeutet.a) Vorgenommene Stichproben sind 
folgende: Ich finde 1) fiir =  49°, Polhohe des Positionskreises =  3 4 0 
und declinatio feptentrionalis fupra terram <5 =  20° den W ert p =  50° 7',
2) fiir (p =  49 °, =  34 °, <5 =  —  20 0 (declinatio meridiana fupra terram)
den Wert p =  21° 41', 3) fur<p =  49°, <p1 =  49°, <5 =  — 5° p = = 8 4 °  13', 
fur (p =  49 °, (pi =  49 ó =  —  2 7 0 p =  5 4 0 7', fiir cp =  49 °, q>i =  49 °, 
ó —  —  32° p =  44° 2 1/ 2' (3'), was mit den in den Tafeln gegebenen 
Werten yollstandig iibereinstimmt. L eo v itiu s  yerweist in sein en spateren 
Werk en wiederholt auf dieses, das iibrigens nur astrologischen Zwecken, 
insbesondere zur Aufstellung der sog. „Direktion* diente. Indes zeugen 
die angefiihrten Stichproben von der Genauigkeit seiner Berechnungen.

2. Tabula afcensionum obliąuarum, et pofitionum particularis, 
ad latitudinem grad: 48. minut: 8. In 4 o, 8 Blatter ohne Angabe 
des Druckortes und der Zeit.2) Es sind speziell fiir Augsburg berechnete 
Tafeln. Wahrend das Stadteverzeichnis in dem W erke unter 5. die Pol- 
h5he von Augsburg zu 4 8 °  15' enthalt, wird sie hier mit 48° 8' genommen. 
Unter „schiefen A ufsteigungen“ („schahlen aufsteigungen“) yersteht man 
die Punkte des Himmelsaąuators, angegeben in Rektaszension, welche mit 
den einzelnen hier in Graden gegebenen Punkten der Zeichen des Tier- 
kreises zugleich aufgehen.

3. Tabulae directiouum et profectionum clariffimi viri ac prae-
ftantiffimi mathematici, Joannis Regiomontani, nou tam Astrologiae 
judiciariae, quam tabulis et inftrumentis Astronomicis variis con- 
flciendis, plurimum utiles ac necelTariae . .  . Omnia ab innumeris 
mendis repurgata, et iu plerisyue locis de integro reftituta. His 
nunc primum accefferunt, breyis ac succincta methodus procedendi 
in directionibus, illuftrata plurimis exemplis, obfervato diligenti 
01’dine. Augsburg wie oben unter 1. 1552. Menfe Aprili. In 4° .

Nach dem Abdrucke des kaiserlichen Privilegs, in welchem es u. a. 
heifit, daB C. Leovitius die durch die Nachlassigkeit der Drucker an fast

1) Der Planet sitzt oder liegt iiber dem Horizont, wenn man durch Berechnung 
denselben im VII., VIII., IX., X., XI. oder XII. Hause findet; in den iibrigen Hausern 
ist er unter dem Horizont.

2) n. a. 1551 erschienen.
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unendlich vielen Punkten entstellten Tabulae Directiomim  des Joannes a 
M o n te  R egio gleichsam wieder hergestellt und mit sehr yielen Positions- 
tafeln und Tafeln der schiefen Aufsteigungen und mit einer kurzeń An- 
weisung, wie die Tafeln in Yerwendung genommen werden miissen, ver- 
mehrt hat, und dafi er aufierdem noch auf manches andere, wodurch das 
Studium der Astronomie nicht wenig Erleichterung finde, Bedacht genommen 
hat, folgt das Yorwort yon P hilipp Melanchthon an die Briider Georg 
und U lrich Fugger ais Forderer dieses philosophischen Gegenstandes 
(Astronomie bezw. Astrologie) gerichtet, in dem er yon der W ichtigkeit 
und dem Nutzen des Studiums der Natur handelt. Auch Leovitius wendet 
sich in seiner Vorrede an die genannten Briider F ugger, hebt hervor, dafi, 
obgleich Regiomontanus die Kunst, die Richtung anzugeben (dirigendi) 
an sich betrachtet hinreichend deutlich und klar gelehrt hat, doch die Art 
seiner Auseinandersetzungen mehr den Erfahreneren ais den Anfangern zu 
entsprechen scheint, wahrend er zugleich die Ausfiihrung yerkehrt („prae- 
poftero ordine“) und weitlaufig durchfiihrt. W as daher jener in sehr yielen 
Problemen wiedergibt, das habe er an wenigen Normen (Canones) in sorg- 
faltiger Ordnung und unter Anwendung etlicher Beispiele fiir die einzelnen 
Vorschriften der Unterweisuug auseinandergesetzt; er yerweist dabei zur 
Erleichterung dieses Zweckes auf die yon ihm berechneten (unter 1 ange- 
fiihrten) „tabulae positionum*1. Bei diesen Beispielen (nach handschrift- 
lichen Notizen die Nativitaten hervorragender Manner damaliger Zeit) 
weichen einige Małe die von ihm benutzten Polhohen ziemlich stark von 
der W ahrheit ab, so nimmt er fiir Koniggratz 50° 0 ' statt 50° 12^2 , 
fiir Niirnberg 49° 30 ' statt 49° 27 ', wahrend sie fur Schwabach mit 
49° 20 ' richtig ist, wenn er nicht iiberhaupt bei Unsicherheit auf eine 
Abrundung bedacht war. Immerhin diirfen die hier angegebenen Polhohen 
noch ais genau bezeichnet werden gegeniiber denen in den Ephemeriden des 
Regiomontanus (Ephemerides sive Almanach perpetuus, Yenedig 1498).

Bevor er zu den 6 oben besprochenen Canones m it Cautionen und zahl- 
reichen Beispielen iibergeht, gibt er eine Definition des sonst immer ver- 
schwommenen Begriffs von Direlition. a) Auf zwei grofien Tafeln yerzeichnet 
er dann den Typus der Direktion zur 2. Geburtsstunde yon 4 Personen. 
Vor den Tafeln schaltet er 4 Briefe von Pu. M e la n c h th o n  ein, yom 
23. II., 1. III., 2. und 4. III. 1552, in dereń erstem M e la n c h th o n  die 
yersprochene Vorrede ankiindigt und zugleich den Citharoden des Konigs 
von Polen zur Einfiihrung in das Haus der F u g g e r  empfiehlt, und in dereń 
letztem er die Ubersendung eines Duplikats dieser Yorrede meldet —  ein

1) Uber die verschiedenen Definitionen derselben s. (nach M agini) D elam rre, 
Histoire de Vastronomie, oder auch M agini, De Astrologica ratione (Yenedig 1607), D 8 2 .
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Beweis von nicht besonderer Yerkehrssicherheit damaliger Zeit, noch dazu 
zwischen zwei so yerkehrsreichen Stadten wie Nurnberg und Augsburg. 
Den S chi u Ii des Werkes bildet ein langes Druckfehleryerzeichnis.

4. Secunda Pars tabu larum directionum, continens afcenfiones 
zobliquas ad plures elevationes Poli extenfas, una cum fuis tabulis 
pofitionum particularibus, adjecta tabula differentiarum atccnfio- 
nalium, et tabula politionu generali, ufsque ad. 81. grad: latitudinis, 
nunc primum in lucern aedita, ebenfalls in 4° ohne Angabe von Ort 
und Zeit der Drucklegung, auch einzeln erschienen ais Fortsetzung und 
Erganzung des Werkes unter 3. Es enthalt auf der ersten Seite fur die 
Polhohen (von Orten) von 61° bis 6 6 ° inki. und fiir die Sterne mit den 
Deklinationen von 1° bis 32°, fiir beide Grofien von Grad zu Grad, die 
Aszensionaldifferenzen. „Differentia afcensionalis" ist der Abstand des 
Sternes vom Ostpunkte des Horizonts in Rektaszension im Momente seines 
Aufganges. Auf den nachsten 12 Seiten folgt eine „tabula afcenfionum 
obliquarum “ fiir Ortspolhohen von 61° bis 6 6 ° (in ganzen Graden) auf 
Minuten genau berechnet. „Bis hierher wollte ich diese Tafeln der schiefen 
Aufsteigungen berechnen. Denn die mehr nordlich gelegenen Gegenden 
sind ohne K ultur und ode. Sie bewohnen wenige barbarische und wilde 
Yolker, die sich um unsere derzeitigen Bestrebungen nicht kiimmern, bei 
welchen weder Religion noch Menschlichkeit noch Gesetze noch andere soziale 
Einrichtungen bestehen. *) . . . .  Wenn man jedoch auf weitere Grade von 
Polhohen die schiefen Aufsteigungen wiinscht, so kann man diese unter An- 
wendung der Tafeln von Rektaszensionaldifferenzen, welche ich unten bei- 
gefiigt habe, leicht berechnen und zusammenstellen, wobei selbstverstandlich 
die Vorschriften des 10. Problem s2) zu beachten sind.* Eine Stichprobe 
fiir die geographische Breite cp =  61° ergab mir zu 20° unter Zugrunde- 
legung von e =  23° 29 ' 53" ais Ekliptikschiefe3) fiir das Jah r 1551 den 
W ert 262° 53 ' 53", wahrend Leovitius auf Minuten genau 262° 54 ' angibt. 
Auf der nachsten Seite findet sich eine iibersichtliche Tafel der „ Hauser“, 
eigentlich der Polhohen, d. i. der spharischen Abstande des zunachst ge
legenen Himmelspoles von den oberen Bogen, den „Spitzen“ der 12 Hauser 
fiir die Horizonte von 61° bis 6 6 ° Polhohe nach der seit R egiomontanus 
allgemein angenommenen Einteilung des Himmelsgewolbes in 12 Hauser. 
Nunmehr folgen in dem W erke besondere Tafeln der Position, welche den 
vorausgeschickten Aufsteigungen entsprechen, namlich von 60 Y2 bis 66

1) S. die fast gleichlautenden Bemerkungen in  den alfonsinischen Tafeln (Madleb, 
Gesch. d. Himmelslc. II, 356).

2) Des R egiomomtanus.
3) N ach H o u z e a d  ( W o l f ,  H andb. d. A s tr . 375) hat R e g i o m o m t a n u s  s  =  23° 30' 49" 

und T y c h o  s =  23° 29' 46" genommen.
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Breitengraden von 1/2° zu Am Schlusse derselben bem erkt er, daB,
wenn man dieselben auf weitere Grade von Polhohen haben will, man die- 
selben mittels einer allgemeinen Positionstafel, welche er unten beigefiigt 
habe, leicht berechnen und zusammenstellen konne, naturlich unter Be- 
riicksichtigung der Regeln des 29. Problems. *) Nach der oben angekiin- 
digten Tafel von Aszensionaldifferenzen fiir geographische Breiten von 67° 
bis 80° inki. gibt er diese allgemeine Positionstafel („tabula positionum 
generalis“) fiir geographische Breiten von 67° bis 80° inki., hier „latitudo 
regionis“ geheiBen, und bis 32° Erhebung iiber den Positionskreis, „Elevatio 
fupra circulum pofitionis“, woraus nach Eruierung des Begriffs „elevatio“ 
ais Polhohe des Positionskreises sich ergibt, daB die berechneten W erte 
die Entfernungen der Schnittpunkte der Positionskreise mit dem Himmels- 
aquator vom Meridiane sich darstellen. Yorgenommene Proben der Ge- 
nauigkeit liefern auch hier sehr befriedigende Resultate.

Die Verbesserungen der Tabulae directionum des R egiomontanus 
durch Leovitius in astronomischer und mathematischer Beziehung liefien 
sich nur durch eine Gegeniiberstellung beider W erke nachweisen. Allein 
er erwahnt an keiner Stelle, welche Ausgabe derselben ihm zugrunde lag. 
Eine Vergleichung der Ausgabe der Tabulae directionum vom Jahre 1490 
m it diesen Nrn. 8 und 4 laBt eine Fortfiihrung der „tabulae differentiarum 
afcenfionalium* und der „afcensionum obliquarum “ fiir Polhohen von 61° 
bis 6 6 ° sowie der „tabula pofitionum generalis“ fiir Polhohen von 67°—80° 
in der Secunda pars erkennen; aufierdem enthalt sie eine Fortsetzung der 
Positionstafeln unter 1 fiir Breitengrade von 6 0 1/2°— 66 °, wahrend R egio
m ontanus solche nur fiir den 42., 45., 48. und 51. Grad nach seinem 
29. Problem  berechnete. Eine weitere Ausfiihrung ist der 2. Teil in Nr. 3, 
„methodus procedendi in directionibus“, aber rein astrologischer Natur; 
auch ist in die genannte Ausgabe yon 1490 nicht die Sinustafel aufge- 
nommen.2)

5. Der Zeit des Erscheinens nach ist ais nachstes seiner W erke zu 
nennen: Eclipfium omnium ab anno domini 1554. ufque in annum 
domini 1606. accurata defcriptio et pictnra, ad meridiannm Augufta- 
num ita fupputata, ut ąuibnfuis alijs facilimo accommodari poffit, 
una cum explicatione effectnum tam generalium quam particularium 
pro cujul‘que geuefi. Augsburg wie oben unter 1. 1556. Menfe
Februario. In 2°.

In dieser Uberschrift heifit es: „defcriptio et p i c t u r a “. Von diesem 
W erke sind kolorierte und nichtkolorierte Exemplare vorhanden, und dieser

1) Des R e g i o m o n t a n u s .

2) S. Cantok, Gesch. d. Math. II2, 275—276.
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Umsfcand mag zur Bemerkung Madlers (Gesch. der H im m elsL  II, 415), 
dafi von demselben im Jahre 1557 eine weitere Auflage gedruckt wurde, 
Veranlassung gegeben haben. Aus Kastners W orten in seiner Geschichte 
der M athem atik  II, 344— 346: „Ich fiihre hie ein W erk von ihm (Leovitius) 
an, das doch auch mit astronomisch is t“, und aus der kurzeń Schlufi- 
bemerkung mochte hervorgehen, dafi er keine weiteren von ihm kannte. 
E r widmet nun diesem W erke eine ziemlich eingehende Besprechung. Ich 
konnte auf diese verweisen, sehe mich aber des Zusammenhanges und des 
Zweckes dieser Abhandlung halber yeranlafit, eine solche hier vorzunehmen 
und etwas weiter auszugreifen.

Nach einer Widmung an den Pfalzgrafen O tto  H ein rich  und einem 
einfiihrenden in Hexametern abgefafiten Gedichte des obengenannten Gym- 
nasialdirektors H ieronym us W o l f  teilt L eoy itiu s in einer Yorrede mit, 
dafi die Verfinsterungen mit grofiter Genauigkeit und peinlichstem Fleifie 
sowohl nach seinen Rechnungen ais nach denen P euerbachs und spaterhin 
auch nach denen des K opernikus bestimmt worden sind. T aglich ange- 
stellte Beobachtungen haben ihm Abweichungen yon seinen nach den 
alfonsinischen (PEUERBACHschen) Tafeln durchgefiihrten Rechnungen ergeben. 
Diese Abweichungen waren derart angewachsen, dafi eine am 5. Juni 1555 
mit U lr ic h  F u g g er  beobachtete Mondfinsternis um mehr ais | - h zu spat 
eintraf. Deshalb schritt er zu einer Yerbesserung dieser Tafeln, aus welchen 
die Zeitbestimmung einer Mondfinsternis sich mit grofiter Genauigkeit er- 
gibt. Beziiglich der Sonnenfinsternisse konnte er ahnliche Abweichungen 
nicht konstatieren, da er wenige zu beobachten Gelegenheit hatte. Die in 
seinem Werke ausgefiihrten sind daher nach P eu erb ach  oder K opernikus 
berechnet. Zugleich kiindigt er in dieser Yorrede weiter an, dafi die nun- 
mehr unter der Presse befindlichen und mit grofier Miihe und unermudlichem 
Eifer ausgefiihrten, von 1556— 1606 reichenden Ephemeriden alle bisher 
yorhandenen an Genauigkeit und Vielseitigkeit iibertreffen werden. Denn 
wahrend in den bisher erschienenen der Ort der Sonne blofi auf Minuten 
ausgerechnet ist, sind den seinigen auch die Sekunden beigefugt. Wahrend 
ferner in anderen Ephemeriden die Breiten der Planeten nur auf je 10 Tage 
der Monate angegeben werden und die des Mondes ganz weggelassen ist, sind 
in seinen die Breiten aller Planeten und des Mondes auf die einzelnen Tage 
bestimmt, und wahrend schliefilich in den iibrigen die Aspekten des Mondes 
mit den Planeten nur auf Stunden und die der Planeten unter sich nicht 
einmal auf diese festgesetzt sind, werden in den seinigen beide auf Minuten 
durchgefiihrt. Endlich wird fiir die einzelnen Tage Auf- und Untergangs- 
zeit der Sonne beigefugt, ebenso die Tag- und Nachtlange. Indem alle 
diese Beigaben aufier der Verbesserung der alfonsinischen Rechnungen auf 
den Meridian von Augsburg bezogen sind, so dafi sie fiir beliebig andere
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Orte sehr leichfc eingerichtet werden konnen, wird das groBe W erk noch 
enthalten: 1) hochst feine Figuren der Finsternisse, 2) eine sehr beąueme 
Art, die Himmelsfigur darzustellen mit Tafeln, aus welchen der Stand der 
Planeten sowohl behufs Festsetzung ihrer Bewegung ais auch Stellung des 
Horoskops ohne Miihe entnommen werden kann, 3) die Orte der ł  ixsterne 
vom Jahre 1349 bis 2029 genau festgestellt, 4) eine kurze Anweisung, die 
N ativitat zu ermitteln, m it einigen neuen Beobachtungen und einer ebenso 
allgemeinen ais der Geburt des einzelnen angepaBten Methode der Beurteilung,
5) die Nativitatszeichen der vier Jahreszeiten m it einer kurzeń Erklarung 
der Bewegung des W eltalls und einiges andere. Nach dieser Yorrede be- 
spricht er einen im Buche abgebildeten Kometen, welchen er zuerst am
7. Marz 9 U hr nachmittags 1556 unweit von Vindemiatrix beobachtet und 
bis zum 17. Marz verfolgt hat, aber ohne genaue astronomische Angaben.

In dem 1. Teile des W erkes werden die einzelnen Mond- und Sonnen- 
finsternisse auf die Polhohe von Augsburg reduziert sehr iibersichtlich und 
koloriert dargestellt m ittels der H im m elsfigurJ) und m it allen astronomischen 
D aten, auch des Glucksrades (®), d. i. des Punktes, welcher in astrono- 
mischer Lange so weit vom Monde absteht, ais das Horoskop (der Punkt 
der Ekliptik, welcher eben aufgeht) von der Sonne. Die rechte Seite ent- 
halt immer die bildliche Darstellung der Mond- bezw. Sonnenfinsternis. 
Merkwiirdigerweise ist nach Leo vitius offenbar die Mitte der Mondfinstemis 
dann, wenn der Mond in dem Durchschnitte seiner Bahn m it der auf der 
Ekliptik  im Zentrum des Erdschattens errichteten senkrechten Geraden 
(„orthogonalis occulta“) oder m it der Ebene des durch diesen P unkt gehenden 
Breitenkreises sich befindet, d. i. im Momente der Opposition von Sonne 
und Mond zur Erde; er nimmt aber doch die Zeiten zwischen diesem Zeit- 
punkte und den E in- und Austrittszeiten einander gleich. Auf einem in 
dem mir vorliegenden Exemplare vorfindlichen einzelnen B latte desselben 
Papiers, in welchem das W erk gedruckt ist, befindet sich iibrigens die 
Skizze einer Mondfinstemis in etwas grofierem MaBstabe und z. T. in 
A ąuarell, aber m it richtig  angegebener Mitte. U nter den Figuren stehen 
Erlauterungen derselben und die Angaben der Zeit des Ein-, Austrittes und 
der Mitte der Verfinsterungen, auBerdem die Bemerkung, um welche Zeit 
und in welcher Grofle dieselben auf Grund der PEUERBACHsehen Tafeln auf 
den Meridian von Augsburg reduziert stattfinden wiirden. Auffallend ist 
ferner, dafi Leovitius ais Zeitunterschied der beiden Stadte A ugsburg und 
W ien, fiir dessen Meridian die PEUERBACHsclien Tafeln berechnet sind, 26 
Minuten angibt. Nehme ich nach Kieper t  die Differenz, welche sich jetzt 
zwischen dem ostlichsten Punkte von W ien und dem w estlichsten  von

1) S. iiber diese u. a. W olf, Handb. d. Astr. 214.
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Augsburg dieser seit jen er Zeit noch dazu sehr erweiterten Stadte ergibt, 
so finde ich ais diese groBtmogliche bloB 22 u /30 Minuten. Auch die Pol- 
hohen dieser Stadte, wie er sie in einem spater zu besprechenden Yer- 
zeichnisse von Stadten wiedergibt, namlich 48° 15' fiir Augsburg und 
48° 22 ' fiir W ien, weichen von den tatsachlichen, 48° 21,7' bezw. 48° 12,6' 
(fast scheint eine Yerwechslung bei ihm vorzuliegen) wesentlich a b .1) Uber 
die Sonnenfinsternis vom Jahre 1556, welche nach den PEUERBACHschen 
Tafeln eine GroBe von 9 Punkten (Puncta) 23 mm- fiir Wien und fiir Augs
burg von 9 P. 1 min- ergeben wiirde, bemerkt er, daB sie nach der Lehre 
des K opernikus unter unserem Horizonte stattfinden wiirde.2) Ahnliche, 
wenn auch nicht so auffallende Unterschiede, die nach beiden Theorien sich 
ergeben, konstatiert er gelegentlich, ebenso auch Sonnenfinsternisse, welche 
in unserer Gegend nicht sichtbar sind.

Der 2. Teil, „Altera pars, qua eclipsium et initia et progreffiones et 
fines, una cum tempore effectuum earum defcribuntur", interessiert uns 
weniger, weil er mehr astrologische Zwecke yerfolgt. Es werden die Zeiten 
der Yerfinsterungen nach der kleinen Uhr, horologium m inor3), die Zeiten, 
bis zu weichen sie ihre W irkungen auBern, und die Orte und Gegenden, 
wo sie sichtbar sind, angegeben. Nicht unerwahnt mochte ich jedoch 
lassen, was er am Schlusse seiner Ausfiihrungen bemerkt: „Nach dieser 
Beschreibung der Verfinsterungen will ich nun zu den Anschauungen der 
iibrigen Autoren ubergehen . . . Ich will nun auch Anfang, Fortgang und 
Ende der Pinsternis nach der Ansicht (sententia) des Nic. Copernicus fiir 
den Meridian von Augsburg kurz beschreiben, damit die Wifibegierigen 
bei mir nicht etwas yermissen. Ich habe aber nur die Sonnenfinsternisse 
berechnet. Denn von den Mondfinsternissen habe ich die meisten gesehen 
und aufmerksam beobachtet. Aus dieser Erfahrung nun habe ich die Uber- 
zeugung gewonnen, daB die Berechnungen derselben nach meinen Tafeln 
angestellt vollkommen richtig sind und so viel wie moglich auf den Zeit- 
punkt stimmen, was gerade die Eifrigen bestatigt finden werden, wenn sie 
den Himmel genauer beobachtet haben. Aber bei den Sonnenfinsternissen 
habe ich eine solche Erfahrung nicht. Daher kann ich nichts Bestimmtes 
iiber dereń Berechnungen versprechen, und es erscheint deshalb auch nicht 
ratsam, aus so wenigen Beispielen irgend eine GewiBheit festzusetzen. 
Demnach mogę iiber die Zeit der Sonnenfinsternis jeder nach seinem Gut-

1) S. u. das Manuskript „tabula domorum coeleftium . . .  ad . . .  “.
2) Dabei gebraucht er zur Angabe der Grofie der Finsternis satt „puncta eclip- 

tica“ und „minut.“ die Bezeichnung mittels „digiti ecliptici“ und „scrup“. (1 digitus 
=  60 scrup.)

3) Nach welcher von Mittag bis Mitternacht und von Mitternacht bis Mittag je 
12 Stunden gezahlt wurden.

Bibliotheca Mathematica. III. Folgę. IV. 10



146 Jos. M a y e r .

diinken entscheiden, ob er lieber der Rechnung des K o p e r n ik u s  oder P e l  k u 

r a c h  oder der meinigen folgen w iłl.“ Daran schliefit sich ein grofies 
Yerzeichnis der hervorragendsten Stadte Europas in alphabetischer Ordnung 
mit Angabe ihrer geographischen Breite und der Meridiandifferenz zwischen 
dem Meridian von Augsburg und der betreffenden Stadt in Uhrzeit sowie 
in Bogenmafi der Mondbewegung ausgedriickt, um die Zeit einer Mond- 
oder Soimenfinsternis und den wahren Ort des Mondes fiir jeden dieser 
Erdorte bestimmen zu konnen. Um aber denselben zur Zeit einer Finsternis 
fiir eine andere Stadt anzugeben, wird nicht die parallaktische Verschiebung 
des Mondes fiir Augsburg und diese Stadt addiert oder subtrahiert, sondern 
der Bogen, welchen der Mond in der Differenz der Ortszeiten beider Stadte 
am Himmelsgewolbe beschreibt, wodurch natiirlich immer ein etwas grofierer 
W ert der Verschiebung sich ergibt. Unschwer seien die Zeiten der Yer- 
finsterungen sta tt auf die Zeit der halben oder kleineren U hr (dimidii horo- 
logii, auch minoris horologii) auf die der grofien Uhr (majoris horologii) 
zuriickzufiihren, wobei wir erfahren, dafi damals in Breslau und Prag die 
Zeit mit dem Untergange der Sonne zu zalilen angefangen wurde, in Niirn- 
berg aber der Tag m it dem Aufgange der Sonne, die Nacht m it dem 
Sonnenuntergange.

Den Sclilufi bildet eine neue Tafel der Tageslangen fiir Polhohen von 
35° bis 63°.

Die Kontrolle des richtigen Eintreffens der von ihm berechneten 
Mondfinsternisse geschah nach seinen eigenen Aussagen T y c h o 1) gegen- 
iiber durch Beobachtung derselben mittels sorgfaltig konstruierter Uhren 
besonders der F u g g e r , beziiglich der Sonnenfinsternisse konnte, wie er 
selbst gesteht, eine solche nicht geiibt werden. Jedoch wird seine Autoritat 
iiber die Schilderung der Sonnenfinsternis von 1530. III. 29 durch K e p le r 2) 
angerufen, indem er sagt: „Zwar ergibt die Rechnung nach T y c h o  die- 
selbe nicht ais to ta l, jedoch C yp rian u s nennt sie auch eine schwarze, 
ob aus dem Augenschein, weifi ich nicht. “

6. Epheineridum noYum atque inligne opus ab aimo domini 
1556. ufque in 1606. accuratiffime lupputatum: cui praeter alia 
omnia. . . . Ausgburg wie oben unter 1. 1557. Menfse Martio. In 2°.

Der Inhalt des W erkes wird m it grofiem Pom p eingefiihrt. In der 
Yorrede aufiert sich L e o y it iu s :  „Aufier dem wahrhaft koniglichen W erke 
der alfonsinischen Tafeln existierten alte Ephemeriden yon R eg io m o n ta n u s  
ais Manuskript desselben, die mir insofern zur Unterstiitzung dienten, ais 
in ihnen die Grundlage fiir die einzelnen Bewegungen der Himmelskorper 
auf das Jah r 1449 festgelegt ist. Ais mir diese der hochangesehene,

1) Astronomiae instauratae progymnasmata (de stella nova), 1610, p. 705—710.
2 )  J. K e p l e r i  Opera omnia ed. F r i s c h ; Astronomiae pars optica cap. III. 2 p. 315.
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scharfsinnige und m it den griindlichsten Kenntnissen in verschiedenen 
Wissenschaften reich ausgestattete Jo h . F u g g e r  mitgeteilt hatte, hielt ich 
es wegen des hohen Ansehens des Verfassers fiir angezeigt, denselben zu 
folgen und zwar um so mehr, ais auch die Tafeln von J o h . S c h o n e r  ganz 
mit ihnen iibereinstimmen, ausgenommen die Bewegung des Mondes, iiber 
welche ein ausfiihrlicheres Rechnungsverfahren in meinen Tafeln iiber die 
Berechnungen der Bewegung sowohl nach der Meinung des R eg io m o n ta n u s  
ais nach meiner gegeben wird.“ Eigentiimlicherweise bezieht sich L e o v itiu s  
auf dieses Manuskript des R eg io m o n ta n u s, wahrend ihm doch die 1474 
(1475) oder wenigstens die 1498 erschienenen Ephemeriden desselben (s. o.) 
bekannt sein mufiten. Hat er vielleicht dem R eg io m o n ta n u s selbst mehr 
vertraut ais dem eigentlichen Bearbeiter und Herausgeber jener, dem Heil- 
bronner M athematiker Jo h . S a n t r i t t e r ?

Nachdem der Inhalt des grofien W erkes schon unter 5 durch L e o v it iu s  
selbst skizziert ist, eriibrigt noch einiger B eigaben und Randglossen in dem 
mir zur Hand gekom m enen Exem plare der Miinchener Staatsbibliothek E r- 
wahnung zu tun. Dem selben ist vorgebunden ein handschriftlicher Auszug  
Iiber die w ichtigsten E reignisse aus der Natur und Geschichte vom Jahre 
454 nach f  bis zum Jahre 1555 aus der ManBfeldischen Chronik (ed. von 
C yriacu s S p a n g en b erg , Eisleben 1572) und im W erke selbst finden sich  
verschiedene handschriftliche H inweise darauf, dafi die Tafeln des L e o v it iu s  
sich bei O rigan u s (D av id  T o s t)  finden, welches P lagiat zu kontrollieren  
mir unm oglich war, da von dessen zahlreichen Banden nur die F olio-  
bande 13, 14 und 15 in der Miinchener Staatsbibliothek yorhanden sind. 
Indes bezichtigt diesen O rigan u s auch M agin i des Plagiats und w irft ihm  
verschiedene Irrtiimer v o r .J)

Uber dieses sein grofites W erk haben die hervorragendsten Astronomen 
seiner und spaterer Zeit, T y ch o  und K e p le r , etwas verschiedene Urteile 
gefallt. Indem ersterer einerseits seiner schopferischen Geschicklichkeit und 
seiner groBen. unermiidlichen Arbeitskraft, mit welcher er viele Canonen 
aufgestellt und die Ephemeriden vieler Jahre berechnet und damit die 
Astronomie nach dieser Seite wie kein anderer bereichert hat, alles Lob 
spendet, bedauert er andererseits diese vergebliche vieljahrige und angestrengte 
Arbeit, da die alfonsinischen Tafeln, denen er allzusehr vertraute, und auch 
die kopernikanischen nicht erfiillen, was sie versprechen, und die Messungen 
der Stellungen der Planeten nicht hinreichend genau festgestellt sind.2) 
K e p le r  hingegen schreibt in einem Briefe an H e r w a r t  16023): „ L eo v itiu s  
hat uns an ihrer Stelle (der alfonsinischen) einen moglichst hinreichenden

1) D elambre, Hist. de l’astr. mod. I, 310.
2) Astr. inst. prog. ebenda.
3) J. K e p l e k i  Opera omnia ed. F risch III, 694.

10*
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Ersatz geliefert“, bem erkt aber w ohl auch bezliglich der alfonsinischen, dafi 
er sie w en ig  kenne, w eil sie keinen N utzen bringen, dafi ihrer n ich t v ie l 
E rw ahnung geschehe, und dafi nach R e in h o ld  dieselben von den wahren  
Tatsachen in vielen Stiicken sehr stark abweichen, und nach W o l f 1) stiitzt 
sich die Berechnung der KEPLERschen Ephemeriden auf die entsprechenden  
A rbeiten von S ta d iu s , M agin i und L e o v it iu s . Indes w eichen die ersten, 
hauptsachlich nach dem kopernikanischen System e berechneten und 1551 
erschienenen, die prutenischen R e in h o ld s , auch nicht unbedeutend von den 
wahren Stellungen ab, wie es m it R iicksicht au f die Zuriickfiihrung der- 
selben auf das Zentrum des exzentrischen Kreises, der Bahn der Erde, ais 
den m ittleren Sonnenort statt auf den wahren und die g leich fórm ige Be- 
w egung in demselben statt der ungleichform igen in der E llipse nicht anders 
zu erwarten war.

7. Im Gegensatze zu dem vorgenannten W erke unscheinbar seiner 
Grofie nach, auf 52 B lattern nur in 4°, prasentiert sich das Werkchen, 
welches das nicht geringe Aufsehen, das L e o v it iu s  im grofien Publikum 
hervorrief, begriindete, namlich De conjunctionibus magnis infigniori- 
bus fuperiorum planetarum, Solis defectionibus, et Cometis, in 
quarta Monarchia, cum eorundem effectuum hiftorica expofitioue. 
His ad calcem acceffit Prognofticon ab anno Domini 1564. in Yiginti 
fequentes annos. Laugingae ad Danubium excudebat Emmanuel Salczer 
a. d. M.D.L.XIJII. Mit einer W idmung an den Kaiser M a x t m t t , t a ^  II.

Den Beginn seiner Abhandlung macht er m it der Einteilung der 
Triangel, die nach der Zahl und A rt der Elemente eine vierfaltige ist. 
Der 1. ist der feurige, der 2. der irdische, der 3. der luftige, der 4. der 
wasserige.2) Auf diese Einteilung beziehe er die allgemeine Herrschaft 
der Triangel, so dafi nunmehr in Betracht zu ziehen ist, wann der einzelne 
Bestand und Geltung hatte. Angefiigt wird jedem eine besondere Be- 
schreibung der grofien Konjunktionen der oberen Planeten, welche statt- 
fanden oder nachher erwartet werden, wobei kurz dereń W irkungen an 
augenfalligen Beispielen aus der Gesćhićhte gezeigt werden . . .  E r greife 
mit dem Beginne dieses W erkes nicht weiter zuriick ais auf das romische 
Reich, dessen langsames Siechtum wir vor Augen haben, und das der Reilie 
nach das 4. und nach der W eissagung Daniels das letzte sein wird.

Aus dem Prognostikon vom Jahre 1564 bis auf die kommenden 20 
Jahre mochte ich nur den Schlufi anfiihren: „Der Monat Mai des Jahres 
1583 wird eine grofie Konjunktion der oberen Planeten im aufiersten Ende

1) Gesch. d. Astr. p. 303.
2) Es lassen sich in den Tierkreis nur 4 Triangel einzeichnen, so daB Zeichen

die Ecken eines gleichseitigen Dreieeks sind: Der 1. ist Y, Q, der 2. y ,  lip, 
der 3. n ,  der 4. G, u),, X [E. Mayer, Handb. der Astrologie],
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der Fische bringen, welcher im kommenden Jahre 1584 die grofite Ver- 
einigung oder Anhaufung beinahe aller Planeten im W idder um das Ende 
des Monats Marz und den Anfang April folgen wird. Und was noch mehr 
ist, bald nachher wird eine Sonnenfinsternis gesehen werden im 20. Grade 
des Stiers in der Nahe des Hauptes Algol, des gewaltsamsten und gefahr- 
lichsten Fixsterns, unter der Herrschaft der Venus, wahrend 5 Planeten 
im Widder yereint sind und gegen das 12. H aus1) hin sich erstrecken. 
Da eine solche Konstellation der Gestirne in einem feurigen Zeichen statt- 
findet, so yermute ich die Erscheinung eines ungeheuren Kometen und 
yerschiedene auffallende Erscheinungen. Daher werden yielfaltige und ver-
schiedene W irkungen aus mehreren Ursachen entstehen................ Diese
meine mutmaBlichen Deutungen, welche mit den wissenschaftlich begriin- 
deten Prophezeiungen der altesten Astronomen vollkommen iibereinstimmen, 
habe ich , welchen W ert man ihnen auch beilegen mag, veroffentlichen 
wollen. Dereń deutsche Fassung habe ich meinem W erke der Ephemeriden 
vor 7 Jahren einyerleibt. Dieselben lauten in lateinischer Sprache wieder- 
gegeben folgendermassen:

Post mille expletos a partu uirginis annos,
Et post ąuingentos rurfus ab orbe datos:

Octogefimus octauus mirabilis annus 
Ingruet, is fecum tristia fata feret.

Si non hoc anno totus malus occidet orbis,
Si non in nihilum terra fretumąue ruet:

Cuncta tamen mundi furfum ibunt atque retrorfum 
Imperia, et luctus undiąue grandis erit.

Vel brevis ita.
Mille salutis agat, ąuingentos mundus et annos,

Octauus decies, bisque ąuaternus eat:
Et tibi uel mundi ruitura notabitur aetas,

Omnia uel miris cladibus acta cadent.2)
Dieses W erkchen wui-de, wie oben bemerkt, 1564 lateinisch gedruckt 

in Lauingen in 4°, ferner ebenda im selben Jahre unter dem Titel: „Grund- 
liche | Klerliche beschreibung | und Historischer bericht | der fiirnemsten 
grossen zusammenkunfft der oberen Planeten | der Sonnen Finsternussen |

1) Das 12. Haus hieB das 4. Fallhaus, der bose Geist.
2) „Nach vollen 1000 Jahren von der Geburt der Jungfrau an und nach 500 

weiteren von diesem Zeitraum an wird das 88. merkwurdige Jahr eintreffen; daselbe 
wird traurige Schicksale bringen. Wenn auch in diesem Jahre nicht der ganze 
schlechte Erdkreis zugrunde geht, wenn auch nicht die Erde und das Meer in das 
Nichts zuruckfallen, so werden doch alle Reiche der Weit umgestiirzt werden und 
wird grofie Trauer iiberall sein.“ Oder kiirzer: „1500 Jahre des Heils wird die Weit 
bestehen und 10mai wird das 8. und 2mal das 4. kommen, dann wird unsere alte 
Weit dem Untergange yerfallen und alles durch schauerliche Verheerung zusammen- 
stiirzen.“
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der Cometen | und derselben wirkung | so s i c h  in der vierden M o n a r c h i e n  

erzeigt und begehen | sampfc einem Prognostico von dem 1564. Jar | bis 
auff nach volgend zw einzig Jar werende | gesteldt und besclirieben . D ieser  
deutschen A usgabe ist noch eine salbungsvolle, m it Erm ahnungen an den 
Leser zur BuBe und E inkehr, Bibelspriichen aus D aniel und einem  Citat 
aus P l a t o s  D ia log  gewiirzte „Beschluflrede* beigefugt. B a y le  berichtet, 
daB es schon im  nachsten Jahre ins Franzosische ubersetzt wurde. Nach  
M ichaud  (Biogr. nniv.) und Nouvelle biographie generale (Firmin D idot 
Freres) wurde es 1573 in London, 1586 in 4° in W itten b erg  (in Munchen 
yorhanden unter dem T itel Opus insigne de magnis superiorum plane- 
tarum conjunctionibus), 1618 in 4° in Marburg au fge leg t, nach Bibliogr. 
generale de l’astronomie p a r  J. C. H o u zea u  et A. L a n c a s te r  (I, N r. 5579 
p. 832 und Nr. 5644 p. 837) im  Anschlufi an des R. G o c le n iu s  Acro- 
teleution astrologicum , 1568 in 12° ins Franzosische ubersetzt. In dieser 
Sprache erschien es aber auch unter dem T itel Preditions pour trente 
cinq ans des choses plus memorables in 8 ° in Lyon 1574. N ach F. J. 
S tu  u n ick a  war es auch ins B ohm ische ubersetzt. D ie  beiden T eile wurden 
auch einzeln in yerschiedenen Jahren herausgegeben. D ie wiederholte  
A u flage desselben und zwar in yerschiedenen Sprachen zeugt von der 
groBen A bnahm e, w elche dasselbe gefunden hat. D ieses ist unstreitig  in 
erster Linie au f die P rophezeiung des W eltunterganges im  Jahre 1588 
(nicht 1584, w ie fast durchgehends gesagt wird) zurackzufiihren. D ieselbe  
yerursachte in der ganzen zivilisierten W elt eine m erkwiirdig groBe Er-
regung. A uch in  seiner Y aterstadt r ie f s ie , w ie mir F. J . Stu d n iĆka

schrieb, einen derartig groBen Schrecken hervor, daB die Stadtvater in
einer am 11. Juli 1584 (?) anberaumten Sitzung beschlossen, in  der Stadt- 
kirche P red igten , B ittgan ge  u. dgl. A kte abzuhalten, um sich darauf vor- 
zubereiten. Sollte der Dechant n icht dafiir se in , so so li er in den Carcer 
abgefiihrt werden. So schloB ibr D ekret. D iese Prophezeiung war es 
aber auch, was L e o v it iu s  in den A ugen  vieler dem F luche der Lacherlich- 
keit anheim fallen liefi. U brigens war L e o y it iu s  nicht der erste, der den 
W eltuntergang fiir das Jahr 1588 (1584) prophezeit hatte, sagt er ja  selbst, 
dafi sie m it den w issenschaftlich ganz begriindeten Prophezeiungen der 
altesten Astronom en iibereinstim m en. N ach W y d r a  w enigstens hatte sich  
dieselbe schon ein R e g io m o n ta n u s  und S c h o n e r  angeeignet; L e o y it iu s
suchte sie seinerseits astronom isch und astrologisch zu begriinden.

8. Uber die bereits am 7. November 1572 gesehene, aber von T y ch o  
erst vom 11. N oyem ber1) an beobachtete stella noya, nach ihm „stella nova

1) W olf sagt (Handb. der Astr.) wie die meisten Schriftsteller richtig „11. No- 
vember“, ein anderes Mai aber „9. November“.
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T y ch o n is*  benannt, wurden vom 25. November an auch durch L e o v itiu s  
Beobachtungen angestellt, iiber welche er ein Schriftchen in lateinischer 
und deutscher Sprache erscheinen liefi, welch’ letzteres ( #Verfertiget den 
20. Februarij | im Jar 1573“) betitelt ist: Yon dem newen Stern. Be- 
riclit Cypriani y o ii Leowitz Matliematici zu Laugingen | von dem 
neweu Stern oder Cometen welcher geseheu ist worden im Nouember 
vnd December des 1572. auch im Januario vnd Februario des 1573. 
Jars. Mit Kayserlicher Majestet Gnad vnd Freyheit nicht nachzutrucken. 
Getruckt zu Laugingen an der Donav | im Jar 1573 .“

Nicht weniger ais durch sein unter 7 genanntes Werkchen wurde er 
durch dieses Traktatchen — es hat nur 4 Seiten lnhalt und noch dazu 
wenig wissenschaftlichen —  viel genannt. Ja es bildete sich im Verlaufe 
der Zeit iiber ihn die Legende, daB er diesen Sterne mit dem „Sterne der 
drei W eisen aus dem Morgenlande“ in Zusammenhang zu bringen trachtete, 
spricht ja noch O. W arnatsch in der Zeitschrift N a t u r  und Of f e n -  
b a r u n g ,  Bd. 42 (1896), die Vermutung aus, Leovitius habe sich dazu 
und astrologischer Zwecke halber durch Kometenerscheinungen der Jahre 
945 und 1264 *), die historisch nachgewiesen seien, yerleiten lassen, und 
hielt diese Behauptung noch ein Astronom der Neuzeit, Klinkerfues, der 
Beachtung wert. Aus des Leovitius Schriftchen aber ergibt sich iiber 
die Sternerscheinungen der Jahre 945 und 1264, dafi er ein geschriebenes 
Buch ais Quelle hatte, nicht, wie Madler berichtet, „eine alte Niirnberger 
Chronik, die jedoch wenigstens gegenwartig nicht mehr existiert“, ferner 
daB er „des Sternes der drei Weisen “ keine Erwahnung macht. Da nun 
die sparliclien arabischen und chinesischen Berichte iiber das Auftreten von 
neuen Sternen damals kaum bekannt gewesen sein diirften, so konnte 
Leovitius seine Mitteilung nur aus einer geschriebenen Chronik geschopft 
haben. Jedoch selbst die oben genannte gedruckte umfangreiche Mansfelder 
Chronik schweigt sich iiber das Jahr 945 vollstandig aus. Aber auch 
iiber den Kometen von 1264 scheint Leovitius nur eine verschwommene 
Nachricht gehabt zu haben, denn diese Chronik berichtet dariiber: „Anno 
1264: Ist im Augustmonath ein grausamer schrecklich Comet erstlich und 
volgende 3. Monde lang am himmel gesehen worden, und ist allemal vor 
der 0 a u ffg a n g  nach morgen wieder erschienen." Das Sternbild der Kassio- 
peja, in welcher die stella nova stand und auch bei ihrem friiheren Er- 
scheinen hatte gestanden haben miissen, geht aber in unseren Breiten nicht 
unter. Die Mitteilung ferner, welche P ingre in seiner Cometographie iiber 
Kometenerscheinungen in den Jahren 945 und 1264 macht, ruhen gleich- 
falls auf unsicherer Basis. Denn seine Citate fiihren iiber L u b ien itzk y , 
H e y e l ,  L ic e tu s  und Brahe schlieBlich wieder auf L e o y it iu s  zuriick.

1) Madleb, Gesch. d. HimmelsŁ, sa g t II, 269 r ic h tig  „1264“, I, 190 ab e r „1260“.
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Gegen die A rt und Weise der Beobachtung dieses Sterns durch 
L e o y it iu s , seine Mitteilungen iiber dessen Glanz, Farbę, Yeranderung der
selben, seine scheinbare Bewegung, Abnahme seiner GroBe und die daraus 
gezogenen SchluBfolgerungen geht T ycho  in seinen ausfuhrlichen, ja  weit- 
laufigen Auseinandersetzungen De stella nova anni 1572, in weichen er 
dieses Schriftchen yollstandig anfiihrt, scharf zu Gericht.

9. Im Jahre 1590 erschien zu Leipzig ein astrologisches W erkchen, 
in welchem eine łeichte Art die Nativitat zu stellen gelehrt wird, nach 
dem Vorgange der vorziiglichsten Astronomen J o h . S t o f f l e r  und Cy pr ia n  
L e o v it iu s  von Ge o r g  Cun aus, Doktor der Medizin.

10. Dem lnventum  P. A p ia n i durch M. Geo r g iu m  Ga lg em a ir  (Augs
burg 1616) ist auf 3 Seiten ein „Inventuin Cypr. Leovitii, a Leonicia. 
Be retinenda vel abijcienda łatitudine figuificatoruni et promifforum 
in directionibus“ beigefiigt unter Hinweis auf S c h o n er u s  lib. 3. cap. 6 .

11. Das in Ae. S tr a u c h itjs , Astrologia aphoristica (Uitembergae 1712. 
in 8 <>) von M 8 bis C 3 mitgeteilte „Cypriani Leovitii De judiciis nati- 
yitatum doctrina“ ist nur ein Abdruck des gleichen Themas aus dem 
Ephemeridenwerke des L e o v it iu s  a a  bis aa2.  Dasselbe ist auch teil- 
weise ais Manuskript, aber nicht von der Hand des L e o v it iu s , in der 
Miinchener Staatsbibliothek vorhanden.

12. Das in der Bibliogr. generale de Tastronomie p a r  H o u zea u  et 
La n ca ster  I, p. 784 Nr. 4921 ais Manuskript aufgefiihrte und in der 
Nationalbibliothek in Paris vorhandene „Liber de judiciis astrorum; 
praemittitur tliema genethliacum Adami a Dietriclistain, nati auno 
1527“  und das hierauf bezugliche ebenfalls ais MS in der vatikanischen 
Bibliothek befindliche „L’lioroskope de Dietristain“ habe ich in den 
W erken des L e o y it iu s  nicht abgedruckt gefunden; jedoch ist in das vor- 
genannte W erk desselben a a  8 bis a a  9 ein „Exemplum geniturae secundae 
quae accidit anno domini 1527“ aufgenommen, das jedenfalls auf diese 
Geburt Bezug hat.

In dem oben zitierten W erke erw ahnt T ycho B rah e , dafi sehr v iele zu 
astronom ischen Rechnungen, insbesondere zur ausfiilirlicheren und leichteren  
H erstellung der Tafeln des primum m o b ile J) dienliche M anuskripte des 
Leo vitius in  A ugsburg in der B ib lio th ek  der F ugger  zum  groBen N ach- 
te il fiir die Forderung der W issenschaft verwahrt seien. Dann sind auch  
die Ephem eriden sehr vieler Jahre nicht bloB nach der alfonsinischen, 
sondern auch nach der kopernikanischen R echnung abgeleitet (was alles

1) „Sphaera integra primi mobilis“ ist in der ptolomaischen Astronomie „Orbis 
unicus, in quo decem cireuli imaginantur quoru praecipui sunt Aeąuinoctialis et Zo- 
diacus" ( S c h r e c k e n f c c h s  s . u . ) ,  hier jedoch wie sonst ofter ist „Primum mobile“ eine 
Art spharischer Astronomie.
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ihm bei seiner Anwesenheit in Lauingen Leovitius gezeigt habe) dem 
Lichte der Óffentlichkeit entzogen. Dieselben befinden sich nunmehr in 
der k. k. Hofbibliothek in W ien x) und zwar sind es 27 verschiedene und
2 Duplikate. Der Ubersicht halber teile ich sie in 8 Gruppen: Die eine 
umfal.it Manuskripte zu den oben besprochenen Werken oder Teile davon, 
die zweite bilden hauptsachlich Tabellenwerke mit und ohne Kommentar, 
die der dritten sind astrologischer Natur, entweder Anweisungen zur 
astrologischen W ahrsagekunst (Geomantia) oder Feststellungen der Natiyitat 
verschiedener Personlichkeiten unter den mannigfaltigsten Titeln (Nativitates. 
Genethliacon, judicium seu explicatio totius nativitatis, thema coeleftis et 
iudicium de nativitate). Ich werde nur auf die der 2. Gruppe und die 
beiden Dedikationswerke an Kaiser Maxim ilian  II., welche der letzten 
Kategorie angehoren, naher eingehen. Die Scliriftform ist bei allen durch- 
gesehenen die humanistische Minuskel, nur die „Explicatio nativitatis 
M axtmtt/fant II. Im p.“ ist in Kurrentschrift geschrieben. Ich fuhre sie 
nach der Reihe, wie sie mir uberm ittelt wurden, auf.

1) Nr. 10 786 d. k. k. H. B . 2 ) :  E p h e m e r id e s  c o m p e n d io sa e  q u a d r in -  
GENTORUM ANNORU, INCIPIENTES AB ANNO DOMINI 1349 ET EXTENDENTES 
SE USQUE AD ANNU DOMINI 1750. PER CyPRIANUM LeOVITIUM A LeONICIA 
B o e m d m  s u p p u ta t a e .  Ohne Jahresangabe.

Diese Ephemeriden enthalten in rotgedruckten Tafeln handschriltlich 
sorgfaltigst eingetragen fur den 10., 20. und 31., bezw. 10., 20. und 30., 
bezw. 10., 20. und 28. Tag der einzelnen Monate der vorbezeiclineten 
Jahre auf der linken Seite die Angabe der astronomischen Langen von 
O i 3) "t?j cfi $ un(i des aufsteigenden Mondknotens (Q) ais „Motus 
Solis et Lunae ac Planetarum Capitisque in Zodiacou in Graden und Minuten 
und auf der rechten Seite die Latitudines Planetarum  ab Ecliptica in 
Graden und Minuten, daneben fur das betreffende Jah r die Angabe der 
goldenen Zahl, des Sonnenzirkels, Sonntagsbuchstabens, die Daten von 
Quadragesima, Pascha, Pentecoste und Aventus Doj.

Ihn en folgen „Tabulae ex quibus longitudines ac latitudines planetarum 
ad fingulos menfium dies citra ullum laborem colliguntur" auf 13 Seiten, 
mittels welcher die angegebenen Grofien fiir den M ittag eines beliebigen 
Tages der 8, 9, 10 und l l ta g ig e n  Intervalle auf Min. genau berechnet 
werden konnen.

Diesem gebundenen Tabellenwerke liegt eine auf 4 B lattern gefertigte

1) Nach gefalliger Mitteilung der Direktion sind sie schon im 17. Jahrh. dorthin 
gekommen, wahrend die Kaiserlichen Dedikationsexemplare im 16. Jahrh. der Wiener 
Palatina eingereiht wurden.

2) K. k. Hofbibliothek.
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liandschriftliche Anweisung zur Anwendung dieser letzteren Interpolations- 
tafeln bei.

2) Nr. 1 0  9 2 3  der k . k . H. B.: T a b u l a e  A s t r o n o m i c a e  a l i a s  r e s o -

LUTAE DICTAE, EX QUIBUS TUM ERRATICORUM, TUM ETIAM FIXORUM SYDERUM, 

MOTUS AD MULTA PR A ETE RIT A ET F U T U R A  TEMPORA CALCULARI POS- 

SUN'I', PRO MERIDIANO CELEBERRIMAE C1YITATIS GERMANIAE AUGUSTAE YlN- 
DEL1CORUM CONSTITUTAE. QUARUM U S S U S  EXTENDIT SE ETIAM AD ALIUM 

QUEMVIS MERIDIANUM, PRAECEPTIS DOCTiiINAE IN HOC CONSULTIS. I n  

GRATIAM GENEROSI AC MAGNIFICI VIRI D. GEORGIJ FuGGERI, DOMINI IN

K y r c h b e r g  e t  W e y s e n h o r n  u  D o m in i ac  M e c a e n a t is  s u i  p e r p e t u a

FIDE ET OBSERYANTIA COLENDISSIMI. P er CYPRLANUM LeOVICIUM A LEONICIA.
Ohne Jahresangabe.

Diese Arbeit beginnt mit einer sehr elementaren Einleitung, nam
lich iiber die vier Operationen m it Bogenteilen (°, ", eine
weitere iiber die Bestimmung des mittleren Standes der Planeten, der 
„Auges“ der Planeten zu einer bestimmten Zeit, des Argumentes der Sonne, 
des m ittleren Argumentes der drei oberen Planeten und dann der drei 
unteren (C, $), des mittleren Zentrums der 5 Planeten (aufler ę), des
Mondes speziell, iiber den Ort des gemeinschaftlichen „Aux“ zu einer beliebig 
gegebenen Zeit, iiber den wahren Ort der Fixsterne, die wahre Bewegung 
der Sonne und des Mondes zu einer beliebig gegebenen Zeit, iiber das 
Genzahar (Drachenkopf) des Mondes, iiber die wahren Bewegungen der 
iibrigen 5 Planeten, iiber die Richtung, das Riickwartsschreiten und den 
stationaren Zustand der 5 Planeten, iiber die Beschleunigung oder Ver- 
zogerung der Bewegung des Mondes, iiber dasselbe sowie iiber die Gleich- 
heit der Bewegung d e r  iibrigen Planeten, ob ein Planet durch die Zahl 
verinehrt oder vermindert wird (namlich ob die Gleichung seines Arguments 
zu seiner mittleren Bewegung addiert oder subtrahiert wird), iiber die 
Aufsuchung der Breite des Mars, eine Regel iiber die Sonne, iiber die 
Aufsuchung der Breite der Venus und des Merkur, ob ein Planet yon den 
drei oberen in seiner Breite aufsteigend oder absteigend ist, dasselbe iiber 
die beiden unteren (Venus und Merkur), ob ein Planet sowohl in seinem 
Deferens ais in seinem Epicykel aufsteigend oder absteigend ist, den Auf- 
und Untergang der drei oberen Planeten, der Venus, des Merkur, iiber 
die erste Erscheinung und das Verschwinden der drei oberen Planeten, 
der zwei unteren, ob ein Planet von den drei oberen sichtbar oder unsichtbar 
ist in den Strahlen der Sonne, dasselbe von den zwei un teren .1)

1) Ober das ptolemaische System und die der neuen Astronomie fremden Begriffe 
geben drei Tafeln am Schlusse des Werkes B r a s .  O s w a l d i  S c h r b c k e n f i t c h s i i  Conmentaria 
in  novas theoricas płanełarum G e o r g ii  Pvrbacuu (Basel 1556), eine treffliche Ubersicht.



Dann folgen die notigen Tafeln, manche bis zum Jabrg. 2060 reichend, 
zum SchluB eine Tafel der 33 hervorragendsten Fixsterne und des Orion- 
nebels nach Lange, Breite (in Graden und Minuten), GroBe (drei GroBen- 
klassen) und N atur (natura) mit Angabe derjenigen Planeten, dereń 
W irkungen sie entsprechen, von A lphons nach 1251 Jhr. und 5 Mt. 
rektifiziert. Zur Charakterisierung der A rt der Bezeichnung, der Genauig- 
keit und Veranderlichkeit der Position sei folgendes Beispiel angefiihrt: 
Cauda Leonis 5 S (signa) 11° 38 ' Lange 11 o 50 ' n. Br. I. Cl., Sat., Yen. 
und Merkur. Nach den neueren Sterntafeln ist dieser Stern /5 Leonis II. 
Cl. und hat eine Rektascenzion von 175° 47 ' 54" und eine nordliche Dek- 
lination von 15° 1 2 ' 53,5", welchen W erten nach meinen Berechnungen ohne 
Beriicksichtigung der Nutation eine Lange i  =  170° l '  4 7 " und eine n. 
Breite fi =  12° 16 ' 34" entspricht. Unter Zugrundelegung einer mittlereu 
Prazession von 50,2113" muBte sich fur die Zeit yon 1251 Jahr. 5 Mt. 
nach f  eine Lange von 5 S 10» 3 ' 47" ergeben.

3) Ein anderer Band seiner Manuskripte (Nr. 10924 d. k. k. H. B.) 
ist betitelt: T abula  ad  sciendum  quot partes aequatoris et  earum 
scrupula , singulis horis A stronomicis AC earum minutis, r espo n d ea n t :
ET E CONTRA, QUOT HORAE ASTRONOMICAE AC EARUM MINUTA, SINGULIS 

PARTIBUS AEQUATORIS ET EARUM SCRUPULIS und TABULA AD COGNOSCENDUM 

QUOT PARTES ET SCRUPULA ECLIPTICAE, SINGULIS ASCENSIONIBUS RECTIS VEL 

OBLIQUIS AUT DESCENSIONIBUS OBLIQUIS, RESPONDEANT, beide mit A ll- 
weisungen zu ihrem Gebrauche und Interpolationstafeln: T a b u l a  p r o  Su p -  

PUTANDIS YARIIS TABULIS ASTRONOMICIS, VALDE UTILIS AC NECESSARIA 

ebenfalls mit Anweisung, um Interpolationen zwischen je 3°, 5°, 8 °, 9°, 
10°, 11°, 12°, 20° der Ekliptik vornehmen zu konnen.

4) Ein groBer Band eines Manuskriptes (Nr. 10 696 d. k. k. H. B.) 
fiihrt den Titel: Opus A stronomicum  absolutissimum , edocens rationem

CALCULANDI MOTUS, NON TAM ERRATICARUM QUAM FINARUM STELLARUM, A1) 

MULTOS PRAETERITOS ET FUTUROS ANNOS.

H U IC ADJECTA EST DOCTA AC METHODICA DEMONSTRATIO, EX QUIBUS- 

NAM FONTIBUS SEU PRINCIPIJS TABULAE ASTRONOMICAE, MOTIBUS COELESTIUM 

SYDERUM, CALCULANDIS COMPETENTES, IN ISTO OPERE CONTENTAE, DEDU- 

CANTUR VEL CONSTENT, ET QUALITER ILLAE AD OMNEM MERIDIANUM DEBEANT 

FORMARI AC DE NOVO COMPONI, EXEM PLIS, IN SIN GULA DOCTRINAE PR A E-

cepta , applic a tis . Ebenfalls Georg  F ugger gewidmet.
Ih r geht yoraus die schon oben zu Nr. 10 923 angefiihrte Einleitung, 

wahrend sie selbst enthalt: eine Anweisung zur Herstellung von Tafeln 
der m ittleren Bewegungen der Planeten, des Drachenkopfes, der „Auges* 
und der Fixsterne und des Yorwarts- und Riickwartsschreitens der 8 . 
Sphare nach l h, l d, einem gemeinen Jahre, einem Schaltjahre, 10 Jhr.,
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20 Jhr., 100 Jhr., 500 Jhr., 1000 Jhr., 2000 Jhr., eine Zusammenstellung 
von Tafeln der mittleren Argumente der drei unteren Planeten nach 
denselben Zeiten, des mittleren Argumentes der Breite des Mondes nach 
l h, l d, einem geineinen Jhr., 4 Jh r. einschliefilich eines Schaltjahres, eine 
Tafel aller vorgenannten Grofien in weiter auseinander gelegenen Jahren 
bis zu 2000 Jhr., ferner eine Anweisung zur Herstellung von Tafeln fur 
die m ittleren Bewegungen der Planeten und der m ittleren Argumente der 
drei unteren Planeten in den einzelnen Monaten eines gemeinen Jahres 
und eines Schaltjahres und des mittleren Argumentes der Breite des Mondes 
nach einem gemeinen Jahre und nach einem Schaltjahre, all dasselbe in 
den einzelnen Tagen, Stunden und Minuten und eine Anweisung zur H er
stellung von Tafeln uber diese Grofien fiir bestimmte Jahre.

Seinen B erechnungen  der m ittle ren  B ew egungen  der G estirne  le g t e r 
a is „ rad ix  p r im a r ia “ die Z e it C hristi G eb u rt u n d  den M erid ian  von  N iirn - 
b e rg  zu g ru n d e  (einige A stro n o m en  nehm en die r. p r. m it der Z eit der 
E rsch affu n g  der W e lt, e in ige die Z eit der S iindflu t, andere  die Z e it des 
K o n ig s N a b u c h o d o n o zo r ). D an n  fo lg t eine B erech n u n g  der „A uges* der 
P la n e te n  z u r Z eit C h ris ti G eb u rt und  H e rs te llu n g  von T afe ln  n ach  d ieser 
fiir ein b estim m tes J a h r  m it A nw eisung  zu dereń  G ebrauch , fiir D ifferenzen 
derselben  fiir ause in an d er liegende  Ja h re , fiir die einzelnen M onate  eines 
gem einen-, eines S ch a ltjah res , d er einzelnen T age, eine A n w eisu n g  iiber 
die B erech n u n g  der m ittle re n  B ew eg u n g  der P lan e ten  zu je d e r  gegebenen  
Z eit u n d  der schon  u n te r  2) der M S g en an n ten  astro n o m isch en  G rossen, 
aufierdem  n och  die A u fsu ch u n g  d er B re ite  des J u p ite r  und  S a tu rn  —  
w eite re  A u sfiih ru n g en  dessen, w as in  N r. 10923 e n th a lte n  is t, —  eine T afel 
iib e r die astronom ischen  D a ten  zu r Zeit der G eb u rt der FuGGEitschen 
F am ilieng lieder, dann  T a b u la e  A stro n o m ica e  m o tib u s  c o e l e st iu m  S y d e -

RUM COMPETENTES, PRO MERIDIANO PRAECLARISSIMAE CIYITATIS GERMANIAE, 

NORIMBERGAE, SUPPUTATA. QUARUM U S S U S  EXTENDIT SE ETIAM AD ALIUM 

QUEMVIS MERIDIAN UM, PRAECEPTIS DOCTRINAE IN HOC CONSULTIS, Welche 
zu den vorhergehenden Lehren fiir bestimmte Jahre, beziehungsweise fiir 
eine gewisse Zahl von Jahren die obengenannten astronomischen Daten 
enthalten, dann Tafeln der Gleichungen der 8 . Sphare, der Sonne, des 
Mondes und der 5 iibrigen Planeten, Tafeln der Breiten des Mondes und 
der iibrigen Planeten, beide „omnium cm tatum  meridianis inservientes “, und 
zum Schluss die obengenannte Sterntafel, welche ebenfalls in Nr. 10923 
sich vorfindet.

5) Nr. 10689 der k. k. H. B.: T a b u l a e  c o l l i g e n d a r u m  e x  e p h e -

MERIDIBUS LATITUDINU M PLANETARU SUMMA FID E, CURA, ET DILIGENTIA

s u p p u t a t a e , gleichfalls G e o r g  F u g g e r  gewidmet. 1553.
L. gibt hier eine Anweisung, wie durch Interpolation mittels der bei-
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gefiigten Tafeln aus den Ephemeriden, da dieselben die Breiten der 5 
Planeten nicht fiir die einzelnen Tage, sondern nur fiir den 1., 10. und 
20. Tag eines jeden Monats enthalten, fiir einen beliebigen Tag berechnet 
werden konnen. Einerseits aus den gewahlten Beispielen, welche aus den 
Jahren 1520 und 1524 genommen sind, andererseits aus dem Hinweise 
auf seine handschriftlichen „Tabulae colligendorum ex ephemeridibus 
motuum planetarum ad ąuoduis tempus", yollends aus der hier einmal 
auch beigefiigten Jahreszahl (1553) kann geschlossen werden, dafi sie Vor- 
arbeiten zu seinem grofien Ephemeridenwerke waren, das, wie oben er- 
wahnt, m it dem Jahr 1556 beginnt und dieselben fur die einzelnen 
Tage gibt.

6) Nr. 10697 der k. k. H. B.: T abula  domorum rationalium , quae 
ad  altitudinem  po li g r a d : 48 m in u t: 8 refertur , auch eine Widmung 
an Georg Fugger , ohne Jahreszahl.

Ein sorgfaltig bearbeitetes und reichhaltiges Tafelwerk, dessen Inhalt 
sich auf dem Grenzgebiete zwischen Astrologie und Astronomie bewegt, 
insofern es eine Berechnung der Spitzen der Hauser, wie sie R egiom on
ta n u s  nach seinem 14., 15. und 16. Probleme seiner Tabulae diredionum  
im Gegensatze zu P to lem a eu s, Campanus und G azulus sowie Joiiann  
v o n  R agusa eingefiihrt hat, nach Rektaszension des 10., astronomischer 
Lange des 11., 12., 1., 2. und 3. Hauses, sowie der schiefen Aufsteigung 
des 1. fur die Polhohe von 48° 8 ' (Augsburg) und fiir die einzelnen Grade 
der Ekliptik im Momente ihrer Kulmination liefert. In zwei Stichproben 
fiir die Kulmination von r( 2° finde ich ais Rektaszension (der Spitze) 
des 10. Hauses (d. i. des Kulminationspunktes des Aąuators) 1° 51', fiir 
den Ekliptikbogen (Spitze) des 11. Hauses 8  13° 2 8 ' 37". L eov itiu s  
gibt an 1° 51' und 8  13° 28'.

7) Nr. 10694 der k. k. H. B.: T abulae  extrah endi minuta  graduum

ECLIPTICAE ET CIRCULORUM POSITIONUM. QUAE QUIDEM RATIO, UT ALIAS 

VALDE DIFFICILIS AC LABORIOSA EST, ITA HIS ADIIIBITIS OMNINO FACILIS ET

EXPEDITA d epr eh en d itu r , Georg  F ugger gewidmet, 1553, enthalt ohne 
allen Kommentar auf den 4 ersten Seiten die Bruchteile von 1 0 in 
Minuten ausgedruckt fiir alle Yielfachen der Briiche 1/2, 1/3, . . . .  1/eo 
bis zu einem ganzen, auf den folgenden aber die Zahlen, welche d ie  Teile 
von 6 0 ' sind, die sich aus den in Graden und Minuten gegebenen Bogen 
durch die aufeinanderfolgenden Zahlen dividiert ergeben —  die Bogen 
genommen bis 5°. Z. B. gehort zu 107 beim Bogen von 4° 10 ' die Zahl 
26, d. h. nach unserer Rechnung ist 4° 10 ' : 107 =  60 ' : 26. Was die 
Abrundung betrifft, so ist sie nicht nach unserer heutigen Regel in der 
A rt durgefiihrt, dafi bei der Diyision zweier Zahlen die letzte Ziffer des 
Quotienten um 1 erhoht wird, wenn der Rest gleich oder grofier ais die
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Halfte des Divisors ist, was schon R eg io m o n ta n u s  angewendet hat, son- 
dern L e o v it iu s  erhoht wohl auch, aher nicht nach dieser Regel; denn er 
erhbht z. B. bei der Division mit 217 wohl beim Rest 183, aber nicht 
beim Rest 146. Es beruht dieses in Anbetracht seiner sonstigen Genauig- 
keit vielleicht auf einer gewissen Ausgleichung der Resultate.

8) Nr. 10599 der k. k. H. B., in Seide gebunden und m it reichetn 
Goldschnitte verziert, ist eine Dedikationsschrift an Kaiser M a x im ilia n  II. 
und fast wortwortlich mit wenigen Abweichungen das Manuskript zu 
seinem W erke Nr. 7 in lateinischer Sprache.1) N ur fehlt auch hier die 
„ Beschlussrede “, dafiir aber bildet den Schluss ein „Kurzes Prognostikon“ 
vom Jahre des H errn 1564 bis zum Ende des Jahres 1569 aus den yorher- 
gehenden Berechnungen entnommen, worin er fiir Deutschland innere 
Kriege und Verwicklungen prophezeit, welche das Erloschen des Septem- 
virats,2) den Yerlust der Freiheiten der Fiirsten und Stadte und den Uber- 
gang aller Gewalt auf einen einzigen, den Kaiser, zur Folgę haben werden.

9) Eine andere liandschriftliche Arbeit (Nr. 10610 der k. k. H. B.), in 
gleicher Grosse und in gleicher Ausstattung, aber in Kurrentschrift ge- 
schrieben, enthalt eine „ E x p lic a t io  n a t w i t a t i s  M a x im ilia n i II. imp. 
p e r  Cyprianum  L e o v itiu m “.

Es fehlt wohl die Jahresangabe; da jedoch in einer beigegebenen Tafel 
die Direktionen aller Signifikatoren (Bedeuter) zu denen ihrer Promissoren 
(VerheiBer) fiir die einzelnen Jahre m it Beginn des 13. Lebensjahres des 
Kaisers, d. i. des Jahres 1540, dargestellt sind, so diirfte er dieses Horoskop 
jedenfalls vor diesem Jahre aufgestellt haben. Nun ist weder in diesem 
noch in dem vorausgehenden, ebenfalls ausdriicklich M a x im ilia n  II. ge- 
widmeten handschriftlichen Exemplare, weder in der lateinischen noch in 
der deutschen Ausgabe seines Prognostikons eine Stelle zu finden, an 
welcher L e o v it iu s  demselben prophezeit, dafi er Monarch von ganz Europa 
werde, weswegen nach B a y l e 3) der franzosische Geschichtschreiber 
B o d in u s  und insbesondere sein Nachbeter L. G uyon  die Schale des 
Spottes iiber L e o v it iu s  ausschiitteten; er sollte nach dieser W eissagung 
sogar iiber die ganze W elt regieren.4)

Wenn sich auch schon aus dem Yorgefiihrten ergeben diirfte, wie 
weit L e o v it iu s  der Beachtung w ert erachtet werden darf, so diirfte es 
doch nicht unangezeigt sein, von Zeitgenossen und Geschichtschreibern 
iiber ihn gefallte Urteile zu horen.

1) Es ist in der k. k. Hofbibliothek unter Nr. 10600 noch ein anderes hand- 
schriftliches Exemplar dieses Werkes yorhanden.

2) Der Kurfiirstenwurden.
3) Dictionnaire historiąue et critique III, 664—665.
4) Nouo. biogr. generale (Firmin Didot) t. 30, 814.
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W ir haben schon oben bem erkt, daB K e p le r  ihn wiederholt zitiert, 
ja  gewissermaBen ais A utoritat, so z. B. auch in D e stella nova in  p ed e  
serpen tarii 1604 und 1605 cap. XI. p. 651 J): „Bisher wurde gezeigt, an 
weichen Tagen Saturn und Jupiter, an weichen auch Merkur m it beiden  
zusammentreffe. W eil aber nach der Lehre des C yprianus L e o v it iu s  der 
H inzutritt des Mars das richtige MaB einer groBen K onjunktion ausmacht, 
so wollen wir auch die Beobachtungen dieses Planeten hinzufugen“; ferner 
ebenda cap. XXV. p. 703 eine groBe K onjunktion nach der Lehre des 
C yprianus definierend. Auch die W orte M a g in is2): „. . ufq; extenfam  
illarum tabularu expofitione C ypriani L e o v it ij ,  qui praeterea particulares 
etiam positionii tabulas m axim o numero auxit, et hoc precipue nomine 
iit ipfius labor com endabilis“ zeugen von dem Gewichte seines Nam ens. 
T y c h o 3) bedauert zwar, daB L e o y it iu s  den astrologischen W eissagungen  
allzusehr ergeben war und seine muhsamen Berechnungen der Ephemeriden  
nicht durch astronom ische Beobachtungen m it dem H im m el in E inkiang  
gebracht habe, nennt ihn aber einen durch Gelehrsam keit und Geburt 
gleich  ausgezeichneten und beruhmten Mann, der des Lobes und der Er- 
innerung wiirdig sei und dessen ungeheuere Arbeiten im astronomischen  
K alkul er immer em pfehlenswert eraclitet habe. W e i d l e r 4) bestatigt im 
ganzen Lob und Tadel des T y ch o  und zitiert das Lob T r is s ie r s  (E loges  
P. I. p. 422) iiber eines seiner W erke, der auBerdem im  3. Band seiner 
A brege de l’h isto ire des savans  das U rteil des B o d in u s anfiihrt m it den 
W orten: „ B o d in u s  hat bemerkt, daB dieser A strologe L e o w itz  einer der 
grofiten M athematiker seines Jahrhunderts war.“ L e o y it iu s  findet dann 
des oftern Erw ahnung in Briefen von G io v a n n i d i S t r a s s o ld o ,  von 
B a r to lo m e o  C h r is t in i und yon P ię t r o  M agnani an A n to n io  M agin i 
und von letzterem  an T hom as F in k  5). D e  T h o u  nennt L e o v it iu s  
wegen seiner W erke w iederholt einen riihmlich bekannten Astronom en.

1) J. K e p l e k i  Opera omnia ed. F r i s c h .

2) De astrologica ratione (Venedig 1607), D82.
3) Astr. instauratae progymnasmata (de stella nora), 1610, p. 705—710.
4) Historia astronomiae (1741), LIX A. 1556. p. 369.
5) Siehe A. F avaro, Carteggio inedito di T i c o n e  B r a u e ,  G i o v a n n i  K e p l e h o  e di

altri celebr i astronorni e matematici dei secoli X V I. c X V II. eon G io p a n n i  A n t o n io

M a g i n i  (Bologna 1886), p. 226, 275, 306, 364, 385.



160 R . S t u r m .

Zusammenstellung von Arbeiten, welche sich mit 
Steinerschen Aufgaben beschaftigen.

Von R u d o lf  S tu rm  in Breslau.

H err L o ria  sprichfc in seinem Aufsatze iiber J o n q u ie r e s  von dem 
bedauerliclien Mangel einer Geschichte der Untersuchungen, welche gemacht 
worden sind, um die zahlreichen unbewiesenen Behauptungen in den W erken 
S te in e r s  zu beweisen.])

Ais eine Yorarbeit zu einer solchen Geschichte erlaube ich mir, eine 
Zusammenstellung der Notizen zu veroffentlichen, welche ich m ir seit dem 
Erscheinen der Gesammelten Werlce S t e in e r s  iiber einschlagige Arbeiten 
gemacht habe. Sie macht nicht den A nspruch, vollstandig zu sein; ich 
hoffe aber, daB sie auch so schon willkommen sein und zu Erganzungen 
anregen wird.

Die S t e in e e  schen Abhandlungen mogen kurz mit den Num m ern be- 
zeichnet werden, welche sie in den Inhaltsverzeichnissen der beiden Bandę 
der Gesammelten Werlce tragen; bei den bekannteren ist ein abgekiirzter 
T itel zugefiigt.

B a n d  I.
Abh. 1.

F i e d l e r ,  CyTclograplńe (Leipzig 1882), Vorrede (in der auf den Text verwiesen 
wird), S. IX.

2. O. H ermes, Ausdehnung eines Satzes vom ebenen Vierseit auf raumliche 
Figuren; Journ. fiir M athem . 56, 1859, 218— 246.
O . H e r m e s ,  Satze uber Tetraeder, icelćhe dem von D e s a r g u e s  iiber ebene JDrei- 
ecke analog sind. Progr. Coln. Realgymn. Berlin 1856.

S. 15, 16, Tgl. Abh. 9, S. 141, 142, und Bd. H Abh. 12, S. 106, 107, 113.

Abh. 2. (Einige geometrische Betrachtungen.)

Diese Abhandlung ist von mir in der Sammlung: K l a s s i k e r  der  
e x a k t e n  W i s s e n s c h a f t e n  Nr. 128 neu herausgegeben und mit An- 
merkungen, Zusiitzen und literarischen Notizen versehen worden. In den 
Zusatzen werden einige m it ihr zusammenhangende Lehrsatze und Aufgaben

1) G. L o r i a ,  L ’ceuvre mathematigue d'E r n e s t  d e  J o n q v i ś r e s ;  B ib lio th . M athem  
33, 1902, S. 276.
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aus andern Aufsatzen S teiners herangezogen, bei denen es dann bier 
geniigen mag, auf „ Kl a s s i ke r  Nr. 123“ zu yerweisen.1)

Zum MALFATTischen Problem trage icb nach:
F. H a ll , Die alteren rein geometrisćhen Beweise zu S t e i n e r s  Konstruktion der

MALFATTischen Aufgabe. Progr. Progymn. Wattenscheid 1898. 13 S. 40.
A. Witt.stein , Zur Geschichte des Malfattischen Problems. Zweite Auflage. 

Nórdlingen 1878.
F iedlek, CyTclographie bezieht sich auch vielfach auf diese Abh.; ferner
G. A ffolter, Zur Geometrie des Kreises und der Kugel; Arch. der M athem .

57, 1875, 1—61.
K. T. Vaiilen, Uber S t e i n  er  sche Kugellcetten; Z eitsch r. fiir M athem . 41, 1896, 

153—160.
Zu S. 61:
Ch . Gudermann, Beweis des von H erm S t e i n e r  aufgestellten Lehrsatzes; Journ.

fiir M athem . 8, 1832, 160—168.

Yerallgemeinerung der konjugierten Kreisbiisckel: S teiner -S chroter , 
Vorlesungen iiber synthetische Geometrie, 3. Aufl. (kurz: Steiner - 
S chroter), § 51.

A b h .  3 .

S. Roberts, On the figures formed by the intercepts of a system of straight lines 
in a piane, and on analogous relations in space of three dimensions; Proc. 
of th e  London m athem . soc. 19, 1888, 405—422.

V. E berhard, E in  Sats aus der Topologie-, M athem . Ann. 36, 1890, 121— 133. 
V. E berhard, Eine Klassifikation der allgemeinen Ebenensysteme; Journ. fiir  

M athem . 100, 1890, 89—120.

A b h .  5.

Vergl. Bd. II Abh. 16, Anm. ** auf S. 187, Anm. 13 auf S. 731.
Ch. G udermann, Uber die niedere Spharilc; Journ. fiir M athem . 8 , 1832, 363 

—369 [speziell S. 367],

A b h .  6 .

S teiner-S chroter, S. 2 5 5 .,

A b h .  7 .

1, 2. T h . Clausen, Auflósung der Aufgaben 1 und 2; Journ. f i i r  M athem . 6 , 
1830, 404—407.

O. G. D. A ubert, BemerJcungen zu den Aufgaben und Lehrsatzen. . Journ. 
fiir M athem . 5, 1830, 163—173.

3. Vergl. Abh. 11, Aufg. 4.

1) In Anm. 3 habe ich dort nicht richtig gesagt, daB das Manuskript zu dem 
in der Einleitung von S te in e r  erwahnten fast druckfertigen Werke: „Das Schneiden 
der Kreise in der Ebene, der Kugeln im Raume und der Kreise auf der Kugelflache“ 
nicht gefunden ist. Tatsachlich ist dasselbe, wie Herr F. B u tzb erg er  in einem Aufsatze: 
Zum lOOjahrigen Geburtstage S t e i n e r s  (Z eitschr. fiir m athem . U nterr. 27, 1896, 
161-—171) mitgeteilt hat, von ihm in Bern gefunden worden, und man darf hofFen, 
daB dies Werk bald erscheinen wird.

Bibliotheca Mathematica. III. Folgę. IV. 11



4. Mit dieser Aufgabe wollen wir melirere andere Aufgaben und 
Lehrsatze zusammenstellen: Abh. 8 , Lehrs. 11; Abk. 11, Lehrs. 6 ^ 8 ; 
Abh. 18, vierter Absatz; System. Entw., Anhang 80)— 83); d a r  iiber: 
K la ss ik e r  Nr. 123, S. 112.
F i e d l e r , Ct/klographie, z. B. Yorrede XI.

5 —9. F . H einen, Auflosung der Aufgaben . . .; Journ. fiir M athem . 3 , 18 2 8 , 
2 8 5 — 300.

7. R e m y , Beweis zweier Lehrsatze; Journ. fiir M athem . 3, 1828, 8 4 — 85. 
S t e i n e r - S c h r o t e r ,  S .  296.

8 . Yergl. Abh. 16, Nr. 19.
O . H e r m e s , Das Fiinfflach und Funfeck im Maume entsprechend dem Vierseit 

und Viereck der Ebene; Journ . f i ir  M athem . 56, 1859, 247—262. 
S t e i n e r - S c h r o t e r , S .  296.
F iedler, Cyklographie Nr. 180.

9. Vergl. Abh. 16, Nr. 9 und Bd. II Abh. 24, Nr. 3.
10. Vergl. System. Entw., Anhang 78).
12. Yergl. Abh. 18, sechster Absatz.

K la ssik er  Nr. 123, S. 110.

A b h .  8 .

In der Originalabhandlung haben die Lehrsatze andere Nummern, die 
in alteren Arbeiten zitiert sind, und zwar 1— 6 die Nummern 25—30, 
8 — 11 die Nummern 31— 34.1)

3. K la ss ik er  Nr. 123, S. 108.
8. Yergl. Abh. 15, § 1.
5. Yergl. Abh. 16, Nr. 19.
5 —10. F . H e i n e n ,  Auflosung der Aufgaben . . Journ. fiir M athem . 3, 

1828, 285— 300.

11. Vergl. Abh. 7, Aufg. 4.

A b h .  9 .

Vergl. Abh. 1 und in Bd. II  Abh. 12.

A b h .  10 (Treffgeraden von 4 Geraden).

Yergl. System. Entw., Art. 57.

1 6 2  R u d o l f  S tu r m .

1) Der Lehrsatz 7 steht nicht in der Originalabhandlung; aber in Abh. 15. — 
Bei dieser Zusammenstellung habe ich einen Mangel der Ges. Werke vielfach empfunden, 
dafi namlich die Seiten des Originals nicht, wie das z. B. jetzt in den K la ss ik e r n  
der ex. W iss. geschieht, angegeben sind. Stellen, welche in alteren Arbeiten nach 
der Seite des Originals zitiert werden, sind in den Werken nur miihsam zu finden. 
So habe ich es aufgegeben, die in B a l t z e r s  Flementen der Mathematik, Bd. II erwahnten 
Stellen S t e in e r s  aufzusuchen, und begniige mich, hier zu erwahnen, dafi sich in diesen 
Flementen manche Beweise S t e m e r  scher Satze befinden. Willkommen ware es auch 
gewesen, wenn man schon aus den Inhaltsverzeichnissen ersehen konnte, wo die 
Originalabhandlung steht; zumal viele t)berschriften wenig aussagen.
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A b l i .  1 1 .

Im Original 54— 65 sta tt 1— 12.
I. Vergl. Abh. 16.

Eberty, Beweis der Lehrsatze . . . ;  Journ. fiir M athem. 5, 1830, 107—109,
3. Yergl. System. Entw., Anli. 79).
4. R. Sturm, Liniengeometrie I, S. 35 Anm.

R. S turm, Berichtigungen zu S t e i n e s s  Gesammelten Werlcen■ Z eit sehr. fiir 
M athem . 45, 1900, 235—240.

6 —8 . Vergl. Abh. 7, Aufg. 4.
10. Tu. Clausen, Beweis des Lehrsatzes No. 63; Journ, fiir M athem. 7, 1831, 

33 — 34.
F. H einen, Einiges in Bezug auf den . . . Lehr satz; Journ. fiir M athem .

18, 1838, 176—184.
II. Remy, Beweis zweier Lehrsatze; Journ. fiir M athem . 3, 1828, 84—85.

A b h .  1 2 .

E. Cesaro, Studio di trasversali; Giorn. d i  m a t e m .  22 , 1884, 2 4 0—242.

Abh. 14.

Im Original 11— 27 statt 1— 17.
1. Ch . Gudermann, Gombinatorisćh-analytisehe Abhandlung, enthaltend den Beweis

der vier Summationsformeln; Journ. fur M athem . 5, 1830, 4 0 2 — 403.
2, 7. F iedler, Cyklographie, Yorr. VII, VIII.
5. T h . S cheerer, Beweise einiger aeometrischer Satze; Journ. fiir M athem . 6,

1830, 9 8 -9 9 .
6. D. C .L . Lehmus, Beweis des Lehrsatzes . . .; Journ. fiir M athem . 3, 1828, 279. 

R emy, Beweis des Lehrsatzes . . .; Journ. fiir M athem . 3, 1828, 280. 
Ungenannt, Beweis des Lehrsatzes . . .; Journ. fiir M athem . 3 , 1828,

281—284.
14, 15. Bauer, Auflósung der Aufgaben 24,25; Journ. fiir M athem . 19, 1839, 

227—230.
S teiner-S chrotek, Nr. 223, 238.

12— 15. Yergl. System. Entw., S. 439.

Abh. 15.

Eine Erweiterung von § 1 in Bd. II Abh. 35, § 11. — § 2. Vergl. 
Abh. 8, Lehrs. 4. —  Gergonnes Satz S. 188 ist falsch; yergl.:

R. Sturm, Uber einen vermemtlich richtigen Satz von Geroonne; Arch. der 
M athem . 53, 1903, 9—10.

A b h .  1 0 .

Yerschiedene Satze sind von S t e i n e r  selbst in den „Geometrischen 
Constructionen“. (Bd. I , S. 461, vergl. S. 492) bewiesen, ferner in 
S t e i n e r - S c h r o t e r ;  auch F i e d l e r s  Cyldographie hat Beziehungen ins- 
besondere zu 6 .

A b h .  1 8 .

E rste r Absatz. Vergl. Bd. II Abh. 46, S. 704.
11*
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A. E h l e r t ,  Z u  den Eigenschaften d e s  v o l l s ta n d ig e n  Y ie r s e i t s ;  Ar cli. do i 
M athem . 69, 1883, 332—336.

J . M e n t i o n ,  Demonstration d'un theoreme de S t e i n e r ;  N ouv. ann. de m a t h e m .

12, 1862, 16—20, 65—67.
B. S porer, Geometrische Satze; Z eitschr. fiir M athem . 31, 1886, 4o 49.

Zweiter Absatz. Yergl. Abh. 14, Lebrs. 7, 8 .
D ritter Absatz, verbessert in System. JEntw., Anh. 54).
Yierter Absatz. Vergl. Abh. 7, Aufg. 4.
Fiinfter Absatz. Yergl. den genannten Anh. 76).

O. H e r m e s , Uber Anzahl und Form von Vielflaćhen. Progr. Góln. Gymn.
Berlin 1894. 30 S. 4 0.

O. H ermes, Verzeichnis der einfachsten Vielflache. Progr. Coln. Gymn.
Berlin 1896. 24 S. 4 o.

O . H e r m e s , Die Formen der Vielflaćhe; Journ. fiir M athem . 120, 1899, 
27—59, 305—353.

Sechster Absatz. Yergl. Abh. 7, Lehrs. 12.
S y s te m a tisc h e  E n tw ic k e lu n g  d e r  A b h d n g ig fte it g eo m e-  

tr is c l ie r  G esta lten  v o n e in a n d e r  (zum dritten Małe abgedruckt in 
den K la s s ik e rn  d e r  e x a k te n  W is s e n s c h a f te n  Nr. 82 , 8 8 , heraus- 
gegeben m it Anm. von A. vo n  Oettin g en ).

S. 407. Anm. P. M u t h , Uber Tetraederjoaare; Z e itsch r . fiir M athem . 37, 1892, 
117—122.

Anhang.
1) S challibaum, Auflósung der Aufgabe 1; Journ. f. M athem . 18, 1838, 127—133.
3) J. P lucker, Lehrsatze; Journ. fiir M athem . 9, 1832, 411—412.

J. P lucker, Analytisch-geometrische Aphorismen; Journ. fiir  M athem . 11, 
1834, 2 6 -3 2 .

B auer, Beweise einiger geometrischer Lehrsatze; Journ. fiir  M athem . 19, 
1839, 205—230 [speziell 214].

P. H. S choute, E in S t e i n e r sches Problem; Jou rn . fiir M athem . 101, 1887) 
154—161.

S teiner-S chroter, Anhang Nr. 100.
8), 9) z. B. S c h r ó te r , Oberfl. 2. Ordn., § 31, 32.
10) A. K ramer, Auflósung der 10. Aufgdbe; Journ. fiir M athem . 18, 1838, 

185—188.
Steiner-S chroter, § 24.

15) (Tetraedraler Complex.) Leider in Anm. 25) S. 527 (sowie in 
ScHROTERs Oberfl. 2. Ordn., S. 233) falsch beantwortet, richtig  schon vorher 
durch R eye  in der e r s te n  Auflage der Geometrie der Lage (1868), Bd. II, 
Y ortr. 15 (3. Aufl.1) Bd. III, Y ortrag 1).

H. M u l l e r , Zur Geometrie auf den Flaćhen ziceiter Ordnung; M athem .
Ann. 1, 1869, 407-423  [speziell S. 413].

R. S t u r m , Das Problem der rdumliclien Projectivitat; M athem . Ann. 6 ,
1873, 513—550 [speziell § I].

1) Sonst wird von diesem jetzt dreibandigen Werke von II und III die 3. Aufl., 
von I die 4. Auflage zitiert.
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R. S t u r m , Liniengeom. Bd. I, letzter Abschnitt.
16), 24), 27) Bader, Beweis des . . . Lehrsatzes; Journ. fur M athem. 19, 1839, 

209—210, 211—212, 213—214.
30), 31) W. L u d w ig , Uber die Ebenen, ivelche aus einer Flachę zweiten Grades 

einem gegebenen Kegelschnitte alinliche Kegelschnitte aussćhneiden. Diss. 
Breslau 1898. 74 S. 8 0.

34) Yergi. Bd. II, S. 633.
R e y e , Geometrie der Lage II, 15. Yortr.

35)— 37) R e y e , Geometrie der Lage I, 18. Vortr.
39) Vergl. Bd. II Abh. 45, III 3.

F. K r o e s , Untersuchung des Systems unter einander dhnlicher Kegelschnitte, 
welche einem Dreiecke umgeschrieben sind. Diss. Grottingen 1881.

44) S c h a l l ib a u m , Uber die 44. Aufgabe . . .; Journ. fiir M athem . 18, 1838, 
134—141.

46) z. B. S t e in e r -S c h r o t e r , Nr. 105.
47), 48) z. B. L. Cremona, Einleitung in eine geometrische Theorie der ebenen

Curven § 15, 22 und S. 274.
S t e in e r - S c h r o t e r , §  6 3 .

50), 51) L. C r e m o n a , Grundzitge einer allgemeinen Theorie der Oberflaćhen, Nr. 139.
R e y e , Geom. der Lage III, 16. bis 18. Vortr., Anhang Nr. 71 und 81 ff.

52) Yergl. die allgemeineren Satze Bd. II Abh. 31, la )  und Abh. 34,
§ U  I I)-

S t e in e r - S c h r o t e r , Nr. 87.

54) (Yerallgemeinerung des PASCALsehen Satzes.) Es genuge, Steiner- 
Schroter, § 28, Nr. 114 und Anh. Aufg. 31, sowie Salmon-F iedlers 
Analytische Geometrie der Kegelschnitte (5. Aufł.), § 287 und den zugehorigen 
Literatur-Nachweis 78) anzufiihren; dazu:

C r e m o n a - R e y e  in R e y e , Geom. der Lage III, S . 183.
F. L in d e m a n n ,  Uber das PAscALSche Sechseck; S itzu n g sb er . der Akad. d. 

W iss. in  M unchen (Mathem. KI.) 3 2 ,  1902, 153—161.
5 9 )  z. B. O. H e s s e , Anal. Geom. des Baumes (3 .  Aufl.), S . 120.
60), 61) Vergl. Bd. II  Abh. 47.

O. H esse, Uber die lineare Construction des achten Schnittpunktes dreier 
Oberflaćhen zweiter Ordnung, wenn sieben Schnittpunkte derselben gegeben 
sind; Journ. fur M athem . 26, 1843, 147—154.

F. Seydewitz, Construction und Glassifcation der Fldćhen des zweiten Grades 
mittelst projectwischer Gebilde; Arch. der M athem . 9, 1847, 158—214.

M. C h a s l e s , Principe des correspondances entre deux objets variables, qui peut 
etre d’un grand usage en geometrie; C om ptes rendus P ar is  41, 1855, 
1097—1107 [speziell S . 1103],

H . S c h r o t e r , Problematis geometrici ad superficiem secundi ordinis per data 
puncta construendam spectantis solutio nova; Journ. fiir M athem . 62, 
1863, 215—231.

H . S c iir o t e r , Oberfl. 2. Ordn., § 5 3 .

Tu. R e y e , Geom. der Lage III, S . 24, 26, 32.
R . S t u r m , Bas Problem der Projectivitat und seine Anwendung auf die 

Fldćhen zweiten Grades; M athem . Ann. 1, 1869, 533—574.
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H. P ic q u e t , Quelques problemes sur les surfaces du second degre; Journ. f" r 
M athem. 73, 1871, 365—369.

H . P i c q u e t ,  Sur trois problemes fondam entaux relatifs aux surfaces du second 
degre; Journ. fiir M athem . 99 , 1885, 225—232.

R. Hegeb, Zur Construction einer Flachę zweiter Ordnung aus neun g e g e b e n e n  

Punlcten; Z eitsch r. fiir  M athem . 25, 1880, 98—100.
C . H o s s f e l d , Construction der Flachę zweiter Ordnung aus neun Punlcten 

von denen acht imaginar sind; Z eitschr. fiir M athem . 33, 1888, 187.
J. T homae, Lineare Construction einer Flachę zweiter Ordnung aus neun 

Punlcten; Ber. d. sachs. Ges. d. W iss. 44, 1892, 543—545.
S a l m o n - F i e d l e r , Eaiimgeometrie (2. Aufł.) I, Nr. 135.
P. Serret, Geometrie de direction (Paris 1869), insbes. Kap. III1), IV, XI, XIII.
T h. Reye, Uber Pólfunfećke und Polsechseclce raumliclier Polar systeme; Journ. 

fiir M athem . 77, 1874, 269—288 [speziell S. 271].
T h. R eye, Geom. der Lage II, Anh. Nr. 58 ff.
F .  L o n d o n , Uber constructive Probleme aus der Theorie der reciprolcen Verwandt- 

sćhaft und der Flachen 2. Ordnung; M athem . Ann. 3 8 ,  1891, 334—368.
62) P oncelet, Traite des propr. proj. (2. Aufł.) Bd. I, S. 386; Bd. II, S. 90.

H e s s e , Anal. Geom. des llaumes (3 .  Aufl.), 1 6 . Vorl.
S a l m o n - F i e d l e r , Baumgeom. I, Nr. 135.
S c h r ó t e r , Oberfl. 2. Ordnung, § 7 1 .

63) 7 Punkte:
M. C h a s l e s , Sur la surface et sur la courbe a double courbure lieux des 

sommets des cónes du second ordre qui divisent harmoniąuement six ou sept 
segments rectilignes pris sur autant de droites dans 1’espace; C om ptes
rendus P ar is  5 2 ,  1861, 1157—1162 [speziell S . 1158],

R. Sturm, Flachen 3. Ordn., S. 37.
R. S t u r m , Untersuchung en uber das Fldćhennetz zweiter Ordnung; Journ.

fur M athem . 70, 1869, 212-240.
R. S t u r m ,  Bas Problem der Projectivitat und seine Anwendung auf die 

Flachen zweiten Grades; M athem . Ann. 1, 1869, 533—574.
R eye, Geom. der Lage III, 15. Vortr.
S a l m o n - F i e d l e r , Raumgeom. I, Nr. 234.
C r e m o n a , Grundzuge einer allgemeinen Theorie der Oberfldchen, Nr. 130.
S c h r ó t e r , Oberfl. 2. Ordnung, § 7 2 .

6 Punkte:
T h. W e d d l e ,  On the theorems in space analogous to those of P ascal and 

Briancbou in a piane; C am bridge and D u b lin  m athem . journ. 5 , 

1850, 5 8 -6 9 .
M. C h a s l e s , a. a. O.
A. Cayley, Sur les cónes du second ordre gui passent par six points donnes; 

C om ptes ren d u s P ar is  52, 1861, 1216—1218.
R. Sturm, Das Problem der Projectivitat und seine Anwendung auf die 

Flachen zweiten Grades; M athem . Ann. 1, 1869, 533—574.
F .  C a s p a r y ,  Nowoelles manieres d’exprimer, au moyen des fonctions hyper-

1) Das in Kap. III § 1 ohne genaueres Zitat besprochene „Theoreme de Steiner" 
in den Werlcen zu finden, ist mir nicht gelungen. Vergl. auch Steiner-Schroter 
Anh. Nr. 38.
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elliptiąues de premiere espece, les coordonnees d’un point de la surface du 
ąuatrieme degre decrite par les sommets des cónes du second ordre ąui 
passent par six points-, B u lle t. d. sc. m athem . 152, 1891, 308— 317.

E. L ag u erre , Sur les cónes du, second degre ąui passent par 6 points donnes 
dans 1’espace; B u lle t. de la  soc. m athóm . de France 1, 1872, 71—75. 
AUgemeines fiir ein Gebiisch:

R eye, Geom. der Lage III, 16. Vortr.
Salmon-F iedler, Raumgeom. I, Nr. 233.
Cremona, Grundzuge, Nr. 139.

6 4 ) ,  6 5 ) ,  6 6 ) ,  7 3 )  A. C a y l e y , On tlie surfaces eacli the locus of the vertex of a 
cone which passes through m given points and touclies 6 — m given lines; 
P roceed . o f  th e  London m athem . soc. 4 ,  1 8 7 3 ,  11—4 7 .

C. H ierholzer, Uber Kegelschnitte imRaume; M athem . A nn.2,1870,563—586.
H. G. Zeuthen, Sur la determination des caracteristiąues de surfaces du second 

ordre; N ouv. ann. de m athem . 72, 1868, 385—403.
J . Luroth, Uber die Anzahl der Kegelschnitte, welche acht Gerade im Raume 

schneiden; Journ. fiir M athem . 68 , 1868, 185—190.
H. Schubert, Zur Theorie der Charalcteristiken; Journ. fiir M athem . 71, 

1870, 366—386.
H. S ch u b ert, KaTkul der abzćihlenden Geometrie (Leipzig 1879), S. 9 5 ,  104, 105.

67) G. Affolter, Zur Theorie der Fldćhen dritter Ordnung; Arch. der M athem.
56, 1874, 113—132.

R. S turm , Uber die 27 Geraden der cubischen Flachę; M athem . Ann. 2 3 ,  

1884, 289—310 [speziell S. 304],
6 8 a) J. B. E c k , Uber die Vertheilung der Axen der Rotationsflćichen zioeiten 

Grades, welche durch gegebene Punkte gehen. Diss. (Munster) Bonn 1890. 
145 S. 8 « [speziell S. 139, 142],

72) H. Y ogt, Uber die Kugeln, welche ein raumliches Vierseit beruhren; Journ. 
fiir M athem . 92, 1882, 328—342.

75) T h . Reye, Geom. der Lage II, 20. Vortr.
R. Sturm, Liniengeometrie II, Nr. 309, 310.

76) Yergl. Abh. 18, funfter Abschnitt.
78) Yergl. Abh. 7, Lehrs. 10.

R. Baltzer, Elemente der Mathem. II, 5. Buch, § 6 , 10 (mit alterer Literatur).
H. V ogt, Bas Tetraeder mit Hóhenschnittpuńkt. Progr. Friedrichs - Gymn 

Breslau 1881.
H. Schroter, Oberfl. 2. Ordnung, § 13, 14.

79) Yergl. Abh. 11, Lehrs. 3.
80)— 83) Vergi. Abh. 7, Aufg. 4.
D i e  g e o m e t r i s c l i e n  C o n s t r u c t io n e n  a u s g e f u h r t  n i i t t e l s t  

d e r  ( je r a d e n  L i n i e  u n d  E i n e s  f e s t e n  K r e i s e s  sind auch in der 
Sammlung K la s s ik e r  d e r e x a k te n  W is s e n s c h a f te n  erschienen (Nr. 6 0 ) ,  

ebenfalls mit Anmerkungen herausgegeben von A. y o n  O ettin g en .

B an d  II.
Abli. 2.

C. G. J. Jaco b i, Uber den S teinerschen Satz von den Primzahlen; Journ. fiir
M athem . 14, 1835, 64—65.
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Abh. 3.
1, 2, 3. M. A. S tern , Beweis dreier Lehrsatze; Journ. fiir M athem . 14, 1835, 

76—79.
4. Vergi. Abh. 11,  12.

M. C. D ippe, Aufgaben; Journ. fiir M athem . 16, 1837, 74—75.
6. Stedjer-Schhóter, Nr. 232.

Abh. 4.
G. L oria, Spez. alg. und transsc. ebene Kurven (Leipzig 1902), 3. Abschn. Kap. 13.

Abh. 5.
1, 4, 14, 15. D ip p e , Uber einige Aufgaben; Journ . fiir M athem . 16, 1837,

65, 66—68 , 68—73.
2, 3. Yergl. Abh. 6 und 12.
4, 6 , 7. Yergl. Abh. 6 und 16.
5. Vergl. Abh. 16.

R. A. L u ch terh a n d t, Beweis der Lehrsatze . . .; Journ. fiir M athem . 18, 
1838, 213—219 [speziell S. 216].

8 . S challibaum, Beweis eines . . . Lehrsatzes; Journ. fur M athem . 16, 1837, 
82—85.

R. Sturm, Wurfel und regulares Tedraeder ais Maximum und Minimum; 
Journ. fur M athem . 97, 1884, 1—13 [speziell S. 8],

14. Vergl. SchluB von Abh. 8 .
E. Cesaro , Les lignes barycentrigues; N ouv. ann. de m athem . 53, 1886, 

511—520.
Abh. 0.

1. E. F asbender, Beweis eines. . . Lehrsatzes; Journ. fiir M athem  25 1843 
186—188.

3, 4. K. H. S chellbach, Auflosung der Aufgaben . . .; Journ. fiir M athem  16
1837, 360-362.

R. A. L uchterhandt, Beweis der L e h rsa tze ...;  Journ. fur M athem  18
1838, 213—219.

5. B rune, Auflosung der Aufgabe Nr. 5; Journ. fur M athem . 16, 1837, 80—81. 
K. H. S c h e llb a ch , Auflosung der Aufgaben . . .; Journ. fiir M athem  16

1837, 360—362.
6, 7, 8. Yergl. Abh. 16, 17.

Abh. 7.

Yergl. die Abhandlungen 16, 17, ferner Anm. 8) 1) auf S. 727 und den 
Schlufi der Anm. 15).

E. Fasbender, Auflosung einiger . . . Aufgaben; Journ. fiir M athem  ii  
1846, 366—370. ' ' ’

17 Anm. Yergl. Abh. 17, Nr. 62.

1) Die Notiz in Anm. 8), die sich auf die Klammer in Nr. 7 dieser Abhandlunc
bezieht, ruhrt nicht von S teiner, sondern von H. A. Schwarz her. Vergl. R. S turm

Wurfel und regulares Tetraeder ais Maańmum und Minimum; Journ  fiirM a tW m  w
1884, 1 -1 3  [speziell S. 12], M a th em .!),,
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Abh. 8.

Yergl. Abh. 12 und Anin. 16 S. 729.

Abh. 11 (Punkt kleinster Entfernungssumme).

Yergl. Anm. 11) S. 729.
R. Storm, Uber den Punkt kleinster Entfernungssumme von gegebenen Puńkten • 

Journ. fiir M athem . 1)7, 1884, 49—62.
Zu der dort angegebenen L iteratur trageich  nach: T orricelli, F ermat, 

Cavalieri, R iccati, Fr isi; dazu:
Frenet, Recueil d’exercices, Aufg. 230, S. 144.
G. Loria, Generalisation d’un probleme de minimum classiąue; M ath esis  82,

1899, 131—136.
M. Cantor, Gesch. der Mathem. (2. Aufl.) 2, 848.
G. S. Klugel, Mathem. Wórterbuch 5 : 2 (1831), Art. Vieleck.
Gauss und Schumacher, Briefwechsel III, Briefe 513—528.
Ch. Sturm, Etant donnes trois points et un plan, trowoer dans ce plan un 

point tel que la somme de ses distances aux trois points donnes soit un 
minimum; A n n a les  de m athem . 14, 1824, 13—16.

E. U klich, Altes und neues zur Lehre von den merTtwurdigen Punltten des 
Dreiecks. Progr. Grimma 1886. 34 S. 4°.

K. Simon, Uber den Punkt kleinster Entfernungssumme und die Flachen 
2 r n =  const. Diss. Halle 1887. 45 S. 8 °.

J. N[euberg], Bibliographie relative a un probleme de F e r m a t ; M ath esis 22, 
1892, 162—163.

V. Schlegel, On the problem of the minimum sum of the distances of a point 
from given points; B u lle t . of th e  am eric. m athem . soc. I2 1895, 
33—52.

Abh. 12 (tiber den Kriimmungsschwerpunkt).

Vergl. Abh. 1 und 9 in Bd. I.
F. Seydewitz, Einige Eigenschaften des Punktes der kleinsten Entfernung; 

Arch. der M athem . 8, 1846, 174—193.
C. Neumann, Sui baricentro di curvatura delle cune algebriche; A n n a li di 

m atem . 1 , 1868, 280—282.
C. N eumann, Sui baricentro di curvatura delle superficie algebriche; A n n a li  

di m atem . 1, 1868, 283—284.
R. Sturm, Uber den Punkt kleinster Entfernungssumme von gegebenen Punkten; 

Journ. fiir M athem . 97, 1884, 49—62 [speziell S. 60].

Abh. 13.
W. Schell, Curven doppelter Krummung (2. Aufl.), S. 57 Anm.

Abh. 15.
R. Sturm, Ein Analogon zu G auss? Satz von der Krummung der Flachen; 

M athem . Ann. 21, 1883, 379—384.

Abh. 16, 17 (Die grofien Abhandlungen iiber Maximum und Minimum).

Zum Hauptsatze in der Ebene (17 in Abh. 16, 25 in Abh. 17):
F. Edler, Vervollstandigung der S t e i n e r  schen elementar-geometrischen Beweise
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fiir den Satz, daB der Kreis groBeren Flacheninha.lt besitzt, ais jcde 
andere ebene Figur gleich groBen Umfangs; N achr. d. Ges. d. W iss. 
in G o ttin g en  1882, 73—80.

Zum Hauptsatze im Raume (70 in Abh. 17):
H. A. S chwarz, Beweis des Satzes, daB die Kugel Icleinere Oberflache besitzt, 

ais jeder andere Kórper gleichen Yolumens; N achr. d. Ges. d. W iss. 
in  G o ttin g en  1884, 1—3.

J. O. Muller , Uber die Macńmaleigenschaft der Kugel. Diss. Gottingen 
1903. 51 S. 8 ».

Zu 19— 25, 30, 63, 64 in Abh. 16; 3, 20 in Abh. 17:
R. Sturm , Bemericungen und Zusatze zu S teiners Aufsatzen uber Maximum 

und Minimum; Journ. fur M athem . 96, 1884, 36—77.
E. Lampe, Uber das Minimum des Inlialts eines Viereclcs bei gegebenen Seiten; 

Journ. fiir M athem . 96, 1884, 78—80.

Zu 30 und 47 I in Abh. 17:
R. S turm, Wurfel und reguldres Tetraeder ais Maximum und Minimum; 

Journ. fiir M athem . 97, 1884, 1—13.
J. Lange, Eine Gruppe planimetrischer Maxima und Minima; A rch. der 

M athem . 22, 1885, 430—435.
L. Certo, Suipoligoni piani semplici; G iorn. di m atem . 23, 1885, 366—367.
L. Certo, Sull’ n-agono inscritto isoclino in un n-agono piano semplice dato; 

Giorn. di m atem . 26, 1888, 46—60.
R. E. A llardice, On some properties of the ąuadrilateral; P roceed . o f t h e  

m athem . soc. o f E d in b u rg h  8 , 1890, 27—29,
E. N eovius, Uber eine specielle geometrische Aufgabe des Minimums; Nachr. 

d. Ges. d. W iss. in  G o ttin g e n  1887, 407—410.

25 in Abh. 16:
H .  U m p f e n b a c h , Beweis, daB ein Yieleck mit gegebenen Seiten am gróBten ist, 

wenn seine Ecken in einem Kreis liegen; Journ. fiir M athem  25 
1843, 184-185.

E. F asbender, Ein Vieleclc mit gegebenen Seiten ist am gróBten, wenn seine 
Ecken in einem Kreisbogen liegen; Journ. fiir M athem . 26 1843
181—182.

57 in Abh. 17:

O . B e rm a n n  , Uber Schwerpunlctsórter und Umhidlungsfldclien bei Trieder- 
sćhnitten. Progr. Liegnitz 1874.

O. B ermamn, E in  Minimumpróblem; Z eitsch r. fur M athem . 31 1886
49—53, 381—382.

62 in Abh. 17. Yergl. Abh. 7, Nr. 17 Anm.
Salmon-F iedler, Baumgeom. II, S. 74.
R eye, Geom. der Lage III, 8. Yortr.
S chroter, Oberfl. 2. Ordnung, S. 529.

Zu den isoperimetrischen Satzen:
Baltzer, Elem. der Mathem. B d. II, 4. Buch § 15.
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Abh. 20.

Yielfache Beziehung zu Abh. 45, III; daher die dort erwahnten 
Schriften von D órholt und Gundelfinger-D ingeldey. — Zu VIII:

P. Serret, Geometrie de direction (Paris 1869), Nr. 218.

Abh. 21.
S t e in e r - S c iir o t e r , §  8 4  und 3 8 .

Abh. 22.

2. Yergl. Abh. 45, III (Dorholt); System. Entw., Auli. 39 (Kroes).
3. H. E. M. O. Zimmekmann, Beweis eines Lelirsatzes von J a c o b  S t e i n e r ;  Z eitschr.

fur M athem . 31, 1886, 121—125.
A. Cayłey, Sur un theoreme relatif a huit points sur une coniąue; Journ.

fiir M athem . 6 5 ,  1 8 6 6 ,  1 8 0 —1 8 4 .

F. R athke, Uber zwei Configurationen von Punlcten, welche sich aus funf, 
resp. sechs beliebigen Punlcten eines Kegelschnittes ergeben. Diss. Mar
burg 1885.

6. Yergl. Abh. 46, III.

Abh. 24.
1. Gr. L o ria , Uber einen von S t e i n e r  entdećkten Satz und einige verwandte Eigen

schaften der Fldchen ziceiter Ordnung; Z eitschr. fur M athem . 30,
1885, 291—300.

1 , 2 . O. B ermann, Beweis zweier S t e i n e r  scher Lehrsatze; A reh. der M athem . 
5 3 ,  1 8 7 1 ,  1 2 9 — 1 3 7 .

Abh. 25.

Zum Anhang: Steiner-SchrÓter , § 55.

Abh. 26 (S teiner sche Polygone).

A. C lebsch , Uber einen Satz von S t e i n e r  und einige Punkte der Theorie der 
Kurven dritter Ordnung; Journ. fiir M athem . 6 3 ,  1 8 6 4 , 9 4 — 1 2 1 .

Ed. W ey r, Uber einige Satze von S t e i n e r  und ihren Zusammenhang mit der zwei- 
und zweigliedrigen Verwandtschaft der Grundgebilde ersten Grades; Journ. 
fur M athem . 71, 1870, 1 8 -28 .

Ed. W e y r , Zusdtze zu dem [vorangehenden] Aufsatze; Journ. fiir M athem . 
7 3 ,  1 8 7 1 ,  8 7 — 9 3 .

E d . W eyr , Uber Gurcen dritter Ordnung mit einem Doppelpunlcte; M athem .
Ann. 3, 1871, 235—237.

Clebsch-L indemann, Vorlesungen I, S. 589.
P. H. S choute, Die S t e i n e r schen Polygone; Journ. fiir  M athem . 9 5 ,  1883, 

105-119, 201, 317—324.
C. K upper, Uber die S t e i n e r  schen Polygone auf einer Curve dritter Ordnung C3 

und damit zusammenhangende Satze aus der Geometrie der Lage; M athem . 
Ann. 24, 1884, 1—41.

H. S chróter, Ebene Curcen 3. Ordnung, § 31.
Y. Eherhard , Die Eauvikurven vierter Ordnung erster und zweiter Species in 

ihrem Zusammenhang mit den S t e i n e r  schen Schlie(iungsproblevien bei den
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ebenen Curven dritter Ordwung; Z eitsch r. fiir M athem . 32, 1887, 
65—82, 129—144.

R. S turm, Liniengeometrie I, Nr. 31. .
B. S p o r e r , Einiges uber gewisse Kreissysteme; M athem . naturw . M itth e i  

(Stuttgart) 2, 1887, 107—111.
H. G. Zeuthen , Nounelle demonstration du principe de correspondance de Gatle\

e t B r il l , et m eth o d e  a  la  d e te r m in a t io n  d e s  c o in c id e n c e s  d e  e o n  e sp o n d a n c e s  

a lg e b r ig u e s  sur une courbe  d ’u n  g e n re  ą u e lc o n ą u e ;  M athem . Ann. 40, 1892, 
99—124 [speziell § IV],

E. C z u b e r ,  Die S t e i n e r schen Polygone; Journ. fiir M athem . 114, 1895, 312 332.

Abh. 27.
Yergl. Abh. 46, III.

Abh. 28.
Die bei Abh. 46 genannte Dissertation von P y r k o s c h .

Abh. 29.

Vergl. Abh. 34, § 3; Abh. 41, S. 618— 619; Abh. 45, S. 66 6 ; Abh. 
46, S. 711— 714.

W. F iedler , Geometrische Mittheilungen; V ie r te lja h r sa c h r . d. naturf.
Ges. in  Ziirich 29, 1884, 332—365.

W. F iedler, CyTdographie, Yorrede und § 170.
W. F iedler, Uber die Durćhdringung gleichseitiger Botationshyperboloide von 

parallelen Axen; A cta  M athem . 5, 1884, 331—408 [speziell S. 390ff]. 
§ 2, 5. Yergl. Abh. 35, § 12.
§ 6 . Zu der richtigen Zahl 3264 an Stelle der S t e i n e r schen 7776

(Anm. 25 S. 739) auch:
H. S chubert, Kallcul der abzahlenden Geometrie, S. 97 und 338 Lit. Nachr. 31.

Abh. 30.
C. R odenbero, Uber ein Maximumproblem; Z e itsch r . fiir M athem . 24, 

1879, 63—64.
Abh. 31.

I. E. de JoNQni:nES, Demonstration de ąueląues theoremes de S t e i n e r ;  N ouv. ann.
de m athem . 20, 1861, 94—98, 190—196.

S teiner-S chroter, Nr. 87, 295.
J. K. Meister , Uber die Systeme, welche durch Kegelschnitte mit einem ge-

meinsamen Polardreiećk, bezie, durch Fldćhen 2. Grades mit einem ge-
meinsamen Polartetraeder gebildet werden. E r ster Teil; Z e itsch r . fiir 
M athem . 31, 1886, 321—347 [speziell S. 345].

1. c) d). S teiner-S chroter, Anhang 40, 41.

Zweite Abh. 31.x)
1, 2, 3. J. F. Onstein , Behandlung und Erweiterung der von S t e i n e r  (,/. fur 

Math. X L V  177) mitgetheilten Satze. Progr. Realgymn. Aachen 1887.

1) Im  In h a ltsv e rz e ic h n is  w e g e n  d e r  g le ic h e n  IJb e rsc h r if t  m it  d e r  v o r ig e n
z u sa m m en g e fa B t.
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3. E. D ew ulf, Mimoire sur une transformation geometriąue generale, dont un 
cas particulier est applicable a la cinematigue; Ann. de l ’eco le  norm. 
de P aris 33, 1886, 405—431 [speziell S. 424].

V. Retali, Ossernazioni analitico-geometriclie sulla proje zionę imaginaria delle 
curve del second' ordine; Mem. d e l l ’ accad. d. sc. d i B o logn a  7*,
1887, 601—637.

6 . H. Schroter, Uber Curven dritter Ordnung; M athem . Ann. 6 , 1873, 85—111 
[speziell S. 88].

Abh. 32.
E. N etto, Lehrbuch der Combinatorik (Leipzig 1901), Kap. 10.

Abh. 33.
B. S p o rer , Uber eine besondere Transformation algebraischer Cunen und damit 

in Verbindung stehende Satze J acob S teiners-, Z eitschr. fiir M athem. 36,
1891, 339—348.

Abh. 34.

Yergl. Abh. 29 und die dort genannten Schriften von F ied ler .

Abh. 35 (Sich doppelt beruhrende Kegelschnitte).
Chasles, Sections conigues, insbes. Kap. XIX.
Steiner-S chroter, § 52.

§ 11 III 2. In Abh. 41 am Ende von 3 steht richtig  4 Losungen. 
Dazu:

P oncelet, Propr. projectives (2. Aufl.), Bd. I, S. 225.
Chasles, Sections conigues, Nr. 497.
Steiner-S chroter, Nr. 256.
H. G. Zeuthen, N yt Bidrag til Laeren om Systemer af Keglesnit (Kopenhagen 

1865), S. 33.
Th. Reye, Geom. der Lage I, Anh. Nr. 186.

Abh. 36.
2 - 1 1 .  Yergl. Abh. 38, § 15.
12—14. P. H. S c h o u te , Solution d'un probleme de S teiner; B u lle t. d. sc. 

m athem . IO2, 1886, 242—256.
H. G. Z eeth en , Notę sur un probleme de S teiner-, B u lle t . d. sc. m athem . 

112, 1887, 82—86.
B. Sporer, J acob S teiners Satze uber die Mitten der Abschnitte, welche eine 

Curve auf einer Geraden bestimmt; Z eitsch r. fiir M athem . 37, 1892, 
340—365 [speziell S. 353].

17. C. F. Geiser, Uber zwei geometrische Probleme; Journ. fiir M athem . 67, 
1867, 78—89.

19, 20. Vergi. Abh. 88 , § 12 II.
H. Schdbert, Kal/ciil der abzahlenden Geometrie, S. 139, 140.

Abh. 37 (Allgemeine Eigenschaften der algebraischen Curven).

In ihr und noch direkter in Abh. 40 sagt S te in e r  (1848), dafi er die 
Formeln aufgestellt hat, die wir nach P lu c k e r  benennen, der sie vorher 
gefunden hat.
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J. P lucker, Theorie der algebraischen Cunen (1839).
A. Clebsch, Uber die Singularitaten algebraisćher Curven; Journ. fiir Math en . 64,

1865, 98—100.
O. H en bici, On certain formulae concerning the theory of discriminants, with 

applications to the theory of polar curves; P roceed. o f th e  L ondon  
m athem . soc. 2, 1869, 104—116 [sp ez ie ll S. 114].

O. H enbici, On series of cunes, especially on the singularities of their enrelopes 
with applications to polar cunes; P roceed . o f  th e  L on d on  m athem . 
soc. 2, 1869, 177-— 195 [speziell S. 183].

Aus dieser Abhandlung ist C r e m o n a s  Buch: Introdusione ad una 
teoria geometrica delle curve piane  (deutsch von C u r t z e :  Einleitung in 
eine geometrische Theorie der eienen Curven, Greifswald 1865) entstanden.

Zum Schlusse der Abh.:
L. B erzolari, Sulle curve piane che in due dafi fasci hanno un semplice o 

un doppio contatto oppure si osculano; A t t i d e l l ’ accad. d. sc. di 
Tor ino  31, 1896, 476—484.

Abh. 38.

Die gro Be Abhandlung iiber algebraische Curven, welche einen Mittel- 
punkt haben, iiber innere Polaren und Transversalen.

P. Gussfeld, Uber Cunen, welche einen harmonischen Pol und eine harmonische 
Gerade besitzen; M athem . Ann. 2, 1869, 65—127.

A. M ilinowski, Zur Geometrie der ebenen Cunen dritter Ordnung; Journ. 
fur M athem . 78, 1874, 177—222.

K. B obek , Uber die S t e i n e r schen Mittelpunlctscunen; S itz u n g sb e r . der 
A kad. d. W iss. in  W ien  (Mathem. Cl.) 98, 1889, 5—27, 394—418, 
526—585.

§ 7. P. H. S choute, Deux theoremes relatifs aux centres des courbes algebrigues; 
B u lle t . de la  soc. m athem . de F ran ce  10, 1882, 219—220.

P. H. S choute, Solution d’un probiernie de S t e i n e r ;  B u lle t . d. sc. m ath em . 
102, 1886, 242—256 [speziell S. 256].

§ 12, I—III. B. Sporeb, Uber eine besondere Transformation algebraisćher Cunen 
und damit in Verbindung stehende Satze J a c o b  S t e i n e r s - ,  Z eitsch r . fiir 
M athem . 36, 1891, 339—348.

B. Spobeb, Uber einige besondere Cunen des dritten Grades und solche der 
dritten Klasse; Z e itsch r . fur M ath em. 40, 1895, 159-176  [speziell
S. 168, 169].

§ 15. S choutes zweite Abhandlung (auch zu S. 589 Anm.).
§ 18, 1; § 21, I. B. Sporer, Uber eine besondere mit dem Kegelschnittbiischel in

Yerbindung stehende Cune; Z eitschr. fiir M athem . 38, 1893, 34_47
[speziell S. 36—38].

Zum Abschnitte Iiber Transversalen:
E. de J onquieres, Solution de gueląues guestions generales concernant les courbes 

algebrigues planes; Journ. fiir M athem . 59, 1861, 313—314, 
und insbesondere zu § 25—27:

B. Spobeb , J a c o b  S t e i n e r s  Satze iiber den Schwerpunlct der gemeinschaftliehen
Punkte einer Geraden und einer algebraischen Cune-, Z eitschr. fiir M athem  
37, 1892, 65—78.
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B. Sporer, J acob S teiners Satze uber die Mitten der Abschnitte, welche eine Curve
auf einer Geraden bestimmt; Z eitsch r. fur M athem. 37, 1892, 340_365
[speziell S. 340, 346, 355, 358].

Abh. 39.
5. Yergl. Abh. 86, Nr. 12.

Abh. 40 (Doppeltangenten der Curve 4. Ordnung).

O. H esse , iiber die Doppeltangenten der Curven merter Ordnung; Journ. fur 
M athem. 49, 1854, 279—332 [gleichzeitig mit Steiner],

O. H e sse , Zu den Doppeltangenten der Curven vierter Ordnung; Journ. fiir 
M athem . 55, 1858, 83—88.

A. Cayley, Note sur l’algorithme des tangentes doubles d’une courbe du ąuatrime 
ordre; Journ. fiir M athem . 68 , 1868, 176—179.

Salmon-F iedler, Hóh. ebene Curven (2. Aufł.), S. 272—295, 304 if.
S. H. A ronhold, iiber den gegenseitigen Zusammenhang der 28 Doppeltangenten 

einer allgemeinen Curve vierten Grades; M onatsber. der Akad. der W iss. 
in  B er lin  1864, 499—523.

C. F . G eiser, Uber die S teiner schen Satze von den Doppeltangenten der Gunen 
vierten Grades-, Journ. fiir M athem . 72, 1870, 370—378.

C. F. Geiser , Uber die Doppeltangenten einer ebenen Curve vierten Grades;
M athem . Ann. 1, 1868, 129—138.

G. F robenius, Uber die Beziehungen zwischen den 28 Doppeltangenten einer ebenen 
Curve vierter Ordnung; Journ. fiir M athem . 99, 1886, 275—314.

G. K ohn, Uber die Belationen, welche zwischen den rerschiedenen Systemen von
Beriihrungskegelsćhnitten einer allgemeinen Curve vierter Ordnung bestehen; 
M onatsh. fiir M athem . 1, 1890, 71—91, 129—158.

M. N óther, Zur Theorie der Beriihrungscurven der ebenen Curven vierter Ordnung; 
A bhandl. der Akad. d. W iss. in M iinchen 17, 1889, 105—150.

H. W eber, Lehrbuch der Algebra II, 12. Abschnitt (Die Doppeltangenten einer
Curve 4. Ordnung), 351—402.

Abh. 41.

I. B. Sporer, Uber eine besondere Transformation algebraischer Curven und damit 
in Yerbindung stehende Satze J acob S teiners; Z eitschr. fiir M athem. 36,
1891, 339—348.

9 ff. Vergl. Abh. 29, S. 411— 420 und Abh. 46, S. 710— 714.

Abh. 42 (tJber Normalen an Curven und Flachen).

In I Beziehungen zu Abh. 46, III.
S chlafli im Briefwechsel mit Steiner (S. Abh. 44), S. 76.
F . J oachimsthal, Uber die Anzahl reeller Normalen, welche von einem Punkte an 

ein Ellipsoid gezogen werden kónnen; Journ. fiir M athem . 59, 1861, 
111—124.

A . Clebsch, Uber das Problem der Normalen bei Curven und Ober flachen der 
zweiten Ordnung-, Journ. fiir M athem . 62, 1863, 64—109.

O. T erqdem , Sur le nombre des normales qu'on peut mener par un point donnę, 
d une surface algebriąue; Journ. de m athem . 4, 1839, 175—176.
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F. A ugust , Geometrisclie Betrachtung der Normalen, welche sich von einem
beliebigen Punkte auf eine algebraische Flachę fallen lassen; J o u in . fiir  
M athem . 68 , 1868, 242—245.

A. Mannheim, Quelques rćsultats obtenus par la consideration du deplacement in- 
finiment petit d’une surface algebrique; C om ptes rendus P a r is  70, 1870, 
1025—1028.

G. Salmon, On the nuniber of normals which can be drawn from a given point
to a given surface; C am bridge and D u b lin  m athem . journ . 3, 1848, 
46—47.

L. Makcks, Bestimmung der Ordnung und Classe der Krumniungsmittelpunkts- 
flache einer Flachę n ter Ordnung; M athem . Ann. 5, 1872, 27 29.

C. F. Geiser, Sidle normali all’ ellissoide; A n n a li di m atem . I2, 1868, 317 328.
R. S turm, Uber FufJpunlct-Curcen und -Flachen, Normalen und Normalebenen; 

M athem . Ann. 6 , 1873, 241—263.
R. Sturm, Uber Normalen an algebraische Flachen; M athem . Ann. 7, 1874, 

567—582.
R. S turm, Zur Theorie der algebraischen Flachen; M athem . Ann. 9, 1876, 

573—575.
G. F ouret, Sur le nombre des normales communes a deux courbes, a deux surfaces, 

a une courbe et a une surface; B u lle t . de la  soc. m athem . de F rance
6 , 1878, 43—49.

G. F ouret, Theoremes sur les normales aux surfaces algebriąues; A sso c ia tio n  
fra n ęa ise ; C ongres C (1877), 265—268.

P. H. S choute, Over het projecteeren op opperflakken; N ieu w  arch. voor wisk.
6 , 1879, 19—48.

A. B eck, Zur allgemeinen Theorie der Cunen und Flachen; M athem . Ann. 14, 
1878, 207—211.

G. A. Y. P eschka, Beitrag zur Theorie der Normalflachen; S itzu n g sb er . der 
Akad. d. W iss. in  W ien  (Mathem. Cl.) 82, 1880, 1128—1162.

G. A. Y. P eschka, Normalenflache einer TJeceloppabeln langs ihres Durchsćhnittes 
mit einer krummen Flachę; S itzu n g sb er . der A kad. d. W iss. in  W ien  
(Mathem. Cl.) 83, 1881, 1163—1214.

G. A. V . P eschka, Normalenflache einer krummen Flachę langs ihres Sćhnittes mit 
einer anderen krummen Flachę; S itz u n g sb e r . der Akad. d. W iss. in  
W ien  (Mathem. Cl.) 84, 1882, 30—35.

G. A. V . P eschka, Neue Figenschaften der Normalflachen fiir Flachen zweiten 
Grades langs ebener Schnitte; S itzu n g sb er . der Akad. d. W iss. in W ien  
(Mathem. Cl.) 85, 1882, 381—407.

S. R oberts, Note on normals, and the surface of centres of an algebraical sur
face; P roceed . o f th e  L ondon m athem . soc. 4, 1873, 302—307.

S. R oberts, Notes on normals of conics; P roceed . o f th e  L ondon  m athem . 
soc. 9, 1880, 65—75.

T h . R eye, Geometrie der Lage II, 15. Vortr.; III, 5. Vortr.
R. S turm, Liniengeometrie I, Nr. 283; III, Nr. 873.

S. 631. Anm.
M. B ernhardt, Uber lineare Scharen von Curven und Flachen. Diss. Tubingen 

1897. 30 S. 40.
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Abłi. 43 (Hypocykloide mit 3 Riickkehrpunkten).
Yergl. Abh. 45, I llb .

H. S chrotek, Uber die Erzeugnisse krummer projectivischer Gebilde; Journ. 
fiir M athem . 54, 1857, 81—47.

L. Ckemona, Sur 1’hypocycloide ą trois rebroussements; Journ. fiir Mathem. 
fi4, 1865, 101—123. AnschlieBend: A. Clebsch, Note dazu, 124—125.

C. Intkigila, Studio geometrico swll’ ipocicloide tricuspide; Giorn. di m atem . 
2 3 ,  1885, 263—284.

J. K. M e i s t e r , Uber Systeme, welche durch Kegelschnitte mit einem gemein- 
samen Polardreieck, bezw. durch Flachen 2. Grades mit einem gemein- 
samen Polartetraeder gebildet werden. Erster Teil; Z eitschr. fur 
M athem . 31, 1886, 321—347 [speziell S. 331, 332],

P . P erlewitz, Die Fusspunktlinien des umbeschriebenen Kreises eines Dreiccks, 
elementar behcmdelt. Progr. Sophien-Realgymn. Berlin 1890. 16 S. 4°.

C. W i r t z , Die S t e i n e r  sche Hypocykloide Diss. StraBburg 1 9 0 0 .

G. L oria, Spezielle algebr, und transscend. ebene Kurven, 3. Abschn. Kap. 7, 
8 und 6 . Abschn. Kap. 9.

G. B attaglini, Sopra una curva di ter za classe e ąuarto ordine; Giorn. di 
m atem . 4, 1866, 214—237.

H. S iebeck, tiber die Erzeugung der Curven dritter Klasse und merter Ordnung 
durch Beioegung eines Punktes; Journ. fur M athem . 66 , 1866, 344—862.

F. E. E ckhardt, Einige Satze iiber Epicykloiden und Hypocykloiden; Z eitschr. 
fur M athem . 15, 1870, 129—134.

L. K iepert, iiber Epicycloiden, Hypocycloiden und daraus abgeleitete Curcen; 
Z eitschr. fiir M athem . 17, 1872, 129—146.

W. F rahm, Uber die Erzeugung der Gunen dritter Classe und merter Ordnung; 
Z eitschr. fiir M athem. 18, 1873, 363—386.

A. M ilinow sk i, Uber die S teiner sche Hypocycloide mit drei Uiickkehrpunkten; 
Z eitschr. fiir M athem . 19, 1874, 115—137.

L. P aintin , Note sur Vhypocyćloide u trois rebroussements; Nouv. ann. de 
m athem . 92, 1870, 202—211, 256—270.

E. Laguerre, Sur la courbe emeloppee par les axes des coniąues qui passent 
par ąuatre points donnes; Nouv. ann. de m athem . I82, 1879, 206—218.

E. L aguerre, Sur quelques proprietes de Vhypocycloide a trois points de 
rebroussements; B u lle t. de la  soc. m athem . de F ran ce 7,1872,108—123.

S. K a n to r , Die Tangentengeometrie an der S teiner schen Hypocycloide; 
S itzu n g sb er . der Akad. d. W iss. in  W ien  (Mathem. Cl.) 78, 1878. 
204—233.

S. K antor, Quelques theoremes nouveaux sur 1'hypocycloide a trois rebrousse
ments; B u lle t. d. sc. m athem . 32, 1879, 136—144.

P. A. Mac Mahoń, The three-cusped hypocycloid; M essenger of m athem . 
122, 1883, 151—157.

R. A. R oberts, On polygons circumscribed about a tricuspidal quartic; 
P roceed . o f the L ondon m athem . soc. 14, 1883, 56—62.

E. Laguerre, Extrait d’une lettre; Nouv. ann. de m athem . 92, 1870, 
254—256.

H. B rocard , Demonstration de la proposition de S teiner relatine ci Venneloppe 
de la droite de S imson; B u lle t. de la  soc. m athem . de F ran ce 1, 
1873, 224—228.

B ib lio theca  M athem atica III . Folgę. IV. 12
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Aus dem Briefwechsel zwischen S t e i n e r  und S c h l a f l i  (herausgegeben 
von J. H. G r a f ,  Bern 1899) geht hervor, dafi Letzterer ein wesentlicher 
M itarbeiter bei den Untersuchungen iiber die Flachen 3. Ordnung gewesen 
ist, und dafi S t e i n e r  von den Yorarbeiten der englischen Geometei
Kenntnis gehabt hat.

A. Cayley and G. Salmon, On the triple tangent planes to a sur face of the thii d 
order; C am bridge and D u b l i n  m athem . jo urn. 4,1849,118 132,252 260.

J. J. Sylvester, Sketch of a memoir on elimination, transformation and canonical 
forms; C am bridge and D u b lin  m athem . journ . 6 , 1851, 186 200 
[speziell S. 199],

H. Grassmann, Die stereometrischen Gleichungen dritten Grades und die dadurch 
erzeugten Oberflachen; Journ. fur M athem . 49, 1854, 47—65.

F. B rioschi, Intorno ad alcune proprieta della superficie del terzo ordine; A n n a li
di sc. m atem . 6 , 1855, 374—379.

Diese Schriften sind vor S t e i n e r s  Abbandlung erschienen.
A. Clebsch, Zur Theorie der algebraischen Flachen; Journ. fiir M athem . 

58, 1861, 93—108.
A. Clebsch, Uber eine Transformation der homogenen Functionen dritter 

Ordnung mit vier Verdnderlichen; Journ. fiir M athem . 58, 1861, 109—126. 
A. Clebsch, Uber die Knotenpunkte der HEssESchen Flaclie insbesondere bei 

Oberflachen dritter Ordnung; Journ. fiir M athem . 59, 1861, 193—228.
A. Clebsch, Die Geometrie auf den Flachen dritter Ordnung; Journ. fiir 

Mathem. 65, 1866, 359—380.
A. Clebsch, Uber die Anwendung der ąuadratisćhen Substitutionen auf die 

Gleichungen fiinften Grades und die geometrische Theorie des ebenen Fiinf- 
seits; M athem . Ann. 4, 1871, 284—345 [speziell S. 331].

A. Clebsch, Uber die ebene Abbildung einer Flachę dritter Ordnung; M athem . 
Ann. 5, 1872, 419—421.

G. Salmon, On ąuaternary cubics; P h ilo s . trans. L ondon 150, 1860, 229— 240. 
L. S c h la f l i ,  An attempt to determine the twenty-seven lines upon a surface of

the third order; and to divide sucli surfaces into species in reference to the 
reality of the lines upon the surface; Quart. journ . o f m athem . 2 , 1858, 
55—65, 110—120.

L. Schlafli, On the distribution of surfaces of the third order into species, in 
reference to the absence or presence of singular points, and the reality of 
their lines; P h ilo s . trans. L ondon 153, 1863, 193—241.

L. S chlafli, Quand’ e che dalia super ficie generale di ter z’ ordine si stacca una 
parte che non sia realmente segata da ogni piano reale?; A n n a li di m atem .
02, 1873, 289—295.

H . S chroter, Naćhweis der 27 Geraden auf der allgemeinen Oberflache dritter
Ordnung; Journ. fiir M athem . 62, 1863, 265—280.

L. Cremona, Memoire de geometrie pure sur les surfaces du troisieme ordre; Journ. 
fiir M athem . 68 , 1868, 1—133.1)

1) Die Grundzuge einer allgemeinen Theorie der Oberflachen (Berlin 1870) ent- 
halten die Ubersetzung dieser Schrift durch Curtze verbunden mit derjenigen der
Preliminari ad una teoria geometrica delle superficie.

Abh. 44 (Fl&chen 3. Ordnung, 1856).
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L. Cremona, Bulle ventisette rette di una superficie del terzo ordine; R en d i-  
co n ti d e l l ’ i s t i t .  lomb. [Milano] 32, 1870, 209—219.

L. Cremona, Teoremi stereometrici, dai quali si deducono le proprietd dell’ esa- 
gramma di P ascal; Mem. d e l l ’ accad. d. L in ce i [Roma] I3 , 1877, 
854—874.

L. Cremona, Uber die Polar-Hexaeder bei den Flachen dritter Ordnung; M a th e m .
Ann. 13, 1878, 301—314.

R. Sturm, Synthet. Untersuch. iiber Flachen 3. Ordnung (Leipzig 1867).
R. S turm, Zur Theorie der Flachen dritter Ordnung; Journ. fur M athem. 88 , 

1879, 213—240.
R. S turm, Liniengeometrie III, Nr. 874.
R. Sturm , Uber die Curven auf der allgemeinen Flachę dritter Ordnung;

M athem . Ann. 21, 1888, 457—514.
R. S turm, Uber die 27 Geraden der cubischen Flachę; M athem. Ann. 23, 

1884, 289—310.
R. Sturm , Beispiele su den Cremonaschen ebenen Transformationen; M athem .

Ann. 26, 1885, 304—308.
T h .  R e y e , Geometrie der Lage III, 7 .—1 3 . Vortr. und Anhang S. 1 8 2 .

T h . R e y e , Geometrischer Beweis des S ylvesterschen Satzes: Jede ąuaternare 
Tcubische Form ist darstellbar ais Summę von filnf Cuben linearer Formen; 
Journ. fiir M athem. 78, 1874, 114—122.

T h. R eye, Darstellung ąuaterniirer biguadratischer Formen ais Summen von zehn 
Biąuadraten-, Journ. fiir M athem , 78, 1874, 123—129.

T h. R eye , Projectwische Frzeugung der allgemeinen Flachę dritter, vierter und 
beliebiger Ordnung durch Flaćheńbiindel niederer Ordnung; M athem . Ann.
1, 1869, 455—466.

T h . R eye , Beziehungen der allgemeinen Flachę dritter Ordnung zu einer cova- 
rianten Flachę dritter Classe; M athem . Ann. 55, 1901, 257—264.

A. Cayley , A memoir on the theory of reciprocal surfaces; P h ilo s . t r a n s .
L ondon 159, 1869, 201—230.

A. Cayley , A  memoir on cubic surfaces; P h ilo s . trans. London 159, 1869, 
231—326.

A. Cayley, On the double-sixers of a cubic surface-, Quart. journ. o f  m athem .
10, 1870, 58—71.

G. A ff o l t e r , Zur Theorie der Flachen dritter Ordnung; Arch. der M athem .
56, 1874, 113—133.

P. G ordan, tiber das Pentaeder der Flachen dritter Ordnung; M athem . Ann.
5, 1872, 341—377.

S almon-F ied ler , Baumgeometrie II, Kap. V.
F. K lein, Uber Flachen dritter Ordnung; M athem . Ann. 6, 1873, 551—581.
F. E . E ckhardt, Uber die Flachen, dereń Gleichungen aus denen ebener Curven 

durch eine bestimmte Substitution hervorgehen; M athem . Ann. 7, 1874, 
591—604 [speziell S. 600].

H. G. Zeuthen, Ftudes des proprietes de situation des surfaces cubiąues; M athem .
Ann. 8 , 1874, 1—30.

H. G. Zeuthen , Sur les pentaedres complets inscrits a une surface cubiąue; A c ta  
M athem . 5, 1884, 203—204.

C. R odenberg, Zur Classification der Flachen dritter Ordnung; M athem . Ann. 
14, 1878, 46—110.

12*
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H. Thieme, Zur C o n s tr u c tio n  d e s  Polarsy s te m s  einer Flachę d r i t t e r  O r d n u n g ;  

M athem . Ann. 20, 1882, 144—145.
H. Thieme, Die Fldćhen dritter Ordnung ais Ordnungsflaclien von Polai systemen ; 

M athem . Ann. 28, 1886, 133—151.
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Die zahlreichsten gar nicht oder nur wenig beriahrten Probleme finden 
sich wohl in den groBen Abhandlungen iiber Maximum und Minimum, aus 
denen auch schon eine Steiner  sche Preisaufgabe gestellt worden ist, und 
in dem Aufsatze iiber Curven m it einem M ittelpunkte usw., uberhaupt in 
solchen Aufsatzen, welche metrische Eigenschaften besprechen.

Zum SchluB habe ich noch zu erwahnen, daB der Herausgeber dieser 
Zeitschrift, Herr G. E nestrom , erheblich an dieser Zusammenstellung ruit- 
gearbeitet hat, wofiir ich ihm auch an dieser Stelle meinen Dank ausspreche.
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Peter G-uthrie Tait, his life and works.
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With the portrait of P. G. Tait as frontispiece.

„The life of a genuine scientific man, is, from the common point of 
view, almost always uneventful. Engrossed with the paramount claims of 
inąuiries raised high above the domain of mere human passions, he is 
with difficulty tempted to come forward in politieal discussions, even when 
they are of national importance and he regards with surprise, if not with 
contempt, the petty municipal squabbles in which local notoriety is so 
eagerly sought. To him the disco very of a new law of naturę, or even 
of a new experimental fact, or the invention of a novel mathematical 
method, no matter who has been the first to reach it, is an event of an 
order altogether different from, and higher than, those which are so pro- 
fusely chronicled in the newspapers. I t  is something true and good for 
ever, not a mere temporary outcome of craft or expediency. W ith few 
exceptions, such men pass their life unnoticed by, almost unknown to, the 
mass of even their educated countrymen. Yet it is they who, far more 
than any autocrats or statesmen, are really moulding the history of the 
times to come.“ Such are the opening sentences of T a it ’s memoir on 
the life and works of R a n k in e , and no sentences could better describe 
his own mode of life and way of thinking.

P eter  Guthrie Tait  was born at Dalkeith, near Edinburgh, Scot
land, April 28, 1831. Dalkeith is one of the seats of the Duke of 
B uccleuch , and his father was then the Duke’s private secretary. He was 
educated principally at the Edinburgh academy; and it is related that on 
his receiving the highest prize the headmaster declared „magnificent in- 
tellect, magnificent intellect11. A schoolfellow, little understood by the 
boys in generał but appreciated by T a it , was none other than Clerk  
Ma x w ell , the famous electrician. From  the academy the two friends 
entered the university of Edinburgh together, and attended the same 
classes —  mathematics with Kella n d , and physics with F orbes. At Edin
burgh Max w ell  continued his studies for several years; but Tait  left
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after one year for Cambridge, wkere he became a student o f  St. P eter s 
college at tbe age o f 18. He had the advantage o f  training under 
W illiam  H opkins, the m ost sk illfu l coach o f the time, w ith  the result 
that he graduated as senior wrangler, and carried off the first Sm ith s 
prize (1852). The senior examiner in the tripos exam ination was Cayley . 
Appointed a m athem atical tutor by his college and awarded a fellow ship, 
T ait  proceeded w ith  his friend W . J. S teele , second wrangler o f the  
same year, to prepare a treatise on Dynamics of a particie ; w hich was 
published in 1856.

But meanwhile, in 1854, T ait  had been appointed professor of 
m athem atics in the Queen’s college, Belfast. H is colleague in the chair 
of chem istry was A n d r e w s , the discoyerer o f the critical tem perature in 
gases. Under the guidance o f A n d r e w s , T ait  became an enthusiastic  
experimenter, and the tw o together made a research on the naturę of 
ozone. About th is tim e tw o celebrated m athem atical books w ere printed 
in D ublin —  The laws of thoaght by George  B oole, professor o f  mathe
m atics in the Queen’s college, Cork; and Lectures on ąuaternions by Sir 
W . R. H am ilton , professor o f  astronom y in the university o f  Dublin. 
B oth  were studied by T a it ; the former left som e influence, the latter 
exerted a param ount influence on his futurę scientific work. H e narrates 
liim self how  he picked up the Lectures to  take w ith  him  on a vacation  
tour as a kind o f provision for w et days. The volum e proved fascinating  
even on fair days, not only in vacation but in term  tim e. W hen he re- 
turned to Belfast, he continued his experim ental work w ith  A nd r ew s  in 
spare hours o f  the day, but his spare hours at n igh t w ere devoted to 
ąuaternions. H e soon mastered the m ethod sufflciently to w rite memoirs 
for the Q u a r te r ly  j o u r n a l  o f  m a t h e m a t ic s ,  and the M e s s e n g e r  o f  
m a t h e m a t ic s ;  and a volum e o f examples in ąuaternions was an idea 
which naturally suggested  itself to th e  author o f Dynamics of a particie. 
There were, however, to T a it’s mind num erous obscure points in the 
theory, and to elucidate them  he w ished to correspond w ith  H amilton  
directly. H is friend A n d r ew s  wrote to H amilton  asking th e  favor; in 
th is way a correspondence originated w hich continued t il l  H am ilton’s 
death in 1865. In 1859 T ait  m et H amilton  personally at the m eeting  
of the British  association in Aberdeen; on w hich occasion he introduced  
another disciple, Clerk  Max w ell , then professor o f  physics at Aberdeen.

The year following, 1860, on F orbes resigning the chair of physics 
at Edinburgli, the former schoolmates and fellow students, T ait  and 
Ma x w ell , both became candidates; the choice of the electors fell on the 
energetic professor of mathematics at Belfast. This contest, it is pleasant 
to  say, did not diminish their friendship: on the contrary it increased as
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the years rolled by. T ait dubbed Maxw ell  jjj, for according to therrno- 

dynamics
=  J G Mat

(where C denotes Carnot’s function) the initials of Maxw ell’s name. On 
the other hand Maxw ell  denoted T homson by T  and T ait by T'\ so 
that it became customary to quote T homson and Ta it s  Treatise on 
natural philosophy as T  and T'.

So then at the age of 29 years, T ait was placed in one of the finest 
positions in Great Britain for scientific work — a position which he occupied 
for the long period of 41 years. His principal duty as professor was to 
teach the elements of physics to the students in arts; who, when they 
came to him, were generally in their senior year, and in number from 
150 to 200. The course embraced about 100 lectures, extending over the 
winter session; six months of the year were free from the routine of 
teaching. In his lectures he ainied at imparting sound principles rather 
than minutę information; and he generally employed to demonstrate the 
fundamental facts of physics those experiments by which they were first 
establisked. But he was not satisfied with mere long-range teaching. 
About 1870 he followed the example of Sir W illiam T homson, at Glasgow, 
in instituting a practical class. I t  was T a it ’s idea that each student taking 
the class should be instructed how to use a yariety of physical instruments, 
and then should be set to work upon some real experimental problem. 
Much of this research work was done in the summer session of the 
University; and it was then that Professor T ait  carried out most of his 
own experimental researches. A still greater development consisted in the 
institution of an advanced class, where the lectures provided an intro- 
duction and guide to the Treatise on natural philosophy. In later years 
the work of teaching was much increased by the addition of a course of 
lectures for medical students in the summer session, and by other develop- 
ments in the university.

Professor T ait  was tali, well-built and athletic. His temperament 
was sanguine and buoyant, and to the last there was a delightful boyishness 
in his naturę. For many years the only sign of age was baldness; to 
protect his head, while lecturing, it was his custom to wear a velvet skuli 
cap. He dressed in sack-coat and soft felt hat, carried a cane, and walked 
energetically but with the air of a man who was solving a mathematical 
problem. He was very punctual in his class-work; a gifted lecturer, and 
in every respect an inspiring teacher.

Before leaying Belfast he married Miss Margaret P orter , a sister of 
the late Master of St. P e te rs  college, Cambridge; and in his domestic
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relations he was very fortunate and happy. His mode of life at Edin- 
hurgh was in a manner a continuation of that a t Belfast; he attended to 
his professorial duties and experimental research during the day; and he 
worked in his library weil on into the night. I t  was his custom to do 
much of his writing standing at a piane wooden desk, and the shelves 
and books were all arranged for work rather than ornament.

He did not, especially in his later years, take any extensive part in 
the administrative work of the university; but in the affairs of the Royal 
society of Edinburgh he was for many years the guiding spirit. Through 
his administration of the duties of generał secretary, the society advanced 
rapidly in prestige and usefulness.

He travelled little, and was not easily induced to break in upon his 
routine; had it been otherwise, he could never have acccomplished so great 
an amount of hard scientific work. For many years it was his custom to 
spend the long vacation at Saint Andrews, on the opposite coast of Fife, 
where there is a famous golfing course. W hatever he did take up, whether 
work or play, it was his naturę to pursue with enthusiasm. He was a 
great golfer, long before the game became popular beyond the bounds of 
Scotland. He noticed the phenomena of the game w ith the eye of the 
physicist, and some of his finest researches owe their origin to this pastime.

Professor Ta it ’s family consisted of four sons and two daughters.
About nine years ago Professor T a it ’s health began to fail before 

the close of the arduous w inter session; but to re-establish it a vacation 
on the links a t St. Andrews was sufficient. He had been endowed with 
a splendid physiąue, but he had drawn on tha t endowment lavishly for 
the sake of science. On the war breaking out in South Africa in 1899, one 
of his sons was ordered with his regiment to  the field of action, and was 
killed in the operations at the Modder River. The death of this generous 
and talented son was a serious blow to Professor T a it , already in failing 
health; a year afterwards he resigned his appointment. Hjs had often 
looked forward to devoting his retirement to quaternionic researches, but 
tha t period when it did come proved exceedingly short — three months. 
But, true to that desire, two days before his death he filled a sheet of 
foolscap with notes concerning the linear and vector function. He died
4 July  1901.

In 1898 the Cambridge university press began the reprinting in col- 
lected form of his Scientific papers. Two volumes appeared under his 
own editing; a third and concluding volume is still in preparation. After 
he went to Edinburgh almost all his scientific papers were printed in the 
T r a n s a c t io n s  or P r o c e e d in g s  o f th e  E d in b u r g h  so c ie ty . Portraits 
of Tait  hang in the halls of the Edinburgh society and of St. P e te rs
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college at Cambridge; and it bas been proposed to erect a pbysical laboratory 
at Edinburgh in honor of his memory.

In futurę times T a i t  will be best known for his work in the quater- 
nion analysis. Had it not been for his expositions, developments and 
applications, H a m i l t o n s  inyention would be today, in all probability, a 
mathematical curiosity; and there are those who think that, now T a i t  is 
gone, such will ere long be its fate. But I venture to think that H a m i l t o n  

himself will prove the better prophet: for be wrote to T a i t :  „Could any- 
thing be simpler or more satisfactory? Don’t you feel, as well as think, 
that we are on the righ t track, and shall be thanked hereafter? Never 
mind when“.

W e have seen that, w hile professor o f mathem atics at Belfast, T a it  
prepared a coilection o f examples, w ith  some necessary introduction to  
the method. On rem oving to E dinburgh in 1860 he wished to publish  
at once, but at H a m ilt o n s  desire he delayed publication till the Elements 
should appear, for H a m ilto n  on account of their correspondence w ished to 
have priority o f  publication in matters o f principle. H a m ilto n  died in  
1865, leaving his volum e nearly but not quite finished; it was published  
in 1866, and T a i t s  Treatise appeared in 1867. The second edition of 
the Treatise appeared in 1873, and the third in 1890. Taking the third  
edition, we find that Chapters VII to X com prise the original coilection  
of exam ples; chapters I to  V form the introduction; chapters XI to XII 
contain physical applications, and chapter VI is a new one contributed by  
C a y le y  on the analytical theory o f quaternions. The chapters on physical 
applications em body the principal results o f the papers which he contributed  
to the Q u a r t e r ly  j o u r n a l  o f  m a t h e m a t ic s  and the Royal society of 
Edinburgh. The titles o f  the m ore original papers are Formulae connected 
with smali continuous displacements of the particles of a medium; On the 
rotation of a rigid body about a fixed po in t; On Greeićs and other allied 
theorems; On orthogonal isothermal surfaces; and On M i n d i n g s  theorem. 
The third contains what he estim ated as one of his finest contributions 
to the analysis — the developm ent o f  processes o f definite integration, of 
the kinds required in  p h ysics, applicable to quaternion variables. He 
arrives at the fo llow in g  expressions in terms of surface-integrals for the 
volum e, and the line, integrals o f a quaternion:

j j [ P l d S  =  [j Uv ■ qds,
and

j dgq —  j j ds V(TJvV)q.

Here V denotes the vector operator ^  i +  i  4~ ^  lt discovered by
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H am ilton , and named „nabla“ by R obertson  S mith on account of its 
resemblance to an Assyrian karp. In recognition of the importance of 
T ait’s applications of the symbol, and the primary meaning of the name 
applied to it, Maxw ell  addressed one of his poems to T ait as „the chief 
musician upon nabla“.

The fifth chapter deals with anotber branch of the analysis to which 
lie made im portant contributions — the solution of ąuaternion eąuations 
of the first degree. H amilton solved this problem completely, arriving 
at the theory of the linear vector function: liere and in chapter X 
of Kelland  and T a it’s Introduction to quaternions, Tait  applies it to the 
analysis of strains. A series of his latest papers and indeed his very 
latest notes are on this subject.

The first four chapters are the least satisfactory part of the book, 
due to some extent to the fact that H amilton desired T ait  to go on 
to applications, leaving the establishment of the principles to his Elements. 
Unfortunately Tait  in his turn  gave the same advice to the critical student; 
from which it has followed that the principles of the ąuaternion analysis, 
presenting as they do many points of the greatest novelty and importance 
to the algebraist, have neyer been thoroughly discussed. W ith  some, they 
are above discussion; with others, beneath discussion; there have been too 
few who have regarded them as a yery im portant subject for discussion.
I think that the introduction of the Treatise may be criticized in the 
following points. The associative law is established by means of the 
properties of spherical conics. Elsewhere (Scientific papers , yol. II, p. 157) 
T ait ąuotes with approyal a dictum of D e  Morgan’s to the effect that 
„No primary considerations connected with the subject of Probability can 
be, or ought to be, received if they depend upon the results of a com- 
plicated mathematical analysis“. Apply this, mutatis mutandis to the proof 
referred to. Again, in proving tha t yectors may be identified with ąuadrantal 
yersors, the geometrical proof which is applied to the product forms such 
as i j  is abandoned in the case of the sąuare forms such as u , and reference 
is given to a mere dictum. The proof given that a sum of yectors is 
necessarily commutatiye m ust be fallacious; for a sum of yector logarithm s 
cannot be any more commutatiye than the factors of which they are the 
logarithms. Again exponential functions of yectors are omitted. Now 
on the one hand every formuła in ąuaternions is said to haye a meaning

in spherical trigonometry; and on the other hand plays as im portant
a part in circular trigonom etry as cos x  +  |/ — 1 sin x  (which is a degraded 
ąuaternion); hence it is probable that the exponential function of a yector 
plays a leading part in any adeąuate space-algebra.
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M. H o u e l  in his exposition of quaternions in Theorie elementaire 
des ąuantites eomplexes, restores the natural order in w riting the product 
a (i, introduces sm ali capitals to denote yectors, and gothic letters for the 
characteristics S, V, T , etc. H e was folłowed by M. L a isa n t in his In -  
troduction a la methode des ąuaternions. H a m ilto n , although w riting a /?, 
supposes /? to be first and a second, in conseąuence of which, provided 
that they are unit yectors,

a fi —  — cos d  -f- sin d ■ e ;
(where e denotes the unit vector perpendicular to a and />’) but when the 
natural order is restored

a j i —  — cos d  —  sin d ■ e; 
from which it becomes evident that the obnoxious minus aifecting the 
scalar part, likewise affects the vector part, and may therefore be more 
easily got rid of when it is not wanted. H am iltons inversion of the 
natural order arose from a mistaken operator idea; it was, I believe, first 
criticised by Grassmann . The restoration of the natural order is a reform 
in principle, which brings the quaternion analysis much more into harmony 
with trigonometry and the algebra of the complex quantity. But T ait 
did not see it that way; and in the preface to the third edition of his 
Treatise he classes it along with the changes of type as fancied improve- 
ments in notation.

In the same preface T a it  expressed his view of G ibbs’ Vector-analysis 
in the following manner: „Even Professor W il la r d  Gibbs must be ranked 
as one of the retarders of quaternion progress, in virtue of his pamphlet 
on Yector-analysis; a sort of hermaphrodite monster, compounded of the 
notations of H a m ilto n  and of G rassm ann .11 Prof. Gibbs replied in two letters 
to N a tu rę ,  48, 1891, p. 511 and 44, 1891, p. 79. He justified his departure 
from ąuaternionic usage by m aintaining that whereas the scalar product 
and the vector product are each fundamental notions in yector analysis: 
the quaternion product, the quaternion quotient, and the quaternion in 
generał are in comparison trivial and artificial. He admitted that the 
quaternion afforded a conyenient notation for rotations, but added that 
they can be conveniently represented in another way. In his second letter 
he made a comparison of H a m ilto n ’s and G rassm ann’s systems as geo- 
metrical algebras, concluding thus: „W e have then as geometrical algebras 
published in 1844 an algebra of yectors common to H a m ilto n  and G ra ss
mann, augmented on H a m ilto n ’s side by the quaternion, and on G ra ss
m ann^ by his algebra of points. This statement should be made with the 
reservation tha t the addition both of yectors and of points had been given 
by earlier writers.“
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T a it’s principal reply (N a tu rę , 44, 1891, p. 105), founded on an 
observation of H a m ilto n ’s, is, that it  was solely because G rassmann had 
not realized the conception of the ąuaternion whether a s  /?a or as fiy. 
th a t he felt those difficulties as to angles in space which he says, in the 
preface to the Ausdelmungslehre of 1844, he had not had leisure to over- 
come. On consulting the passage referred to , I find that Grassmann  
mentions that e“ expresses an angle operator, a denoting the angle in the 
geometrical sense; and tha t for a constant piane a. can be analysed into 
ct y —— 1 where a is the circular measure of the angle. He observes further 
that the pure imaginary with the circular measure will not suffi.ee for 
angles in space, and tha t there are difficulties in the m atter which he has 
not been able to surmount. No w the quaternion stripped of its tensor 
factor expresses this notion (but in a reduced form) by its sum of a scalar 
and a vector, the very combination which to Professor Gibbs appears 
trivial and artificial. Further, an improved analytic notation for the un- 
reduced ąuaternion is derived from the exponential function looked at by 
Grassmann, by analysing a into V — 1 a a 0 where a0 denotes a unit axis, 
the whole ąuantity  being an imaginary vector. The step which G rass
mann failed to take was the introduction of the th ird  element a0 to denote 
the axis of the piane. As a conseąuence G rassmann developed his inner 
and outer products independently.

Mr. H e a v i s i d e  for the purpose of his electrical investigations, makes 
use of a vector analysis which is the same in principle as th a t of G ib b s , 

differing only in some matters of notation. He describes it  as ,Quaternions 
without the ąuaternions1; which looks paradoxical at first, but in fact is 
an accurate description. The fundamental principles of the analysis are 
expressed in two sets of independent rules: namely

*2 = 1  p = l 12 = 1  

and i j  —  li j k  =  i  lii = j .
If we attempt to use these principles in conjunction so as to form a true 
algebra, we are led to the following principle

a /? =  cos d  +  sin § ■ e, 
where a, /? and s  are all r e a l  unit vectors. W hen a th ird  real unit 
vector y  is introduced, the product a f ły  formed on these rules is such 
that (a p) y  differs from a ( /? / ) ;  a result which is in confłict with 
spherical trigonom etry. The difficulty is removed by making the unit 
vector on the right-hand side imaginary, gm ng ,

<* P —  cos +  sin d ■ ]/— 1 e.
Then, for imaginary unit vectors «■ and ] / ^ l  /? we deduce
V — 1 a V — 1 ^  =  — oc/? =  —  cos $  —  sin ł) ■ v' — l  £ which as is shewn 
above is the fundamental principle of ąuaternions, when the natural order of
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the factors is restored. Hence it  is impossible to get rid of imaginary vectors; 
if we start with real vectors, the very simplest kind of product intro- 
duces them. In this way as I  have elsewhere shewn at length, vector 
analysis logically developed is hyperboloidal analysis, while ąuaternions is 
spherical analysis; and the ąuestion is reduced to the following: , W hich 
of these should be madę the standard or primary system.1 H a m ilto n  makes 
the spherical analysis the standard system, by supposing that every vector 
involves the V— 1 ; but the hyperboloidal analysis is more suitable, as 
agreeing with the conventions, or choices, already made in algebraic analysis. 
The fundamental principles of Prof. Gib b s  are logically indefensible, for 
further on in the analysis he is obliged to introduce imaginary vectors.

In 1894 T a it  and C ay ley  broke a lance before the Royal society 
of Edinburgh on coordinates yersus ąuaternions. Prof. C ayley  had liste- 
ned to H am ilton ’s original lectures on ąuaternions; had found the rotation 
operator nearly as soon as H a m ilto n  himself, and had contributed a chapter 
on the analytical theory of ąuaternions, what he objected to was the 
claim made in the preface to the first edition and reprinted in the sub- 
seąuent editions to the effect that ąuaternions are more comprehensive 
and less artificial than coordinates. He remarked (P r o c e e d in g s  o f th e  
r o y a l s o c ie t y  o f  E d in b u r g h  20, 1894, p. 272): „The imaginary of or- 
dinary algebra, for distinction cali this #, has no relation whatever to 
the ąuaternion symbols i, j ,  le ;  in fact, in the generał point of view, all 
the ąuantities which present themselves are, or may be, complex values 
a  -f- d b, or, in other words, say that a scalar ąuantity is in generał of 
the form a +  d  b. Thus ąuaternions do not properly present themselves 
in piane or three dimensional geometry at all; although, as will presently 
appear, we may use them in piane geometry; but they belong essentially 
to solid or three dimensional geometry, and they are most naturally 
applicable to the class of problems which in coordinates are dealt with  
by means of the three rectangular coordinates as, y , T a it  replied: ,To
Prof. Cayley ąuaternions are mainly a calculus, a species of analytical 
geometry; and, as such, essentially made up of those coordinates which 
he regards as ,the natural and appropriate basis of the science1. To me 
ąuaternions are primarily a mode of representation: immensely superior 
to, but of essentially the same kind of usefulness as, a diagram or a 
model. They are, virtually, the thing represented: and are thus antece- 
dent to, and independent of, coordinates: giving, in generał, all the main 
relations, in the problem to which they are applied, without the necessity 
of appealing to coordinates at all. Coordinates may, however, easily be 
read into them; when anything such as metrical or numerical detail is to 
he gained thereby1.

Bibliotheca Mathernatica. III. Folgę. IV. 13
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I t may be observed tha t C a y l e y  had no conception ot the ąuaternion 
method as analytical spherical trigonometry; he could not rise above solid 
geometry and did not see that it degenerates under the appropriate con- 
ditions to analytical circular trigonometry. So far from the ąuaternion 
symbols i , j ,  le having no relation to the imaginary of algebra, they 
involve it, being simply imaginary unit vectors. And this ąuestion may 
be asked: „Was it a q man or an x , y, z  nian who first developed 
the theory of the m atrix?“ H a m i l t o n  gave the complete theory of the 
matrix of the third order five years before C a y l e y  published his Memoir 
on matrices.

Another of the principal contributions which T a i t  made to pure 
mathematics is his investigation of knots. He was led into the research 
by K e l v i n ’s vortex theory of the structure of matter. He reasoned that 
if the atoms are vortex rings, their differences in kind which give rise to 
differences in their spectra must depend on a greater or less complexity 
in the form of the ring or closed filament, and this difference would 
depend on the knottiness of the ring. Hence the main ąuestion which 
he took up and answered was: Ho w many different forms of knot are there 
with any given smali number of crossings? The further ąuestion of deter- 
mining which of these are kinetically stable he left to the originator of 
the hypothesis.

By a knot he meant any form which may be given to a cord by 
passing it through itself and then joining the ends. Any knot has an even 
number of crossings (double points only being considered); and if  one im- 
agines himself to go round the cord he will alternately go over and under 
the part of the cord which he meets at the Crossing. If  the only difference 
is that the cord followed starts under instead of over, the knot so obtained 
is the perversion of the other; bu t the two may be the same after all, 
in which case the knot is said to be amphicheiral. He devised the 
following notation for a knot. Starting at any Crossing in anyone of the 
four directions denote the odd crossings by A, B, G, D  etc.; the naturę of
the knot will depend on the m anner in which these letters appear in the
even places. This notation will in generał give four different schemes for 
the same knot; bu t in the simpler cases, these are often identical, two 
and two, sometimes all four. He enunciates rules to be applied to the 
notation to eliminate impossible and reducible forms; for example, no 
letter can follow itself, or can occur more than twice. Let A , B , G
denote the odd crossings of the trefoil knot; then the even ones must be
C, A, B  for otherwise a letter would follow itself. Hence there is only 
one case, but two forms, as the perversion is not deformable into the 
original. For four crossings let A , B , C, D  denote them taken oddly;
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then the above two rules limit the even places to C, D, A , B; and
D , A, B , C. Hence the two notations A  C B D  G A D B  and A D  B A  C B D C ; 
but these are not different knots, for the formulae differ only in the 
starting point of the cycle. Hence for four crossings there is only one 
form; and it is an amphicheiral one. By this method T a it found the 
different forms of knot for orders 3, 4 , 5, 6 and 7. The investigation 
was extended to orders 8, 9 and 10 by Kirkman and L it t le .  In this 
field of research T a it’s memoirs had scarcely any predecessor excepting 
L istin g ’s  Yorstudien zur Topologie.

His greatest contribution to applied mathematics is the well known 
Treatise on natural philosophy written in conjunction w ith Sir W i l l i a m  

T h o m s o n ,  now Lord K e l v i n .  The plan of the work was sketched in 
the year 1860 when T a i t  beeame professor of natural philosophy at 
Edinburgh, his illustrious colleague having already been for 14 years the 
corresponding professor at Glasgow. Before 1860 J o u l e  had made his 
determination of the mechanical equivalent of heat, thus establishing the 
first law of Thermodynamics; T h o m s o n ,  R a n k i n e  and C l a u s i u s  had est- 
ablished the second law; and R a n k i n e  had drawn the outlines of the 
science of Energetics. In the first edition of the Dynamics of a particie 
there is no mention of the doctrine of energy; it is probable tha t T a i t s  

experimental work with A n d r e w s  led him to study the papers of T h o m s o n ,  

J o u l e  and R a n k i n e .  Anyhow, the main object of the projected treatise 
was to expound all the branches of physics from the standpoint of the 
doctrine of energy. The plan contemplated four volumes; the printing of 
the first volume began in 1862 and was completed in 1867. The other 
three volumes never appeared. W hen a second edition was called for, the 
m atter of the first yolume was increased by a number of appendices etc., 
and the book appeared as two separately bound parts. The great success 
of the work is well known in the mathematical world: a success which 
has been well expressed in the appellation „The Principia  of the nineteenth 
century.*

In several portions of the Treatise , the influence of ąuaternions is 
evident, bu t nowhere is the method introduced directly. Lord K e l v i n  

has stated in his notice of Professor T a i t ,  prepared for the Royal society 
of E dinburgh, tha t tbe introduction of ąuaternions into the volume was 
a m atter on which the jo in t authors took opposite views. The nearest 
approach is in the treatm ent of spherical harmonie analysis. There V 2

d2 d2 d2is simply defined as an abbreviation for ^  -f- ^ ; V  itself is not

introduced, bu t instead
x d , y d , z d
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W e can im agine T a it , conscious o f  the internal consistency o f the  
ąuaternion analysis, w riting

while T homson, standing on the principles of algebraic analysis, objected 
to the ąuadrantal character of i j  le and to the minus in V 2- A man cannot 
weil make use of two confłicting systems of analysis; one or the other 
must be given up. I have indicated above how in my opinion the conflict 
in conventions can be removed.

In 1873 the jo in t authors published a smaller work for the use of 
their average student, in which only elementary mathematics is employed. 
I t  consists largely of the non-mathematical portions of the large treatise, 
supplemented where possible by geometrical demonstrations. I t  did not 
prove very suitable for the pass student, and the advanced student found 
the large treatise more enlightening. Some years later T ait  published a 
series of textbooks on properties of matter, heat, and light.

Another of Ta it s  principal contributions to mathematical physics 
consists in a series of five memoirs, mostly critical in their naturę, on the 
Foundations of the Idnetic theory of gases. W hen writing the chapter 
on the naturę of heat for his textbook on heat (1884) he perceived the 
want of a elear elementary statement of the theory, in which all the 
assumptions should be explicitly stated; and, if possible, the principles 
should be so modified as to ayoid the outstanding conflict with the 
results of experiment. The deviations from the laws of B oyle and 
Charles, shown by condensible gases, were accounted for by an attraction 
between the particles, so long as the yolume diminishes faster than 
the pressure inereases; and by a repulsion between the particles when 
the Tolume does not diminish as fast as the pressure inereases. He 
did not believe in repulsion excepting in the form of resilience 
after impact. He first of all gives a straightforw ard demonstration 
of Clerk  Ma xw ell’s theorem, namely, tha t when two kinds of smooth 
spherical particles are thoroughly mixed, the particles interchange 
energy until the average kinetic energy is the same for either kind of 
particie. The theorem was extended by Max w ell  to the case of rigid 
particles of any form, where rotation is possible as weil as translation, 
showing that the whole kinetic energy is ultimately divided eąually among 
the various degrees of freedom. Prof. B oltzmann extended the investigation 
to cases in which the particles are supposed to be no longer rigid, but 
complex systems having a great number of degrees of freedom, arriving



Peter Guthrie Tait, his life and works. 197

at the theorem that the ultimate state will be a partition of the whole 
energy in equal shares among the classes of degrees of freedom which 
the indm dual particle-systems possess. Tait  criticized B oltzmann’s theorem 
both in the style of proof, and as conflicting with experimental knowledge 
of the two specific heats of gases. T ait  finds the rate of equalization 
of ayerage energy per particie in two mixed systems; and gives an 
investigation of Maxw ell’s theorem that a yertical column of gas, when 
it is in equilibrium under gravity, has the same temperature throughout. 
In the second memoir he takes up the problems of yiscosity, thermal 
conductivity and diffusion. In his third memoir he takes up a simple form 
of molecular attraction; and it is by molecular attraction that part of the 
behayiour of a condensible gas is explained. The particles at any time 
under molecular force have a greater average kinetic energy than the rest. 
In his fourth memoir he applies the results of the third to deduce the 
generalised form of the law of B oyle and Charles. Clausius established 
as a dynamical theorem

y  ^ | ■ p v  -f- ^ Z  (Br), 
where u denotes the yelocity o f a particie, B  the attraction between two  
particles and r  their distance apart. From it van  der  W aals deduced 
the equation

[p +  5) (v — P) =  i 1 (mw2);
and, on the assumption tha t the righthand term is a constant multiple of 
the absolute temperature,

k t a
P =  :p — tf-

Clausius gave to van  d e r  W a a l s  equation the modified form
__  Jct a

■P v —p t(v-\-a )v
As the result of his inyestigations, T ait  deduced

•er , G A —eE
^  H------- j--------------  T— ,V-\-y V-\-a ’

where E  is the part of the kinetic energy which is independent of the 
molecular forces. He considers E  to be proportional to the absolute temper
ature, and so obtains

p v  =  R  ( l  +  t +

He tests the several equations by comparing them with the isothermal 
lines of carbonic acid obtained experimentally by A n dr ew s  and Amaoat.

Professor T a it’s experiences as a golfer led him to undertake researches 
on impact, and the path of a rotating spherical projectile. To obtain data 
on the duration of impact of elastic bodies he constructed a kind of 
guillotine, in which a błock of wood took the place of the knife, and
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a cylinder of elastic materiał that of the head of the yictim. The circum 
stances o f the rebound of the błock and the corresponding times were 
recorded graphically on a revolving plate. It was found that when the 
velocity of impact was 16 feet per second, the duration of impact for a 
błock of plane-tree on a cylinder of ynlcanite was about 1/500tu sec-i 
for yulcanized india-rubber about 1/ i3otl1 sec-> f° r cor^ 1h o th sec- The 
duration of impact increased when the velocity was reduced, excepting in 
the case of cork; for which the duration at first increased and afterwards 
decreased as the yelocity was gradualły reduced. A second memoir gives 
the duration of impact for steel on a variety of elastic substances; and the 
Talues of the coefficients of restitution.

A well driyen golf bali remains a long time in the air, considering 
the slight elevation of its path at starting. Tait explained the phenomenon 
by supposing that the skillful player, when he strikes the bali, ifnparts 
to it a rotation round the horizontal axis which is transyerse to the yelocity 
of projection and in the direction of the front moving upwards. He thus 
reduced the phenomenon to that of the twisting bali, familiar to all 
Americans in the national game of baseball, and observed by N ewton 
long ago in the game of tennis. He applied N ew to n s  explanation: the 
conspiring of the velocities under the bali and their conflict above it produce 
on account of friction a residual force acting upwards normal to the direction 
of motion. The deflecting force is perpendicular to the yelocity of trans- 
lation and the axis of rotation, and he assumed that it is proportional 
to the magnitude of either.

When the path is yery fiat, he obtained, as a first approximation, 
the eąuation

,  -  „  +  if  (.5  -  i  -  t )  -  £  ( . t  _  i  -  !s )
where y  is the yertical and x  the horizontal ordinate of the path; 
a denotes the initial inclination, F  the initial yelocity, a the coeffi- 
cient of friction and k  a constant multiple of the yelocity of rotation. 
He found by observation that for well driven balls the time o f flio-htJ O
is six seconds and the length of the carry 540 feet; from these data and 
the eąuation connecting them he deduced the yalue of a. To find V  he 
made experiments with a kind of ballistic pendulum, into which a golf 
bali was driyen by a skilled golfer standing at a distance o f four feet. 
In a flight so short he was able to detect one or two complete twists on a 
long tape attached to the bali; thus verifying his theory experimentally. 
For a particular value of a (say oc =  0-24) the yalue of k  was deduced 
by means of the condition y  —  0 when x  =  540. By comparing this 
eąuation with the eąuation for the same yalue of a but for k  =  0 he
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showed that the bali of an unskilled player who gave the same initial 
inclination and yelocity as a skilled player but no spin, would remain only 
half as long in the air and fali short by one fourth of the rangę. The 
above eąuation is an approximation to the path, only when the path is
yery fiat. He conjectured that when the elevation and rotation are
great the spherical projectile would describe a path curving upwards to 
a cusp, and in extreme cases forming a loop. He improved the value of 
his constants, made a numerical appproximation to the path for consider- 
able elevation, and found that the path m ight have a cusp or even a loop. 
The cusp he was able to demonstrate with a golf bali, and the loop 
with a toy balloon of india-rubber.

Another elaborate research consists of a series of memoirs on the 
compressibility of water, sea water, and other liąuids. He was led into 
this research by a practical problem propounded to him by Sir W y v i l l e  

T h o m s o n ,  the director of the Challenger explorations of the deep sea. 
The observations of ocean tem perature were made with thermometers 
whose bulbs were protected from increased pressure due to depth in the 
sea, but whose stems including certain aneurisms (that is, swellings of the 
bore) were unprotected. Before starting, the thermometers were tested in 
a hydrostatic press, and from the data obtained it was concluded that 
their readings reąuired to be corrected for pressure at the rate of half 
a degree Fahrenheit for every mile under the sea. This would mean 
at some of the depths explored a correction of three degrees Fahr. —  
a large quantity compared with any variation of the temperature of the 
sea. T a i t  found tha t almost the whole of the supposed correction was 
due to heat produced in the compression by the press, particularly in the 
vulcanite board to which the thermometer was attached; and tha t the true 
correction varied from x/7 deg. Fahr. to Y20 deg. Fahr. according to the
greater or less amount of aneurism.

By the time that he had finished the above problem, he found himself 
provided w ith apparatus which could be applied to find the answer to 
several ąuestions about the compressibility of water. He asked himself 
the following ąuestions. Does, as C a n t o n  asserted, the compressibility of 
water diminish when the temperature is increased, while the compressibility 
of other common liąuids increases; and further has water, as the results 
of P a g l l a n i  and Y i n c e n t i n i  indicate, a minimum compressibility about 
6 3 °  C .?  Does, as P e k k i n s  stated, the compressibility of water diminish 
as the pressure is increased? His results clearly answered the latter ąuestion 
in the affirmative, and he deduced from them the following formuła for 
the average compressibility of water:
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v0—v __  e
~  n + p '

where e and II  are constants for the particular temperature and rangę ot 
pressure. As regards the former ąuestion, he was unable to command 
any great rangę of temperatures, bu t the data obtained at several constant 
pressures agreed with the result of the Italian experimenters. To M. A m a g a t  
he was indebted for more extensive data, the deductions from which 
confirmed his preyious results. He also investigated whether A m a g a t s 
data were in agreement with the eąuation of v a n  d e r  W a a ls ,  and 
concluded that for the region of the critical temperature they made the 
constants in that eąuation imaginary.

The amount of conjoint work in which Professor T a i t  engaged is 
truły remarkable. W ith A n d r e w s  he inyestigated the naturę of ozone, 
with Df, w  ar. the cause of the movements of C r o o k e s ’ radiometer; and 
in his experimental researches he had the cooperation of many graduates 
and students. W ith  S t e e l e  he cooperated in writing Dynamics of a 
particie , with K e lv in  in writing the Treatise on natural philosophy, with 
K e l la n d  in preparing the Introduction to ąuaternions. In experimental 
research conjoint work may be necessary, and in writing scientific text- 
books it may be desirable; bu t in pure literature i t  is exceptional. How- 
ever, T a it  cooperated w ith B a l f o u r  S t e w a r t  in w riting a brochure 
entitled The unseen universe: or physical speculations on a futurę state, which 
went through many editions. A s a seąuel to it they wrote a novel entitled 
Paradoxical philosophy, in which however the morał is more elaborate than 
the plot. The kernel of the former book is contained in an anagram which 
was published in N a tu r ę  for Oct. 15, 1874, and which interpreted reads — 
„Thought conceived to affect the m atter of another universe simultane- 
ously with this may explain a futurę state.“ This other universe is the 
unseen universe, which bears to the luminiferous ether the same relation 
which the latter bears to ordinary m atter: it forms the substance of the 
human soul, which is connected with coarse m atter durine: life, and is' O '
detached at death.

I have noticed briefly some of the principal scientific works of P ro 
fessor T a it . In his own estimation one of the greatest of them all was 
the direct education of some eight thousand students to accurate ideas 
in physical science. B ut in this direction truły he accomplished far 
more; for during forty one years the students a t the university of 
Edinburgh were inspired morally as weil as intellectually by the noble 
example of a good man and a great mathematical physicist.
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• •
Uber zweckmafiige Abfassung der Titel mathematischer 

Aufsatze,
Yon G. E n e s t r o m  in Stockholm.

Wenn man ein Zeitschriftenheft in die Hand nimmt, um es zu lesen 
oder durchzublattern, ist es immer angenehm, wenn die Titel der Aufsatze 
gut abgefafit sind, so dafi daraus der wesentliche Inhalt ersichtlick wird, 
aber notwendig ist es nicht, denn man kann ja  fast ebensogut die Auf
satze selbst sogleich einsehen. Nimmt man dagegen das Zeitschriftenheft 
nur um zu untersuchen, ob ein gewisser, ziemlich spezieller Gegenstand 
dort behandelt ist oder n ich t, sind genau prazisierte Titel der Aufsatze 
noch angenehmer, weil man dadurch viele Zeit und Miihe sparen kann, 
und besonders willkommen sind sie, wenn man fiir seinen Zweck eine 
grofie Anzahl von Zeitschriftenhefte oder Bandę einzusehen hat, aber auch 
in diesem Falle kann man, unabhangig von der mehr oder weniger guten 
Abfassung der Titel, das gesuchte, wenn auch m it grofierer Miihe, auffinden.

Ganz anders yerhalt es sich dagegen, wenn man die betreffende Zeit- 
schrift nicht zur Yerfiigung hat, sondern nur die nackten Titel aus einer 
Bibliographie oder Zeitschriftenschau kennen lernt. In solchen Fallen 
kann ein schlecht abgefafiter Titel leicht dazu veranlassen, dafi ein Artikel 
iiber einen gewissen speziellen Gegenstand gerade demjenigen unbekannt 
wird, der yielleicht den Artikel am besten zu wiirdigen und zu benutzen 
versteht. N un gibt es freilich M athematiker, denen es ziemlich gleich- 
giiltig ist, ob ihre Schriften von anderen Fachgenossen gelesen werden ais 
yon denen, m it welchen sie personlich oder brieflich verkehren; fiir diese 
Yerfasser geniigt es, dafi jeder Aufsatz eine Uberschrift hat, ganz wie 
jeder zivilisierte Mensch einen Namen trag t, ab£r was diese Uberschrift 
besagt, ist fur sie von untergeordneter Bedeutung. Von diesen Mathe- 
m atikern nehme ich prinzipiell Abstand, und betrachte ais abgemacht, dafi 
die Uberschrift eines Aufsatzes den wesentlichen Inhalt desselben angeben 
soli, und zwar aus dem oben angedeuteten Grunde, dafi dadurch sein 
Nutzen yiel grofier ais sonst werden kann. U nter solchen Umstanden



wird die Frage iiber zweckmafiige Abfassung der Titel m athematischer 
Aufsatze um so wichtiger, je mebr die Zabl der Zeitscbriften zunimmt, un 
es diirfte nicht ganz unangebracht sein, diese Frage ais eine aktuelle zu 
bezeichnen, wenn man auch zugeben muB, dafi sie nicht eine solche ersten 
Ranges ist.

W enn also der Hauptzweck des Titels ist, den wesentlichen Inhalt 
des betreffenden AufsatzeS anzugeben, so miissen in erster Linie solche 
Titel wie z. B. „Extrait d’une le ttre 14, „Brano di una lettera*, „Solution 
d’une question“ oder „Correspondance* unbedingt verworfen werden, da 
sie ja  gar keinen Aufschlufi iiber den Inhalt geben; auch „ Vermischte 
mathematische N otizen11 ist gewifi kein guter Titel. Kaum besser ist 
z. B. der T itel: „Uber ein Theorem von E u l e r “, da es bekanntlich fast 
kein Gebiet der reinen oder angewandten Mathematik gibt, auf dem E u le r  
nicht tatig  gewesen ist. Etwas weniger schlecht ist z. B. der Titel: „Uber 
ein Theorem von S t e in e r  da S t e in e r  sich vorzugsweise m it der syn- 
thetischen Geometrie beschaftigt hat, aber auch dieser T itel ist nicht be- 
sonders zu empfehlen, und im allgemeinen halte ich es fur sehr wiinschens- 
wert, dafi Artikel, die bestimmte Satze behandeln, T itel bekommen, welche 
ausdriicklich aussagen, welchem Gebiete der M athematik die Satze ange- 
horen. Ausnahmsweise kann ein solcher Titel wie z. B.: „Uber das kleine 
Theorem von F e r m a t14 gebilligt werden, da aus demselben unmittelbar 
hervorgeht, dafi es sich um den zahlentheoretischen Satz a ^ _ 1  =  1 (mod p) 
handelt.

A uf der anderen Seite geniigt naturlich im allgemeinen nicht die 
Angabe des Gebietes allein, und dies um so weniger, je  umfassender oder 
je  mehr bearbeitet das fragliche Gebiet ist; so z. B. sind die oft vor- 
kommenden Titel: „Zur Theorie der elliptischen Funktionen14 und „Sur 
un point de la theorie des fonctions" wenn irgend moglich zu yermeiden. 
U berhaupt ist immer, sofern nicht besondere Griinde dagegen sprechen, 
im Titel der Gegenstand des Aufsatzes genau anzugeben.

W enn es also ais ein Fehler betrachtet werden mufi, dafi der Titel 
unnótig unvollstandig ist, kann es auch sehr wohl eintreffen, dafi man in 
Bezug auf die Yollstandigkeit zu weit geht. Im sechzehnten und sieb- 
zehnten Jahrhundert war es nicht allzu seiten, daB die Verfasser ihren 
Schriften so ausfiihrliche Titel gaben, daB dieselben fast die ganze Titel- 
seite ausfiillten, aber dies Yerfahren wird jetzt, und zwar aus guten 
Griinden, ais nicht empfehlenswert angesehen. In der Tat gibt es praktische 
Griinde, warum es angebracht ist, den Titel moglichst kurz abzufassen. 
Zuerst werden die Titel der Zeitschriftenartikel gewohnlich teils auf dem 
Umschlag, teils im Inhaltsverzeichnis des Bandes der betreffenden Zeit
schrift wiederholt, und oft werden sie auch in vielen anderen Zeitschriften
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mathematischen oder literarischen Inhalts abgedruckt, so dafi es schon aus 
diesem Grandę erwiinscht ist, dafi die Titel nicht unnotigerweise lang sind. 
Dann mufi man in Betracht ziehen, dafi Zitate der Titel moglichst er- 
leichtert werden sollen, und dafi die mathematischen Bibliographien weit 
iibersichtlicher werden, wenn der Titel jeder Schrift nur einen kleinen 
Raum in Anspruch nimmt.

Ganz besonderes Gewicht soli man meiner Ansicht nach darauf legen,O '
dafi die Titel nicht mathematische Formeln oder Ausdriicke enthalten, die vom 
typographischen Gesichtspunkte aus Schwierigkeiten darbieten. Ein T itel 
wie z. B. „Uber die Auflosung der unbestimmten Gleichung ax  by — cJ
ist nicht zu beanstanden, dagegen ist der Titel: „Sur 1’integration de

1 eąuation differentielle (a2 +  b2 x  +  c2 x 2) +  (ax +  b1 x) ^  -f- a2 y  =  0 *

nicht zu billigen, und ais ein wahres Monstrum mufi der folgende Titel 
(vgl. F o r ts c h r .  d. M athem . 16 (1884), S. 277) betracbtet werden:

Sur l ’equation
d^y . Tn fc2 sn* cna; . „ sno: dna; cna; dna: d y

+  [2y  dna; +  ^  " c i i ------ 2v» ~ ^ t \  d i

=  [snl “  K — v2) (w3 +  +  1) +  (n2 — vt ) (n2+Vr +  1)

+  ~dn^ć~ K  +  r +  !) +  &2sn2a: (n +  v  +  v\ +  r2)

(n— v — v1— v2 +  l) + h y ,

equation oh v, v1, v2 designent des nombres quelconques, n, nu 
n2, n3 des nombres entiers positifs ou negatifs, et h une constante 
arbitraire.

Dieser T itel ist besonders unangebracht, nicht nur wegen der Lange und 
des schwierigen typographischen Satzes, sondern auch darum, weil es hier 
keinen wirklichen Grund gibt, die Beschrankungen, denen die Konstanten 
unterworfen sind, im Titel anzugeben.

Ausser den unnotigerweise unyollstandigen und den allzu ausfuhrlichen 
Titeln gibt es auch andere Arten, die vermieden werden sollen. Zuweilen 
hat ein gewisser Umstand den Yerfasser zu einem Aufsatz Anlafi gegeben, 
und m it Bezugnahme hierauf wird ein Titel gewahlt, der durchaus irre- 
leitend ist. So z. B. gibt es eine 1809 in Upsala gedruckte Dissertation 
m it dem Titel: De discrimine solutionis geometricae ex delectu principii, 
die nur eine elementare geometrische Losung des folgenden Problems ent- 
halt: „Eine Gerade und zwei Punkte A, B  aufierhalb derselben sind ge
geben; einen Punkt P  auf der Geraden zu finden, so dafi A P  +  B P  oder 
A P  — B P  von gegebener Lange sind.“ W enn man nur den Titel dieser 
Schrift kennt, wird man ohne Zweifel mit W o lf f in g  (Mathematischer



Biicherschatz I, S. 8) versucht sein, dieselbe ais zur Philosophie der Mathe
matik gehorig zu betrachten.

Im vorhergehenden habe ich hauptsachlich darauf aufmerksam gemacht, 
auf welche Weise Titel fehlerhaft werden konnen, aber natiirlich ware es 
viel belehrender, genauer anzugeben, wie sie am besten abgefaBt werden 
sollen. Leider diirften solche allgemein giiltige Angaben nicht moglich 
sein, weil zuweilen besondere Umstande in Betracht gezogen werden miissen. 
So z. B. kann es passend sein, fur eine ausfiikrliche Abhandlung iiber einen 
gewissen Gegenstand einen langeren Titel zu wahlen, wahrend man sich in 
betreff eines sehr kurzeń Artikels iiber denselben Gegenstand m it einem 
knapperen Titel begnugt. H at ein Yerfasser schon friiher eine Schrift uber 
ein bestimmtes Thema veroffentlicht, so ist es vom bibliographischem Ge- 
sichtspunkte aus zu empfehlen, eine zweite Schrift iiber dasselbe Thema 
entweder ais Fortsetzung der ersten ausdriicklich zu bezeichnen, oder, wenn 
dies aus sachlichen Griinden nicht angeht, den Titel derselben abweichend 
von dem der friiheren abzufassen.

Solche und ahnliche Vorschriften sind dennoch meiner Ansicht nach 
von untergeordneter Bedeutung, das wichtigste ist, daB die Verfasser so 
yiel ais moglich versuchen, im Titel den wesentlichen Inhalt des Aufsatzes 
moglichst kurz anzugeben, und der Zweck dieser Zeilen ist in erster Linie 
die Aufmerksamkeit hierauf zu lenken.
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Kleine Mitteilungen.

Kleine Bemerkungen zur zweiten Auflage von Oantors „Yorlesungen iiber 
Geschichte der Mathematik."

Die erste (fette) Zahl bezeichnet den Band, die zweite die Seite der „Vorlesungen“. 
BM =  B ib lio th e c a  M ath em atica .

1 :1 2 , siehe BM 13, 1900, S. 265. — 1 :1 5 , siehe BM 3 3, 1902, S. 323. — 
1 :2 2 , 29, 34, siehe BM 13, 1900, S. 265—266. — 1 :3 6 , 64, siehe BM 3 3, 1902 
S. 137. — 1 : 103, siehe BM 13, 1900, S. 266. — 1 : 135, siehe BM 13, 1900, S. 266’;
3 3, 1902, S. 137. — 1 :  144, 155, 169, 171, siehe BM 3 3, 1902, S. 137—138. —
1 :1 9 0 , siehe BM 13, 1900, S. 266. — 1:195 , siehe BM 3 3, 1902, S. 56. — 1 :  197, 
202, siehe BM 13, 1900, S. 266. — 1 :  225, 234, siehe BM 3 3, 1902, S. 138. — 1 : 255, 
siehe BM 3 3, 1902, S. 238. — 1 :283, siehe BM 13, 1900, S. 499. — 1 :284 , 321,
siehe BM 13, 1900, S. 266—267. — 1 : 370, siehe BM 13, 1900, S. 319. — 1 :383,
siehe BM 13, 1900, S. 267. — 1 : 395, siehe BM 3 3, 1902, S. 323. — 1 :4 0 0 , siehe
BM 13, 1900, S. 267. — 1 :4 2 9 , siehe BM 3 3, 1902, S. 324. — 1 :4 3 2 , siehe BM 13,
1900, S. 267. — 1 :436, siehe BM 3 3, 1902, S. 138. — 1:437 , 440, siehe BM 13,
1900, S. 267. — 1 :4 5 7 , siehe BM 3 3, 1902, S. 238. — 1 :4 6 3 , siehe BM 3 3, 1902, 
S. 139, 324. — 1 :467 , 469, siehe BM 13, 1900, S. 267. — 1 :475, siehe BM 13, 
1900, S. 267—268; 3 3, 1902, S. 139. — 1 :476 , siehe BM 13, 1900, S. 268. — 1 :510, 
siehe BM 13, 1900, S. 314. — 1 :5 1 9 —520, siehe BM 3 3, 1902, S. 239. — 1 : 537,
540, 542, siehe BM 13, 1900, S. 268. — 1 :  622, siehe BM 2 3, 1901, S. 143. — 1 :6 4 1 ,
siehe BM 3 3, 1902, S. 139. — 1 :661, siehe BM 13, 1900, S. 499. — 1 :  662, siehe 
BM 13, 1900, S. 499; 3 3, 1902, S. 139. — 1 :663, siehe BM 3 3, 1902, S. 405. — 
1:671 , siehe BM 13, 1900, S. 499. — 1 :687—688, siehe BM g 3, 1901, S. 143—144.

1 : 687— 689. Um ausfindig zu machen, was das uns verlorene Buch 
des A lk h w a r iz m i :  „Uber die Vermehrung und Verminderung“ enthielt, bemerkt 
Herr C a n to r ,  dafi der Ausdruck „Vermehrung und Verminderung“ einmal ais 
Uberschrift einer Abhandlung (Liber augmenti et diminutionis) vorkommt, aus 
dereń Inhalt man auf den der gleichbetitelten aber nicht mehr vorhandenen 
Arbeiten schliefien zu durfen glaubt. Auf diese Weise findet er, wenn ich seine 
Angabe S. 689 richtig Terstanden habe, dafi die Methode der Vermehrung und 
Yerminderung mit der Regel der zwei Fehler identisch ist.

Aufier dem Yerfasser oder Ubersetzer des Liber augmenti et diminutionis 
gibt es aber einen anderen Mathematiker des christlichen Mittelalters, der den 
Ausdruck „Yermehrung und Yerminderung1' benutzt bat, namlich L e o n a r d o  
P is a n o .  Im dreizehnten Abschnitt des Liber abaci (S. 369 ed. B o n c o m p a g n i)  
kommt namlich folgender Passus vor: „Est enim alius modus elchataym, qui 
reguła augmenti est diminucionis appellatur“, und dann folgt die Auseinander- 
setzung dieser „anderen“ Regel. Man sieht hieraus, dafi fiir L e o n a r d o  die 
„reguła augmenti et diminutionis“ nicht mit der Regel der zwei Fehler zusammen- 
fallt, sondern eine besondere Art derselben ist, und zwar die, wo das Resultat 
unter der Form

x _  et w2+  e,«! 
ei +  ei

hervortritt, wahrend der anderen Art der Regel der zwei Fehler die Form



I W 2 --------  n i „

* =  ni +  ei
entspricht.

In  betrefF der Anm. 2) S. 689 m ag darauf hingewiesen werden, dafi schon 
L e o n a r d o  P is a n o  (a. a. O. S. 318) die „reguła elchataym* rich tig  m it „duarurn 
falsarum  positionum  reguła “ ubersetzt. G. E n e s t r o m .
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>6, 708, 714, 735, 736, 744, 748, siehe BM 13, 1900, S. 449—500.
— 1 :7 4 9 , siehe BM 13, 1900, S. 2 6 8 . -  1 : 756, 757, 767, siehe BM^13, 1900, S. 500

1 :6 9 4 , 704, 706,

—501. — 1 :  794, siehe BM 3 3, 1902, S. 139. — 1 :8 0 4 , 805, 807, 808, 812, 823, 
852, siehe BM 13, 1900, S. 268—269. — 1 :8 5 3 , 854, siehe BM 13> 1900, S. 501. — 
1 :8 5 4 , siehe BM 3 3, 1902, S. 324.

1 : 854. Ein anderes Exem plar des Tractatus magistri G e r n a r d i  (/) de 
algorismo findet sich in Cod. reg. Su. Vat. 1261 fol. 266— 2 8 9 ; dies Exemplar 
scheint yollstandiger ais das von H errn C a n t o r  erw ahnte zu sein (yergl. A. A. 
B jó r n b o ,  A b h a n d l .  z u r  G esch . d. M a th e m . 14, 1902, S. 149 — 150). Ob 
G h e r a r d o  C re m o n e s e  Yerfasser der Schrift is t, scheint freilich noch nicht zu 
entscheiden moglich. G. E n e s tr o m .

1 : 855, siehe BM 13, 1900, S. 501.

2 : 7 ,  siehe BM 2 3, 1901, S. 351. — 2 : 8 ,  10, siehe BM 13, 1900, S. 501—502.
— 2 : 1 4 —15, siehe BM 2 3, 1901, S. 144. — 2 : 2 0 ,  siehe BM 13, 1900, S. 502; 3 3, 
1902, S. 239. — 2 : 2 5 ,  siehe BM 13, 1900, S. 274. — 2  : 31, siehe BM 2 3, 1901, 
S. 351—352; 3 3, 1902, S. 239—240. — 2  :34, siehe BM 2 3, 1901, S. 144. — 2 :3 7 ,  
siehe BM 13, 1900, S. 502. — 2 : 3 8 ,  siehe BM 3 3, 1901, S. 352. — 2 : 3 9 ,  siehe 
BM 13, 1900, S. 502. — 2  : 41, 57, siehe BM 2 3, 1901, S. 352. — 2  : 59, siehe BM 13,
1900, S. 502. ____

2 : 63. Nach B o n c o m p a g n i ( B u l l e t t .  d i  b ib l i o g r .  d. sc. m a te m .
2, 1 8 6 9 , 42 6 ) erschien in Paris 1570 eine franzosische U bersetzung des 
Algoriłhmus demonstratus u n te r dem T itel L ’arithmetiąue demonstree tradvite 
et commentee par P i e r r e  F o r c a d e l .  Diese U bersetzung scheint aufierordentlich 
selten zu sein, und  zur Zeit diirfte n u r ein einziges Exem plar derselben bekannt 
sein, namlich das von B o n c o m p a g n i erw ahnte, der U niyersitatsbibliothek in 
T urin  angehorige (ygl. F o n t e s , P i e r r e  F o r c a d e l  (M em . de  l ’a c a d . d. sc. 
d e  T o u lo u s e  8 9 , 1896, 370). G. E n e s t r o m .

2 : 7 0 ,  siehe BM 13, 1900, S. 417. — 2 :  73, 82 , 87, 88, 89, 90, 92, 
siehe BM 13, 1900, S. 502—503. — 2  :97, siehe BM 3 3, 1902, S. 406. — 2 : 9 8 ,  
siehe BM 13, 1900, S. 269—270. — 2 :1 0 0 , siehe BM 3-5, 1902, S. 140. — 2 :1 0 1 ,
siehe BM 3 3, 1902, S. 325. — 2 :1 0 5 , siehe BM 13, 1900, S. 503. — 2 :1 1 1 , siehe
BM 2 3, 1901, S. 352. — 2 :1 1 6 , siehe BM 3 3, 1902, S. 406. — 2  :122, siehe BM 13, 
1900, S. 503—504. — 2  :126, 127, siehe BM 3 3, 1902, S. 406. — 2  :128, siehe BM 13. 
1900, S. 504. — 2 :1 3 2 , siehe BM 13, 1900, S. 515—516. — 2 :1 4 3 , siehe BM l 3i
1900, S. 504. — 2  :157, 158, siehe BM 2 3, 1901, S. 352. — 2  :163, 166, siehe BM 13,
1900, S. 504. — 2 :1 7 5 , siehe BM 3 3, 1902, S. 140. — 2 :2 1 0 , 219, siehe BM 2 3,
1901, S. 352—353. — 2 :2 2 9 , 242, 243, siehe BM 13, 1900, S. 504—505. — 2 :2 5 3 ,
siehe BM 3 3, 1901, S. 353. — 2  : 273, siehe BM 13, 1900, S. 505. — 2 :2 7 4 , siehe
BM 3 3, 1902, S. 825. — 2 :2 8 2 , 283, siehe BM 13, 1900, S. 506; 2 3, 1901, S. 353
—354. — 2 : 2 8 4 ,  286, 287, 289, 290, 291, siehe BM 13, 1900, S. 506—507. — 
2  : 296, siehe BM 2 3, 1901, S. 354. — 2 :3 1 3 , siehe BM 13, 1900, S. 507. — 2  : 328, 
siehe BM 3 3, 1902, S. 140. — 2  : 334, siehe BM 13, 1900, S. 507. — 2  : 353, siehe
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BM 1 3, 1900, S. 507; 4 3, 1903, S. 87. — 2 :  358, 360, siehe BM 4 3, 1903, S. 87. — 
2 :3 8 1 , siehe BM l 3, 1900, S. 507. — 2 :3 8 5 , siehe BM 3 3, 1902, S. 81.

2 :3 8 5 . Yom bibliographischen Gesichtspunkte aus diirfte die Angabe: 
„Ein Jahr friiher gab der gleiche Pariser Drucker Opuscida de C h a r le s  d e  
B o u v e l l e s  (1510) heraus“ nicht ganz befriedigend sein. Schon aus sprachlichen 
Griitiden ist es klar, dass „Opuscula de C h a r l e s  d e  B o u v e l l e s “ nicht der wirkliche 
Titel des Buches sein kann, und die von C a n t o r  zitierte Quelle gibt auch aus- 
driicklich an, dafi dem fraglichen Sammelbande ein Gesamttitel fehlt (vgl. auch 
Catalogo della biblioteca di B .  B oncom pagni, I, Roma 1895, S. 487). Um 
MiISverstandnis zu vermeiden, ware es also besser zu sagen: „Ein Jahr friiher 
(1510) gab der gleiche Pariser Drucker einen Sammelband heraus.. . . “

--------------------  G. E n e st r o m .

2 :3 8 6 , 395, 401, 405, 425, siehe BM 13, 1900, S. 507—508. — 2 :4 3 0 , siehe 
BM 2 3, 1901, S. 145. — 2  : 442, siehe BM 3 3, 1902, S. 325. — 2  : 449, siehe BM 3 i, 1902, 
S. 140. — 2 : 4 5 4 ,  siehe BM 3 3, 1902, S. 242. — 2 :4 7 4 , 480, siehe BM 3 3,
1902, S. 140—141. — 2 :4 8 1 , 482, siehe BM 13, 1900, S. 508. — 2 :  482, siehe 
BM 23, 1901, S. 354; 3 3, 1902, S. 240. — 2  : 484, siehe BM 3 3, 1902, S. 141. — 2  : 486, 
489, 490, siehe BM 13, 1900, S. 509. — 2  :497, siehe BM 1 3, 1900, S. 509, 4 3, 1903, 
S. 87. — 2  : 509, siehe BM 13, 1900, S. 270, 509. — 2  : 510, siehe BM 13, 1900, S. 509. — 
2  : 512, siehe BM 3 3, 1902, S. 141. — 2  : 514, 516, 517, siehe BM 13, 1900, S. 509. — 
2  : 530, siehe BM 2 3, 1901, S. 354—355; 3 3, 1902, S. 141. — 2 :5 3 2 , 535, 541, 548, 
549, siehe BM 13, 1900, S. 509—510. — 2  : 550, siehe BM 2 3, 1901, S. 355. — 2  : 554, 
569, 572, 573, siehe BM 13, 1900, S. 510. — 2  : 572, siehe BM 3 3, 1902, S. 141. — 
2 :  576, siehe BM 2 3, 1901, S. 355—356. — 2 :5 7 9 , siehe BM 2 3, 1901, S. 145.

2 :5 8 0 —-581. Nach C la v iu s  wird hier iiber die yon C a r l o  M a r ia n i  
gegebene Yorschrift fiir die Auffindung der Seite des gleichseitigen Siebenecks 
berichtet, aber iiber M a r ia n i  selbst bemerkt Herr C a n t o r  nur, daB jener um 
das Jahr 1606 bekańnter gewesen sein mufi ais er heute ist. Willkommener 
fiir den Leser ware es gewifi zu erfahren, dafi die betreffende Vorschrift in der 
Arbeit De aeąuali eptipartitione peripJieriae circuli (Rom 1592, 42 BI. 4°) 
yorkommt (vgl. R ic c a r d i ,  Bibliot. matem. ital. II, 114), und yielleicht konnte 
hinzugefiigt werden, dafi M a r ia n i  nach R i c c a r d i  eine Sclirift De circuli guadra- 
tura (Cremona 1599) yerfafit hat. Im Register wird unter „ M a r ia n u s "  auf 
„Cremonensis" yerwiesen, was wohl nicht angezeigt ist. G. E n e s tr o m .

2  : 582. siehe BM l 3, 1900, S. 510. — 2  : 583, siehe BM 13, 1900, S. 270; 2 3, 1901, 
S. 356. — 2 :5 9 2 , siehe BM 2 3, 1901, S. 146. — 2  : 594, 597, siehe BM l 3, 1900,
S. 270. — 2  : 597, 599—600, siehe BM 2 3, 1901, S. 146. — 2 :6 0 2 , 603—604, siehe
BM 13, 1900, S. 270—271. — 2 :6 1 1 , siehe BM 2 3, 1901, S. 356—357. — 2 :6 1 2 ,  
siehe BM 13, 1900, S. 277; 2 3, 1901, S. 146. — 2 : 613, siehe BM 2 3, 1901, S. 357. —
2  : 614, 620, siehe BM 3 3, 1902, S. 141. — 2 :6 2 1 , 623, siehe BM 13, 1900, S. 277; 
2 3, 1901, S. 146—147. — 2 :6 3 8 , siehe BM 2 3, 1901, S. 147. — 2 :6 4 2 , 643, siehe 
BM 13, 1900, S. 271. — 2 :6 5 5 , siehe BM 2 3, 1901, S. 357. — 2 :6 5 9 , 660, siehe 
BM 2 3, 1901, S. 147—148. — 2  : 665, siehe BM 13, 1900, S. 271. — 2  : 674, siehe BM 4 3,
1903, S. 88. — 2:683 , siehe BM 2 3, 1901, S. 148. — 2:700,701, 703, 704, 705, siehe BM 13,
1900, S. 271—273. — 2  : 719, siehe BM 2 3, 1901, S. 357. — 2 :  721, 742, siehe BM 13,
1900, S. 273. — 2 :7 4 2 , siehe BM 3 S, 1902, S. 142. — 2  : 746, siehe BM 13, 1900,
S. 273. — 2 :7 4 7 , siehe BM 13, 1900, S. 173; 2 3, 1901, S. 225. — 2 :  749, siehe
BM 4 3 ,  1903, S. 88. — 2 :  766, siehe BM 3 3, 1902, S. 142. — 2  : 767, siehe BM 2 3,
1901, S. 148, 357-358.
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2 : 770. Nach R ic c a r d i  (Bibliot. matem. ital. I, 124) erschien der dritte 
Band der Apiaria philosophiae mathematicae des M. B e t t i n i  zum ersten Mai 
1656 (nicht 1642, wie C a n t o r  Dach P o g g e n d o r f f  angibt). Diesen Band kann 
also G. P h . H a r s d o r f e r  in seinem 1651 und 1653 herausgegebenen Fort- 
setzungen der S c h w e n t e r  schen Erąuickstunden kaum ausgenutzt haben.

G . E n e st r o m .

2 : 772, 775, siehe BM g 3, 1901, S. 358—359. — 2 :777, siehe BM 2 3, 1901, 
S. 148; 3 3, 1902, S. 204. — 2 : 7 8 3 ,  siehe BM 2 3, 1901, S. 359; 4 3, 1903, S. 88 
—89. — 2 : 784, siehe BM 2 3, 1901, S. 148.

2 : 802. Dem Berichte iiber den Inhalt der H u d d e  schen Abhandlung 
De reductione aeguationum verdient hinzugefugt zu werden, dafi hier, soweit 
bekannt ist, zum ersten Mai durch einen und denselben Buchstaben so- 
wohl ein positiver ais ein negatiyer Zahlwert bezeiebnet wird. In seiner 
„XI. reguła11 ( D e s c a r t e s ,  Geometria, ed. 1659, S. 439) bemerkt H u d d e  
namlich: „Brevitatis causa ąuantitatem cognitam 2 di termini, adfectam suis 
signis +  e t — , yocabojp; 3tu ą\ 4 łi r\ 5 u s; atąue sic deinceps: e t — p, — q,
—  s, etc. easdem ąuantitates designabunt, sed contrariis signis adfectas.11 Auf 
diesen Umstand diirfte H . G. Z e u th e n  zuerst aufmerksam gemacht haben (Ge
schichte der Mathematik im 16. und 17. Jahrhundert, S. 206). Bekanntlich 
wird vielfach irrigerweise behauptet, D e s c a r t e s  habe sich schon derselben Be- 
zeichnung bedient (vgl. z.B. Encyklopddie der mathematischen Wissenschaftenl, 12).

___________ G. E n e s t r o m .

2  : 820, 825, 840, 850, 865, siehe BM 2 3, 1901, S. 148—149. — 2 :870, 878, 
879, siehe BM 13, 1900, S. 311. — 2 :8 9 1 , siehe BM 13, 1900, S. 273.

2 : 898. Hinsicbtlich der Schrift Exereitatio geometrica de maximis et 
minimis (1666) des M. A. R ic c i  wird bemerkt: „Es scheint, ais wenn dort 
nur antikgeometrische Untersuchungen angestellt waren“ und auf den Artikel 
von D . B e s s o :  Sopra un opuseido di M i c e e la n g e l o  B i c c i  (P erio d ico  di 
m atem . 8, 1893, 1— 16) verwiesen. Aber schon B i o t  und L e f o r t  haben in 
ihrer Ausgabe des Commereium cpistolicum J. C o l l in s  et aliorum de analysi 
promota (Paris 1856, S. 274— 278) darauf aufmerksam gemacht, dafi Ricci 
in der fraglichen Schrift das Tangentenproblem fiir die Curve y m —  p x n gelost 
hat, also den von C a n t o r  angedeuteten Satz des S. d e g l i  A n g e l i  verallgemeinerte, 
und ausfuhrlichere Auskunft hieriiber gibt ebenfalls der Artikel von B e sso . 
Man siebt daraus, dafi die Methode des R ic c i  eigentlich rein algebraisch ist und 
eine unmittelbare Anwendung des Satzes, dafi das Produkt (a —  x)m x n ein
Maximum fiir  -----  =  — wird, enthalt; auch dieser Satz diirfte nicht ohnex n
Interesse sein.

Bei Erwahnung der Schrift von R ic c i  ware es vielleicht nicht unangezeigt 
hinzuzufugen, dafi eine neue Auflage derselben im Jahre 1668 ais Anhang zur 
Logarithmotechnia von N. M e r c a t o r  veroffentlicht wurde. Nach R i c c a r d i  
(Bibliot. matem. ital. II, 370) ist die Schrift auch in den P h ilo s . tra n s -  
act. 1668 abgedruckt worden, aber diese Angabe beruht wohl auf einem Mifi- 
yerstandnis (an der fraglichen Stelle findet sich nur ein Bericht iiber die 
Logarithmotechnia). 6 .  E n e s t r o m .
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2  : 1)01, siehe BM 13, 1900, S. 511. — 2 : VIII (Yorwort), sielie BM 3 3, 1902, 
S. 142. — 3 :  IX , X  (Vorwort), siehe BM 13, 1900, S. 511—512.

3  : i), siehe BM 8 3, 1901, S. 359. — 3  :10, siehe BM 13, 1900, S. 518.

8 : 11. Ais Erganzung der Notiz, dafi die nachgelassene Schrift B a r r o w s :  
Lectio in qua theoremata Archimedis dc sphaera et cylindro per methodum 
indivisibilium investigata exhibentur 1678 herausgegeben wurde, kann hinzu- 
gefiigt werden, dafi der Druckort London ist, und daB die Schrift der BARROWschen 
EuKLiD-Ausgabe vom genannten Jahre angehangt wurde. Da sie aber besonderes 
Titelblatt und besondere Paginierung hat, ist es wohl moglich, dafi Exemplare 
der Lectio allein angetroffen werden konnen, obgleich kein solches Exemplar 
mir zur Zeit bekannt ist. G. E n e s tr o m .

3  :12, 17, 22, siehe BM 13, 1900, S. 512.

8 :2 2 . Die von S. F. H a r tm a n n  im Jahre 1679 gestellte Frage scheint 
noch eine Antwort veranlafit zu haben. Nach R ic c a r d i  (Bibliot. matem. ital. I, 
243) veroffentlichte namlich P i ę t r o  P a o l o  C a r a v a g g i  (die von C a n t o r  
S. 21 angewendete Form C a r a v a g g io  diirfte weniger zu empfehlen sein) 1682 
in Milano eine Schrift: Modo di raddoppiare ogni triangido rettilineo e con- 
seguentemente ogni figura rettilinea, senza passare tanto nel costruire ąuanto 
nel dimostrare, i confmi dcl primo libro d’EvcLiDE. Problema dato in luce da 
Alberto Tirelli. G. E n e s tr o m .

3 :  24. Anm. 1 ist nach A. J. P r e s s l a n d ,  On the liistory and degree 
of certain geometrical approximations hinzuzufiigen: E d in b u rg h  M athem . 
soc. P roceed ings 10, 1892, S. 23— 24.

3 :2 5 . Anm. 2. Statt pag. 222 lies tome I, p. 220. Die angedeutete 
Stelle im 2. Bandę der Opera des W a l l i s  findet sich S. 470.

3 :2 6 ,  siehe BM 8 3) 1901, S. 359. — 3 : 4 5 - 4 8 ,  49, 50 , siehe BM 13, 1900, 
S. 512—513. — 3 : 7 0 ,  siehe BM 8 3 , 1901, S. 360. — 3 : 1 0 0 ,  siehe BM 8 3 , 1901, 
S. 149.

3 :  112. Mit transcendenten Gleichungen hat sich L e ib n iz  nicht nur an 
der von Herrn C a n t o r  zitierten Stelle, sondem auch in seinem Briefwechsel 
mit H u y g e n s  besohaftigt. Ais Beispiel einer transcendenten numerischen Gleichung 
gibt L e ib n iz  in seinem Briefe vom 8. September 1679 (Der Briefwechsel von
G. W. L eibniz mit Mathematikern, herausgegeb. von C. I. G e r h a r d t ,  I [1899], 
S. 568) x x —  x =  24 an, dereń Wurzel x =  3 ist. „Yoila donc une eąuation 
qui est nullius certe gradus cogniti, et dont le degre meme est demande,“ be- 
merkt er, und fugt hinzu: „je vous supplie, Monsieur, d’y songer un peu, car 
vous voyez que ce sont des vśritables probtómes determines, et il faut bien 
qu’il y ait une methode dans la naturę pour les resoudre“. Diese Aufforderung 
an H u y g e n s  hatte indessen nur wenig Erfolg, und in seinem Antworte vom 
22. November 1679 (a. a. O., S. 578) bezweifelte dieser, dafi die Gleichung 
bestimmt war, sofern man nicht nur ganzzahlige, sondern auch gebrochene und 
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irrationale Wurzeln beriicksichtigte. L e ib n iz  seinerseits behauptete beweisen zu 
konnen, dafi die Gleichung nur eine endliche Anzahl von Wurzeln hatte (a. a. O., 
S. 581), und weiter scheint der Gegenstand in seinem Briefwecbsel mit H u y g e n s  
nicbt beriihrt zn werden. Fiinfzehn Jahre spater schrieb L e ib n iz  an J o h a n n  
B e r n o u l l i  (Brief vom 7. Juni 1674), H u y g e n s  habe diese Rechnungsart auf- 
fallend gefunden („ H u g e n io  insolens id calculandi genus videbatur“).

G . E n e s t r o m .

3  :116, siehe BM 13, 1900, S. 513. — 3  : 117, siehe BM 13, 1900, S. 518. — 
3 :1 2 3 , siehe BM 13, 1900, 8. 513. — 3  :124, siehe BM 3 3, 1902, S. 407—408.

3 :1 3 1 . Nach B a l l  (History of the study of mathematics at Cambridge 
[1889], S. 47) erschienen 1683 B a r r o w s  Lectiones mathematicae nicht nur fur 
die Jahre 1664— 1666 sondern auch fiir das Jahr 1667. Nach B o n c o m p a g n is  
Biicherkatalog (I, Roma 1895, S. 30) ist eine englische Ubersetzung derselben 
im Jahre 1734 in London unter dem Titel: 3Iathematical learning: or lectures 
read in the publie schools at the university of Cambridge herausgegeben.

G. E n e st r o m .

3  :151, siehe BM 3 3, 1902, S. 326. — 3  :174, siehe BM 2 3,1901, S. 149—150.
— 3  :183, siehe BM 13, 1900, S. 432. — 3  :188, siehe BM 3 3, 1902, S. 241. — 3  : 201, 
siehe BM 13, 1900. S. 513. — 3  :207, siehe BM 13, 1900, S. 519. — 3  :215, siehe
BM 2 S, 1901, S. 150. — 3  : 218, siehe BM 13, 1900, S. 513. — 3  : 220, siehe BM 3 3,
1902, S. 326. — 3 :224, siehe BM 13, 1900. S. 514. — 3  : 225, 228, siehe BM 2 3,
1901, S. 150. — 3  :282, siehe BM 13 , 1900, S. 514. — 3  : 246, siehe BM 13 , 1900,
S. 514; 2 3, 1901, S. 151. — 3  : 250, siehe BM 13, 1900, S. 514. — 3 : 3 0 3 ,  siehe 
BM 2 3, 1901, S. 155. — 3  : 330—331, siehe BM 3 3, 1902, S. 241—242. — 3  : 447, 
455, siehe BM 2 S, 1901, S. 151. — 3  : 473, siehe BM 2 S, 1901, S. 154—155. —
3  : 477, 479, siehe BM 2 3, 1901, S. 151—152. — 3  : 521, siehe BM 2 3, 1901, S. 441. —
3  :565, 571, 578, siehe BM 3 3, 1902, S. 326—327. — 3 :6 1 4 ,  siehe BM 4 3, 1903, 
S. 89—90. — 3  : 636—637, siehe BM 2 3, 1901, S. 441. — 3  : 652, siehe BM 2 3, 1901, 
S.446. — 3  : 660, 067,689, 695, siehe BM 2 3,1901, S. 441—442. — 3:750 , 758, 760, 766, 
siehe BM 2 3, 1901, S. 446—447. — 3 :7 7 4 , 798, siehe BM 2 3, 1901, S. 442—443. — 
3 :8 4 5 , siehe BM 2 3, 1901, S. 447; 3 3, 1902, S. 327—328. — 3  : 848, 881, siehe 
BM 2 S, 1901, S. 443. — 3  : 882, siehe BM 2 3, 1901, S. 447. — 3  : 892, siehe BM 3 3,
1902, S. 143. — 3 :  IV (Yorwort), siehe BM 2 3, 1901, S. 443.

Anfragen.

108. Uber den Ursprung des Termes „ratio subduplicata“. Be
kanntlich bedient sich E u k l e i d e s  (Elementa V, def. 9) des Ausdruckes „ A ó y o g  
d t7 iA a G io g “ , wenn er angeben will, dafi zwei Grofien sich wie die Quadrate 
zweier anderer Grofien verłialten, und dieser Ausdruck wurde von den 
lateinischen TJbęrsetzern des E u k l e i d e s  mit „proportio duplicata“ oder „ratio 
duplicata“ wiedergegeben. Bei N ik o m a c h o s  (Introd. arithm. I, cap. 18) findet sich 
der Ausdruck „ A ó y o s  v ir o b in /M O io g “ , aber derselbe hat nicht eine entsprechende 
Bedeutung, sondern bezeichnet das Verhaltnis zweier Grofien, von denen die 
zweite das doppelte der ersten betragt, und dieser Ausdruck wurde lateinisch 
mit „ratio subdupla“ iibersetzt. Auf der anderen Seite diirfte weder bei den 
Griecben noch im Mittelalter irgend ein Ausdruck angewendet worden sein um 
zu bezeichnen, was die Mathematiker des 17. und 18. Jahrhunderts mit „ratio
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subduplicata“ yerstanden, d. h. dafi zwei Grofien sich wie die Quadratwurzeln 
zweier anderer yerhalten.

Ist es moglich anzugeben, wer zuerst den Term „ratio subduplicata“ in 
dieser Bedeutung benutzt hat? G. E n estro m .

109. iib e r  d ie  v ersc liied en en  A u fla g e n  u n d  U b ersetzu n gen  v o n  
D eseartes’ „G eom etrie" . Dem wesentlichen Inhalte der D e s c a r t e s  schen 
Geometrie haben die Geschichtsschreiber der Mathematik schon seit M o n t u c l a  
die gebiihrende Aufmerksamkeit gewidmet, aber yollstandige und zuyerlassige 
Auskunft iiber die yerschiedenen Auflagen und Ubersetzungen dieser Arbeit 
findet man, soweit mir bekannt ist, bei ihnen nicht. So z. B. diirfte es noch
nicht genau untersucht worden sein, ob der urspriingliche Text in den neuen
Ausgaben irgendwo yerandert worden ist, und auch die rein bibliographischen 
Angaben bediirfen zum Teil einer Reyision, wobei u. a. festgestellt werden soli, 
welche Schriften den yerschiedenen Ausgaben angehangt sind, wann diese Schriften 
yerfafit wurden und ob irgend einige derselben friiher gedruckt worden sind. 
Um eine Untersuchung in dieser Richtung anzuregen, yerzeichne ich hier die 
Auflagen oder Ubersetzungen, die ich selbst gesehen habe, oder die meines 
Wissens von anderen Yerfassern erwahnt worden sind.

Franzosische Ausgaben.
Discours de la methode pour hien conduire sa raison et chercher la verite

dans les sciences. Plus la Dioptiąue, les Meteores et la Geometrie. Leyden,
Maire 1637. (78) -]- 413 S. 4°. — Nach B ie b e n s  d e  H a a s  (Bibliographie neer- 
landaise . . . sur les sciences mathematiąues [1883], S. 52) erschienen neue Auf
lagen des Discours: Amsterdam 1656, Amsterdam 1678, Paris 1724, aber diese 
enthalten wohl nicht die Geometrie.

La geometrie. Paris, Angot 1664. 119 -(- (8) S. 4°.
La geometrie dwisee en trois limes. Paris 1705. 12°. (Siehe J. W. M u l l e r , 

Auserlesene mathematische Bibliotlielc [1820], S. 66.)
La geometrie. Paris 1728. (Siehe die unten angefiihrte Ubersetzung von 

L. Sciilesinger, S. Y.) — Nach einem antiąuarischen Biicherkataloge erschien 
eine Auf lage in Paris 1726, moglicherweise handelt es sich um diese Ausgabe.

La geometrie augmentee des commentaires du P. R a b u e l . Paris [oder Lyon?] 
1730. 4°. (Siehe J. W. M u l l e r ,  a. a. O., S. 66, 67.)

La geometrie. Nouvelle edition. Paris, Hermann 1886. (5) -f- 91 S. 4°.
La geometrie [Paris, Bahl 1894], — Ist in La geometrie analytique d’A u g u s t ę  

Comte: Nouvelle edition, Paris Bahl 1894, S. 1—111 enthalten.
Lateinische Ausgaben.

Geometria a R e n a t o  d e s  C a r t e b  1637 gallica edita cum notis F l o r im o n d i

d e  B e a u n e . Leyden, Maire 1649. XII —f— 336 —|— (2) S. 4°.
Geometria. I, II. Amsterdam, Elzevier 1659. X II-f-520 S.; XIV 424 S.

—  Der zweite Teil enthalt Schriften von F. v a n  S c h o o t e n , E. B a r t h o l t n , 
F. d e  B e a u n e , J. d e  W i t t .

Geometria. I, II. Amsterdam, Blaeu 1683. 4°.
Geometria. I, II. Frankfurt am Mjtin, Knoch 1695. (16) —J— 520 S.; (8)

468 -f- (1) S. — Mit Anmerkungen von J a k o b  B e r n o u l l i .

Deutsche Ubersetzung.
Die Geometrie ton Renk D e s c a r t e s . Deutsćh herausgegeben vonL. S c h l e s in g e r . 

Berlin, Mayer & Muller 1894. X +  116 S. 8° +  2 Taf.

Ausserdem ist die Geometrie auch in einigen Ausgaben von D e s c a r t e s ’ 
gesammelten Werken (z. B. die yon V. Co u sin ) enthalten. G. E n e str o m .

14*



2 1 2 G. E n e s t r o m :  Kleine Mitteilungen.

110. U b e r  d ie  M a th e m a tik e r  C h a rp it  u n d  F ra n ę a is .  In  vielen 
mathematischen A rbeiten werden die franzosischen M athem atiker C h a r p i t  und 
FRANęAis erwahnt, aber biographische Notizen iiber sie feblen in den gewohn- 
lichen Nachschlagebuchem. Am meisten bekannt is t wohl C h a r p i t ,  da sein Name 
m it einer besonderen Methode zur In tegration gewisser partie ller Differential- 
gleichungen yerbunden worden ist (siehe z. B . G. B o o le ,  A  treatise on diffe- 
rential eguations, ed. 2, Cambridge 1865, S. 338, 346, 3 5 0 ; A. R. F o r s y t h ,  
A  treatise on differential eguations, ed. 3, London 1903, S. 3 7 6 — 181), aber 
uber seine Lebensumstande ist m ir n u r das bekannt, was L a c r o i x  in seinem 
Traite du calcul differentiel et integral (ed. 2, P aris 1814, tome II, S. 548) 
m itteilt, namlich dafi er ais junger Mann kurze Zeit nach dem 30. Ju n i 1784 
starb (dies ist das D atum  der Einreichung einer von ihm  yerfafiten, ungedruckt 
gebliebenen Abhandlung an die Pariser Akademie der W issenschaften). Uber- 
haup t scheint die zitierte A rbeit yon L a c r o i x  die einzige Quelle unserer K enntnis 
von C h a r p i t s  Methode zu sein, und keine m athematische A bhandlung von 
ihm diirfte gedruckt sein.

Von den B rudern FRANęAis kennt man zwar einige gedruckte Schriften 
(der Katalog der „Royal society11 fiihrt freilich un te r J . F . FRANęAis auch 
solche Abhandlungen auf, die dem B ruder angehoren), aber sonst n u r wenig. 
D er eine B ruder, der zuweilen ,,F r a n ę a i s  de Colmar“ genannt wird, war 
„professeur aux ecoles d’artillerie“ und starb nach L a c r o i x  (a. a. O., S. 658) 
ais Lehrer der M athematik in Mainz, wahrscheinlich kurze Zeit vor 1812 aber 
jedenfalls nicht fruher ais 1806. Der andere B ruder J . F. F r a t ^ a i s  wird 
1 8 1 2 — 1815 „professeur a 1 ecole im periale de 1'artillerie e t de genie11 genannt, 
sein Todesjahr ist m ir yollstandig unbekannt.

Es ware nutzlich, genaue biographische Notizen iiber die drei fraglicben 
M athem atiker zu bekommen.

G. E n e s t r o m .
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Rezensionen,
J .  T ro p fk e . Geschichte der Elementar-Mathematik in systematischer 

Darstellung. Erster Band. Rechnen und Algebra. Leipzig, Veit 1902. 
VIII - f  332 S. 8°. Mark 8.

Von den bisherigen Darstellungen der Geschichte der Elementarmathematik 
unterscheidet sich das Buch des Herrn T r o p f k e ,  teils durch die Eeichhaltigkeit 
des Inhalts und die Zuverlassigkeit der Angaben, teils durch die Anordnung des 
Stoffes. Herr T r o p f k e  hat sich namlich nicht begniigt, aus den besten vor- 
bandenen Arbeiten iiber Geschichte der Mathematik die fiir seinen Zweck 
passenden Notizen zu entnehmen, sondern er hat dieselben auch, so weit es 
ihm moglich war, durch Quellenstudium kontrolliert und zuweilen auch er- 
ganzt. Auf diese Weise hat er eine stattliche Sammlung geschichtlicher 
Notizen bekommen (die Zahl der Anmerkungen, die hauptsachlich Belege fur 
die im Texte gegebenen Notizen enthalten, betragt nicht weniger ais 1233), 
und auch dem Fachmann wird hie und da etwas neues geboten.

Bei der Bearbeitung dieses Materials war das Augenmerk des Yerfassers 
ein Werk herzustellen, worin der Leser alle Aufschliisse iiber jeden besonderen 
Punkt schnell finden konnte, und aus diesem Grunde hat er nicht eine chrono- 
logische, sondern eine sjstematische Anordnung des Stoffes gewahlt. Der 
bisher erschienene erste Band enthalt also zwei Hauptstiicke, namlich Rechnen 
und Algebra; das erste Stiick ist in fiinf Abteilungen (Die Zahlen im allge- 
meinen; Die Mafie; Die ganzen Zahlen; Die Briiche; Das angewandte Rechnen) 
und das zweite Stiick in sechs Abteilungen (Die algebraische Ausdruclcsweise-, 
Der Name Algebra; Die Entwicldung des Zahlenbegriffes; Die algebraischen 
Operationen; Die Proportionen; Die Gleichungen) geteilt, von welchen die 
meisten zwei oder mehrere Unterabteilungen haben. So z. B. werden neun Arten 
des angewandten Rechnens (Regeldetri, Zinsrechnung, Terminrechnung, Gewinn- 
und Yerlustrechnung, Eabattrechnung, Tararechnung, Mischungsrechnung, Gesell- 
schaftsrechnung, Wechselrechnung) unterschieden und in besonderen Para- 
graphen behandelt.

Am Ende des Bandes finden sich zwei Anhange, namlich eine Zeittafel 
zur Geschichte der algebraischen Zeichenschrift (3 Seiten) und eine Zu- 
sammenstellung von Orginalbeispielen aus mathematischen Schriften der ver- 
schiedenen Perioden (23 Seiten). Dem zweiten, voraussichtlich vor dem Ende 
dieses Jahres erscheinenden, Bandę wird ein allgemeines Namen- und Sach- 
register beigefugt werden.

Es ist leicht zu yerstehen, dafi die von Herrn T r o p f k e  gewahlte Anordnung 
des Stoffes zuweilen nicht unerhebliche Schwierigkeiten mit sich fiihren mufi. 
Handelt es sich um ein Lehrbuch der Rechenkunst und Algebra, ist es in
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yielen Fallen Gesohmackssache, was man zur Rechenkunst oder zur Algebra 
rechnen soli, und in solchen Fallen kann der Verfasser ohne Ungelegenheit die 
Anordnung, die ihm am meisten gefallt, wahlen. Wendet er aber dies Ver- 
fahren bei der Bearbeitung eines historischen Handbuches an, kann es leicht 
eintreffen, dafi die von ihm bevorzugte systematische Anordnung Begriffe yon 
einander trennt, die historisch sehr nahe zusammengehoren, und die der Leser 
darum geneigt ist an einer und derselben Stelle zu suchen. So z. B. geht es 
ja sehr wohl an, mit Herrn T r o p f k e  die Radizierung zur Algebra zu rechnen, 
aber tatsachlich war schon im Mittelalter die Radizierung sogar in den kleinen 
Lehrbuchern der gemeinen Rechenkunst (z. B. der Algorismus des S a c r o b o s c o )  
enthalten; etwas ahnliches gilt auch yon den Termen plus und m in u s , sowie 
von den Zeichen -f- und — . Auf der anderen Seite werden wenige Leser in 
einer Abteilung, die den Titel „Das Rechnen" tragt, solche Notizen suchen, die 
sich S. 54— 68 („Eigenschaften der ganzen Zahlen“) finden; da wird z. B. der 
W ils o n  sche Satz erwahnt, der wohl mit Rechnen wenig zu tun hat.

Es gibt auch einen anderen Umstand, der dem Leser zuweilen das Auf- 
finden der gewiinschten Aufschlusse erschwert, namlich das Fehlen von gewissen 
Unterabteilungen im Klassifikationsschema, denn hierdurch ist der Verfasser 
genotigt worden, einige Notizen an Stellen, wo sie nicht zu Hause sind, einzu- 
passen. So z. B. wird unter der Uberschrift „Der Name Algebra" u. a. auch 
Aufschlusse iiber B inom  und K o e ff ic ie n t  gegeben. Moglicherweise liegt 
hierin auch der Grund, warum ich gewisse Gegenstande, die meiner Ansicht 
nach in eine Geschichte der Elementarmathematik gehoren, yergebens ge- 
sucht habe.

Die soeben bemerkten kleinen Ubelstande bei der Benutzung der Arbeit 
des Herrn T r o p f k e  werden naturlich wesentlich beseitigt, wenn das in Aus- 
sicht gestellte Sachregister wirklich gut wird, und es ist also zu hoffen, dafi
sie fiir die Brauchbarkeit der Arbeit von untergeordneter Bedeutung sein
werden.

Wie ich schon gesagt habe, ist das Buch des Herrn T ropfke zum grofien 
Teile auf Quellenstudium gegriindet, und seine Notizen konnen darum einen 
hohen Grad von Zuyerlassigkeit beanspruchen. Nur ziemlich selten ist er ent- 
weder von seinen Yorlagen irre geleitet, oder von einer gewissen Neigung, aus 
mehr oder weniger richtigen Pramissen rasch bestimmte Folgerungen zu ziehen, 
zu Behauptungen yerlockt worden, die beanstandet werden konnen. Yon der 
angedeuteten Neigung gibt es schon im Vorworte wenigstens ein Beispiel, nam
lich die Heryorhebung des Entstehens der x  der Gleichung aus dem italienischen 
cosa ais eine „richtige Erklarung". W ie Herr T ropfke S. 150 ganz riehtig 
angibt, ist D e sca r te s  der erste Verfasser, der das Zeichen x  benutzt hat und 
bei ihm gibt es auch nicht eine Andeutung, dafi er das Zeichen anderswo 
entnommen hat. Die Behauptung des Herrn Tropfke, die freilich S. 150 nur 
ais ein „Erklarungsversuch“ hingestellt wird, mufi also eine Folgerung aus
gewissen Pramissen sein, und diese sind, wie aus S. 190— 195 hervorgeht-

1) In der „Dresdener Algebra" gleicht das Zeichen fiir die Unbekannte einem 
CO, aus der zuweilen yorkommenden Flexionsendung „ae“ ist zu er- 
sehen, dafi das Zeichen jedenfalls nicht der Anfangsbuchstabe von 
„radix“ sein kann.

2) Dies Zeichen bekam bei spateren Cossisten die Form 2p
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3) Das also modifizierte Zeiehen wurde, wegen seiner Ahnlichkeit mit 
einem x , lange Zeit vor D e s c a r t e s  wirklich ais x  gelesen.

4) Aus diesem Grunde bevorzugte D e s c a r t e s  das x ,  ais er sich ent- 
schlossen hatte die unbekannten Grofien mit den letzten Buchstaben 
des Alphabets zu bezeichnen.

Hier sind mir besonders 3) und 4) sehr yerdachtig. Fiir 3) findet sich 
bei Herrn T r o p f k e , so viel ich finden kann, gar kein Beweis, und auffallend 
ist, dafi er S. 150 ais Belegstelle auf S. 32 der T r e u t l e i n schen Monographie 
iiber die deutsche Coss verweist, obgleich T r e u t l e i n  an dieser Stelle ausdriicklich 
zugibt, dafi das Zeiehen fiir die Unbekannte nicht von den Cossisten mit dem 
Namen des Buchstabens x  in Verbindung gesetzt worden ist. Ebensowenig ist
4) yon Herrn T r o p f k e  durch Belege begriindet worden, und die Erklarung des 
Zeichens x  ais eine Yerstiimmlung der Anfangsbuchstaben des Wortes cosa ist 
folglich ais eine blofie Konjektur zu betrachten.

Unter den iibrigen Bemerkungen, die ich beim Durchlesen der Arbeit des 
Herm T r o p f k e  notiert habe, erlaube ich mir die folgenden hier aufzufiihren.

S. 4. Es ist wohl etwas uneigentlich den Mathematiker R a i n e r  G e m m a - 

F r i s i u s  (1508— 1555) ais dem Mittelalter angehorig zu bezeichnen.
S. 7. Die erste Auflage des Rechenbuches von J e a n  T r e n c h a n t  erschien 

im Jahre 1558 (vgl. B ib lio th . Mathem. 23, 1901, S. 356).
S . 7. In betreff des Algorismus des S a c r o b o s c o  (dessen Todesjahr noch 

nicht ermittelt worden ist) ware auf die yerbesserte Ausgabe von M. C u r t z e  

(1897) zu yerweisen.
S . 8 . Das Geburtsjahr des L e o n a r d o  P i s a n o  ist yollstandig unbekannt, 

und da bekanntlich die erste Bearbeitung des Liber abaci aus dem Jahre 
1202 herriihrt, ist es wohl anzunehmen, dafi er vor 1180 geboren ist.

S. 25. Dafi das franzosische Wort degre noch die direkte Abstammung 
vom arabischen Wort tlaraja.li yerrat, halte ich mit C a n t o r  fiir eine yoll
standig unbestatigte und an sich sehr unwahrscheinliche Yermutung.

S. 40. Den Notizen iiber die termini technici bei Subtraktion konnte 
hinzugefiigt werden, dafi L e o n a r d o  P i s a n o  nie das Wort „subtrahere sondern 
,extrahere“ anwendet (yergl. C a n t o r , Vorles. iiber Gesch. der Mathem. 2 2 
[1900], S. 10).

S. 62. Den F e r m a t  schen Satz hat L e i b n i z  spatestens 1683 entdeckt 
(vgl. B ib lio th . M athem. 83, 1902, S. 242).

S . 64. Nach S u t e r  (B ib lio th . Mathem. I 3, 1900, S . 500 und 23,
1901, S . 12) ist die Vorlage des Talchis des I b n  A l b a n n a  von A b u  Z a k a r i j a  

e l - H a s s a r  yerfafit, und der Titel dieser Vorlage unrichtig mit „Der kleine
Sattel“ iibersetzt worden.

S . 81. Ob es sicher ist, dafi der Name „Bruch“ auf L e o n a r d o s  „numerus 
ruptus“ zuriickgeht? Im Mittelalter waren wohl die Benennungen „numeri 
fracti “ und „fractiones“ ebenso gewohnlich.

S. 89. Der Canon mathematicus des V ie te  wurde eigentlich nur einmal, 
aber der Titel dazu dreimal (1579, 1589, 1609) gedruckt (vgl. B ib l io th .
Mathem. 23, 1901, S. 356).

S 94. In betreff der periodischen Briiche kann hinzugefiigt werden, 
das schon ein arabischer Mathematiker des 15. Jahrhunderts die Periodizitat 
gewisser Sexagesimalbriiche beachtet hat (vgl. C. d e  V a u x , B ib lio th . M athem. 
182, 1899, S. 33— 34).
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S. 99. DaB d a s  s o g .  „Bamberger R e c h e n b u c h “  y o n  1483 n i c h t  d a s  alteste 
g e d r u c k t e  d e u t s c h e  Reehenbuch i s t ,  h a t  d e r  V e r f a s s e r  s e lb s t  S. 15 angedeutet.

S. 100. Bei der Erwahnung der „Walschen Praktik“ ware es angebracht 
ausdriicklich zu bemerken, daB das Verfahren im Grunde nur eine Zerlegung
in Stammbriiche ist, und also sehr alte Ahnen hat.

S. 131— 134. Sehr auffallend sind hier die schwebenden Angaben iiber 
den Ursprung des Zeichens -j-, wenn man dieselben mit einem Passus auf S. V 
des Vorwortes yergleicht, wo die Entstehung des Pluszeichens aus et ohne
weiteres ais eine „richtige neuere Erklarung11 bezeichnet wird. S. 131 lesen
wir namlich, daB der Ursprung des Zeichens +  im Dunkeln liegt, S. 133, daB 
die Annahme, das Additionskreuz sei aus einer Ligatur fiir et entstanden, naher 
liegt ais eine andere, die der Verfasser ais wenig befriedigend betrachtet, und 
S. 134 bemerkt der Verfasser, daB die Entstehung des +  aus et nahezu sicher 
gestellt ist, fiigt aber unmittelbar hinzu, dafi man mit allen derartigen Erklarungs- 
versuchen sehr yorsichtig sein muB. Aber dann ist wohl die Behauptung im 
Vorworte ein wenig zu modifizieren?

S. 139. Die Angabe „ B o m b e l l i , L ’Algebra, 2. Aufl., Bologna 1579“ 
kann leicht irre leiten, da es eigentlich nur eine Auf lage dieses Buches 
gibt, namlich die vom Jahre 1572 (vgl. B ib lio th . M athem . I 3, 1900, 
S. 277). Der Verfassser scheint iibrigens selbst unsicher zu sein, ob der Zu- 
satz „2. Aufl.“ richtig ist, denn S. 198 setzt er ein Fragezeichen nach „2.“, 
S. 202 steht nur „Algebra, Bologna 1579* und S. 218 schreibt er „Aufl. v. 
1579 Bologna.* Entschieden unrichtig ist die Angabe S. 325: „VAlgebra,
Yenedig 1572 (Bologna 1579)“, da keine Ausgabe in Venedig erschienen ist.

S. 140. Die Notiz iiber das Yorkommen yon Klammern bei G i r a r d  

scheint mir insofern unyollstandig, ais es nicht erwahnt wird, daB G i r a r d  die 
Klammern auch ais wirkliche Multiplikationszeichen benutzt hat (siehe L ’invention 
nouvelle en 1’algebre, BI. C3V, D3r, F4V).

S. 141. Dafi J o h a n n  B e r n o u l l i  nicht das Zeichen A ais DifFerenzen- 
zeichen angewendet hat, habe ich in der B ib lio th . M athem . IO 2, 1896, 
S. 21 nachgewiesen (vgl. C a n t o r , Vorles. iiber Gesch. d. Mathem. 8 2 [1901], 
S. 457).

S. 163. DasW ort surdus ist schon vor L e o n a r d o  P i s a n o  vom G h e r a r d o  

C r e m o n e s e  benutzt worden (vgl. B ib lio th . M athem . 13, 1900, S. 516).
S. 166. Die Angabe, dafi D e s c a r t e s  einem und demselben Buchstaben 

bald einen positiyen, bald einen negativen W ert yerlieh, ist, so weit bekannt, 
unrichtig, und erst bei H u d d e  (1658) ist ein solches Verfahren angetroffen 
(vgl. oben S. 208).

S. 169. DaB C h u q u e t  die Kenntnis der Unmoglichkeit von \ _a besaB,
diirfte lediglich eine MutmaBung sein, denn der Yerweis in Anm. 663 bezieht 
sich auf eine Randnote, die nicht von C h u q u e t  herriihrt.

S. 172— 173. E s  ist richtig, dafi E u l e r  schon 1740 auf einen Zu- 
sammenhang der trigonometrischen Funktionen mit der Funktion ex gestofien 
war, aber den wirklichen Beweis hierfiir gibt nicht der von Herm T r o p f k e  

i n  Anm. 681 zitierte B a n d  der Com m ent. acad. P a tro p ., da dieser Band 
erst 1750 erschien, sondern ein Brief yon E u l e r  an J o h a n n  B e r n o u l l i  vom
18. Oktober 1740, wo die Formel

2 cos x =  ex ^ —  ̂ -(- e~ ~  1
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ausdriicklich a n g e g e b e n  w i r d  ( v g l .  E n e s t r o m , B ib lio th . M athem . 112, 1897, 
S. 48).

S . 188. Da bei L e o n a r d o  P i s a n o  die Unbekannte auch causa genannt 
wird (vgl. E n e s t r o m , B ib lio th . M athem. 132, 1899, S. 50), konnte man 
wohl ebensogut sagen, dafi cosa die italienische Ubersetzung dieses Wortes ist.

S . 201. D a f i  E u l e r  z u m  e r s t e n m a l 1741, i n  e in e m  B r i e f e  a n  G o l d b a c h  

v o m  9. D e z e m b e r ,  z u  i m a g i n a r e n  E x p o n e n t e n  s c h r i t t ,  i s t  n a c h  d e r  o b e n s t e h e n d e n  

B e m e r k u n g  z u r  S e it e  172 z u  m o d if iz ie r e n .  —  D a f i  L e i b n i z  s c h o n  v o r  J o h a n n  

B e r n o u l l i  (1694) d a s  T h e m a  d e r  E x p o n e n t i a l f u n k t i o n  a n g e g r if le n  h a t t e ,  g e h t  

a u s  d e m  h e r v o r ,  w a s  L e i b n i z  a u f  d e n  B r i e f  J o h a n n  B e r n o u l l i s  v o m  9. M a i 

1694 a n t w o r t e t e ;  i n  d e r  T a t  h a t t e  L e i b n i z  15 J a h r e  f r i i h e r  i n  e in e m  B r i e f e  

a n  H u y g e n s  d ie  G le ic h u n g e n  x z -j-  z x — b, x x z z —  e, x x —  # = 2 4  e r w a h n t  

( v g l .  Der Briefwechsel von G. W. L e i b n i z  mit MathematiJcern, herausg. v o n
C. I. G e r h a r d t  I [1899], S. 568).

S. 205 — 206. Die Angaben iiber Bechnen mit gebrochenen Exponenten 
stimmen nicbt gut iiberein. S. 205 behauptet der Yerfasser, dafi der Uber- 
gang zum Rechnen mit negatiyen und gebrochenen Exponenten mit dem Ende 
des fiinfzehnten Jabrhunderts begonnen war, aber S. 206 bemerkt er richtig, 
dafi das Rechnen mit gebrochenen Exponenten schon im vierzehnten Jahr- 
hundert eine ziemlich hohe Stufe der Ausbildung aufzuweisen hatte. Dafi der 
Algorismus proportionum  des O r e s m e  keinen „EinfluB auf die spatere Entwicke- 
lung der Potenzlehre“ hatte, kann ja moglicherweise wahr sein, aber eben das- 
selbe gilt wohl auch vom Triparty  des C h u q u e t .

S. 210. Bei Erwahnung des Wurzelausziehens durch Anhangen einer 
Anzahl yon Nullen, ware es vielleicht angebracht zu bemerken, dafi diese 
Methode prinzipiell schon von den drei Brudem (um 850) benutzt wurde; der 
Unterschied ist nur, dafi bei diesen nicht das Dezimalsystem, sondern das Sexa- 
gesimalsystem verwendet wird (vgl. C. d e V a u x , B ib lio th . M athem . 122, 1898, 
S. 1; S u t e r , B ib lio th . M athem . 33, 1902, S. 271).

S. 216. Fiir die Aufklilrung der hier erwahnten Bezeichnung gewisser 
Wurzeln durch eine Anzahl von Punkten sei auf die Bemerkung yon M. C u r t z e  

in der B ib lio th . M athem . I 3, 1900, S. 505 yerwiesen.
S. 228. Die Formel

~a +  1Fb =  a -f- b +  2 ]/~ab
kannten die Mathematiker im christlichen Mittelalter schon drei Jahrhunderte 
vor C h u q u e t  (vgl. E n e s t r o m , B ib lio th . M athem . 83, 1902, S. 238).

S. 236. Es ist mir nicht klar, warum der Yerfasser, in betreff der Be- 
rechnung des yierten GKedes einer Proportion aus den drei anderen, unter den 
christlichen Verfassern vor P e u e r b a c h  nur J o r d a n u s  N e m o r a r i u s  nennt; diese 
Berechnung, sofern sie in arithmetischer Form auftritt, ist ja nichts anderes ais 
die Regeldetri, und der Verfasser weifi (vgl. S. 99), dafi die Regeldetri auch 
bei L e o n a r d o  P i s a n o  sich findet.

S. 237. Es scheint mir kaum angebracht, den Satz, dafi a : c =  a 2 : b2 
aus a :b —  b: C folgt, auf Vikte zuriickzufiihren. Auch wenn man nicht zu- 
geben will, dafi dieser Satz implicite in dem Ausdrucke AÓyog dmAdaiog des 
E u k l e i d e s  (Elementa , V def. 9) liegt, muli man wohl damit einyerstanden sein, 
dafi er ein Spezialfall yon Elementa, VI prop. 19, Corollarium ist. — Anm. 874 
ist H u l t s c h  Schreibfehler fiir H u n r a t h .
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S. 239. Die Schreibart a : b :: c : d, die Herr T r o p f k e  erst bei C a g n o l i  

(1786) gefunden zu haben scheint, kommt nach W. B e m a n  (L in te r m e d . . 
m ath em . 9, 1902, S. 220) schon bei O u g h t r e d  (1657) vor.

S . 245. DaB auch N e p e r  in seiner vielleicht vor 1594 yerfafiten Algebra 
yielfach Gleichungen, die auf Nuli gebracht sind, anwendet, habe ich in dei 
B ib lio th . M athem . 3 3 , 1902, S. 145 bemerkt.

S. 275. A n n i b a l e  d e l l a  N a y e  war nur bis 1558 Lehrer der Mathe
matik in Bologna (vgl. F a y a r o , B ib lio th . M athem . 2 3 , 1901, S. 354).

S. 303. DaB die Algebra des J. H. R a h n  nichts iiber die sogenannte
PELLsche Gleichung entbalt, und daB P e l l  iiberhaupt nichts mit dieser 
Gleichung zu tun gehabt hat, diirfte jetzt ais allgemein bekannt betrachtet 
werden konnen (vgl. E n e s t r o m , B ib lio th . M athem . 3 3 , 1902 , S. 2 0 4 — 207).

S. 306. Fiir die Unmoglichkeit der Gleichung x 4 +  y i  =  gab schon
F r e n i c l e  d e  B e s s y  einen Beweis (vgl. E n e s t r o m , B ib l io t h .  M athem . 43 ,
1903, S. 88 — 89).

Von den nicht besonders zahlreichen Druckfehlern, die ich im Voriiber- 
gehen notiert habe, bemerke ich nur die auf S. 159: „ P y t h a g o r a s  (sechstes 
Jahrhundert n. Chr.)“.

Ich habe einleitungsweise erwahnt, daB das Buch des Herrn T r o p f k e  auch 
dem Fachmanne hier und da etwas neues bietet. Fiir mich personlich war es 
interessant aus S. 200 zu erfahren, daB schon in einer 1634 (also vor D e s -  

c a r t e s ’ Geometrie) erschienenen Arbeit die Bezeichnungen a 2, a 3, a 4 fiir 
a 2, a 3, «4 vorkommen. Im L ’in te r m e d . d es m ath em . (2, 1895, S. 181) hat 
P. T a n n e r y  eine Anfrage iiber diese Bezeichnungsart veroffentlicht, und ich 
hatte daselbst (4, 1897, S. 60) auf eine Anwendung derselben in einer schwe- 
dischen mathematischen Schrift aus dem 17. Jahrhundert hingewiesen, daB aber 
die Zeichen a 2, a 3, a 4 schon vor D e s c a r t e s  auftreten, diirfte bisher nicht be- 
achtet worden sein. Wahrscheinlich kannte D e s c a r t e s  H e r i g o n e s  Cours mathe- 
matigue, und die Einfiihrung der Exponentialbezeichnung reprasentiert also 
keinen so grofien Fortschritt ais man bisher angenommen hatte; in der Tat 
konnte die von H e r i g o n e  yorgeschlagene Bezeichnungsart fast dasselbe wie die 
D e s c a r t e s  sche geleistet haben.

Fasse ich mein Urteil iiber den ersten Band der Geschichte der Elementar- 
Matliematilc des Herrn T r o p f k e  zusammen, so kann ich sagen, dafi es nach dem 
Erscheinen des Sachregisters ein empfehlenswertes Nachschlagebuch fiir die- 
jenigen werden soli, die sich fiir historische Mathematik interessieren, und daB 
die hinzugefiigte kleine mathematisch-historische Chrestomathie ais sehr niitzlich 
bezeichnet werden muB. Eine wirkliche Entwickelungsgeschichte der Elementar- 
mathematik bringt die Arbeit dagegen eigentlich nicht, der Verfasser hat jedoch 
auch nicht beabsichtigt, den Lesera eine solche zu bieten.

Stockholm. G. E n e s t r o m .
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a) Zeitschriften. Allgemeines.
Abhandlungen zur Geschichte der mathe- 

matischen Wissenschaften. Leipzig. 8°. 
16 : 1 (1903). [1

Bibliotheca Mathematica. Zeitschrift fiir 
Geschichte der mathematischen Wissen
schaften. Herausgegeben von G. Ene- 
strom . Leipzig (Stockholm'). 8°. [2

43 (1903): 1. ______

Enestrom, G., Uber kulturhistorische und 
rein fachmafiige Behandlung der Ge
schichte der Mathematik. [3

Biblioth. Mathem. 43, 1903, 1—6.
Cantor, M., Yorlesungen iiber Geschichte der Ma

thematik. — 22 (1900). [Kleine Bemerkungen 0 
Biblioth. Mathem. 43, 1903, 87—89. (Ch . L a m b d ,  
G. E n e s t r ó m . )  — 32 (1901). [Kleine Bemer
kungen :] Biblioth. Mathem. 43, 1903, 89—90. 
(G. E n e s t e O m . )  • [4

Gambioli, D., Breve sommario della storia delle 
matematiche (1902). [Rezension:] Biblioth. 
Mathem. 43, 1903, 94—95. (G. E n e s t r ó m . )  [5 

Tropfke, J., Geschichte der Elementar-Mathema- 
tik. 1 (1902). [Rezension:] Naturwiss. Rund
schau 18, 1903, 179—180. (E. L a m p e . )  [ 6  

Yerslnys, J., Beknopte geschiedenis der wiskunde 
(1902). [Rezension:] Biblioth.Mathem. 43> 1903, 
92—94. ( G .  E n e s t r ó m . )  [7

B ali, W. W. R ., Breve compendio di 
storia delle matematiche. Versione dali’ 
inglese eon note, aggiunte e modifica- 
zioni di D. G ambioli e G. P u liti, rive-

duta e corretta da G. L oria. Primo 
volume. Le matematiche dali’ anti- 
chita al rinascimento. Bologna, Zani- 
chelli 1903. [8

8o, (3) +  X +  (1) + 284 S. — [8 lire.]
Miller, G. A., Some fundamental discove- 

ries in mathematics. [9
Science 173, 1903, 496—499.

Konen, H., Geschichte der Gleichung i- — Du2 =  1
(1901). [Rezension:] Bullet. d. sc. mathśm.
272, 1903, 47—51. (P. T a n n e r y . )  [10

lo ria , O., Spezielle algebraische und transseen- 
dente ebene Kurven. Theorie und Geschichte
(1902). [Rezension:] Bruxelles, Soc. scient.,
Revue des quest. scient. 33, 1903, 603 — 609. 
(H. B o s m a n s . )  — Bullet. d. sc. mathńm. 272, 
1903, 92—97. (J. T.) [11

Braunmiihl, A. von, Vorlesungen iiber Geschichte 
der Trigonometrie. II (1903). [Selbstanzeige:] 
Deutsche Mathem.-Yerein., Jahresber. 12, 1903, 
237—238. [12

*Burckhardt, F ., Zur Geschichte des 
Thermometers. Basel 1902. [13

4°, 32 S. — Programm.

b) Geschichte des Altertums.
*Miiller, A., L’arte gnomonica e la sacra 

scrittura. Studio apologetico sull’ oro- 
logio di Achaz. [14

Roma, Accad. d. N. Lincei, Memorie 18,1901, 
69—110.

Fazzari, G., II problema „de bovino“ 
attribuito ad Archimede. [15

II Pitagora 9, 1903, 94—97.
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Vaux, C. de, Le livre des appareils pneu- 
matiąues et des machines hydrauliąues 
par Philon de Byzance. Edite d’apres 
les yersions arabes d’Oxford et de Con- 
stantinople et traduit en franęais. [16 

Notices et extraits des manuserits de labiblio- 
theąue nationale et autres bibliotheaues 38,
1902. 211 S.

Schmidt, W ., Nivellierinstrument und 
Tunnelbau im Altertume. [17

Biblioth. Mathem. 43, 1903, 7—12.
Heronis Alexandrini Opera quae supersunt omnia. 

Vol. III (1903). [Rezension:] Bullet. d. sc. ma- 
thćm. 27n, 1903, 87—92. (P. T a n n e r y . )  [18

B oli, F r ., Sphaera. Neue griechische 
Texte und Untersuchungen zur Ge
schichte der Sternbilder. Leipzig, Teubner
1903. [19
8°, XII + 564 S. +  6 Taf. -  [24*#.] — [Re
zension:] Naturę 67, 1903, 481—483. (W. R.
F i s c h e r .)

Rudio, F., Zur Rehabilitation des Sim
plicius. [20

Biblioth. Mathem. 43, 1903, 13—18.

c) Geschichte des Mittelalters.
Curtze, M., Urkunden zur Gesehichte der Mathe

matik im Mittelalter und der Renaissanee
(1902). [Rezension:] Gijtting. gelehrte Anz. 
1903,46—50. (A. vos B r a u n m u h l . )  — New York, 
Americ. mathem. soo., Bullet. 92, 1903, 376— 
381. (D. E. S m i t h . )  [21

Suter, H., tJber einige noch nicht sicher 
gestellte Autorennamen in den Ubersetz
ungen des Gerhard yon Cremona. [22 

Biblioth. Mathem. 43, 1903, 19—27.
Enestrom, G., Ist Johannes Widman 

Yerfasser der „Dresdener Algebra”? [23 
Bibliot'.]. Mathem.' 43, 1903 , 90. — Anfrage.

d) Geschichte der neueren Zeit.

*Geiger, K., Eine neue Losung und Ge
schichte der Aufgabe: Ein Sehnenyier- 
eck aus seinen Seiten zu konstruieren. 
Landshut 1901. [24

8°, 38 S. -f 9 Taf. — Programm. — [Rezen
sion :] Zeitschr. fiir mathem. Unterr. 34, 1903, 
152—153. (H. W lE L E IT N E R .)

Tonni-Bazza, Y., Di una lettera inedita
di Nicolb Tartaglia. [25

Roma, Accad. d. Lincei, Rendiconti 105 :2, 
1901, 39-42.

Bosmans, H., La nouvelle edition des 
pieces du proces de Galilee par A. Fa- 
yaro. [26

Bruxelles, Soc. scient., Reyue des quest. scient. 
33, 1903, 578-598.

Klug, J., Das P r in z ip  der yirtuellen Geschwindig- 
keiten bei Galilei (1900). [Rezension:] Zeit
schr. fiir mathem. Unterr. 34, 1903, 151—152. 
(H. W lE L E IT N E R .) [27

Favaro, A., A m ici e co rrisponden ti di 
G alileo G alilei. V II. G iovanni C iam - 
poli. V I I I .  G iovanfrancesco S agredo. [28 

Yenezia, Istituto Yeneto, A tti 6 2 :2 , 1902, 
91—145 — Nuovo archivio Veneto 42 :2 , 1902. 
132 S.

Favaro, A., Serie decimaterza di scam- 
poli Galileiani. [29

Padova, A ccad. d. sc., A tti e memorie 19, 
1903, 57—81.

* R ic c i-R ic c a rd i, A., Galileo Galilei e Fra 
Tommaso Caccini. II processo di Galileo 
nel 1616 e 1’abiura segreta rivelata dalie 
carte Caccini. Firenze, Le Monnier 1902.

[30
8o XV +  280 S. — [R ezension :] A rchiyio sto- 
rićo  ita lia n o  315, 1903. 15 S. (A. F a y a p . o .)

Oudemans, J. A. C., et Bosscha, J.,
Galilee et Marius. [31

Arch. n śe rl. d. sc. exaetes 82, 1903, 115—189 
+  1 Taf.

♦Muller, Adolph, Johann Keppler, der 
Gesetzgeber der neueren Astronomie. 
Freiburg i. B., Herder 1903. [32

8°, V III +  186 S. — [2,40 M .] — [R ezension :] 
D eutsche L it te ra tu rz . 24, 1903, 617—618.

Bosmans, H., Sur les „Theses de come- 
tis“ (1619) de Gregoire de Saint-Vin- 
cent. [33

B iblio th . M athem . 43, 1903, 90. — A nfrage.
M aupin, G., O pinions e t  curiositfrs to u c h a n t la  

m ath6m ati(jue. II  (1902). [Rezension:] R eyue 
sem estr, d. pub lic . m athćm . 1 1 :1 , 1903, 173. 
(G. M a n n o u r y . )  [34

W allner, C. R., Die Wandlungen des 
Indivisibilienbegriffs von Cayalieri bis 
Wallis. [35

B iblio th . M athem . 43, 1903, 28—47.
*I>u Bolieril, R ., Pascal et Riemann. 

Paris, Dubois 1902. [36
8°, 22 S.

Stackel, P ., tlber die Geschichte der Ter
me Binom, Polynom usw. [37

B iblioth. M athem . 43, 1903, 91. — A nfrage.
Loria, G., Osservazioni sopra la storia 

di un problema pseudo-elementare. [38 
B ib lio th . M athem. 4s, 1903, 48—51.

Lorey, W., Newtons Grabdenkmal in der 
Westminster-Abbey. [39

Z eitsch r. fiir m athem . U n te rr. 34, 1903, 181 
-1 8 2 .

Lefebyre. B ., Sur John Wilson. [40 
B iblio th . M athem . 43, 1903, 91. — A n tw o rt 
a u f  eine A nfrage .

Pfennig, R., Wer hat zuerst die Ana
lysis yon der Metaphysik emancipiert?

[41
B eitrag e  z u r B iicherkunde u n d  Philosopkie 
(Leipzig, H arra sso w itz  1903), 499— 514. — 
U ber d ie Y erdienste  L a g r a n g e s  u n d  A r b o -  
g a s t s  um  die P rin z ip ien  der hijheren A nalysis.

d’Adhćmar, R ., L’oeuyre mathematiąue 
du XIXe siecle. [42

Bruxelles, Soc. sc ien t., R eyue des quest. sc ient. 
202, 1901, 177-218.
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Wolfflng, E., Mathematischer Bttcher- 
schatz. Systematisches Yerzeichnis der 
wichtigsten deutschen und auslandischen 
Lehrbiicher und Monographien des 19. 
Jahrhunderts auf dem Gebiete der ma
thematischen Wissenschaften. Erster 
Teil: Reine Mathematik. [43

Abh. zur Gesch. d. mathem. Wiss. 16:1, 
1903. XXXVI+  416 S. -  [14 <M.}

* Jecklin, L., Historisch-kritische Unter
suchung iiber dieTheorie der hypergeome- 
trischen Reihe bis zu den Entdeckungen 
von E. E. Kummer. Bern 1901. [44
8«, 87 S.

Gauss. C. F., Werke. Band VIII (1900). [Recen- 
sion:] New York, Americ. mathem. soc., Bulle
tin 92, 1903, 357—369. (J. P i e r p o n t .)  [45

Klein, F., Uber den Stand der Heraus- 
gabe von GauB’ Werken. Fiinfter Be
richt. [46

Gottingen, Gesellsch. d. Wissensch., Nach- 
richten 1902; Geschaftl. Mitt. 10 —18. — 
[Wieder abgedruckt:] Mathem. Ann. 57, 
1903, 35-43.

Kleili, F ., GauB’ wissenschaftliches Tage- 
buch 1796—1814. Mit Anmerkungen 
herausgegeben. [47

Mathem. Ann. 57, 1903, 1—34 -f- Facsim. — 
Abgedruckt aus der Festschrift der Gesell- 
schaft der Wissenschaften zu Gottingen 1901 
(Siehe B ib l io th .  M athem . 33 1902, 156). 
— [Recension:] Deutsche Litteraturz. 24, 
1903, 928.

Schlesinger L., Johann Bolyai. Festrede, 
gehalten bei der von der konigl. unga- 
rischen Franz-Josefs-Universitat veran- 
stalteten Bolyai-Feier am 15. Januar
1903. [48
Deutsche Mathem.-Verein., Jahresber. 12, 
1903, 165-194.

Ein Brief von Niels Henrik Abel an Edmund 
Jacob Kiilp. [49

Journ. fiir Mathem. 125, 1903, 237—240.
Jahnke, E., Brief von Leverrier an Jacobi. 

Brief von Liouville an Jacobi. [50 
Arch. der Mathem. 53, 1903, 37—41.

Pexider, J. V., Ubersicht iiber die Lite
ratur des Abelschen Theorems. [51 

Biblioth. Mathem. 43, 1903, 52—64.
Vincent, J ., Apercu de 1’histoire de la 

meteorologie en Belgique. III. [52
Bruxelles, Observatoire, Annuaire mfetćorologi- 
que 1903, 61—154.

Muir, Th., Historical note in regard to 
determinants. [53

Naturę 67, 1903, 512.
Wassilief, A. und Delaunay, N., P L. Tschebyschef 

(1 9 0 0 )  [Rezension:] Zeitschr. fur mathem. Un- 
terr. 34, 1 9 0 3 , 1 4 2 . (H, L i e b m a n n .)  [5 4

Konigslberger, L., Hermann von Helm- 
holtz. Zweiter, dritter Band. Braun- 
schweig, Yieweg 1903. [55

8°, XIV +  383 S. + 2 Portrats; IX +  (1) + 
142 S. +  4 Portrats + Facsim. — [8 +  4 —
[Rezension des 1. Ban des:] Naturwiss. Rund
schau 18, 1903, 113. (J. B e r n s t e i n . ) ^

J. C. Poggendorffs Biographisch - literarisches 
H andworterbuch zur Gescnichte der exakten 
Wissenschaften. Band 4 (1902—1903). [Rezen
sion der Hefte 1—7:] Biblioth. Mathem. 43, 1903, 
95—101. (G. E n e s t r o m .)  [56

*M aillet,E., Notice sur les travaux scienti- 
fiąues de M. E. Maillet. Paris 1901. [57 

4°, 16 S.

e) N ekrologe.

Eugenio Beltrami (1835—1900). [58
Mathem. Ann. 57, 1903, 65—107 [mit Schrift- 
verzeichnis]. (Deutsche Ubersetzung des 
Nekrologes yon E .  P a s c a l  in den R en d i- 
c o n ti  d e l l ’ i s t i t u t o  L o m b a rd o , mit Zu- 
satzen von A. K o r n .)  — The americ. mathem. 
monthly 9, 1902. (G. B. H a l s t e d .)

Ferdinand Caspary (1853—1901). [59
J a h n k e ,  E . ,  Nachruf auf F e r d i n a n u  C a s p a r t . 
Leipzig, Teubner 1903. 8°, 30 S. 4- Portrat. — 
Zum Teil Sonderabdruck aus dem A rch . d e r  
M athem .— [Rezension:] Deutsche Litteraturz. 
24, 1903, 617. -  Bollett. di bibliogr. d. sc. 
matem. 6, 1903, 62—63.

Maximilian Curtze (1837—1903). [60
Biblioth. Mathem. 43, 1903, 65—81 [mit Portrat
und Schriftenyerzeichnis]. ( S .  G Cn t h e r .)

Hermann Dobriner (1857—1902). [61
Zeitschr. fiir mathem. Unterr. 34, 1903, 179 
—180 [mit Portrat]. (C. H . M u l l e r .)

Ernest Duporcq (1873?—1903). [62
Nouv. ann. de mathćm. 34, 1903, 97—98. (C. A. 
L a i s a n t .)

Herve Faye (1814—1902). [63
Bruxelles, Soc. scient., Revue des quest. scient. 
33, 1903, 353—403. (J . T h i r i o n .)

Norman Macleod Ferrers (1829—1903). [64 
Science 172, 1903, 318.

Matteo Fiorini (1827—1901). [65
Bologna, Scuola d’applicazione per gli ingeg- 
neri, Annuario 1902|1903. 19 S .  (F. C a v a n i .)

James Glaisher (1809—1903). [66
New York, Americ. mathem. soc., Bulletin 92, 
1903, 331.

Achille Goulard (1860—1902). [67
L’enseignement mathćm. 5, 1903, 132.

Sophus Lie (1842—1899). [68
Giorn. di matem. 92, 1902, 325—363. (tłber- 
setzung von U. A m a l d i  des Nekrologes von 
F. E n g e l  in den B e r ic h te n  d e r  sach s . 
G e se llsc h . d. W iss. 1900.)

W. J. C. Miller (1831-1903). [69
New York, Americ. mathem. soc., Bulletin 92, 
1903, 387.

George Gabriel Stokes (1819—1903). [70 
New York, Americ. mathem. soc., Bulletin 92, 
1903, 331. — Naturwiss. Rundschau 18, 1903,
217—218. (J. S t a r k .)  — Nouv. ann. de mathćm. 
3«, 1903, Supplćment VIII. — Science 172) 1903, 
277—278.



222 Neuerschienene Schriften.

Brodmann, C.? Der internationale Katalog 
der naturwissenschaftlichen Literatur.

[71
Deutsche Mathem.-Yerein., Jahresber 12,1908 
195—217. ’

Enestrom, G}., Uber die Aufgaben einer 
mathematischen Zentralbibliothek. [72 

Biblioth. Mathem. 43, 1903, 82—85.
Ahrens, W., t)ber Aufgaben und Ein-

richtung eines Mathematiker - Adress-
buches. p 3

Deutsche Mathem.-Yerein., Jahresber. 12,1903, Z 2,1—224.
Ahrens, tiber die Aufgaben und zweck-

massige Einrichtung eines Mathematiker- 
Adressbuches. [74

Zeitschr. fiir mathem. Unterr. 34, 1903, 114

f) A ktuelle Fragen. *Alasia, Chr., Saggio terminologico-bi- 
bliografico sulla recente geometria del 
triangolo. Bergamo 1902. [75

8°, IV + 43 S. — [Rezension:] Mathesis 33,
1903, 69.

Schonflies, A., Zur Statistik des mathe
matischen Studiums. [76

Deutsche Mathem.-Verein., Jahresber. 12,1903
218—221.

Schotten, H., DerUnterricht in der Mathe
matik. [77

Zeitschr. fiir mathem. Unterr. 34, 1903, 166 
—179.

Congresso internazionale di scienze sto- 
riche [Roma 1903]. [78

Supplemento al Periodico di matem. 6, 1903, 
96. — Uber die Verhandlungen der Abteilung 
fiir Gesćhićhte der mathematischen Wissen- 
sehaften.
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Ernennungen.
— Privatdozent E. A n d in g  in Miinchen 

zum Professor der Astronomie an der 
Universitat daselbst.
— Priyatdozent A. G o c k e l  in Freiburg 

i. d. Schweiz zum Professor der Physik 
an der UniversitS,t daselbst.

— Dr. F. R. M o u l t o n  in Chicago zum 
Professor der Mathematik an der Uni- 
yersitat daselbst.

— Dr. C. A. N o b l e  in Berkeley zum 
Professor der Mathematik an der „Uni- 
versity of California" daselbst.

— Oberlehrer A. T h u e  in Trondhjem zum 
Professor der angewandten Mathematik 
an der Universitat in Kristiania.

Todesfalle.
— L u i g i  C h e m o n a , Direktor des „Scuola 

d’applicazione per gli ingegneri“ in Rom, 
geboren in Payia den 7. Dezember 1830, 
gestorben in Rom den 10. Juni 1903.

—  E r n e s t  D d p o k c c j ,  „ingenieur des tele- 
graphes", Mitherausgeber der „Nouyelles 
annales de mathematiques“, gestorben in 
Paris den 1. April 1903, etwa 30 Jahre alt.

—  J o s i a h  W i l l a r d  G ib b s  , Professor der 
mathematischen Physik an der „Yale uni- 
versity“ in New Haven, geboren in New 
Haven den 11. Februar 1839, gestorben 
daselbst den 28. April 1903.

—  H e i n r i c h  H a r t l , friiher Professor der 
Geod&sie in Wien, geboren in Briinn den 
23. Januar 1840, gestorben in Wien den
4. April 1903.

Mathematisch-bistorische Yorlesungen.
— In the „summer school“ 1903 of the 

Harvard university (Cambridge, Mass.), 
Prof. D. E .  S m i t h  of the Columbia uni- 
yersity (New York) will deliyed a course

of ten lectures on history of mathematics. 
The course will relate to the elementary 
branches, through the calculus, and much 
attention will he given to the bibliography 
of the subject. Certain of the lectures 
will he illustrated by stereopticon pictures 
of pages from rare and yaluable books 
and manuscripts. The historical work is 
presented with a view to leading students 
to consider all mathematics as in a state 
of eyolution, and thus to estimate more 
intelligently the relative yalues of the 
topics taken up in the school.

— Prof. A. M a c f a r l a n e  has deliyered this 
year (April 20—30) at the „Leigh uni- 
versity“ a course of six lectures on the 
following British mathematicians of the 
nineteenth century: T. P. K i r k m a n n ,  Ch . 
B a b b a g e ,  W. W h e w e l l ,  C. L. D o d g s o n ,  

G. G. S t o r e s ,  Lord R a l e i g h .

— At the Nebraska uniyersity Prof. 
R. E. M o r i t z  will deliver during the 
summer session 1903 a course on the 
history of mathematics.

Preisfragen gelelirter Gesellscliaften.

— Academie de sciences de DanemarTc ci 
K jóben liavn . Concours pour 1’annee
1904. Indiąuer les conditions necessaires 
et suffisantes de la decomposition de deux 
polyedres en un nombre fini de parties 
congruentes deux par deux, ou bien 
apporter une contribution a la solution 
de ce probleme generał en donnant au 
moins les conditions pour le cas ou l’un des 
solides est un polyedre convexe et l’autre 
un cube. On devra aussi indiąuer ex- 
pressement ąuelles sont les pyramides 
qui satisfont aux conditions trouvees.

— Jabloncnoskisćhe Gesellschaft in L e i p -  
zig.  Preisfrage fiir das Jahr 1906. Eine
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U ntersuchung  der den  BERNOULLischen 
Z ahlen analogen Z ah len , namentlich im 
Gebiete der elliptischen F unk tionen , welche 
die komplexe Multiplikation zulassen.

Yermischtes.
— In betreff des dritten internationalen 

Mathematiker- Kongresses in Heidelberg
1904, sind u. a. folgende Beschliisse ge- 
fai.it. Es werden 6 Sektionen gebildet 
werden, namlich fiir Arithmetik und Al
gebra, Analysis, Geometrie, Angewandte 
Mathematik, Geschichte der Mathematik, 
Padagogik, Ais Einfiihrende fiir die 5. 
Sektion (Geschichte der Mathematik) sind 
die Herren M. C a n t o r  und P. S t a c k e l  

gewahlt. — Die Teilnehmer des Kon
gresses bezahlen gegen Aushandigung einer 
„Hauptkarte“ einen Beitrag von 20 Mark.
— Die Tagesordnung des Kongresses um-

faBt drei allgemeine Sitzungen (9., 
11., 13. August), eine Geschaftssitzung 
(13. August), sowie Sektionssitzungen und 
freie gesellige Vereinigungen. Mit dem 
Kongresse wird auch eine Ausstellung der 
wichtigeren mathematischen Literatur der 
10 letzten Jahre verbunden werden, und 
die Herren A. G b t z m e r  und A. K r a z e r  

sind damit beauftragt worden. — Die 
badische Regierung hat einen Zuschufi 
von 3000 Mark in Aussicht gestellt.

— Die Sektion fiir Geschichte der Wissen
schaften an dem internationalen histo- 
rischen KongreB in Rom 1903 beschloB, eine 
internationale Kommission zur Yorberei- 
tung eines Kongresses fiir Geschichte der 
Wissenschaften zu bilden. Prasident der 
Kommission ist Herr P a u l  T a n n e r y  und 
Schriftfiihrer Herr G. L o r i a . Der KongreB 
wird September 1906 in Berlin gehalten 
werden. \
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Zur Frage iiber die Behandlung der Geschichte 
der Mathematik,

Yon G. E n estro m  in Stockholm.

Im zweiten Bandę der dritten Folgę der B ib l io th e c a  M a th e m a tic a  
habe ich eine Reihe von Artikeln begonnen, die sich auf die Methodologie 
der mathematischen Geschichtsschreibung bezieht, und die auch in den 
folgenden Banden fortgesetzt werden soli. Der dritte dieser Artikel hat 
Herrn C a n to r  z u  einigen Bemerkungen veranlafit, die im yorigen Hefte 
zum Abdruck gelangten. Durch diese Bemerkungen habe ich meiner- 
seits einen willkommenen Anlafi bekommen, um meine Stellung in betreff 
gewisser Fragen, die ich bisher gar nicht oder wenigstens nur fliichtig 
beriihrt habe, zu prazisieren; im Anschlufi hierzu werde ich mir auch er- 
lauben, mich iiber ein paar Punkte zu auBern, wo Herr C a n to r  mich mifi- 
verstanden zu haben scheint.

Nach einer ziemlich ausfuhrlichen Motivierung stellt Herr C a n to r  
die zwei Satze auf: 1. Das hochste erreichbare Ziel bei der Behandlung der 
Geschichte der Mathematik ist nur, daB schon vorhandene Leistungen durch 
das neu Gebotene iibertroffen werden; 2. Jeder kann nur so schreiben, wie 
seine Individualitat es m it sich bringt. Mit diesen zwei Satzen hatte ich 
mich wohl einverstanden erklaren konnen, wenn Herr C a n to r  sie nur 
im Yorubergehen erwahnt hatte , ohne auf dieselben grofieres Gewicht 
zu legen; ich kann ihnen namlich sehr leicht einen solchen Sinn geben, 
dafi sie fast selbstverstandlich werden. Aber gerade aus dem Umstande, 
daB Herr C a n to r  die Satze besonders hervorhebt, scheint es mir klar 
zu sein, daB hier ein wesentlicher Meinungsunterschied zwischen ihm 
und mir sich Yorfindet. In der Tat kann ich nicht umhin anzunehmen, 
dafi das W ort „iibertreffen“ auf einen gleichmafiigen stufenartigen Fort- 
schritt der mathematischen Geschichtsschreibung hindeutet, und daB H err 
C a n to r  diese Geschichtsschreibung wesentlich ais eine W irksamkeit 
asthetischer A rt, also ihr Resultat gewissermaBen ais ein Kunstwerk, das 
keinen auBeren Zweck ha t, betraclitet. Ist namlich dieser Gesichtspunkt 

Bibliotheca Mathematica. III. Folgę. IY. 15



226 6 .  E n e s t r o m .

richtig, so muB man gewiB die Fachgenossen auffordern, in erster Linie 
die schon yorhandenen Darstellungen der Gesćhićhte der Mathematik zu 
studieren, dann zu untersuchen, an welchen Punkten es ihnen angebrac t 
zu sein scheint, die bessernde Hand anzulegen, und endlich zur Ausfuhrung 
des Werkes zu schreiten, wie die Begabung es fordert. BloBe Ratschlage 
sind dagegen von zweifelhaftem Nutzen, da es auf einem Zufall beruht, 
ob sie fiir die Indiyidualitat einer bestimmten Personlichkeit passen.

Yon dieser Betrachtungsweise mufi ich aber fiir meinen Teil Abstand 
nehmen. Yor fiinfzig Jahren , da die Zahl der mathematisch-historischen 
Forscher sehr gering, und das Interesse der M athematiker fiir diese 
Forschungsart fast gleich Nuli war, so daB die Verfasser auf dem frag- 
lichen Gebiete eigentlich kein Publikum , sondern nur einzelne Leser hatten, 
war es yielleicht ziemlich gleichgiiltig, welchen Zweck die mathematisch- 
historischen Arbeiten verfolgten; in fiinfzig Jahren, da wir yoraussichtlich 
eine hinreichende Anzahl yorziiglicher Gesamtdarstellungen der Gesćhićhte 
der Mathematik besitzen werden, wird es yielleicht keinen Ubelstand m it sich 
bringen, wenn man die Ansicht zu yerbreiten sucht, dafi der Yerfasser 
einer neuen Darstellung dieser A rt ohne weiteres so schreiben soli, wie 
seine Begabung (oder yielmehr das, was er ais seine Begabung betrachtet) 
es fordert. Gegenwartig aber mochte ich einen Versuch in dieser Richtung 
ais inopportun bezeichnen, denn meines Erachtens ist es von Belang, dafi 
man je tz t bei der Behandlung der Gesćhićhte der M athematik einen ganz 
besonderen Zweck verfolgt, namlich eine rein fachmaBige Darstellung der 
Entwickelung der M athem atik1) zu geben. Um aber dies zu erzielen, miissen 
natiirlich fiir die m athematisch-historische Yerfasserwirksamkeit gewisse 
Normen aufgestellt werden.

Aber wie geht es in diesem Falle mit dem Rechte der Indiyidualitat, 
auf das Herr C a n to r  so grofies Gewicht legt? Bei der Beantwortung 
dieser Frage will ich zuerst ausdriicklich betonen, daB fiir die Verfasser 
auf dem mathematisch-historischen Gebiete die Indiyidualitat meiner Ansicht 
nach im allgemeinen nicht eine so grofie Rolle spielt, wie Herr C a n to r  
anzunehmen scheint, und daB die Eigentiimlichkeiten, die sich wirklich in 
ihren Schriften yorfinden, nicht immer yon ihrer besonderen Begabung, 
sondern oft von zufalligen Umstanden bei der Bearbeitung dieser Schriften 
abhangen. Hier nur einige Belege fiir die R ichtigkeit meiner Ansicht! 
Wenn A. G. K a s tn e r  nicht ais achtzigjahriger Greis, sondern viel friiher 
sich yorgenommen hatte, eine Gesćhićhte der Mathematik zu yeroffentlichen,

1) Uber die Bedeutung dieses Ausdruckes, siehe E nestrom, t)ber lculturhistorische 
und rein fachmaflige Behandlung der Gesćhićhte der Mathematik; B ib lio th . M athem  
43, 1903, 5— 6 .
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so hatte er ohne Zweifel etwas viel besseres leisten konnen. — Wenn
A. A r n e th  fiir seine Geschichte der reinen Mathematilc nicht nur etwa 
300 Druckseiten, sondern wenigstens das Doppelte zur Yerfugung gehabt 
hatte, so wiirde er wahrscheinlich die Geschichte der modernen Mathematik 
eingehender behandelt haben; ja , ich gehe noch einen Schritt weiter 
und behaupte, dafi es nicht seine besondere Begabung war, die ihn ver- 
anlafite, uber den ihm zur Yerfugung gestellten Raum so unzweckmafiig 
zu Gunsten der Geschichte der alteren Mathematik zu verfiigen. — Wenn 
ein noch lebender hervorragender Fachgenosse, dessen Namen hier zu 
nennen iiberfliissig sein diirfte, schon ais Vierzigjahriger Gelegenheit 
gehabt hatte, die Geschichte der Mathematik 1700— 1758 zu bearbeiten, 
so wiirden wir meiner TJberzeugung nach jetzt eine weniger fragmentarische 
Darstellung der Geschichte dieses Zeitraumes besitzen, denn aus seinen 
iibrigen Schriften bekommt man gar nicht den Eindruck, dafi fragmentarische 
Darstellungen seiner besonderen Begabung entsprechen.

Auf der anderen Seite mufi ich zugestehen, dafi es wirklich Forscher 
auf dem mathematisch-historischen Gebiete g ib t, die kaum ais Mitarbeiter 
an einer rein fachmafligen Darstellung der Geschichte der Mathematik 
passen, und hier bietet sich also die Frage dar, ob die Begabung dieser 
Forscher auf irgend eine Weise fiir den oben angegebenen Zweck verwendet 
werden kann, oder ob man meiner Ansicht nach dieselben bewegen sollte, 
sich anderen Arbeiten zu widmen. In Bezug hierauf mufi ich vor allem 
hervorheben, dafi sich meine bisherigen Auseinandersetzungen eigentlich 
auf eine Gesamtdarstellung der Geschichte der Mathematik und auf Unter- 
suchungen, die direkt fiir eine solche Gesamtdarstellung benutzt werden 
konnen, beziehen. Ich habe aber in einem friiheren A rtikel1) auf die Be
deutung, die literarische Einzeluntersuchungen ais Materiał fiir die Ent- 
wickelungsgeschichte haben konnen, hingewiesen, und auch fiir Forscher, 
die sich ausschliefilich mit bibliographischen, biographischen und rein 
literarischen Untersuchungen oder mit Yeroffentlichung bisher ungedruckter 
Schriften alterer Mathematiker beschaftigen konnen, gibt es gewifi auf dem 
mathematisch-historischen Gebiete Arbeit genug; ich habe ja  selbst in der 
B ib l io th e c a  M a th e m a tic a  eine grofie Anzahl kiirzerer oder langerer 
Artikel dieser A rt veroffentlicht. N ur mochte ich jungen Fachgenossen 
dringend empfehlen, sich nicht auf literarische Forschungen zu beschranken, 
bevor sie genau konstatiert haben, dafi sie nichts anderes leisten konnen.

Aber es ist natiirlich nicht in erster Linie das Recht der literarischen 
Forscher, das H err C a n to r  yerteidigen will, sondern sein Artikel ist

1) E nestrom, Uber literarische und wissenschaftliche Geschichtsschreibung auf 
dem Gebiete der Mathematik; B ib lio th . M athem . 23, 1901, 2.

15*



offenbar eine oratio pro domo eines Kulfcurhistorikers, und obgleich ich 
schon im Leitartikel dieses Bandes meine Ansichten iiber den W ert der 
kulturhistorischen Behandlung der Geschichte der Mathematik auseinander- 
gesetzt habe,1) so scheint es mir angebracht, noch einmal unter besonderer 
Bezugnahme auf die CANTORschen Bemerkungen auf diese Frage zuriick- 
zukommen.

In seinem Artikel unterscheidet Herr C a n to r  zwei A rten, nach 
welchen Geschichte der Mathematik behandelt werden konnen, namlich 
Geschichte der Mathematik und Geschichte der Mathematik. W as er Ge
schichte der Mathematik nennt, entspricht zunachst Entdeckungsgeschichte 
nach meiner Terminologie, aber aus seiner Erlauterung der Benennung 
scheint hervorzugehen, daB darin auch einbezogen werden kann, was ich 
unter „fachmaBiger Entwickelungsgeschichte “ verstehe. Jedenfalls han delt 
es sich hier um eine Behandlungsweise, die entweder gar nicht oder nur 
nebenbei kulturhistorisch ist. Dagegen diirfte der CANTORsche Term „ Ge
schichte der Mathematik* ziemlich nahe m it dem zusammenfallen, was ich 
„eigentlich kulturhistorische Darstellung* nenne, und die W eise, wie 
Herr C a n to r  diese Darstellungsart charakterisiert, muB also naher unter- 
sucht werden.

„In der Geschichte der M athem atik", bemerkt H err C a n to r , „liefert 
die M athematik zwar das gesamte M ateriał, aber dessen Benutzung soli 
nicht ausschlieBlich der M athematik zugute kommen. Das Bild des ge- 
samten Kulturlebens dient ais H intergrund, von welchem mathematische 
Charakterziige sich heli abheben und selbst dazu dienen, jen en Hintergrund 
zu erhellen*. Schon aus dieser Charakteristik der fraglichen Darstellungs
art sieht man ein, daB dieselbe sich nicht mit einem eingehenden Bericht 
iiber die Entwickelung samtlicher mathematischer Theorien beschaftigen 
kann, denn ein solcher Bericht ist zum groBen Teil nur fiir den Mathe-

1) In einem Falle scheint Herr Cantor mich miBverstanden zu haben. Am An- 
fange des Artikels wies ich darauf hin, daB von einem hoheren Gesichtspunkte aus 
die fachmaBige Darstellung der Geschichte der Mathematik in eine kulturhistorische 
iibergeht, daB aber eine solche kulturhistorische Darstellung fur uns ein unerreichbares 
Ideał ist. Herr Cantor pfłichtet mir darin bei, daB eine ideale Geschichte der 
Mathematik noch nicht geschrieben ist, aber aus dem, was er hinzufiigt, geht hervor, 
daB er meine Meinung nicht ganz richtig aufgefaBt haben diirfte. In der Tat ist 
die kulturhistorische Darstellung, von der ich hier sprach, derart, daB sie jetzt nicht 
einmal erstrebt werden kann, denn sie setzt eine vollstandige Kenntnis des Zusammen- 
hanges zwischen den geistigen Yermogen der Menschen voraus, und weder Herr 
Cantor noch irgend ein anderer Fachgenosse hat einen Yersuch machen konnen, 
eine solche Darstellung zu liefern. Die Bemerkung des Herrn Cantor , daB die 
Arbeiten iiber Geschichte der Mathematik von dem Erstrebten fem geblieben sind 
und wohl auch fern bleiben miissen, hat also mit dem, was ich gesagt habe, nichts 
zu tun.
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matiker verstandlich, oder mit anderen W orten er kommt eigentlich nur 
der Mathematik zugute, und iiberdies haben die modernen mathematischen 
Theorien so geringen Zusammenhang mit dem modernen Kulturleben, dafi 
sie nur ausnahmsweise dazu dienen konnen, dasselbe zu erhellen. In der 
Tat gibt Herr C a n to r  auch am Ende seines Artikels ausdriicklich zu, die 
kulturhistorische Behandlung der Geschichte der Mathematik versch windę 
mehr und mehr, je mehr man der Neuzeit naher riicke.

Aus der CANTORschen Bemerkung kann man auch ersehen, daB der 
Zweck der kulturhistorischen Darstellung wesentlich ein anderer ais der 
der rein fachmaBigen sein muB, und dies geht noch deutlicher aus dem 
folgenden Zitate aus den Mathematischen Beitragen zum Kulturleben der 
Yólker hervor, das Herr C a n to r  sein wissenschaftliches Programm nennt: 
„Wenn bei Volkerschaften eine Ahnlichkeit auf diesem oder jenem Gebiete 
der Geistesentwickelung stattfindet, so ist dies meistens kein blofier Zufall, 
sondern die Folgę von gegenseitiger Einwirkung oder gemeinsamem Ur- 
sprunge.“ Eine Hauptaufgabe der kulturhistorischen Behandlung der Ge
schichte der Mathematik ist also, zu ermitteln, auf welche Weise sich die 
mathematischen Kenntnisse unter die verschiedenen Volker verbreitet haben, 
aber diese Frage hat fiir die rein fachmafiige Darstellung der alteren 
Mathematik nur untergeordnete, hinsichtlich der modernen Mathematik 
sogar keine Bedeutung.

W enn also gerade der Zweck, den die kulturhistorische Behandlung 
der Geschichte der Mathematik verfolgt, fur die Schilderung der Ent- 
wickelung der mathematischen Theorien so wenig Bedeutung hat,1) so diirfte 
daraus unm ittelbar folgen, daB die Hauptresultate jener Behandlung fiir 
die rein fachmafiige Darstellung kaum benutzt werden konnen, auch wenn 
die Zuyerlassigkeit dieser Resultate unstreitig ware, was gewifi nicht immer 
der Fali ist, da die fraglichen Resultate oft auf unsicheren Hypothesen 
oder ungeniigenden Beweisfiihrungen gegriindet werden miissen. Dagegen 
kann naturlich die Beschaftigung m it gewissen mathematisch - ku ltu r
historischen Problemen zu Untersuchungen veranlassen, die wertvolles 
mathematisch-literarisches Materiał an den Tag bringen. W enn also ein 
Forscher, dessen Begabung entschieden darauf hinweist, dafi er nur ais 
Kulturhistoriker wirken kann, imstande ist, so verdienstvolle Einzel- 
untersuchungen auszufiihren, wie die in den Mathematischen JBeitrdgen zum 
Kulturleben der Yólker vorkommenden, so werde ich der letzte sein, ihm 
davon abraten zu wollen.

1) Dagegen leugne ich naturlich nicht, daB kulturhistorische Darstellungen der 
Entwickelung der Mathematik einen groBen Wert fiir die allgemeine Kulturgeschichte 
haben konnen und wirklich gehabt haben, ebenso wie mathematisch-literarische 
Arbeiten zuweilen sehr wertvolle Beitrage zur allgemeinen Literargeschichte liefern 
konnen.

Zur Frage iiber die Behandlung der Geschichte der Mathematik. 229
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Ich habe mir erlaubt mit dem W orte „inopportun“ die Ansicht zu 
bezeichnen, dafi ein Yerfasser auf dem mathematisch-historischen Gebiete 
ohne weiteres so schreiben soli, wie seine Individualitat es zu foidern 
scheint, und ich dachte dabei an die W ichtigkeit, gegenwartig alle geeigneten 
Krafte in Anspruch zu nehmen, um auf eine rein fachmafiige Darstellung 
der Geschichte der Mathematik hinzuarbeiten — denn daB dies das Ziel der 
mathematisch-historischen Forschung sein soli, ist fiir mich ein Axiom. 
DaB die fragliche Ansicht, wenn sie verbreitet wird, die H erstellung dieser 
Geschichte direkt verzogern muB, diirfte unm ittelbar klar sein, denn einige 
Fachgenossen, dereń Mitwirken wiinschenswert ist, werden dadurch bewogen 
werden, sich mit solchen Untersuchungen zu beschaftigen, die ihnen am 
nachsten liegen, unbekummert darum, ob der Gegenstand dieser Unter
suchungen vielleicht auch der Miihe wert ist, die sie darauf yerwenden. 
Aber auch indirekt kann die Ansicht meines Erachtens fiir die mathematisch- 
historische Forschung schadlich werden. Hebt man namlich kraftig hervor, 
daB diese Forschung einen ganz bestimmten Zweck hat, und zwar einen 
solchen, der in erster Linie fiir die Mathematik von Belang ist, so kann 
man dadurch jungę Mathematiker bewegen, sich mathematisch-historischen 
Untersuchungen zu widmen; auf diese W eise wird es mehr und mehr 
bekannt werden, daB Geschichte der M athem atik wirklich eine mathematische 
Disziplin ist, und die Arbeiter auf diesem Gebiete werden dadurch die 
gebiihrende Anerkennung von der Seite der M athematiker bekommen. Yer. 
breitet sich dagegen die Ansicht, daB die Indm dualita t eines mathematisch- 
historischen Forschers in erster Linie fiir seine Yerfasserwirksamkeit maB- 
gebend sein soli, und wird dazu behauptet, dafi die eigentliche Geschichte 
der Mathematik zur Aufgabe hat, die mathematischen Charakterziige des 
gesamten Kulturlebens darzulegen und dasselbe dadurch zu erhellen, so ist 
zu fiirchten, daB wenige M athematiker sich mit historischen Forschungen 
beschaftigen werden, und daB bei Bewerbung um eine Stelle, fiir welche 
herausgegebene Schriften auf dem Gebiete der mathematischen Wissen- 
schaften in erster Linie meritierend sind, mathematisch-historische Abhand- 
lungen, auch wenn sie wirklich wertvoll sind, kaum in Betracht kommen 
werden. Naturlich wird dieser Umstand noch mehr dazu beitragen, jungę 
Fachgenossen von historischen Studien abzuschrecken. Ich will nicht in 
Abrede stellen, daB durch Betonung der kulturhistorischen Bedeutung der 
Geschichte der Mathematik einige Historiker und Philologen ais Mitarbeiter 
gewonnen wrerden konnen, aber diesen Gewinn scliatze ich nicht sehr lioch 
da die Geschichte der modernen mathematischen Theorien, die ja  die oroBte 
Bedeutung haben, nicht ohne eingehende mathematische Kenntnisse behandelt 
und noch weniger gewiirdigt werden kann.

Die vorhergehenden Zeilen enthalten das W ichtigste, das ich in betreff
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des CANTORschen Artikels zu bemerken gehabt habe. E s ist ja  moglich, 
dafi Herr C a n to r  nicht genau die Meinung hat, die ich in seinem Artikel 
gefunden zu haben glaube, aber die Absicht dieser Zeilen ist, wie ich 
schon einleitungsweise angegeben habe, eigentlich nur meine Stellung in 
betreff gewisser Fragen zu prazisieren, und ich bin iiberzeugt, dafi auch 
andere Leser des CANTORschen Artikels denselben Eindruck davon wie ich 
bekommen haben.

Nur einen Punkt, wo Herr C a n to r  mich zweimal mifiverstanden zu 
haben scheint, werde ich mir noch erlauben hier zu beriihren. In betreff 
gewisser arithmetischer Satze der Agrimensoren habe ich im Leitartikel 
dieses Bandes darauf aufmerksam gemacht, dafi es bei einer rein fach- 
mafiigen Behandlung der Geschichte der Mathematik gewifi nicht erlaubt 
ist, mit Herrn C a n to r  z u  behaupten, dafi diese Satze natiirlich keinem 
Romer angehoren, und dafi ihr alexandrinischer Ursprung selbstverstandlich 
ist. Ich habe hinzugefiigt, aus denselben Griinden konnte man behaupten, 
J o h a n n  B o ly a i  habe die nichteuklidische Geometrie nicht selbstandig er- 
funden. In Bezug auf diese Ausstellung weist Herr C a n to r  auf den W ert 
historischer Hypothesen hin, und teilt mit, dafi er noch von der Richtigkeifc 
der Hypothese (dafi die Romer in der Mathematik nichts schufen), auf 
welche er seine Behauptung in betreff des Ursprunges der arithmetischen 
Satze der Agrimensoren griindete, iiberzeugt ist. Auf die Frage iiber den 
W ert historischer Hypothesen bei der Behandlung der Geschichte der 
Mathematik werde ich hier nicht eingehen, da ich voraussichtlich diese 
Frage recht bald in einem besonderen Artikel behandeln werde. Diese 
Frage gehort auch nicht hierher, denn ich habe gewifi nicht Herrn C a n to r  
bestreiten wollen, eine Hypothese aufzustellen, und dieselbe fiir eine folgende 
Argumentation zu benutzen, sondern ich beanstandete in erster Linie die 
meiner Ansicht nach unrichtige Form, die Herr C a n to r  seiner Hypothese 
gegeben hatte; in der Tat kann man daraus kaum erraten, dafi es sich 
lediglich um eine Hypothese handelt, denn solche Ausdriicke wie: „Natiirlich 
keinen Romer," „Die Stellung der Romer ist eine erhaltende gewesen, “ 
„DaB sie nichts schufen, ist allgemein anerTcannt,* usw. deuten wohl kaum 
auf eine blofie Hypothese hin.

Durch meine Bemerkung iiber B o ly a i  und die Entwickelung der 
nichteuklidischen Geometrie habe ich freilich versucht zu zeigen, daB die 
besondere Hypothese, die H err C a n to r  im fraglichen Falle aufgestellt hat, 
kaum ais Beweismittel angewendet werden kann, da eine ahnliche, auch 
auf unvollstandiger Induktion begriindete Hypothese zu einem falschen 
Resultate fiihrt, aber auch hier scheint H err C a n to r  mich ein wenig mifi- 
yerstanden zu haben. E r macht namlich darauf aufmerksam, dafi J o h a n n  
B o ly a i  vielleicht m ittelbar von Gottingen aus die Anregung bekommen hatte,
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sich mit der Parallelentheorie zu beschaftigen, und daB er darum nicht ganz 
unabhangig war. Aber ich habe nicht behauptet, dafi J ohann B olyai 
unabhangig war, sondern dafi er die nichteuklidische Geometrie selbstandig 
erfunden hat, und dies ist ja etwas ganz anderes, denn ein Mathematiker 
wie J ohann B olyai ist wohl nicht lediglich ein Boden, wo Gedanken 
anderer Mathematiker in gewissen Fallen zur Entwickelung gelangen. Fiir 
einen Kulturliistoriker, der sich mit Yorliebe der Geschichte der alteren 
Mathematik gewidmet hat, liegt es yielleicht nahe, die Begriffe „abhangig“ 
und „unselbstandig* zu verwechseln, und zwar aus dem Grunde, weil es 
sich in der Geschichte der alteren Mathematik zum grofien Teil um ele- 
mentare Satze oder sehr einfache Methoden handelt. Unter solchen Um- 
standen kann die Anregung sich mit einem bestimmten Satze oder einer 
bestimmten Methode zu beschaftigen, leicht einen Fingerzeig enthalten, auf 
welche W eise das Resultat erzielt werden soli, und man ist darum ent- 
schuldigt, wenn man den Verdacht hat, dafi der abhangige auch wenigstens 
bis zu einem gewissen Grade unselbstandig gewesen ist; zuweilen ist es 
sogar ebenso leicht, den Satz selbst mitzuteilen, ais eine Anregung zu 
geben, die einschlagige Frage naher zu studieren. In betreff der modernen 
Mathematik ist es ganz anders, besonders wenn es sich um eine neue 
Theorie handelt. Hier kann ein Mathematiker sehr wohl von seinen Yor- 
gangern abhangig sein, ohne daB man darum berechtigt ist, die Resultate 
seiner wissenschaftlichen Wirksamkeit ais unselbstandig zu bezeichnen, denn 
diese Resultate konnen einen so grofien Fortschritt reprasentieren, dafi die 
friiheren sparlichen Errungenschaften auf einem gewissen Gebiete in eine 
wirkliche Theorie verwandelt werden. W are es also auch wahr —  was 
freilich von der kompetentesten Seite bestimmt verneint w ird1), —  daB 
J ohann B olyai den Gedanken einer von dem Parallelensatz unabhangigen, 
widerspruchfreien Raumlehre von Gauss bekommen hatte, so konnte man 
dennoch mit Recht sein System der nichteuklidischen Geometrie ais eine 
selbstandige Entdeckung betrachten. —  Herr Cantor fragt in diesem 
Zusammenhange: „Wer mochte zweifeln, daB fremde Keime bewuBt oder 
unbewuBt in seinem (d. h. J ohann B olyais) Geiste fruchtbringend wurden?* 
Hierauf antworte ich: Die ganze Frage ist meiner Ansicht nach fiir die 
fachmafiige Darstellung der Geschichte der Mathematik von untergeordneter 
Bedeutung. Das W ichtigste ist, konstatiert zu haben, daB Johann B olyai

1) Vgl. P. Stackel, Die Entdeckung der nichteuklidischen Geometrie durch J o h ann  

B o l y a i; M athem . und n a tu rw . B e r ic h te  aus U n garn  17 (1899), 1901, S. 11: 
„Mit Sicherheit [laBt sich] schlieBen, daB der Gedanke einer in sich begriindeten, 
logisch widerspruchfreien Raumlehre, die unabhangig von dem elften Axiom gilt, 
nicht etwa yon Gauss aus durch Yermittelung von W o lfg a n g  auf Johann ubertragen, 
sondern von Johann B o ly a i selbstandig gefunden worden ist“.
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eine Theorie der nichteuklidischen Geometrie ausgebildet hat, bevor er 
von den Untersuchungen anderer Mathematiker auf diesem Gebiete Kenntms 
bekommen hatte. Der Umstand, daB J o h a n n  B o ly a i  urspriinglich von 
seinem Yater aufgefordert wurde, sich mit der Parallelentheorie zu be
schaftigen, kann ja von Interesse sein, aber zu ermitteln, in wie weit die Ent- 
deckung des J o iia n n  B o ly a i  von dem heimlichen Fortwuchern GAUSSscher 
Gedanken abhangig gewesen ist, gehort meines Erachtens der Wissenschaft 
nicht an, denn fiir diesen Zweck fehlt es uns vollstandig an Materiał.
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Uber die G-estalt der Groma der romischen Feldmesser.
Yon W ilh e lm  S ch m id t in Helmstedt.

Bekanntlich spielte fiir den Romer bei Anlage von Stadten und Tempeln 
oder Bestimmung der LagerstraBen oder der Begrenzung der Ackerflachen 
die Ostwestlinie (Decumanus) und die Sudnordlinie (Cardo, Mittagslinie) 
eine bedeutende Rolle. Man bediente sich dazu der Groma, eines Instrumentes, 
das wohl im allgemeinem bekannt ist, aber dessen Einrichtung und Yer- 
wendung im einzelnen noch AnlaB zu Zweifeln bietet. Man leitet die Groma 
von den Etruskern her; die Romer nannten sie auch „Stern* (stellał 
W inkelkreuz), wie die Griechen „asteriskos" (doreglOKOg Sternchen). Sie 
diente nicht nur zum Einvisieren einer bestimmten Linie, z. B. der Ostwest
linie bei Sonnenaufgang, sondern auch zur Bestimmung der auf dieser 
senkrecht stehenden Mittagslinie, also zum Abstecken rechter Winkel.

Ungefahr lieB sich ihre Gestalt bisher aus dem Grabrelief des Feld- 
messers L. A e b u tiu s  F a u stu s  (1. Jahrh. nach Chr.) von Ivrea erschliefien.1) 
DaB hier nur zwei Senklote abgebildet sind, hat wohl in auBeren Umstanden 
seinen Grund; in W irklichkeit hat bis jetz t auch niemand gezweifelt, daB 
v ie r  Senkel vom Armkreuz herabhingen.

Neuerdings ist nun bei den Limesgrabungen eine wirkliche, im wesent- 
lichen gut erhaltene Groma an den Tag gekommen. Sie ist im Besitze 
des Gutsbesitzers W in k e lm a n n  zu Pfiinz bei Eichstadt und H. S c h o n e  zu 
eingehender Untersuchung iiberlassen worden. Das W inkelkreuz (Fig. 1) 
besteht aus plattiertem  Eisen und hat im Kreuzungspunkte ein Loch, in 
welches der obere Zapfen des eisernen Stativs (ferramentum) faBte. Um 
diesen Zapfen liefl sich das Kreuz drehen. Die Enden der beiden, aufein- 
ander senkrecht stehenden Lineale sind, abweichend von der Nachbildung

1) Vgl. Cantor, Vorles. iiber die Gesch. d. Mathem. I 2, 501 und vollstandiger 
in schonem Lichtdrucke bei H. S chone, Das Yisierinstrument der romischen Feldmesser; 
Jahrb . des a rch iio lo g . I n s t itu t s  16j 1901, Tafel II. Diesom interessanten Aufsatze
(S. 127—132) sind mit giitiger Genebmigung des Verfasseis und der Zentraldirektion 
aucb unsere Figuren 1 und 2 entnommen.
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auf dem Grabsteine, stark ver- 
jiin g t, hakenformig gebogen 
und m it starkem Nagel ver- 
sehen. Jeder Arm ist, ohne 
den verjiingten Teil, 13,5 cm 
lang, 9 cm dick, jedes Lineal 
einschliefilich des Hakens 35 cm 
lang. Der Stander, welcher 
auch unten einen Dorn hat 
und wohl in einen Schemel 
eingefugt wurde, ist 35,5 cm 
hoch. Die Verjiingung der 
Kreuzarmenden nebst Haken 
und Nagel machen die An- 
nahme unabweisbar, dafi das 
Armkreuz in einem starken 
Holzrahmen befestigt war, wie 
es S c h o n e s  Rekonstruktion 
(Fig. 2) zeigt. Bei dieser Ein- 
richtung war es aber schwerlich 
moglich, yon einem Faden zum Fig. i.
gegeniiberhangenden zu visieren,
weil die eiserne Stiitze im Wege gestanden hatte, sondern es wurde wahr
scheinlich yon einem Lote zu den benachbarten Senkeln visiert; auch so 
ergaben sich rechte Winkel.

W as wir aus literarischen Quellen iiber diese „machinula“ wissen, geht, 
wie es scheint, meist auf V a r r o  zuriick.

F r o n t in  schreibt im 2. Buche iiber die Begrenzungen („De lim itibus“, 
Rom. Feldmesser I): „Zuerst den Stander (mit der Groma) aufstellen, alle 
geneigten Teile (der Oberflache) wagerecht richten und mit einem Auge 
auf die an allen Enden durch Gewichte gespannten, miteinander ver- 
glichenen (gleich langen) Faden oder Schniire so sehen, bis es den Seh- 
strahl des zweiten Fadens auffangt und so die (beiden) einander nachsten 
Faden nur allein sieht; dann die Richtlatten einwinken.1) Abnlich noch 
an anderer Stelle (I: 287,2): „W enn du den Stander (mit dem Apparate) 
aufgehoben hast, wirst du ihn zu einem Steine tragen und daneben stellen. 
Wenn du ihn hingestellt hast, w irst du ihn (oberflachlich?) wagerecht 
richten. W enn du ihn wagerecht gestellt hast, wirst du solange sorgfaltig

1) Ferramento primo uti, et omnia momenta perpenso dirigere, oculo ex omnibus 
corniculis extensa ponderibus et inter se comparata fila seu nervias ita perspicere, 
donec proxima consumpto alterius yisu sola intueatur; tunc dictare moetas.
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operieren (d. h. genau 
einstellen), dafi der 
Senkel, welcher von dem 
„ umbilicus soli“ hinab- 
o-elassen wird, auf denO
Kreuzpunkt des Steines 
fallt*.1)

Damit stimmt im 
wesentlichen iiberein, 
was M arcu s Jun ius  
N ip su s (I: 287,25) sagt: 
„Du wirst den Eisen- 
stander n e b e n  dem 
Steine in der W eise auf- 
stellen, daB du ihn nicht 
unm ittelbar in die gerade 
Grenzlinie stellst. W enn 
der Stander steht, wirst 
du den „umbilicus soli“ 
iiber den Kreuzungs- 
punkt des Steines drehen 
und so das Stativ wage- 
recht richten. Wenn 
der Stander wagerecht 
steht, wirst du vom 

„umbilicus soli“ das Lot so hinablassen, dafi es auf den Kreuzungspunkt 
des Steines fallt. Dann wirst du fiir die (Bestimmung der rechtwinkligen) 
Grenzlinie vier Punkte in deiner Hand haben, die du aufgestellt hast 
(namlich drei an der Groma und eine R ichtlatte fiir die zu suchende 
Richtung). Mit anderen Senkeln (Schnurenden) wirst du eine andere Grenz
linie haben. *2)

1) Sublato ferramento transferes ad lapidem et figes. cum fixeris, perpendes- 
cum perpenderis, diligenter tam diu facies, ut ab umbilico soli emissum perpendiculum 
supra punctum decussis cadat.

2) Piges ferramentum ad lapidem ita, ne in rigore limitis figas. fixo ferramento 
convertes umbilicum soli supra punctum lapidis et sic perpendes ferramentum. per- 
penso ferramento ab umbilico soli emittes perpendiculum ita, ut in puncto lapidis 
cadat. comprehendes ąuattuor signa ea quae posaisti in limitem, aliis corniculis 
tenebis alium limitem. Wenn man vom Yisierpunkte iiber dem Steine absieht, kann 
man auch an 2 Senkel und 2 Richtlatten (auch eine fur die vorhandene Grenzlinie) 
denken.
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Es fragt sich, was unter dem „umbilicus soli* zu verstehen sei.
H. S c h o n e  sieht darin ein Kreuzarmende, das eben diesen technischen 
Namen gefiihrt habe. Das scheint mir im wesentlichen richtig. Nur bleibt 
im einzelnen noch zu beachten, daB mit Hilfe des „umbilicus soli14 auch 
das „ferramentum* genau wagerecht gestellt wird. Es ist daher vielleicht 
nicht ausgeschlossen, daB an jenem einen Ende des Winkelkreuzes nach dem 
Boden zu ein nabel(buckel)formiger Knopf mit einem yertikalen Einschnitte, 
ahnlich wie ein gewolbter, mit einem Einschnitte yersehener Schrauben- 
kopf, irgendwie angebracht war, damit in seine Nute die Schnur des 
Senkels einspielte und so wenigstens einigermaBen die wagerechte Lage 
gewahrleistete. Diese Art, die horizontale Lage zu bestimmen, ist jedenfalls 
noch einfacher ais die Verwendung einer Setzwage. Ganz sicher geht man 
in solchem Falle wohl eigentlich nur bei der Dosenlibelle; aber fur 
gewohnlich mochte jene Vorrichtung geniigen. Auch so kommt der 
Name — umbilicus soli „Nabel (Buckel?) fiir den Boden111) —  wohl 
noch zu seinem Rechte.

Nach H e r o n , Dioptra  33 wurde der „Stern" (uOTSoiOKOg) nur sehr 
wenig beim Yisieren gebraucht. H e r o n  hebt besonders den Ubelstand 
hervor, daB die Senklote, namentlich bei Wind, sich unruhig hin- und her- 
bewegten. Wenn man auch versucht habe, dadurch dieser Gefahr zu 
begegnen, daB man Hohlzylinder unter die Senkel gestellt habe, damit das 
Lot in einem solchen schwebend gegen den W ind geschiitzt sei, so sei 
doch zuweilen Reibung zwischen den Gewichten und den Zylindern ent- 
standen und dadurch das Abstecken eines rechten W inkels zwischen den 
durch je zwei gegeniiberhangende Lote bestimmte Ebenen vereitelt. Ein 
Gleiches gilt selbstverstandlich auch fiir die durch je  zwei benachbarte 
Lote gehenden Ebenen.

1) Freilich bezeichnet man mit „umbilicus' auch den Kopf des Stabchens, welches 
aus den Buchrollen hervorragte. Sollte eine derartige Beziehung zugrunde liegen, so 
miiBte ein bestimmtes Armende eine ahnliche Form gehabt haben. Davon lafit der 
Fund nichts erkennen. Auch fragt man sich vergeblich, wie ein solcher „umbilicus” 
allein geeignet war, bei Festlegung der horizontalen Richtung mitzuwirken. „Nabel 
(Mittelpunkt) des Bodens“ miissen wir aber verstehen, wenn das Armende lediglich 
ais Schnittpunkt zweier Visierlinien gemeint ist, wie H. Schone will. Aber woran ist es 
kenntlich? E in  b e s t im m te s  Armende scheint der „umbilicus soli“ gewesen zu sein, 
da er ja  eigens nach dem Kreuzungspunkte des Steines gedreht wird. Ohne besondere 
Yorrichtung (oder Kennzeichen) aber konnte eigentlich j edes Kreuzarmende in obigem 
Sinne ais „umbilicus soli“ dienen.
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Die mathematischen S. Marcohandschriften in Florenz.
Von A x e l  A n th o n  B jo k n b o  in Kobenhavn.

1.
Im Juni 1902 hatte ich in Florenz Gelegenheit mehrere lateinische 

Handschriften mathematischen Inhalts einzusehen, und zwar lenkte ich in 
erster Reihe meine Aufmerksamkeit auf die friiheren S. Marcohandschriften. 
Dieselben wurden, ais das S. Marco-Kloster vom Staate unterdriickt wurde, 
teils in die Biblioteca Laurenziana, teils in die Biblioteca Nazionale ein- 
verleibt. In ersterer Bibliothek haben die Hss. noch die alten Signaturen, 
in letzterer aber sind sie in die groBere Sammlung mit dem Namen „con- 
venti soppressi* aufgegangen und haben neue Signaturen erhalten. Eine 
Korrespondenzliste der alten und neuen Signaturen existiert nicht, und der 
handgeschriebene Katalog iiber die „conventi soppressi*-Sammlung ist sehr 
schlecht; es ist deshalb keineswegs leicht, die von M o n tfa u c o n  oder B on -  
com pagni erwahnten S. Marcohss. zu finden, insofern dieselben an die 
Biblioteca Nazionale gekommen sind. Die von mir unternommene Durch- 
musterung m ehrerer der wichtigsten dieser Hss. hoffe ich spater vervoll- 
standigen zu konnen, so dafi es mir nach und nach gelingen kann ein 
ganzes Yerzeichnis samtlicher S. Marcohss. mathematischen Inhalts zu geben.

Den Anfang mache ich mit den zwei Handschriften, die ich schon in 
den A b h a n d l. z u r  G esch. d. m a th e m . W iss . 14, 1902, p. 144— 145 kurz 
erwahnt habe.

Codex S. Marco P lorent. 184.
(Biblioteca Laurenziana.)

Latein. Pergamenths. in groB Qvarto aus dem 15. Jahrh.; besteht aus einem 
Yorsatzblatt und 164 numerierten Polien. Die Qvaternionen (in der Hs. angegeben) 
sind: 1. Hand: fol. 1—10, 11—14; 2. Hand: 15—22,23—30,31—38,39—46; 3. Hand: 
47—56, 57—60, 6 1 -6 8 , 6 9 -7 7 , 78—86, 87—96, 97—105, 106-115, 116—125, 126— 
135, 136—145, 146—153, 154—163, 164. Es fehlen mehrere Blatter, wahrscheinlich 
6 zwischen fol. 57 und 58, ferner je 1 Blatt zwischen 63 und 64, 66 und 67, 76 und 
77, 79 und 80, 105 und 106. Blattflache 28,5X 20,3  cm. Schriftfla,che fol. 1—46: 
20,1 X  13,0 cm; fol. 47—164 : 18,0 X  H>® cm Keine Kolumnen. Zeilenzahl fol. 
1—46: 41; fol. 47—119: 34; fol. 120—164: 30 a 37. Schrift: minuskel, 3 Hande
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(vgl. oben) yon der M itte des 15. Jahrh. Fiir Initialen ist P latz offen gelassen, aber 
diese sow ie Figuren fehlen. D ie Buchtitel fol. 120— 164 sind rot geschrieben, sonst 
feh lt jede Art von Ausschmuckung.

Auf dem Yorsatzblatt findet sich die gewohnliche Anteskription sowie 
ein altes InhaltsverzeichnisT) : (Hand B): In bancho X V I I I  ex parte occi- 
dentis. (Hand A): Hic Iiber est conuentus santi Mar ci de Florencia ordinis 
predicatorum , quem donauit uir clarissimus C osmus M e d ic e s  prescripto 
conuentuj. (Hand B): Em it autem ab heredibus ser P h y l ip p i  ser Vg o lini 

P ie r u z z i  de Yertine notarii florentinj.
Canones super tabulas regis A lf o n si secundum J o e an n em  d e  S a x o n ia .

Tabule A lf o n si regis Castelle.
Tractatus M i l e i  et Ca jip a n i .

A n to licu s (sic!) de spera mota.
C am p a n u s  et alij de proportione et proportionalitate.
Liber Karastonis.
Liber Embadorum S au o sa r d e  (sic!) Judei.

Der Inhalt ist folgender:

I (erste Hand).
1. J o h a n n e s  D a n ck  von Sachsen: Canones super tabulas Alphonsinas'2) 

(fol. l r— 13r).
Uberschrift feblt.
Anfang: Tempus est mensura motus, ut uidt A r is t o t e l e s  4 ° physi- 

corum . . .
Schlufi: . . . Figuram autem facies secundum doctrinam magistri 

J o h an n is  d e  L i n e r i j s , a  quo habeo scientiam meam. Expliciunt canones 
super tabulas A lfo nsij.

fol. 13v— 14v sind leer.

II (zweite Hand).
2. Alfonsinischen Tafeln (fol. 15r—46v).
Uberschrift: Tabidce illustris A l ph o n si regis Castellce ad nieridiem 

Toleti positcB.
Anfang (Rubr.): Tabula differentiarum unius reg n i ..............(yorletzte

Tafel heifit:) Tabula eąuationis Mercurij tertia................. (letzte Tafel:)
Tabula eąuationis dierum cum noctibus suis:

1) Y gl. Boncompagni , Delie uersioni fatte da P latoue Tiburtino, Roma 1851, p. 
35— 36.

2) Uber diesen T est siehe Steinschneider , Hebr. Ubers. p. 619 ff. — W as den 
Namen D anck betrifft, so hat Cod. Borbon. VIII. D. 31 (14. Jahrh.) die Canones m it der 
U nterschrift: E xpliciunt canones tdbularum illustris principis A lfonsi, ąuos magister 
J ohannes D aneicow de Saxonia conpilauit.
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III (dritte Hand).
B. Menklaos’ Spharik I— III, defekt1) (fol. 47r— 79v).
Uberschrift fehlt.
Anfang: Declarare uolo ąualiter faciam  . . .  (7 B latter fehlen).

fol. 64v: . . . Expletus est tradatus prim us libri M ilei. Incipit 
secundus . . .  (1 B latt fehlt) . . . 

fol. 69v: . .  . Expletus est secundus. Incipit tercius . . .  (1 B latt 
fehlt).

fol. 79v: . . . et maior proporcio dyametri spere ad dyametruni 
circuli, qui / —  der Rest vom letzten Satz (III, 15) stand 
auf dem nachsten nunmehr fehlenden Blatte.

4 . Campanus’ de figura sedoris, defekt2) (fol. 80r—v).
Erste Halfte des Textes stand auf dem zwischen fol. 79T u. 80r weg- 

geschnittenen Blatt.
fol. 80r — / ipse sit residuus semicirculi, et corda dupli arcus hb 

est eąualis corde dupli arcus cb, . . .
SchluB: . . .  et ex proportione corde dupli arcus cf ad cordam dupli 

arcus ce.
5. Autoeykos’ 7t£Qi mvov/A£vrj£ orpaloag3) (fol. 80v— 86r).
Uberschrift: Incipit Uber A n t o l ic i  (sic!) de spera motu (sic!)
Anfang: Pundum eąuali motu dicitur moueri . . .
SchluB: . . . ergo vterque duorum circulorum abg, bed est maior guam 

centrum spere. Expletus est Uber A n t o l ic i  (sic!) de spera mota.
6. Campanus’ de proportione et proportionalitate4) (fol. 86r— 90r).
Uberschrift: Tradatus CAMPANideproporcione et proporcionabilitate (sic!)
Anfang: Proportio est duarum ąuantitatum eiusdem generis ad inuicem

habitudo . . .
SchluB: . . .  quare d ad f  non componitur. De propositis quoque sufficit, 

quod dictum est. —  Isti sunt 18 modi vtiles. — Isti sunt 6 modi 4nvtiles.

1) Ygl. B jo u n b o ,  Studien iiber M e n e l  a  o s ’ Sphurilc p. 12 und 144.
2) Der ganze Text (Anfang: Cum aliąuis semicirculus dividitur . . .) findet sich in 

den Codd. Dresd. Db. 86; Toruń. R 4° 2; Paris. 7406; Vat. 3098 und ist von G i u n t i ,  

Yenedig 1518 ediert; vgl. ubrigens B j o r n b o ,  Stud. uber M e n e l a o s  p. 153—154 und 
S t e j n s c h n e i d e r ,  Hebr. Ubers. p. 589, Note 387.

3) Unediert; derselbe Text wie der in den Codd. Paris. 9335 fol. 19*—21v und 
Basil. F. II. 33, fol. 114—116. Ygl. B ib lio th . M athem . 33 (1902), p. 67.

4) Im Cod. Yindob. 5277 ist dieser Text anonym; im Cod. Yat. 3380 wird er 
wie hier dem Camfands zugeschrieben (vgl. B j o r n b o , 1. c. p. 144); im Cod. Ambr. 
A. 203 inf. (15. Jahrh.) ist der Titel: Tradatus aureus de proporcione et proportio
nalitate Al-Kindi (!_) ad librum Almagesti admodum necessarius. In den arabischen 
Verzeichnissen iiber Al-Kindis Schriften (vgl. Z eitsch r. f. M ath. u. Ph. 37, 1892, 
p. 10—15) findet sich eine Schrift iiber die zeitlichen Yerhaltnisse (Proportionen).
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7. Ahmed ben Jusups de proportione et proportionalitate, defekt1) 
(fol. 90r— 112v).

Uberschrift: Epistoła A m e t i  filii J o se p h  de proporcione et proportio
nalitate.

Anfang: Jam tibi respondi, ut scias, quod ąuesiuisti de causa geome- 
trice proporcionis . . .  (1 Blatt fehlt).

fol. 112r : . . .  ad quod absąue eius auxilio peruenire non potes, qui 
est sufficientia nostra et tutor bonus.2) Quod proportio 
linee ab ad medietatem circuli bgd sit sicut . . .

SchluB: . . .  et sicut proportio ab ad medietatem circuli bgd et hoc 
est etc. —  E t illud est. — Expleta est epistoła A m e t i  de proporcione et 
proporcionalitate.

8. Tabit-ib n -Korrahs Uber karastonis (fol. 112v— 119r).
Uberschrift: Incipit Iiber karastonis, editus a T h e b i t h  filio T e o r e .

Anfang: Continuet deus conseruationem tuam et multiplicet ex salute
portionem tuam . . .

SchluB: . . .  et faciet te cognoscere casurn erroris. Liber est finitus.
—  Explicit de karastione. Deo gratias. 

fol. 119v ist leer.
9. A braham  bar  Ch ijja  (Savasorda): Uber embadorum3) (fol. 120r—  

164v).
Uberschrift: Incipit Iiber embadorum a S a u a s o r d a  Judeo in ebraico 

compositus et a P l a t o n e  T ib u r t in o  in latinum sermonem translatus anno 
Araburn I )X  mense sapliar.

Anfang: Qvi omnes mensurandi diuidendique modos recte . . .
fol. I59r Zeile 8: . . . ampligonius iudicetur ebetencet4)  linea db et 

sit notum . . .
fol. 164v: . . .  Si triplum est a f ad fc, triplum est be ad ba. (SchluB).

Codex S. Marco Plorent. 213.
(Biblioteca Nazionale, convent. soppr. J. V. 30.)

Latein. Pergamenths. in groB Qvarto aus dem 14. Jahrh.; bestebt aus einem 
Vorsatzblatt und 45 Fołien mit den Nummern 1—12 und 25—57. Die Qvaternionen 
(in der Hs. angegeben) sind 1—12, 25—36, 37—48 und 49—58; fol. 58 ist weg- 
geschnitten, und die Qvaternion 13—24 fehlt. Blattflache 29,5 X  22,3 a 23,3 cm.

1) Eine Ausgabe von diesem Texte hatte M. C u b t z e  in Yorbereitung. Die Halfte 
desselben habe ich fiir C u r t z e  nach der gegenw&rtigen Hs. collationiert.

2) An dieser Stelle schlieBt sonst der Text, z. B. im Cod. Paris. 9335. Vgl. 
B ibl. M ath. 33, 1902, p. 70. Die folgende % Seite ist auch nur ein Scholion.

3) Ediert von C u r t z e  in den Abh. zur G esch. d. m athem . W iss. 12, 1901.
4) Mit dem Worte ebetencet schlieBt die llbereinstimmung mit C u r t z e s  Ausgabe 

(p. 178, 13). Das folgende (fol. 159r—164v) ist einem anderen Texte entnommen und 
handelt von Hohen- und Tiefenmessungen des Unzuganglichen.

Bibliotheca Mathematica. IU. Folgę. IV. 16
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Schriftflache fol. 1—12 und 25—34 : 17,5 X  U ,7 cm; fol. 35—57 : 19,0 a 19,5 X  13>° cm' 
Keine Kolumnen. Zeilenzahl: 38—43. Eine 1. Hand hat den Text und yiele Rand- 
noten geschrieben, und zwar mit schwarzer, einzelne Textiiberschriften mit roter, 
Abteilungszeichen (C) und Abschnittsinitialen mit roter oder blauer, Textinitialen mit 
roter u n d  blauer Tinte. Einzelne Randnoten einer 2. Hand und mebrere Textuber- 
schriften von neueren Handen sind schwarz geschrieben. Die Figuren (mittelmaf.lig) 
sind schwarz, in der ersten Qvaternion mit schwarzen, sonst mit roten Figurbuch- 
staben.

Die Hs. hat kein Inhaltsverzeichnis. Auf dem Vorsatzblatt steht die 
gewohnliche Anteskription *):

(Hand B): In  bancho X V I I I I  exparte  occidentis. (Hand A): IIic Iiber 
est conuentus sancti M arci de Florencia ordinis predicatorum, quem donauit 
vir clarissimus G osm us M e d i c e s  prescripto conuentuj. (Hand B):, quem emit 
ab heredibus ser P h y l i p p i  ser U g o l in i  P i e r u z z y  notarij florentinj. 19 occ.

Der Inhalt ist folgender:
1. A r c h im e d e s’ sog. de curvis superficiebus2) (fol. l r— 4V).
Uberschrift: Liber A r c im e n id is .

Anfang: Cviuslibet rotundę pyram idis cuma superficies . . .
Schlufi: . . .  Sic que [classis nostra id  est nauis] 3) portum tenet, in quem 

iamdudum vela succinxerat. lamque cum bibulis hereat harenis ancliora 
A r c h im e n id e s  remigii, J o h a n n e s  nauigationis grates agit summo creatori. 
Explicit commentarium J o h a n n is  d e  T h i n 4) in demonstrationes A r c h im e n id is .

2. E u k lid s  K atoptrik5) (fol. 4V— 7r).
Uberschrift (am Rande mit einer jiingeren Hand): D e specidis.
Anfang: Visum rectum esse, cuius media . . .
SchluB: . . . Quare in cis stupa posita accendetur. Explicit Iiber de 

specidis.
8. J o r d a n u s  N em o r a r iu s’ de ponderibus6) (fol. 7r— 8r).
Uberschrift: Incipit Iiber de ponderoso et leui.

1) Ahnliche Anteskriptionen finden sich in fast allen S. Marcohss.
2 ) Das Buch enthalt Satze aus dem 1. Buche von A k c h im e d e s ’ D e sph. et cyl. 

Vgl. H e ib e r g s  Ausgabe III, proleg. LXXXYI ff. Es findet sich auch im Cod. Basil. 
F. II. 33 p. 151—153.

3) Am Rande mit 1. Hand.
4) H e i b e r g  liest Thiss. Cod. Digby 174 und Dresd. Db. 8 6  haben aber auch 

T h i n .  Borbon. VIII. C. 22 (13. Jahrh.) hat ais Uberschrift: In c ip it Iiber J o h a n n is  de  

T in e n n ie  (!) de curu is superficiebus, und ais Unterschrift: JExplicit com mem tum  G e r u a s ii  

d e  E s s e x t a  (sic!)
5) Ygl. H e i b e r g s  E u K L iD a u s g a b e  VII, proleg. L ff. Zu d e n  v o n  H e i b e r g  er- 

wahnten Codd. sind hinzuzufiigen: Reg. 1253, s. XIV, fol. Ir—13r; Yat. 3102 s XIV 
fol. 43r—51 v ; Ampl. F. 37, s. XIII, fol. 6 0 -6 3 ; Borbon. VIH. C. 22, s. XIII; ś. Marco 
Flor. 206 ( =  Conv. soppr. J. I. 32), ca. 1270, fol. 43r—46v; Parm. 720, s. XIII fol 
472v_476r; Ambr. T. 100. sup., s. XIV, fol. 43v_54r.

6) Ygl. B jo r n b o , S tu d ien  iiber 3Ienelaob, p. 147, Note 1.
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Anfang: Omnis ponderosi motum esse ad medium . . .
SchluB: . . . sunt in pondere, eąuales duabus eąuis partibus f \  g; sic 

ergo totum toti. E t hoc est quod oportuit demonstrari.
Zusatz (9 Zeilen): ‘Qveritur in longitudine equali et tereti eiusdem 

materie . . .
4 .  Jord an us Nem orarius(?): de proportionibus1) (fol. 8r— 9V).
Uberschrift (mit ganz neuer Hand): De proportionibus.
Anfang: Proportio est rei ad rem determinata secundum ąuantitatem 

habitudo . . .
SchluB: . . . iterum X V I I I  dlii a supradictis modis, ut omnes per  

totum fa n t X X X V I .  Explicit iste Iiber.
5. Archimedes’ Kreismessung2) (fol. 9V— 12v).
Uberschrift der Folien 9V— l l v: sudor A r c h im e n id is .

Uberschrift des Textes: Incipit; am Rande mit 2. Hand: De Quadra- 
tura circuli.

Uberschrift der Folien 12r v: Liber de ąuadratura circuli A r c b im e n id is .

Anfang (Satz 3 der Ausgabe): Omnis linea continens circulum . . . 
fol. l l v: . .  . minus septima et plus 10 . 71  partibus partium dyametrie, 

et hoc est quod uoluimus probare (d. h. SchluB der Ausgabe).
I. Omnis circulus orthogonio triangido . . . 

fol. 12r: II. Proportio aree omnis circuli . . . 
fol. 12r : . . , quod manifestum erit per seąuentem proportionem.

Intraposita: Circulum ąuadrare eo quod omnis triangulus 
orthogonius, cuius vnum latus eąuatur circumferentie, re- 
liguum latus semidyametro eąualis est ipsi circido . . .

SchluB (fol. 12y): . . .  ergo ąuadratum eąuale triangido per ultimam 
secundi, et sic concludes propositum. Explicit.

6. J ordanus N emorarius(?): De Ysoperimetria, F ragm ent3) (fol. 12v).
Uberschrift: Incipit Uber de ysoperimetris corporibus.
Anfang: Ysoperimetra sunt, ąuorum latera coniunctim sumpta sunt 

egualia . . .
. . . sumatur linea j  in penthagono a scilicet \ /  — Die rubrizierten W orte 

bilden die Endkustode; der Rest des Textes fehlt.

1) Dieser Text findet sich auch in den Codd. Dresd. Db. 86 , XIV s.; S. Marco
Flor. 206 ( =  Conv. soppr. J. I. 32), ca. 1300; Paris. 7399, XIII—XIV s. u. Ampl. Q.
376, c a .  1349; nur in dem letzten wird J o r d a n u s  ais Yerfasser bezeichnet.

2 )  Ediert yon H e ib e r g  n a c h .  Cod. Dresd. Db. 86 . Die Anordnung der Satze in
der gegenwartigen H s . ist 3, 1, 2 .

3) Dieser Text, derselbe wie Nr. 22. des Cod. Vindob. 5203, ist nicht zu 
yerwechseln mit dem Texte: „Prelibandum est ąuoniam ysoperimetronm, ysopleu- 
rorum . . .  et solidum poliedrum minus spera“ in den Codd. Borbon. YIII; C. 22; Digby 
174 (fol. 135 und 178v); Dresd. Db. 8 6 ; Bas. F. II. 33 und Paris. 8680.



244 A x e l  A n t h o n  B jo k n b o .

7. T h e o d o s io s ’ Spharik I—III, defekt1) (fol. 25r— 34r).
Anfang fehlt. Zuerst kommen die zwei letzten W orte vom Satze 1, 1. 

/  larii disiundi.
Danach I, 2: Spere proposite centrum reperire . . .
Satz III, 10 schlieBt (fol. 33r): . . . sicut processimus in demonstratione 

antepremisse per ąuartam . 2)
III, 11: Si pólus circuloruni eguidistantium supra lineam con- 

tinentem circulum . . .
SchluB (Satz I II , 15): . . .  quicumque eorum fuerint, propinąuior vni 

duorum pólorum , quicunque fuerit, erit maior arcu sui 
circuli simili ei, qui magis est remotus. Explicit T b e o -  

d o s i u s  de speris.
8. M e n e la o s ’ Spharik I— III3) (fol. 34r— 52T).
Uberschrift: Incipit Iiber prim us M i l l e i  Homani d e  figuris spericis. 
Anfang: Declarare uolo qualiter faciam  . . .
SchluB: . . .  et eąuidistat arcui bg et illud est q. d. u. Explicit Iiber 

M i l l e i  Homani de figuris spericis, et expletus est tractatus tertius.
9. Astrolabienbeschreibung 4) (fol. 52T— 53v).
Uberschrift: Astrolabium demonstratum.
Anfang: Tres circidos in astrolapsu descriptos, duos scilicet. . . . 
SchluB: . . . alterius translationis nostre hic ąuoąue breuiter comme- 

moremus, ut si diutius insequamur scribendis moram faciamus. Explicit 
iste Uber.

10. A hm ed b en  J u su fs  de arcubus similibusb) (fol. 53v— 55r). 
Uberschrift: Epistoła A b u i a f a r  A m e t i  f l i i  J o s e p h i  de arcubus similibus.

1) Die Lberschriften der Seiten sind Iiber l us (bezw. 2US, Sus) T h e o d o s i j  de speris. 
Buch 1 ist am Rande stark kommentiert. Fol. 27v z. B. steht: Nota, quod uocat 
(wahrscheinlich C a m p a n tis ; ygl. B j o k n b o ,  Studien uber M enelaos, p .  148 und 152—153) 
primum huius 16m, quia continuat ipsum ad libros E oclwis.

2) A n  dieser Stelle schlieBt sonst diese T H E O D o s io s iib e r s e t z u n g , die lange m it  

32, 31 und 10 Satzen von P l a t o  von Tivoli (?); ygl. B j o k n b o , 1. c., p. 145, Note 2. 
Die gegenwartige Hs. hat wie d ie  Ausgabe Yenedig 1518 bezw. 33, 31 und 15 S a tz e .

3) Vgl. B jo r n b o  , 1. c. p. 144—145, wo die Angabe 45r—52v zu korrigieren ist.
4) Anfang und SchluB dieses yielleicht von C a m pa n u s  redigierten Textes stimmen 

mit Cod. Ampl. F. 375.
5) Der SchluB des gegenwartigen Textes stimmt mit dem in Cod. Paris. 9335 ; 

vgl. B ib l. Math. 83, 1902, p. 69; der Anfang nicht, weil Paris. 9335 einen Teil 
der arabischen Einleitung mitgenommen hat. C u r t z e s  De arcubus similibus (M itt. 
des C o p p ern icu s-Y ere in s 6 , 1887, p. 48—50) nach Cod. Dresd. Db. 86 mit 5 Satzen 
und 7 Figuren ist ein Auszug oder yielmehr eine yerkiirzte Bearbeitung yon A h m e d s  

Werk; yielleicht riihrt diese Bearbeitung von J o r d a n u s  N e m o r a r iu s  her.
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Anfang: Onmes namąue geometre diffiniunt, eos esse similes arcus, 
qui angulos recipiunt eąuales . .  . (12 Satze und 11 Figuren).

SchluB: . . . simt eąualitas et diuersitas et similitudo et dissimilitudo.
11. 16 EuKUDscholien und ein ARCHiMEDscholion. (fol. 55r— 57v). 
Die Scliolien zu E u k lid  gelioren zu X, 21— 22; X I, 23; XIV, 7; 

XIV, 10; XIV, ultim.; XIII, 8; XIII, 9; XIII, 12 (4 Scholien) und XIII, 2.
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Uber die Entstehung des Grenzbegriffes.
Yon C. R. W a l l n e r  in Miinchen.

Eine exakte Tlieorie des Grenzbegriffes setzt, wie die Untersuchungen 
des abgelaufenen Jahrhunderts gezeigfc haben, eine vollstandige Theorie der 
Irrationalzahlen bereits voraus, da eine Zahlenfolge einen Grenzwert von 
vornherein nur dann besitzen kann, wenn dieser Grenzwert ais Zahl iiber - 
haupt existiert. Setzt man aber die Definition der Irrationalzahl voraus, 
so ist der Grenzbegriff kein wesentlich neuer Begriff m ehr, wie etwa der 
Begriff der negatiyen oder gebrochenen Zahlen, kein Begriff, dessen Eigen- 
schaften erst neu definiert werden miissen, sondern die Grenze einer Folgę ist 
einfach die durch diese definierte Irrationalzahl; der Grenziibergang ist also 
nicht ein besonderer geheimnisvoller ProzeB, nicht eine eigenartige arith- 
metische Operation. Deshalb konnte er auch in der A rithm etik wohl entbehrt 
werden; in der Tat zeigt die DEDEKiNDsche Theorie, daB die Gesetze aller 
arithmetischen Zahlen vollig eindeutig festgelegt werden konnen, sobald 
nur die Stellung einer jeden Zahl im Zahlgebiete vollkommen bestimmt 
ist; von einem Grenzbegriff oder irgend welchen andern neuartigen Yor- 
stellungen macht diese Theorie nirgends Gebrauch.

W enn man den Grenzbegriff trotzdem  nicht missen will, so riihrt das 
daher, daB man m it seiner Hilfe einmal bei der formalen Neubilduncr von 
Zahlen aus Folgen von bestimm ter Beschaffenheit eine wesentlich kiirzere 
Fassung erreichen kann. Uberdies erlaubt er die fortwahrende Trennung 
zwischen Rational- und Irrationalzahl, die bald lastig fallen wiirde zu ver- 
meiden, da der Grenzbegriff (ahnlich wie der Begriff des Schnittes in der 
DEDEKiNDschen Theorie) sowohl rationale wie irrationale Zahlen in sich 
begreift.

Die Verwendung des Grenzbegriffes erweist sich nun iiberall da ais 
zweckmafiig, wo es sich um praktische Rechnung handelt, wo es also von 
Vorteil ist, eine Zahl ais Resultat von Yerkniipfungen andrer Zahlen ein- 
zufuhren, denn das vermag ja  gerade der Grenzbegriff zu leisten. Der 
Begriff des Schnittes wird dagegen iiberall dort zu verwenden sein, Wo es 
sich um mogliclist scharfe logische Untersuchungen handelt, die nicht von
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mechanischen Rechnungsoperationen mit Zahlen, sondern von dem die Zahl 
eigentlicli Bestimmenden (d. i. ihrer Stellung) auszugehen haben.

An Stelle unsrer Irrationalzablen wurden im Altertum die sogenannten 
inkommensurablen Grofien benutzt. Zwar herrschte bis in die Zeit 
D e s c a r t e s ’ herauf die Ansicht, daB zwei unter sich inkommensurable 
Grofien kein Verhaltnis besitzen, dafi also mit andern W orten keine zahlen- 
maBige Beziehung zwischen denselben besteht.1) W ohl aber war man von 
jeher der Ansicht, daB derartige GroBen hinsichtlich ihrer Quantitat eine 
ganz bestimmte feste Stellung in Bezug auf alle andern gleichartigen 
GroBen einnehmen.

Das Verhalten krummliniger Gebilde zu einander und zu Geraden faBte 
man ais ein ganz analoges auf; man war aufierstande bei gleichartigen 
aber verschieden geformten Gebilden irgend welche gesetzmaBige Beziehung 
ihrer Langen- oder Flachenzahl aufzustellen oder auch nur eine Definition 
dieser Begriife zu geben. Das einzige Mittel war hier wieder, genau wie 
bei inkommensurablen GroBen m it den Begriffen „groBer" und „kleiner“ 
zu operieren. A is Kriterium fur die Grofienordnung zweier Gebilde wird bei 
A rch im ed es das fundamentale Postulat benutzt,2) dafi von zwei krummen 
Linienstiicken iiber derselben Basis, von denen jedes einzelne gegen diese 
Basis ohne Ausnahmepunkte tiberall konkav ist, eines dann eine groBere 
Lange besitzt, wenn es das andere vollkommen umschlieBt; ebenso ist dann 
der von dieser Kurve und der Basis eingeschlossene Flachenraum groBer 
ais der entsprechende bei der andern Kurve.

Diese A rt und Weise, von der Aufeinanderfolge der Grofien hinsichtlich 
ihrer Quantitat auszugehen, ist der Einfiihrung des Schnittes in die 
Arithm etik ganz analog, nur daB bei letzterem nicht Quantitaten sondern 
zunachst lediglich Successionen eine Rolle spielen. Nun haben wir aber 
gesehen, daB bei dieser A rt der Behandlung der Irrationalzahlen bezw. der 
inkommensurablen Grofien ein Hereinziehen des Grenzbegriffes ganzlich 
unmotiyiert nnd unnotig ist, denn dieser Begriff wird erst dann niitzlich 
(bezw. notwendig), wenn die allgemeine Irrationalzahl nicht schon definiert

1) Diese Anschauung anderte sich erst mit der Yerbreitung der rechnenden 
Geometrie, die durch eine Beschrankung ihres Formalismus auf kommensurable GroBen 
fast unbrauchbar ware, anderte sich erst zu einer Zeit, ais man langst gewohnt war, 
arithmetische Irrationalitaten untereinander zu yerkniipfen, und die Erkenntnis der 
Wichtigkeit geometrischer Strenge schon verloren gegangen war.

2) A rchimedis Opera omnia, ed. H eiberg, I, Leipzig 1880. p. 9. „Postulo autem 
haec: 1. Omnium linearum eosdem terminos habentium minimam esse rectam. 2. Ex 
ceteris uero lineis, si in piano positae eosdem terminos habeant, inaequales esse eius- 
modi lineas, si utraąue in eandem partem caua sit, et aut tota altera ab altera et 
recta linea eosdem terminos habenti comprehendatur, aut pars eius comprehendatur, 
pars communis sit, et minorem esse eam, quae comprehendatur11.
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ist sobald es sich um eine rechnerische Einfiihrung der Irrationalzahl 
handelt. Eine solche war aber bei dem rein geometrischen Yerfahren der 
Alten yollig zwecklos, eine Einfiihrung eines (arithmetischen) Grenzbegriffes 
war also zum mindesten unnotig. Derselbe war aber auch in ihrem Sinne 
ganz undenkbar, denn der Grenzbegriff stellt eine arithmetische Beziehung 
zwischen den IrrationalgroBen und den Rationalzahlen insofern her, ais 
er jene aus diesen erzeugt. DaB aber die Alten eine solche Beziehung 
nicht nur nicht kannten, sondern sogar leugneten, beweist die Tatsache, 
daB sie inkommensurablen GróBen kein Zahlenverhaltnis zuerkannten. 
Krumme Linien behandelten sie aber ganz nach Analogie der inkommen
surablen GroBen, also mufite ihnen eine direkte Beziehung zwischen krummen 
und geraden Gebilden genau so unsinnig erscheinen wie eine Beziehung 
zwischen inkommensurablen GroBen, bei denen sie auch nur die Existenz 
einer wohlbestimmten Quantitat anerkannten. Somit ist aber auch eine 
Yerwertung des Grenzbegriffes bei den Alten in keiner W eise zu suchen, 
da dieser ihrer ganzen Auffassung der inkommensurablen GroBen zuwider 
laufen wiirde. Man konnte noch eine A rt geometrischen Grenzbegriffs bei 
den Alten vermuten; dem ist aber entgegen zu halten, daB der einzige 
wirklich geometrische Grenzbegriff, den es iiberhaupt gibt, der Begriff der 
Grenzlage namlich, gar kein neuer selbstandiger Begriff is t, sondern mit 
dem Begriff der wohlbestimmten Lage (des Schnittes in der Arithmetik) 
zusammenfallt. Anders laBt sich aber der Grenzbegriff ohne Zuhilfenahme 
von Bewegungsyorstellungen nicht in die Geometrie iibertragen, und Be- 
wegungsyorstellungen wird man in der Geometrie der Alten am aller- 
wenigsten suchen diirfen; da ware man immer noch eher berechtig t, in 
der A rt und W eise, wie diese mit den Begriffen „groBer“ und „kleiner* 
operierten, .einen arithmetischen Grenzbegriff zu sehen.

Im  folgenden soli an einem Beispiel gezeigt werden, daB bei der 
antiken A rt der Beweisfiihrung von dem Begriff der Grenze auch wirklich 
kein Gebrauch gemacht wurde; die vollig elementare Methode soli an der 
Parabeląuadratur des A rch im ed es erlautert werden.1) Doch muB vorher 
noch darauf aufmerksam gemacht werden, daB weder er noch E u k lid  ih r 
Yerfahren zum Beweisprinzip erheben, sondern dasselbe in jedem einzelnen 
Falle mit derselben Ausfuhrlichkeit und Umstandlichkeit anwenden. Daraus 
folgt aber, daB sie das allen diesen Einzelbeweisen Gemeinsame nicht ais 
ein Spezifikum dieser Beweise angesehen haben, das letztere von den 
gewohnlichen geometrischen Beweisen unterscheidet. Schon daraus folgt 
aber mit Notwendigkeit, daB sie den Grenzbegriff iiberhaupt nicht gekannt 
haben, denn dieser hatte sie unbedingt zu einer Methodisierung ihrer

1) A r c h i m e d e s , a. a. O. II, p. 349, 351.
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Beweise fiihren miissen. Ihnen war vielmehr jeder Beweis iiber die MaB- 
zahlen gekrummter Gebilde einfach ein indirekter Beweis wie jeder andere 
indirekte Beweis auch und mufite es sein, da, wie bereits erwahnt, nach 
Einfuhrung des oben genannten Postulats iiber Flachen- und Langen- 
zahl der Gleichheitsnachweis zweier beliebiger RaumgroBen yollstandig 
elementar ist.

W ir wahlen den Satz, daB (Fig. 1) jedes Parabelsegment A A B E T  
um ein D rittel grofier ist ais das Dreieck A  B r  mit gleicher Basis und 
gleicher H o h e ,1) d. h. wenn K =  f  A B T ,  so ist A A B E T =  K.  Nun 
wird zuerst gezeigt, daB die Annahme Parabelsegment A A B E T  >  K  
widersinnig ist. Man braucht namlich nur den Parabelsegmenten mit den 
Grundlinien A  B  und B F  Dreiecke A  A B  und B E T  von gleicher Basis 
und gleicher Hohe einzuschreiben, iiber den Seiten A A ,  AB,  B E ,  E T  
in analoger Weise wieder neue derartige Dreiecke zu errichten und dies 
Yerfahren geniigend lang fortzusetzen, 
um nach einer bestimmten endlichen 
Anzahl von Einschreibungen ein Poly- 
gon vom Inhalt F  zu erhalten, das 
die Eigenschaft hat, daB Parabel
segment A A B E T — F  kleiner ist 
ais irgend eine bestimmte vorgelegte 
feste GroBe. Man wird also speziell 
die Diłferenz A  A B E  I' — F  kleiner Fis- 1-
machen konnen ais A A  B E T — K , das ja  der Annahme gemafi einen 
ganz bestimmten festen W ert hat. Man konnte also mit anderen W orten 
dem Parabelsegment ein Polygon einschreiben, derart, daB F ^ >  K.  Das ist 
aber unmoglich, wie sich leicht ergibt, wenn man auf die Entstehungsweise 
dieses Polygons zuriickgeht. W ir hatten es gefunden, indem wir zuerst an 
das Dreieck A B F  zwei Dreiecke AABwaft. B E I  ansetzten, zu dem so ent- 
standenen Polygon A  A B  E T  dann vier weitere Dreiecke hinzufiigten und 
sofort. Nun laBt sich aber zeigen, daB jeder solche Zuwachs immer der 
4. Teil des jeweils Yorhergehenden ist, d. h. dafi das Dreieck A  B F  das 
4fache der beiden Dreiecke A  A B  und B E T  zusammen ist, daB diese beiden 
zusammen aber wieder das 4fache der nachsten vier Dreiecke sind u. s. f. 
Dann folgt aber, dafi das oben beniitzte Polygon, das aus einer endlichen 
Anzahl solcher Zuwachse besteht, <  f  A B T  d. h. < ; K  ist. Da also F  
immer << AT, so ist die Annahme A A B E T ^ > K  falsch.

Die Annahme K  > - A A B E I  wird in ahnlicher Weise zuriickgewiesen.

1) Hohe des Parabelsegments heifit der Abstand zwischen Basis und der dazu 
parallelen Tangente.
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Denn ware sie richtig, so ware doch K  —  A A B E T  eine ganz bestimmte 
feste positive Grofie. Nun kann man aber zeigen, dafi F  +  % I =  
wo I  den letzten (kleinsten) der Zuwachse bedeutet, aus denen sich das 
Polygon vom Inhalt F  zusammensetzt, d. h. F  +  -J-1 =  K  odei K  F  <C 1. 
Man kann aber dieses Polygon immer so wahlen, dafi der letzte Zuwaclis 1 
kleiner ais irgend eine yorgelegte GroBe, also speziell A A B E T
ist. Dann ware also K — F < ^ I < ^ K  — A  A B  E T  d. h. F ^ > A A B E r .  
Da aber das auf die besprochene Weise konstruierte Polygon immer ganz 
innerhalb des Parabelsegments liegt, so ist die letztere Ungleichung und 
damit auch unsere zweite Annahme widersinnig. Es bleibt also nur noch 
die eine Moglichkeit, dafi A A B E T  =  K  == -§■ A B T  ist.

Zunachst ist klar, daB in diesem Beweis keinerlei Yerwendung des 
Grenzbegriffes gemacht ist. Fehlt ja  doch das wichtigste Moment zur 
Definition der Grenze: Die erzeugende Folgę. Denn wir haben hier immer 
nur ein einziges, ganz bestimmtes, festes Polygon, das nach seinem Inhalt 
m it dem Parabelsegment yerglichen wird. Um dieses eine Polygon vom 
Inhalt F  zu erhalten, muB A rchim edes allerdings eine Folgę von Polygonen 
beniitzen; dieselbe dient aber lediglich dazu, dafi jenes mit Sicherheit auf- 
gefunden werden kann, und beeinflufit den Beweisgang selbst in keiner 
W eise; iiberdies besteht sie nur aus einer endlichen Anzahl von Termen. 
Das ist doch etwas ganz anderes, ais wenn eine unbegrenzte Folgę yon 
eingeschriebenen Polygonen ihrer ganzen Ausdehnung nach yorgelegt ist 
und aus ihr erst die betreffende Kurve neu erzeugt werden soli, eine Auf- 
fassung die der AnCHlMEDischen gerade entgegengesetzt ist. Deshalb 
mochte ich mich auf das entschiedenste gegen die vielverbreitete Ansicht 
aussprechen, daB das Beweisverfahren der Alten auf einer Yerwenduno' des 
Grenzbegriffs beruhe.

Einen wesentlichen Fortschritt nicht fiir die zwingende Kraft, sondern 
fiir die leichtere Handhabung dieser Beweisform bedeutet das Yorgehen 
des italienischen Mathematikers Lucas Y aleriu s . Dieser erkannte das 
allen ARCHiMEDisclien Beweisen Gemeinsame und form ulierte es in einer 
Reihe yon Satzen zu Beginn des zweiten Buches seines W erkes: D e centro 
gravitatis solidorum libri tres (Rom 1604). Der erste dieser Satze1) hat 
folgenden Sinn: Sind A , B ,  C, D  vier gegebene Grofien, und es konnen zwei 
weitere GroBen G  und H, die gleichzeitig beide groBer oder kleiner ais A  
bezw. C sind, und die in dem Verhaltnis B : D  stehen, derartig bestimmt

1) V a l e r i u s ;  Be centro gravitatis 1. II, p. 1: „Si duae magnitudines vna maiores, 
vel minores prima, & tertia minori excessu, vel defectu quantacumq; magnitudine 
proposita eiusdem generis cum illa, ad quam refertur, eandem proportione b°abuerint 
maior yel minor prima ad secundam, & vna maior, vel minor tertia ad quartf ’ 
erit vt prima ad secundam, ita tertia ad quartam“.
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w erden, dafi ih re  U ntersch iede  von A  bezw. C k le iner ais eine belieb ig  
v o rg e leg te  feste GroBe sind, so steben auch  A  und C in  dem  Y erh a ltn is  
B : D.  D u rch  d e ra rtig e  Satze is t ab er eine M ethod isierung  des A rc h i-  
MEDischen G edankengangs geschaffen; denn der Satz k an n  je tz t  u b e ra ll da 
yerw and t w erden, wo A rc h im e d e s ’ e igen tlicher Bew eis e rs t begann . D a
d u rch  w ird  ab er die Y o ru n te rsu ch u n g  fiir den Bew eis se lbst, nam lich  der 
N achw eis, ob solche GroBen G und H  u b erh au p t ex istieren , in  den V order- 
g ru n d  g e ru ck t. D ieser N achw eis bestand  schon bei A rc h im e d e s  in  einer 
geom etrischen  K o n stru k tio n , die d e ra rtig e  GroBen (in obigem  B eispiel das 
P o ly g o n  vom  In h a lt  F)  successiye erzeugen liefi, und  k o n n te  u b e rh a u p t n u r 
dann S chw ierigkeiten  m achen, w enn der U n tersch ied  von dem  zugehorigen  
A  (dem P arab e lseg m en t) seh r k le in  sein sollte. D a la g  es ab er je tz t, wo 
der e igen tliche  Bew eis in fo lge  der e rw ah n ten  a llgem einen  S atze zuriick- 
ge tre ten  w ar, n a h e , daB der G edanke m eh r und  m ehr b e to n t w urde, daB 
das betreffende K o n stru k tio n sv erfah ren  zw ar u n te r  U m standen  sehr la n g -  
w ierig  und  m iihevoll w erden kann , schliefilich aber doch zum Ziele fiih ren  
muB. D iese Y o rs te llu n g  d riick t sich schon aus in  der Y erw endung  des u n - 
scheinbaren  W o rtch en s  „tan d em ", w ie es von G r e g o r iu s  a  S t .  V in c e n t io  ab 
bei der B esch re ibung  d e ra rtig e r  K o n stru k tio n sv erfah ren  regelm aB ig a u f t r i t t .x)

Nun ist ein wichtiges Moment zu beachten. Ziemlich unabhangig von 
der M athematik hatte sich in der Philosophie die Frage nach der Zu- 
sammensetzung des Continuums entwickelt. Man hatte dabei erkannt, daB 
alle diesbezuglichen Probleme in ihrem innersten Wesen auf die Beant- 
wortung der einen Kardinalfrage hinausliefen: Was ist das Resultat eines 
in infinitum fortgesetzten Teilungsprozesses? Hier standen sich die Schulen 
der Atomistiker und Scholastiker gegeniiber; die ersteren hielten an der 
Existenz gewisser letzter kleinster Teilchen (wie die Punkte einer Linie) 
fest, die andern waren der Ansicht, man konne durch eine unbegrenzte 
(genauer ware langgenug) fortgesetzte Teilung zwar Teile von beliebiger 
Kleinheit erzeugen, dieselben besaBen aber immer noch alle Eigenschaften 
des ganzen Gebildes, folglich konne man die Indivisibilien selbst durch 
Teilung nie erreichen.

Die Kenntnis dieses Problems ist es, die den erwahnten Gregorius 
A St . Y incentjo zu einer falschen Auffassung des ARCHiMEDischen Beweis- 
yerfahrens gefuhrt hat. W enn namlich bei diesem verlangt wird, daB 
z. B. eine gewisse Grosse halbiert, ihre Halfte wieder halbiert werden und 
„dies immer wieder geschehen soll“, so ist unter diesem immer wieder doch 
nur zu yerstehen, dafi immer auf die uamliche Weise weiter halbiert werden

2 )  G r e g o r i u s  a  S t .  V i n c e n t i o ,  O p u s g eo m etr icu m ,  t . I ,  p .  9 6  u n t e n ,  9 7 ;  t . I I ,  

p . 7 3 1 ,  7 3 6  u n t e n ,  9 6 0 ,  9 9 1 ,  9 9 7 .
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soli, bis der Rest einen gewissen Kleinheitsgrad erreicht hat. Gregorius wirft 
aber diese Forderung mit dem Continuitatsproblem zusammen und glaubt 
mit dem Ausdruck immer wieder sei eine unbegrenzte Teilung gemeint. 
So wird dieser geringfugige Zusatz die Veranlassung zur Einfuhrung der 
unbegrenzten Teilung in die Geometrie1) und weiterhin, indem Gregorius 
speziell das Problem  der fortgesetzten Halbierung behandelt, zur Erfindung 
der unbegrenzten geometrischen Progression, d. i. der ersten unendlichen 
Reihe.

Infolgedessen verwertet er auch speziell bei der Anwendung des 
ARCHiMEDischen Yerfahrens iiberall unbegrenzte Folgen von einbeschriebenen 
Polygonen oder er schreibt geschlossenen Kurven unendlich viele unendlich 
diinne Rechtecke ein. Dies geht aus einer Menge von Stellen hervor, an 
denen er von einer „inscriptio (ablatio) sine fine continuata“2) oder deut- 
licher noch von einer unbegrenzten Zahl von eingeschriebenen Gebilden3) 
spricht. Daraus geht klar hervor, dafi Gregorius das eigentlich Uber- 
zeugende an dem ARCHMEDischen Yerfahren gar nicht yerstanden hat. 
Wenn seine Methode tatsachlich kiirzer ist ais dieses, so riih rt das nicht 
von der Einfuhrung der unbegrenzten Folgen her, die ja gar keinen Zweck 
hat, sondern erklart sich einfach dadurch, dafi prinzipiell wichtige Dinge 
wie das mehrerwahnte Kriterium  fiir Flachen- und Langenzahl gar nicht 
erwahnt werden. Der Mangel an mathematischer Strenge, die unnotige 
Verquickung mit dem Problem der unbegrenzten Teilung machen also die 
Exhaustionsmethode, wie sie Gregorius selbst nennt, ziemlich wertlos; 
„exhaurire“ heisst er namlich das allmahliche Ausschopfen einer Flachę durch 
bestandige Hinwegnahme einzelner Flachenstuckchen, die nach und nach bis 
auf einen kleinen Rest die ganze Flachę ausmachen. Es ist dabei wohl 
zu beachten, dafi dieser Begriff des Ausschopfens vor Gregorius nirgends 
vorkommt, weshalb das Yerfahren der Alten ganz m it Unrecht so haufig 
ais Exhaustionsmethode bezeichnet wird. W ir haben bereits fruher er
wahnt, dafi P ascal den bei der Exhaustion auftretenden Rest, wenn er 
hinlanglich klein geworden ist, einfach vernachlassigt und so zu der Zer- 
legung eines Gebildes in unendlich kleine Elemente gelangt.

Die Methode der Korpermessung selbst ist bei Gregorius eine zwei-

1) Opus geometricum t. I, p. 51. „Occasionem kuie considerationi subministrarunt 
nonnulla, cum in A r c h i m e d e , tum in E u c l i d e  loca, quae iubent in constructione Geo- 
metrica, auferri (verbi gratia,) ab aliąua quantitate dimidium, & huius iterum dimidij 
dimidium, & pro clausula adfertur, & hoc sem per  f iat . Titillauit me haec particula, 
& coegit morosiore cogitatione circa haec versari.“

2) Ebenda t. II, p. 961, 963.
3) Ebenda t. II, p. 736, 739. Sehr interessant ist die Stelle p. 738: „ducantur 

infinitae, (hoc est guotcungue) aequidistantes“.
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fache. Die eine, die in dem Buche uber den „ductus piani in planum“ ge- 
lehrt wird, beruht auf der Erkenntnis, daB zwei Korper von gleicher Hohe, 
dereń samtliche Schnittfiguren senkrechfc zur Hohe Rechtecke sind, dann 
inhaltsgleich sind, wenn in gleichen Hohen gefiihrte Schnitte einander 
gleich sind. Das ist ein spezieller Fali des CAVALiERischen Hauptsatzes, 
doch sind bei G reg o r iu s  die betreffenden Korper nicht von vornherein ge
geben, sondern miissen erst durch den Prozefi des „ductus piani in planum"1) 
erzeugt gedacht werden. Der Unterschied der Darstellungsweise des Gre
g o r iu s  und C a v a lie r is  ist so grofi, dafi ich eine gegenseitige Beeinflussung 
beider Forscher fiir ausgeschlossen halte. Den Beweis dieses oder vielmehr 
eines noch spezielleren Satzes fiihrt G r e g o r iu s  durch Einschreibung un- 
begrenzt vieler Parallelepipede und Anwendung der ARCHiMEDisehen in- 
direkten Schlufiweise.

Handelte es sich bei dieser ersten Methode um eine Teilung in un- 
begrenzt viele Elemente mit Beriicksichtigung des dabei entstehenden Restes 
(Fehlers), so bedient sich die zweite einer unbegrenzten Folgę von ein- 
oder umschriebenen Figuren und wendet dann die ARCHiMEDische Schlufi- 
weise oder nach A rt des Y alerius einen allgemeinen Satz an. Ein haufig 
benutztes2) Theorem ist z. B. folgendes3): Sind zwei Strecken A B  und 
C D  in Punkten E, G, I, . . .  bezw. F, H, O, . . .  derart geteilt, dafi A E : E G  
:G I . . .  — C F : F H : H  0  . . . ,  und ist gleichzeitig keine Teilstrecke kleiner 
ais die Halfte der unm ittelbar yorhergehenden (damit die Teilpunkte den 
Punkten B  bezw. D  beliebig nabe kommen), so ist auch A  B  : C D  —  
A E :  CF.

Der Beweis dieses Satzes findet sich in dem Buch iiber geometrische 
Progressionen4), das fur die Gesćhićhte des Grenzbegriffes sehr wichtig ist, 
da Gregorius dort demselben am nachsten kommt. Die Summation der 
unbegrenzten geometrischen Progression gelingt ihm durch den Kunstgriff, 
dass er (Fig. 2) nicht _____________
von einer Strecke A B  % C I) E  K
ausgehend weitere Punkte Fig 2
C, -D, E, . . . derart kon-
struiert, daB A B : B C  =  B C : C D =  C D  : D  E  . . ., sondern eine 
gegebene Strecke A K  in einem Punkt B  nach einem bestimmten Yer- 
haltnis teilt, dann das Stiick B K  nach demselben Yerhaltnis in C 
teilt u. s. f. Dann erhalt er ebenfalls eine Folgę von Strecken A  B,
B  C, C D , . . . ,  die eine geometrische Progression bilden und, falls nur die

1) Man sehe dariiber bei Cantok, Vorles. iiber Gesch. cl. Mathem. II2, S. 893.
2) Z. B. Opus geometricum t. II, p. 961; vgl. II, p. 997.
3) Ebenda t. I, p. 119.
4) Ebenda t. I, 1. II. Von Wichtigkeit sind nur p 51—56 und p. 95—97.
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beiden ersten Terme iibereinstim m en, m it der vorigen F olgę durchaus 
identisch ist. D iese zw eite B ehandlungsw eise, auf die G r e g o r iu s  durch 
das Problem  der fortgesetzten H albierung einer Strecke gekom m en ist, 
bietet aber den wesentlichen Yorteil, dafi man sofort sehen kann, daB die 
auf die erste W eise konstruierten Punkte C, D,  E  . . . alle zw ischen A  
und K  liegen. Sie kommen zwar beliebig nahe an den P unkt K  heran, 
konnen ihn aber nie erreichen, eine Anschauung, die m it dem Grundsatze 
der scholastischen Philosophie iiber unbegrenzte T eilung ganz und gar 
iibereinstim m t. So bildet der Punkt K  nach G r e g o r iu s ’ A uffassung ge- 
wissermafien ein H em m nis fiir das w eitere V ordringen der P unkte C, D,  
E , . . .  ahnlich einer festen W and, w ie aus folgender D efinition zu entnehm en  
ist: „Terminus progressionis est seriei finis, ad quem nulla progressio  
pertinget, licet in  infinitum continuetur; sed quovis interuallo dato propius 
ad eum accedere poterit.u l) U nter „series“ ist dabei die Strecke A K ,  unter 
progressio jede der Strecken A B ,  A C ,  A D ,  . .  . zu verstehen. V on groBter 
W ichtigkeit ist hiebei die V orstellung, dafi sich die P unkte C, D,  E,  . . . 
dem Punkte K  nahern, an ihn heranriicken; und es ist hochst eigentiim - 
lich, daB sich eine B ew egu n gsvorstellu n g2) gerade nur in die U ntersuchung  
iiber die geom etrische R eihe einzuschleichen verm ochte, obw ohl G r e g o r iu s  
doch auch sonst oft genug ahnliche T eilungen  oder A btrennungen vor- 
nimmt. D ie Erklarung hierfiir ist in dem U m stand zu suchen, dafi G r e g o r iu s  
seine fiir die dam alige Zeit w irklich ganz neue Idee der Sum m ation einer 
unendlichen R eihe an dem beriihm ten Paradoxon Zenons priifte, das sich  
gerade auf ein Bew egungsproblem  bezieht. A chilles yerfo lgt eine Schild
krote, die einen gew issen V orsprung besitzt. B is er die Lange dieses Vor- 
sprungs zuriickgelegt h a t, ist auch die Schildkrote w ieder ein Stiick vor- 
warts gekom m en. A chilles durchlauft auch diese Strecke, aber auch die 
Schildkrote war nicht m iissig und im m er, bis A chilles den ihn noch von  
der Schildkrote trennenden Raum durchmessen hat, hat auch diese wieder 
einen kleinen Vorsprung gew onnen, und A chilles wird daher die Schild
krote nie einholen konnen. Z en on  hat vollkom m en recht m it seiner 
Behauptung; denn so w ie er die ganze Sache behandelt, wird nur der 
A bschnitt der B ew egung ins A uge gefafit, der vor sich g e h t , so lange  
A chilles die Schildkrote noch nicht erreicht hat. W as wahrend der folgenden  
Zeit geschieht, das wird gar nicht in die Untersuchung m it hereingezogen. 
Dann ist aber Z en on s B ehauptung nichts ais eine Trivialitat. Ganz ahn
lich ware z. B. folgender Fali: G esetzt, es wiirde jem and den B egriff der

1) Opus geometricum t. I, p. 55.
2) Vgl. auch die Vorstellung, daB die Punkte G, B, E, . . . den Punkt K  nicht 

,,transilire“ kOnnen; ebenda t. I, p. 97.
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negativen Zahl nicht kennen und trotzdera in der analytischen Geometrie 
eine Gerade nur durch eine einzige Gleichung ausdriicken, so wiirde der 
Betreffende das Paradoxon zweier nichtschneidender Geraden in der 
EuKLiDischen Geometrie aufstellen, weil er eben die Geraden beim Gebrauch 
einer einzigen Gleichung nicht in ihrem ganzen Yerlauf zu verfolgen 
imstande ware. G reg o r iu s  gibt auch eine Erklarung dieses Paradoxons, 
die aber dem Mathematiker unverstandlich bleibt.

So also wurden Bewegungsvorstellungen in die Frage der fortgesetzten 
Teilung hineingetragen; die Einsicht, dafi auch einer unbegrenzten geome
trischen Progression noch ein bestimmter W ert zukommen kann, wurde 
bei G r e g o r iu s  einerseits durch den Kunstgriff erweckt, von einer gegebenen 
Strecke auszugehen und diese in infinitum zu teilen; denn dabei konnte 
er direkt aus der Figur ablesen, daB die unbegrenzt vielen Teilstiicke zu- 
sammen die gegebene Strecke d. i. einen ganz bestimmten endlichen W ert 
ausmachen. Andrerseits mag er durch das Problem von Achilles und der 
Schildkrote vollige Sicherheit gewonnen haben. Denn hier tr i tt  die Strecke 
zwischen Ausgangs- und Treffpunkt der beiden ais unbegrenzte geometrische 
Progression auf, und diese Strecke existiert doch ganz eyident.

Das Resultat der ganzen Untersuchung ist in dem wichtigen Satz 
enthalten1): „Dico magnitudinem A K  aequalem esse to ti progressioni 
magnitudinum continue proportionalium, rationis A  B  ad B  C in infinitum 
continuatae; siue quod idem est, rationis A  B  ad B  G in infinitum conti - 
nuatae terminum esse K .“ G r e g o r iu s  erkennt also die hohe Bedeutung 
dieses Punktes K  yollkommen; das wichtige „quod idem est“ beweist, dafi 
er Existenz und Lage eines Grenzpunktes ais Kennzeichen von Existenz 
und W ert der unendlichen Progression ansieht. G r e g o r iu s  hat die ganze 
Untersuchung allerdings von riickwarts begonnen, insofern ais er schon 
von der fertigen Summę A K  ausging, das kann aber den W ert des 
Resultats in kein er Weise beeintrachtigen und war hochstens insofern 
nachteilig, ais G r e g o r iu s  deshalb zu einer Ubertragung seiner neuen Ideen 
auf analoge Verhaltnisse nicht gelangt ist.

Diesen Schritt ta t T a c q u e t , der Schiller des G reg o r iu s . In seinen 
Elementa geometriae planae ac solidae, ąuibus accedunt selecta ex A r c h im e d e  

theoremata2) bringt er die sehr allgemein gehaltene Definition3): „Magnitu- 
dines figurae alicui inscriptae, aut circumscriptae, siue figura minores vel 
maiores, in figuram desinere dicuntur, cum ab ea tandem differre possunt

1) Opus geometricum t. I, p. 97.
2) Mir stand leider nur die 2. Auflage von 1665 zur Yerfugung. Die erste er- 

sch ien  in Antwerpen 1654 n ach  P oggendorff, Biogr.-lit. Wórterbuch II, 1064—65.
8) Elementa, p. 255.
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quantitate minori quacunque data, seu quantumuis parua.“ Man beachte 
an dieser Definition das Auftreten des W ortchens „tandem "1) und in t Tber- 
einstimmung damit den einigermafien auffalligen Zusatz „seu quantum uis 
parua“. Am interessantesten ist aber die Ausdrucksweise „desinere in 
figuram*, die gleichzeitig den Begriff der Grenze und der allmahlichen An- 
naherung an dieselbe enthalt; besonders deutlicb verrat sicb die der 
Definition zugrunde liegende Bewegungsyorstellung2) durch den Gebrauch 
von „in“ mit Accusatiy.

Y e rw e rte t w ird  diese D efin ition  in  fo lgendem  „porism a u n iv e rsa le “3): 
W enn  zw ei veranderliche  F ig u re n , w elche zw ei a n d e ren , festen  F ig u ren  
e ingeschrieben  sin d , dieselben zu r G renze h ab en  (desinere), u n d  im m er 
dasselbe Y erh a ltn is  u n te re in an d er b esitzen , so k o m m t au ch  den beiden 
festen  F ig u ren  dasselbe V erh a ltn is  zu. A h n lichen  Satzen  sind  w ir  bere its  
b e i Y a ler iu s  und  auch  bei Greg o r iu s  b e g e g n e t; a b e r  e r s t  d er B egriff 
der Grenze g e s ta tte t eine w irk lich  k la re  u n d  u b ersich tlich e  F o rm u lie ru n g  
derselben. So ze ig t sich  T a c q u et  auch  in  ih re r  A n w en d u n g  viel sicherer, 
zielbew ufiter und  ye rs tan d lich e r ais jen e  beiden.

Dieser Fortschritt war so bedeutend, daB T a c q u e t  es sogar wagen 
durfte, die Vorstellung des allmahlichen Ubergehens einer GroBe in eine 
andere auf das Gebiet der Arithmetik zu ubertragen. E r zeigt namlich in 
seiner Arithmeticae theoria et p r a z is 4), wie man die Summenformel fur 
eine geometrische Progression von endlicher Gliederzahl ohne weiteres auf 
unbegrenzte Progressionen ubertragen kann. E r geht einfach von dem 
Gedanken aus, daB in der Formel

(1 — q) : 1 =  (a — aqn) : (a +  aq +  . . .  +  aqn~1)

das Glied aqn m it unbegrenzt wachsendem n verschwindet5), wenn q << 1 
ist, so dafi die neue Formel entsteht:

00

(1 — q) : 1 =  a : 2 V

1) Vgl. auch p. 257, 273, 286, 287, 305.
2) Eine solche liegt auch folgender Stelle zugrunde: T acqdet stellt zunachst 

zwei Grenzen fiir n auf und fahrt dann fort: „limites iam statutos arctare poterimus, 
magis magisą; sine termino, atąue ita propius in infinitum ad veram proportionem
accederea (Elementa, p. 289).

3) Elementa, p. 258
4) Mir stand die Auflage von 1683 zur Yerfiigung.
5) Arithmeticae theoria et praxis, p. 349: „cum in progressione per decrescentes 

in data proportione terminos in infinitum continuata, minimus terminus evanescat.“ 
T acquet yerweist hierbei auf die Elementa, p. 195.



Uber die Entstehung des Grenzbegriffes. 2 5 7

Diese SchluBweise ist von hochster W ichtigkeit; wir treffen sie in 
ausgedehntestem Mafie angewandt bei W a l l i s . W ill dieser z. B.

Z r  V2 
lim  - i ____

n  =  oo Z  H 2

berechnen, so bildet er der Reihe nach1)

0  + \ = L  =  4 + 1
1 +  1 =  2  t  t -

0  ~4~ * ~ł~ ^  ~  5  ____ i i i
4  +  4 +  4 =  12 3- t*  TT

0 +  1 +  4  +  9 =  14  _
9 + 9  +  9  +  9  =  3 6  t f - r t -

usw.
W a l l i s  s te llt  nun  zu erst die allgem eine F o rm  des U berschusses iiber 

die Z ahl ^  fest und fah rt dann fo r t :  „Cum au tem  crescente num ero  te r-  
m inorum , excessus ille  su p ra  su b trip lu m  ita  con tinuo  m in u a tu r, u t  tandem 
ąu o lib e t a ss ig n ab ili m ino r evadat, (u t p a te t;)  si in  in fin itum  procedatur, 
p ro rsus evaniturus e s t“. In  dem  W o r t  „procedere* liegen  dieselben B e- 
w eg u n g sv o rs te llu n g en , w ie w ir sie schon be i G r e g o r iu s  kennen  g e le rn t 
h ab en , dessen Opus geometricum W a l l i s  nach  e ig n er A ussage k a n n te .2) 
Ob W a l l i s  und  T a c q u E t  u n a b h a n g ig  voneinander a u f  diesen G edanken- 
g an g  kam en , k o n n te  ich  n ich t festste llen ; die Arithmetica infmitorum 
erschien e rs tm a lig  1655, T a c q u e ts  Arithmeticae theoria et praxis  1656 .3)

S om it konnen  w ir  also fo lgende H au p tm o m en te  in  der G eschichte der 
E n ts te h u n g  des G renzbegriffes k o n s ta tie ren : A r ch im ed es  ben iitz t zu r Y er- 
g le ich u n g  k ru m m lin ig e r G ebilde ein Y e rfah ren , das von dem  G edanken 
au sg eh t, dafi zw ischen k ru m m lin ig en  G ebilden von vo rnhere in  k einerle i 
m etrische R ela tionen  b es teh en ; m an  k an n  sie zun ach st n u r  du rch  U n - 
g le ichungen  zue inander in  B ez iehung  setzen. D er Bew eis bei A r c h im e d es  
is t  in d irek t u n d  y o llig  e lem en tar; e r m ach t insbesondere  k eine  Y erw endung  
von G renzbegriff oder G renziibergang . L ucas V a leriu s  e rh eb t das A r c h i- 
MEDische V erfah ren  zu  einer w irk lichen  M ethode und  b r in g t  dadurch , daB 
e r den w esentlichen  T eil des B ew eises du rch  A nw endung  e in iger a llgem einer 
Satze iiberfliissig  m ach t, n ich t n u r eine bedeu tende A b k iirzu n g , sondern  
auch  eine vo llige  V ersch iebung  des B ew eisgangs h e rv o r; denn durch  dieses 
Y org eh en  w ird  der vo rbere itende T eil des Bew eises in  den Y o rd e rg ru n d

1) W allis, Arithmetica infmitorum (1655), pr. 19.
2) Ebenda, Dedicatio.
3) Nach einer giitigen Mitteilung des Herrn G. Enestrom  haben die Herren 

H. Bosmans und Ch. Lambo konstatiert, daB auch diese erste Auflage bereits die er- 
wahnte Ableitung der Summę einer unendlichen geometrischen Progression enthalt.

Bibliotheca Mathematica. IU. Polge. IV. 17
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geriickt. Auch bei G regorius a  S t. V in c e n t io  findet sich der Haupt- 
abschnitt des Beweises meist umgangen; au Ber dem andert aber auch der 
yorbereitende Teil seine Gestalt ganz wesentlich durch Einfuhrung un- 
begrenzter Folgen, zu der Gregorius durch ein MiBverstandnis des A rch i-  
MEDischen Yerfahrens, beinfluBt vom Continuitatsproblem der scholastischen  
Philosophie veranlasst wird. In einem ganz speziellen Fali zieht G regor iu s  
Bewegungsvorstellungen in die Untersuchung herein und kom m t zum Begriff 
des Grenzpunktes, der das Hemmnis fiir ein weiteres Yordrangen einer 
Reihe von immer naher an ihn heranruckenden Punkten bildet. T a cq u e t  
iibertragt diese neuen Ideen auf andre geometrische Probleme und macht 
bereits einen rein arithmetischen Grenziibergang, wie sich solche in der 
Folgę bei W a l l is  fortwahrend finden. Es ware noch der englische Mathe
matiker James G regory  zu erwahnen, der in seiner V era circuli et hyper- 
bolae ąuadratura  den Grenziibergang ais eine selbstandige arithmetische 
Operation und ais ein beąuemes Mittel zur Definition neuer Zahlen ansieht, 
die nicht zu den gewohnlichen Irrationalitaten gehoren. Diese Ansieht, 
die nur dadurch entstehen konnte, daB die mathematischen Grundbegriffe 
nicht geniigend streng und scharf festgelegt waren, blieb bekanntermaBen 
bis ins vorige Jahrhundert herein die herrschende.

Vielleicht hat diese Darstellung zu zeigen vermocht, wie langsam und 
zahe die Entwickelung des Grenzbegriffes und die Erfindung des Grenz- 
iiberganges vor sich gingen1); man ist daher iiberrascht, in einigen Fallen 
scheinbar schon lange vor G r e g o r iu s  und T a c q u e t  den Grenzbegriff auf- 
treten zu sehen. Ich habe insbesondere folgende Stelle bei S t i f e l 2) im 
Auge, in der man eine A rt Grenzbegriff erblicken wollte: „Recte igitur 
describitur circulus mathematicus esse polygonia infinitorum laterum 
A n te  circulum mathematicum sunt omnes polygoniae numerabilium laterum, 
quemadmodum ante num erum  infinitum sunt omnes numeri dabiles. “ Um 
diese Stelle richtig zu verstehen, miissen wir auf den Begriff der Grenze 
selbst eingehen. Derselbe basiert namlich, solange der allgemeine Irratio- 
nalitatsbegriff fehlt, auf dem Begriff des uneigentlich Unendlichen. In der 
Geometrie werden ihm daher mechanische Yorstellungen bezw. Begriffe wie 
verschwindend klein und unbegrenzt wachsend entsprechen. Der Begriff 
der Atome hingegen ais fertiger, fester, letzter Grofien hat m it diesen 
Begriffen gar nichts zu tun, sondern hangt mit dem Begriff des eigentlich 
Unendlichen zusammen. Nun kann es sich uberall da, wo der Kreis ais 
Unendlichvieleck au ftritt, nur um eine atomistische Auffassung handeln

1) Einige Grenziibergange bei G a l il e i  wurden nicht erwiihnt, weil sie weder 
Yerstandnis noch Nachahmung fanden.

2) Arithmetica integra (1544), p. 224.
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Denn man kann ein Kurvenstiick doch nur aus den festen, fertigen Atomen 
und nicht aus werdenden, verschwindend kleinen Grossen zusammensetzen, 
da letztere doch gar nicht ais bestimmte fertige Gebilde existieren. DaB 
es sich in dem obigen Zitat um den Begriff des eigentlich Unendlichen 
handelt, beweist ferner der Ausdruck „numerus infmitus*, d. h. das Unend- 
liche ist ais ganz bestimmter fester Zahlenwert gedacht. Ferner ist mit den 
Worten „Ante circulum mathematicum . . . “ doch keineswegs ausgedriickt, 
dass der Kreis aus den Polygonen hervorgeht; im Gegenteil, es ist ledig- 
lich gesagt, daB alle gewohnlichen Polygone eine geringere Seitenzahl 
haben ais das Unendlicheck, d. h. daB eben das Unendliche groBer ais jede 
gewohnliche endliche Zahl ist. Liegt aber dieser Anschauung der Begriff 
des eigentlich Unendlichen zugrunde, so darf man auch keinen Grenzbegriff 
dahinter suchen, der ja, wie oben erwahnt, immer die Yorstellung eines 
uneigentlich Unendlichen voraussetzt. Und in der Tat, es ware auch 
wunderbar, wenn der Grenzbegriff, einmal in der Mathematik vorhanden, 
wieder verschwunden ware; diese vereinzelten Versuche, wie der Stifels, 
wurden namlich nicht weiter nachgeahmt, wahrend die viel weniger sicheren 
und zielbewuBten Untersuchungen von G reg o r iu s  und Tacquet rasche 
Ausbildung und allgemeine Yerbreitung fanden.
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Neue Beitrage zur Biographie von Wolfgang und 
Johann Bolyai.

Yon L u d w i g  S c h l e s i n g e r  in Klausenburg.

Ais unsere Fakultat im Jahre 1899 den BeschluB faBte den hundertsten 
Jahrestag der Geburt J o h a n n  B o l y a i s  festlich zu begehen, wurde ich mit 
der Aufgabe betraut, das Geburtshaus J o h a n n s  z u  erkunden.

O  7

Bei Gelegenheit dieser Nachforschungen war H err L. B o d o r  so
freundlich, das in seinem Besitze befindliche Archiv seines Gro6vaters
durchzusehen und fand daselbst ein Konvolut mit 35 Briefen W . B o l y a i s  

an P. B o d o r 1) welches er uns in liebenswiirdigster Weise zur Verfiigung 
stellte. Diese Briefe, die aus den Jahren 1815 —1825 stammen, enthalten 
nebst vielen rein geschaftlichen M itteilungen doch auch manche Daten, 
die fur die Lebensgeschichte von B o l y a i  Vater und Sohn von erheblicher
Bedeutung sind, und auf Grund dieser Briefe war es mir auch moglich
das Geburtshaus J o h a n n s  endgiiltig festzustellen.2) Nachdem ich Ausziige 
aus diesen Briefen in der magyarischen Originalsprache im Bandę 11 (1902) 
der Budapester M a th e m a tik a i  es P h y s ik a i  L a p o k 3) veroffentlicht habe, 
mochte ich einige besonders interessante Stellen auch dem internationalen 
Publikum dadurch zuganglich machen, daB ich dieselben im folgenden in 
deutscher Ubersetzung mitteile.

Die meisten Briefe tragen die franzosische Aufschrift: 
a Monsieur

Monsieur P a u l e  B o d o r  

Controlleur de la Caisse Provinciale 
de Transilvanie

a Clausenbourg,
nur einer zeigt eine magyarische Adresse.

1) P. B o d o r  war Kontrollor der siebenbiirgischen „delegata provincialis cassa\ 
der besonders lebhaftes Interesse fiir Literatur und Theater hatte, auch selbst schrift- 
stellerisch tatig war. Besondere Verdienste erwarb er sich um die Begriindung des 
Klausenburger Nationaltheaters, ais Kassierer der Bau-Kommission (um 1815).

2) Dieses Haus (jetzt Klausenburg, Tiyoligasse 1) befand sich zur Zeit der Geburt 
J o h a n n s  (1802) im Besitze von W. B o ly a is  Schwiegervater J. Benko und wurde 1816  
von dessen Witwe, geb. J u l i a n e  Bachmann, verkauft.

3) p .  197—230.
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2. Ohne Datum (dem Inhalte nach Ende 1815 oder Anfang 1816).
• • • . J ohanns Geige ist auf dem Wege zur Weinlese, weil sie ohne 

Futteral war, zerbrochen; ich verspreche, daB wir die Deine niemals mit 
auf den W eg nehmen, wenn Du sie ad summum auf anderthalb Jahre so- 
bald ais moglich hergibst; ich schicke sie heil zuriick; dariiber hinaus 
brauchen wir sie nicht, da ich J ohann  dann zu Gauss bringe.

7. Maros-Yasarhely, 1816, 23. Febr.
. . . .  Gestern hat J ohann  mit Erlaubnis der Ober-Kuratoren mit 

den Studenten in der Physik eminenter zensuriert; abgesehen davon, daB 
er aus dem Auctor ad aperturam von anderen gepriift wurde, antwortete 
er aus der Physica sublimior iiberall mit grofier Fertigkeit, Sauberkeit 
und JBescheidenheit — und zwar antwortete er lateinischJ).

10. Ohne Datum. (Da dieser Brief unm ittelbar nach dem Yerkaufe des 
BENKOschen Hauses geschrieben ist, diirfte er gegen Mitte April 1816 zu 
datieren sein.)

. . . .  Graf A dam  Ken d e f fi hat von selbst die Gnade gehabt meinem 
Sohne, fiir die Zeit, wann er zu Gauss reisen wird, seine Hiilfe zu ver- 
sprechen.

13. Maros-Vasarhely, 1816, 3*. 9 bris.
. . . .  Gut, daB ich Arbeit habe, ich unterrichte und lasse an einigen 

Orten Ofen machen, sonst wiirde ich tief in die Hypochondrie verfallen. 
Du konntest ein paar sonderbare Ofen sehen — wenn ich soviel freie Zeit 
hatte, und mich die Sorgen des Lebens nicht aus meinen Traumen auf- 
schrecken wiirden, yertiefte ich mich in irgend ein Mathematicum oder 
Poeticum; so ist auch dies nicht moglich . . . .

Ich habe fiinf Trauerspiele fertig (unter fertig yerstehe ich per se 
nicht perfectum ad unguem, in diesem Sinne waren sie niemals fertig) 
circiter fiinfzig Bogen geschrieben; auch etwas mathematisches ist vor- 
handen; das ist auch ebensoviel geworden; aber jene mochte ich sub ano- 
nymo drucken lassen, so daB es nur wenige wissen . . . .  Drei haben 
historische Sujets; wiiflte ich, dafi die Sache dieses Konkurses ernst ist, 
so wiirde ich sie einsenden2) . . . .

1) Ygl. hierzu Gauss-B oltai Briefwechsel p. 99, Brief yom 10. April 1816.
2) Der „Konkurs" von dem die Rede ist, war ein 1814 zur Eroffnung des 

Klausenburger Nationaltheaters ausgeschriebener dramatiscber Preis von 1000 rhein. 
Gulden. Die fiinf Trauerspiele B olyais sind 1817 in Hermannstadt erschienen; dies 
ihre Titel: 1) Pausanias, oder das Opfer des Ehrgeizes, 5 Aufzuge; 2) Mohammed, oder 
der Sieg des Ruhmes iiber die Liebe, 3 Aufzuge; 3) Simon Kemeny, oder das Opfer 
der Vaterlandsliebe, 3 Aufzuge; 4) Der Sieg der Tugend iiber die Liebe; 5) Der Sieg 
der Liebe iiber die Tugend.
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. . . .  Ich habe die eingesandten Piecen zuriickverlangt, und viel darin 
korrigiert, da ich gegen die fides historica furchtbar yerstofien habe, so 
yerbessert sende ich sie Dir durch eine dritte erganzt, die vorne angeheftet 
ist; wenn Du willst, so lies sie; . . . . in der Yorrede zu allen fiinf 
Tragodien, die schon fertig abgeschrieben sind und in einem Stiick er- 
scheinen werden, motiyiere ich die Anonymitat . . . . in Zukunft lasse ich 
mich auf solche Narrheiten nicht wieder ein, ich kehre zu meiner Gemahlin 
der Mathesis zuriick und gebe einige Dinge, die ich habe, heraus, yer- 
schwende aber meine Krafte nicht auf Neues. W as das Poetisieren an- 
langt, so ware es geradezu narrisch [fortzufahren] bis ich mich nicht (mit 
den fiinf Piecen) im Spiegel gesehen habe, wie ich bin . . . .

16. Maros-VasarheIy, 1817, 2. Apr.

. . . .  Ich bin elend genug, . . . Die Erde wird mir zur kahlen 
W iiste —  nur die frostige Pflicht halt mich noch hier, und auch diese 
(so beginne ich zu fiihlen) wird von nun ab meinen Leiden nicht die W ag- 
schale halten — ais hatte mir das Schicksal meinen Solin ais Kette ge- 
geben, die mich im Gefangnis zuriickhiilt . . . .

17. Maros-Yasarhely, 1817, 3*. Julii.

Lieber Freund!
. . . .  Aus zuverlassiger Quelle erfahre ich, dafi von den gepriiften 

Piecen eines fiir schlecht, die iibrigen fiir gewohnlich erklart wurden 
und dafi unter den letzteren S im o n  K e m e n y  war. —  W as seither noch 
gepriift worden ist, weiB ich nicht; ich hatte nur gerne Geld bekommen 
mogen, im iibrigen alteriert es mich wenig; denn indem ich yerloren habe, 
habe ich das gewonnen, daB mir, ehe es zu spat ist, und ehe ich weiter 
gegangen ware, gezeigt wurde, daB ich nicht auf dem rechten W ege bin. — 
Ich yerlange nur zu wissen, wo ich irgend etwas niitzen kann, und wenn 
ich erfahre, wie groB mein Radius ist, sei er auch noch so klein, so be- 
trachte ich es ais Ruhm und GroBe, iiber diesen nicht hinaus strebend 
meine enge Bahn zu beschreiben. Z u dieser Erkenntnis trag t noch mehr 
das hier beigelegte Onus naturae depositum bei, welches ich dem Publikum  
yorlegte, mich selbst yerbergend . . . .  Meinen Sohn kann ich in diesen 
bedrangten Zeiten unmoglich hinauf schicken . . . .

Meinen Sohn bringe ich nicht in die Ingenieur-Akademie, wo gewiB 
bis jetz t ein solches Lumen noch nicht gewesen ware; ich habe yon 
B o d o k i eine sehr humane Antwort erhalten; er schreibt, daB auch der 
Sohn des K a r l  H. in keine hohere ais die IV. Klasse aufgenommen

14. Ohne Datum.
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wird und selbst, wenn er so viel Mathesis wiiBte wie Hauser1) selbst; 
auf diese W eise brauchte ich noch circiter 8 Tausend rhein. Gulden: Con- 
seąuenter lasse ich [ihn?] im 7 ber subskribieren. Er hat sich ganz allein 
aus allen drei Stucken des Hauser vorbereitet um in W ien deutsch zu 
zensurieren. „Armut legt B lei“.

19. Ohne Datum.

Lieber Freund!
. . . .  Lengyel2) hat mir die nicht pramiierten Piecen zuriick- 

geschickt, kein Geld und kein Lorbeer, kein Ersatz fiir die verschwendete 
Zeit und das verschwendete Papier. —

21. Maros-Yasarhely, 1819, 14*. Junii.

. . . .  D ie  H yste rie  h a t  m eine F ra u  ganz erd riick t; ich h a tte  die 
Keim e dieses ho llischen  G ew achses von H yste rie  schon in  ih re r  M adchen- 
zeit erkennen  konnen, w enn ich  in  der B o tan ik  der U fer des Cocytus 
bew andert gew esen w are, —  je tz t  is t es ho rrende  gew achsen, der G artner 
w ar g u t (D u weiBt w er die M ater is t) , L uft und  Boden w aren  A rm u t 
und F a te n  —  iiberdies h a t  auch  m eine H y p ochondrie  dazu  beigetragen  
und die S ehnsuch t nach dem  J oh a n n  . . . .  g en u g , m eine F ra u  is t ganz 
darn ieder, sch la ft W ochen  la n g  n ic h t, n im m t a b , w ird  schw ach , is t  
fu rch tb a r u n ru h ig , fu rc h te t den T o d , lafit sich ganz gehn  . . . .  ru in ie rt 
sich und  ih re  ganze  U m g eb u n g  —  es is t n ich t to d lich , ab e r sch lim m er 
ais der Tod, denn Sz o t y o r i3) fiirch te t W ah n s in n ; . . . .  J oha nn  schre ib t 
schon seit d r itth a lb  M onaten  n ich t, obw ohl e r nachgerade  a u f  m eine yielen 
Briefe a n tw o rten  miiBte, k iirz lich  sind  auch F ranz K em en y , T e l e k i  und 
P etra sk o  h e ru n te r  g ek o m m en 4) w ovon e r K enn tn is h a tte  —  wenn er n u r 
n ich t k ra n k  is t —  die Sache is t n ich t in  O rd n u n g ; ab e r m einer F rau  
sage ich n ich ts  davon, dam it ih r  n ich t noch  e tw as zustoB t . . . .

Durch L i l i 5) habe ich Dir geschrieben, daB Du pranumerieren lassen 
sollst, wenn moglich konnte L i l i  auch Frau G y a r f I s  darum bitten; 
nachste W oche erscheint es ganz, fiir 2 rhein. Gulden gebunden: P o p e s  

„E ssay on m a n ais Anhang einiges aus anderen Poeten, alles aus dem

1) M a t t h ia s  Freiherr von H a u s e r  (f 1826), Oberst des k. k. Ingenieurkorps, 
verfa6 te ein in mehreren Auflagen erschienenes Werk: Analytische Abhandlung der 
Anfangsgriinde der Mathematik in 3 Teilen: 1) die allgemeine Rechenkunst, 2) die 
MeBkunst, 3) die Einleitung zur hoheren Geometrie.

2) Professor am Kollegium in Klausenburg.
3) B o l y a is  Hausarzt.
4) d. h. von Wien nach Siebenbiirgen.
5) B o d o r s  Tochter.
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Englischen iibersetzt, ausgenommen S c h i l l e r s  Ideale, [an die] Freude, 
Glocke und Resignation, der SchluB der letzteren gemildert. Die 
ScHiLLERschen Sachen sind in Yersen, in ahnlichen wie das O riginal1)

21 a. Maros-Yasarhely, 3*. 7 bris 1819.
. . . .  Mein Sohn bat mir zwei Bandę mit Zeicbnungen geschickt; 

sie sind uber Erwarten gut; Kopfe, Hande, Fiifie, ganze Korper, aber nur 
K onturen; zum Herbst verspricht er auch schraffierte und granierte zu 
sch icken ..........

Im P ope steckt mein Geld, ich kann ihn nicht distrahieren: . . . . 
vielleicht schreibe ich an SzentgyORGyi, er mogę die V Trauerspiele, den 
Pariser ProzeB2) und P ope in der Zeitung publizieren lassen . . . .

23. Maros-Yasarhely, 1821 d. Martii.
. . . . Von meinem Sohne hore ich gute Nachrichten; er ist auch im 

Zeichnen gut, jetzt ist er hinein gekommen; in der Musik ist nur einer 
etwas besser, und der nimmt bei Me ise l e r , dem ersten Geiger in Wien, 
per 5 rhein. Gulden die Stunde U nterricht; mein Sohn ist natiirlich nicht 
in der Lage Stunden zu nehmen, aber dieser eine, der etwas besser spielt 
ais er, nimmt ihn Sonntags m it zu Meiseler , wo sie m it noch einem 
yierten die schonsten Quartette machen; das ist ihm eine gute IJbung ohne 
Kosten. In Bezug auf Studium und Talent distinguieren ihn der General 
und die iibrigen Offiziere und Professoren; ich weiB es aus gewissen Daten.

Uber die Forst-Inspektion3) schreibt Szentgyorgyi, daB die Sache 
noch in Schwebe sei, und daB auf mein Gesuch noch keine Antwort ge
kommen ist. Ich mochte gerne magyarisch etwas iiber das ganze Forst- 
wesen herausgeben (besonders iiber die Holzsparung) . . . ., auch einen 
T raktat mit Abbildungen iiber die Ofen . . . .  Zwei yon meinen friiheren 
Ofenmodellen, will ein fremder Herr nach W ien bringen, der Topfer macht 
sie jetzt . . . ., aber dies Jah r habe ich ein neues und viel besseres Modeli 
erdacht und ausfiihren lassen.4) . . . .

24. Maros-Vasarhely, d. 15. Julii.
Meiner armen Frau ging es besser, sie war auBer Bett, ging umher, 

aB gut und hatte keine Schmerzen, jetzt liegt sie wieder seit zehn Tagen,

1) Erschienen 1818 in Maros-Vasarhely.
2) „Der Pariser Prozess, ein sentimentales Spiel in 5 Aufziigen” erschien anonym 

1818 in Maros-Yasarhely.
3) 1820 bewarb sich W olfgang Bolyai um die Stelle eines ararischen Forst- 

inspektors im Ober-WeiBenburger Komitat, yergl. Bedouazy, A  het Bor.tai (1897) p. 76.
4) W. B o l y a i soli auch eine Art Automobil (Draisine) konstruiert haben, womit 

er auf den LandstraBen umherfuhr.
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das ganze Haus hat Tag und Nacht ihretwegen keine Ruhe, sie weint, 
schreit, stohnt und flucht . . . .  wir sind durch die Schlaflosigkeit ganz 
heruntergekommen, . . . .

L e n g y e l  sch re ib t, dafi G raf A. K e n d e f f i  die G iite hab en  w ollte  fiir 
m einen Sohn 250 rh e in . G ulden zu app lac id ieren ; . . . .  die F ra u  B aronin  
w iinscht, dafi das Geld an  sie gesch ick t w erde, . . . .  ich  h ab e  L e n g y e l  
beau ftrag t, daB er es durch  D ich in  die H ande der F ra u  B aro n in  gelangen  
lassen soli, die j a  doch dem nachst G eld fiir J o h a n n  nach  W ie n  schicken 
mufi. D ieses Geld k o m m t seh r zu r rech ten  Z eit, indem  ich  gerade  Y o r  

zwei S tunden  einen B rie f  von J o h a n n  e rh a lten  habe, w o rin  e r schreib t, 
dafi alle aus se iner K lasse schon lan g st re iten , n u r  er allein  n ich t, was 
fa ta l ist, . . . .; e r  h a tte  nam lich  schon im  W in te r  geschrieben , daB der 
G eneral ih n  habe  rufen  lassen — ais die R eihe  noch  g a r n ich t an  ihm  
w ar —  und  ih m  g esag t habe , daB er es seh r gerne  sahe, w enn J o i ia n n  
au f die dam alige K aY allerie-Y akanz g inge, seine E lte rn  m ochten  doch das 
kleine O pfer b rin g en  —  er schrieb  auch dam als, w ie v iel dieses kleine 
Opfer a u f  ein  J a h r  b e tra g t, es is t n ich t einm al ganz so viel, w ieviel G raf 
K e n d e f f i  ap p lac id ie rt h a t  . . . .

25. Maros-Yasarhely, 1821, d. 3*. 7 bris.

Meine Frau hatte den sehnlichen W unsch nach Domald hinaus zu 
gehen; m it grofier Anstrengung habe ich sie hinaus und wieder zuriick 
gebracht; bei aller Traurigkeit haben wir dort schone Stunden verlebt: 
in einem Teile des Gartens beugen sich die Baume unter der Last des 
Segens, in einem andern Teile, im Dickicht sich schlangelnde Wege, ein 
Bach, W asserfalle von Fels zu Fels, ais ware man im einem Alpenwalde; 
bei einem Wasserfalle eine Einsiedlerhiitte mit Steintisch; dort aBen wir 
zu Mittag, zu d ritt, indem wir namlich Jo h a n n s Bild aufstellten, rings 
umher m it J o h a n n  gleichaltrige Birken, die ihre W ipfel zum Himmel er- 
heben, — und ein kleines schones Madchen badete unbekleidet beim Wasser- 
fall; kleine noch nicht betrogene Eva! und wir nach dem Falle noch einmal 
im Paradies.

26. Maros-Yasarhely, 1821, d. 8. 7 bris.

Frater, mein Kreuz ist entsetzlich; ich fiirchte meine ganze Kraft 
mein ganzes Feuer zu verlieren, ich tauge bald zu gar nichts mehr. Die 
Alte will mir auch jeden W eg versperren, auf dem ich einigermaBen aus 
meinem Elend heraus kommen konnte; heute sagte sie, daB sie auch fiir 
den Fali, daB ihre Tochter sterben sollte, bei ihrem Fluche bestimmt,
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da8 ich das Silber und die Perlen ihrer Tochter nicht verkaufen darf, 
sondern es dem J o h a n n , wann er das Mannesalter erreicht haben wiid, in 
die Hande gebe, ja, daB sie die Sachen mir nicht einmal in die Hand 
gibt, — sie hat sie namlich schon langst an sich genommen sondern 
unter Siegel weglegt . . . .

28. Maros-Yasarhely, 1821, d. 10. 8bris,
Lieber Freund!

Unter dem Kouvert des Herrn P e t e r  S za sz  ist auch mein Brief an- 
gekommen; aber meiner armen yerw aisten1) Alten, die ich so ansehe, ais 
stande sie verwaist iiber dem Grabę ihrer 9 ungliicklichen Kinder, kann 
ich die Sache jetzt noch nicht yorlegenj ich halte es fiir meine heilige 
Pflicht, ihre nicht alltagliche W unde zu schonen . . .

Ich ersehe nicht aus Deinem Briefe, daB Du meinen seinerzeit . . . an 
Prof. L e n g y e l  gesandten fiir Dich bestimmten Brief erhalten hattest, da 
Du auf einige Punkte desselben nicht antw ortest — und auch das nicht, 
daB Prof. L e n g y e l  Dir die yon Graf A. K e n d e f f i  fiir den Reitunterricht 
meines Sohnes giitigst geschenkten 250 rhein. Gulden iibergeben hatte;
. . . . je tz t ware es besonders g u t, dem armen Kinde, welches dort unter 
den Stein-Statuen allein weint, einigen Trost und Distraction zu bieten. 
In seinem letzten Briefe klagt er, dafi er auch kein ReiBzeug hat und 
darum die Architektur nur mit Bleistift zeichnen k a n n ..............

Mein Freund! Mein grofies Kreuz habe ich, auch ais Jedermann, 
sogar die Mutter selbst sich abwandte, m it sanfter Ergebung und Geduld 
getragen; ich empfand eine gewisse himmlische Befriedigung dabei, demiitig 
stand ich unter der yerwundenden yaterlichen Hand —  je  elender sie war, 
um so mehr naherte ich mich ihr, und wie immer sie mich auch beschimpfte, 
bis in die Mitte meines Herzens beleidigte, schlug, zerrte, alles habe ich 
mit Sanftmut ertragen, immer nur sie bedauert. —  Es gab auch solche 
Augenblicke, wo sie dies selbst einsah, mit solchen W orten: „Du gut- 
herziger Sohn meines lieben Schwiegervaters K asp ar B o ly a i ,  ich sah 
Deine Tranen, die Du um mich yergossen hast, dies sind meine teuersten 
Perlen, mit denen ich in die Morgenrote der Ewigkeit einziehe.“

Wenn ich an ihre unzahligen schonen Empfindungen, nacheinander 
heryorstromenden schonen Reden, schonen, heiligen Gesange und an ihre 
schweren Leiden denke, jammern alle Schmerzens-Saiten meiner Seele ihr 
nach. Du kannst es kaum glauben, ich selbst hatte es nicht geglaubt, 
wie es mich schmerzt; . . . .

1) Am 19. September 1823 war W. B o l y a is  erste Frau, geb. S u sa n n a  B e n k o , ge- 
storben.



Verklart und mit rułriger, tapferer Seele sah sie dem Tode ins Auge, 
und wie eine Heilige lachelte sie dem Tore der Ewigkeit entgegen, mit 
einer Freude, die nichts irdisches hervorzubringen vermag — mit einem 
langen Friedens- und Abschieds - Handedruck schieden wir yoneinander, 
und wunderbares sprach sie dabei — ohne jeden Kampf wurde sie nur 
yerklart.

Ihrem Wunsche gemaB habe ich sie nach Domald gebracht, und an 
der Stelle beigesetzt, die sie bezeichnet hatte . . . . in meinem Garten ist 
ein hoher Berg, und in dessen Mitte ein schoner Platz — sie hat ihre 
Augen yerschlossen yor den Tranen, die fiir die meinen geblieben sind,
— nach all’ ihren vielen Leiden ist sie jetzt gliicklich — siegreich hat 
sie ihren Kampf gefochten und bekranzt ruh t sie nun in den Armen der 
Mutter Erde — sie selbst eine ungliicklich gliickliche M utter, in vieler 
Hinsicht ein Selbstopfer fiir ihren Sohn, der es das Schicksal nicht gestattet 
hat ihr Kind, ais es ihr Freude bereiten konnte, zu umarmen — und zu- 
gleich selbst ein Kind, von neunen das letzte, das eine arme Mutter ver- 
waist zuriicklieB. —  Mogę jeder Friihling Blumen auf ihren stillen Schlaf 
streuen; zu dem Regen des Himmels traufle auch ich, so lange ich lebe, 
einige Tropfen auf sie —  und wenn der leise Windeshauch die bliihenden 
Graser iiber ihr sich bewegen laBt, schweben die befreiten F ittige meiner 
Seele zu ihr hinauf in die Ewigkeit.

Ais das Yolk yersammelt war, kam es mir in den Sinn, das Bild ihres 
Sohnes unter das ihre mit zitternder Hand anzuheften; vorher hielt ich es
— ais noch niemand da war — yor die geschlossenen Augen der Mutter 
und lieB es sie kiissen — jetzt habe ich das Bild auf das Madchenbildnis 
der M utter getan, den Sohn in die Arme der Jungfrau; dies ist mein 
Altarbild, yor dem ich oft m it Tranen opfere.

Dein ungliicklicher Freund

W oL G FA N G  B.

30. Maros-Yasarhely, 1824 d. Jan .1)

Neue Beitrage zur Biographie von Wolfgang und Johann Bolyai. 267

P. S.
B o d o r  lasse ich freundschaftlich griiBen, und wunsche ihn zu sehen

— wenn es noch moglich ist, daB wir uns vor unserm Grabę eine welkende 
Rechte reichen. —  Mein Sohn schreibt aus Temesyar dicke Briefe voll 
Mathesis.

1) Dieser Brief ist nicht an B odor, sondern an einen unbekannten Adressaten 
gerichtet.
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31. Maros-Vasarhely, 28. Maji 1824.

Der Zweck meines Schreibens ist ein doppelter: 1° dafi ich noch ein- 
mal za Dir spreche, ehe ich auf ewig verstumme — und ehe auch Du,
mit Deinen einst so musikalischen Ohren, nur allein noch die Trompete
des Engels der Ewigkeit zu horen anfangst.

2° Es war so bestimmt, dafi Prof. A n ta l und ich zusammen hinein- 
gehen, um Gehaltserhohung zu erbitten, es kam aber Gegenordre; bitte
tue, was Du tun k a n n s t .........  Ich spreche ja  kaum mehr
pro mea domo; vor wenigen Tagen waren es 20 Jahre (x/5 Jahrhundert),
daB ich hier yerkiunmere . . . damals war das Gehalt 400 ungarische 
Gulden in yalore nominali, also soviel wie nichts . . . schmerzerfiillt sehe 
ich auf das unter kummerlichen Yerhaltnissen hier verbrachte 1/s Jah r
hundert zuriick. Aber das W ohl des Landes erfordert es, dafi die Lehrer 
besser bezahlt werden, seit einigen Jahren ist unser Gehalt 200 rheinische 
Silbergulden, und auch das haben wir nie . . . .  accurate bekommen . . . .  
im ganzen Lande steht sich der Professor nicht so schlecht wie in Vasar- 
hely; in Udvarhely ist Holz und alles andere billig, das Gehalt ist grofier 
und wird accurate bezahlt..........................

W enn Du H errn Zeyk  triffst, so kapacitiere ihn, daB ein Professor 
m it 200 Silber-Gulden kein Haus fuhren kann, so dafi er dabei sich noch 
der Wissenschaft widmet, — billig Fleisch gibt dunne Briihe!

32. Maros-Yasarhely, 1825, 22. Febr.

Da Du in Enyed gewesen bist, sehe ich keinen Grund, weshalb ich 
nicht davon schreiben sollte, dafi dieses Jahr, wie es scheint, die yon seinen 
hingeschiedenen Gescliwistern hinterbliebenen Schulden abzahlen w ill, in
dem es mir meine F ra u 1) und meinen Sohn zuriickgibt — repente liberalis 
stultis gratus est —  wenn der erklarte Feind lachelt, ist er schrecklicher, 
ais wenn er donnert —  und das Fatum  ist mein Feind —  ich yermute, 
dafi es mich nur darum erhoben hat, um mich, wie der Adler die Schild
krote, die er anders nicht zu zerbrechen imstande war, aus der Hohe 
hinabzustiirzen. Soviel ist schon sicher, dafi meine Frau krank war, und 
es wohl auch bleiben wird, seiten hat sie einen guten Tag — und mein
Sohn geht am 11. Marz weg — wahrscheinlich fiir immer __ quasi ein
Tod —  nach Klausenburg kann er, so sehr wir —  er und ich __ es auch
bedauern, nicht kommen, teils wegen der Kurze der Zeit, teils wegen 
Geldmangels, — ein grofier, kraftiger, schoner Jiingling, die soldatische

1) B o ly a i hatte sich am 31. Dezember 1824 zum zw eiten Małe verheiratet.



Tapferkeit mit der Schamhaftigkeit der Unschuld iiberhaucht, er ist kein 
Kartenspieler, trink t weder W ein, noch Branntwein, noch Kaffee, raucht 
nicht und schnupft nicht, er rasiert sich auch noch nicht, hat nur einen 
Flaum — ein aufierordentlicher Mathematiker, ein wahres Genie, excellenter 
Violinspieler — liebt von allen Amtern am meisten das Militar; nur das 
Otium wiirde er noch vorziehen, um arbeiten zu konnen, hat aber auch 
neben dem Dienste schon sehr viel gearbeitet. E r lafit Dich griiBen. 
Mehr kann ich nicht schreiben. Viele Unannehmlichkeiten, man lebt schwer 
von kleinem Gehalt — und der tief Gefallene stellt sich schwer wieder 
auf die FiiBe.

Ich bleibe stets
Dein wahrer Freund

Mein Sohn gruBt! W o lf g a n g  B o ly a i.

33. Maros- Yasarhely, 1825, 24. Apr.
Lieber Freund!

Mit meinem Sohne bin ich Gott sei Dank wieder ausgesohnt; er hat 
schon zweimal aus Temesvar geschrieben — aus diesen seinen Briefen er- 
sehe ich auch, daB er mit heimatlichen Gefiihlen auf Siebenbiirgen zuriick- 
blickt — jetzt konnten in dem jungen Herzen, wie in einem leeren Tempel, 
sich auch die Gotzen leicht einnisten, darum war es gu t das Vaterland 
hineinzuzetzen, das, wenn das Herz erst m it anderem voll gewesen ware, 
keinen Platz mehr hatte finden konnen. —  Bitte sage data occasione alles 
dies dem H errn Grafen N ic o la u s  K em eny, und iiberdies auch noch, dafi mein 
Sohn noch von Temesvar aus um Entschuldigung bittet, daB er der Kurze 
der Zeit wegen und weil Se. Hochgeboren eben in Klausenburg war, nicht 
seine Aufwartung machen konnte. — Se. Hochgeboren lieB durch J o sep h  
S z a th m Ir i sagen, daB er ungehalten sei, daB ich meinen Sohn nicht Yor- 
gestellt habe; ich danke sehr, daB er ihn zu sehen wiinschte nnd daB er 
an meinem vaterlichen Gliicke Anteil nimmt, wozu er ais sein wahrer Patron 
auch das wurdigste Recht hat; ich bedauere es selbst aufs lebhafteste; ver- 
diene aber nicht den Zorn, weiB auch daB Se. Hochgeboren viel zu gut ist, 
um wirklich zu z iirn e n ; .............

Ich habe auch noch eine Bitte an Dich. Da Du das Klausenburger 
Gesetz kennst, so bitte unterrichte mich je eher dariiber 1° wie viel meinem 
Sohne von dem zukommt, was mir von dem Nachlasse seiner M utter bei 
i lir pin Tode gegeben worden ist; 2° Du weiBt, daB meine Schwiegereltern 
miteinander Mutua fassio hatten; wird nun nach dem Tode meiner Schwieger- 
m utter der ganze Anteil seiner M utter de jure meinem Sohne zukommen? 
Ich glaube zwar, daB die Mutua fassio quasi testamentum  ist, und folglich,
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da ich darin gewiB nicht genannt bin, alles meinem Sohne gehort; 3° habe 
ich eine Schuld bei Herrn B. K. S. ais Creditoren, die wir mit J o h a n n s  
Mutter gemacht haben: die Halfte davon muB er demnach tragen, um so 
eher, ais ich von meiner yerstorbenen Frau eine Schrift alteren Datums 
besitze, wonach wir alle Schulden gemeinsam kontrahieren.

Ich mochte alles genau wissen, um es ihm schreiben zu konnen; wenn 
man uber alles im Reinen ist, so kraftigt das auch den Frieden, darum 
bitte zogere nicht mit Deiner A n tw o r t .......................

Durch den Besuch meiner Schwiegermutter und meines Sohnes, wie 
auch durch meine Heirat bin ich in groBer Geld-embarras — dem J o h a n n  
habe ich 200 rhein. Gulden und noch manches andere gegeben.

Meine Gattin ist eine sparsame, kluge, sittsame, schone F rau , aber 
sehr schwach und kranklich — und des Lebens Sorgen drucken sehr; Gott 
bewahre uns nur vor Kindera! Nil est ab omni parte beatum.

Trachte in Sachen der Gehaltserhohung, was moglich ist, zu tun; vacuus 
venter (curis pleno capite) non studet libenter.

Herrn Z eyk  lasse ich ergebenst griiBen, sage ihm, der J o se p h  sei ein 
excellenter Jungę, anders wie sein Vater; und sage ihm auch, daB mein 
Yulkan-Solin sanfter geworden ist, schon zweimal ha t er aus Temesvar 
geschrieben.

W olfgang  B o lyai.

2 7 0  L . S c h le s in g e r :  Neue Beitrage zur Biographie von W. u n d  J. Bolyai.



F e l i x  M u l l e r :  (Jber Yorlesungen zur Einfuhrung in die mathematische Literatur. 271

II
Uber Yorlesungen zur Einfuhrung in die mathematische 

Literatur,
Yon F e l ix  M u l le r  in Steglitz.

Mit dem wachsenden Interesse der Mathematiker an der Geschichte 
ihrer Wissenschaft hat auch die Kenntnis und die Beriicksichtigung der 
mathematischen Literatur wieder zugenommen, allerdings erst in neuester Zeit.

Im 18. Jahrhundert und in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts 
pfłegten schopferische Genies, wie E uler, Cramer, Lagrange, P oncelet, 
Cauchy, Abel , Jacobi u . a. in ihren grundlegenden Werken historische und 
kritische Bemerkungen uber das, was ihre Vorganger geleistet hatten, zu 
geben, um klarzulegen, wo ihre eigene Arbeit einsetzt. Die Epigonen 
der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts hielten es meist nicht mehr fiir 
notig, die Kenntnis der Originalarbeiten zu yermitteln. Yor ungefahr vier 
Jahrzehnten konnte einer meiner Lehrer mit Recht sagen, es sei nicht mehr 
Mode, in wissenschaftlichen Arbeiten diejenigen zu nennen, welche sich 
vor uns mit derselben Frage beschaftigt haben. W ir besitzen aus jener 
Zeit umfangreiche Lehrbiicher mathematischer Disziplinen, auch groBere 
Kompendien, in denen kaum e i n e Literaturangabe zu finden ist; hochstens 
zitiert der Yerfasser seine eigenen Schriften. Charakteristisch fiir die 
geringe Bedeutung, welche man dem Studium der mathematischen Literatur 
beilegte, ist das encyklopadische „ Han db uch der Mathematik “ von Schlo- 
milch (Encylilopadie der Naturwissenschaften I. Abt., II. Teil, Breslau 1881). 
Hier sind unter „Literatur11 (der reinen Mathematik) nur deutsche Werke 
angefiihrt, und zwar: 6 Lehrbiicher und 14 Aufgabensammlungen aus der
elementaren Mathematik nebst 3 Logarithmentafeln, 9 Werke iiber hohere 
Algebra, 4  iiber Zahlentheorie, 17 iiber hohere Geometrie, 2 iiber algebraische 
und 9 iiber hohere Analysis, 16 iiber Funktionentheorie, ferner 2 Geschichts- 
werke, 3 mathematische Zeitschriften (Crelle , Grunert, Schlomilch) 
und die „Gesammelten Werke* yon Gauss, Jacobi und Riemann. Solche 
Literaturangaben sind doch wohl fiir eine Encyklopadie der Mathematik 
zu diirftig.
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Yon weit grofierem W erte fiir die Orientierung in der mathematischen 
Literatur ist das neuere Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und 
Literatur von R u d o lf  W o l f  (2 Bde, Ziirich 1890—92). Leider ist dieses 
Nachschlagewerk unter unseren Fachgenossen wenig bekannt.

DaB in der neuesten Zeit wieder mehr Nachdruck auf die Kenntnis 
der Geschichte und Literatur gelegt wird, zeigen die groBeren Referate in 
dem J a h r e s b e r i c h t  d e r  D e u tsc h e n  M a  th e m a t ik e r  - V e re in ig u n g  
und die zum Teil mustergiltigen Darstellungen einzelner Disziplinen und 
Methoden in der im Erscheinen begriffenen Encyldopadie der mathematischen 
Wissenschaften.

Freilich werden in den meisten Universitats-Yorlesungen noch immer 
sehr sparliche historische und literarische Notizen gegeben. ^Nur wenige 
Mathematikprofessoren kiimmern sich um die Arbeiten ihrer Fachgenossen. 
Moglich, daB die Verfolgung und Darstellung ihrer eigenen Ideen, die sich 
in der Regel auf einem weit abgelegenen Gebiete bewegen, ihnen keine 
Mufie laBt, die Entdeckungen ihrer Fachgenossen auf anderen Gebieten 
kennen zu lernen. Aber in Riicksicht auf ihre Schiller sollten sich die 
Herren Dozenten etwas mehr fiir die Geschichte und die Literatur ihrer 
W issenschaft interessieren. Die altere mathematische L iteratur ist ihnen 
oft ganz unbekannt. Lasen wir doch kiirzlich in der Rektoratsrede eines 
M athematikprofessors, das J o u r n a l  de l ’e c o le  p o ly te c h n ią u e  sei die 
erste mathematische Zeitschrift gewesen und C r e l l e  habe 1826 die erste 
deutsche Zeitschrift fiir Mathematik gegriindet. W er in der mathematischen 
Literatur Bescheid weiB, der kennt die allerdings minderwertige, aber sehr 
umfassende englische Journalliteratur, die bis in den Anfang des 18. Jahr- 
hunderts zuriickreicht, der kennt die altesten hollandischen mathematischen 
Zeitschriften und die M e m o rie  di m a te m a t ic a  der „Societa Italiana“, 
der kennt —  abgesehen von mehreren alteren kleineren deutschen Zeit
schriften fiir Mathematik — das L e ip z ig e r  M a g a z in  f iir  d ie  r e in e  und  
a n g e w a n d te  M a th e m a tik , das von J o h . B e r n o u l l i  und H in d en b u rg  
herausgegeben wurde, in welchem Aufsatze auBer von diesen beiden 
M athematikern noch von L am bert, O lb e r s , N ic . F uss, K a s tn e r , S c h e ib e l ,  
T e te n s  u. a. enthalten sind. Auch weiB er, daB an H in d e n b u r g s  A rc h iv
d er r e in e n  u n d  a n g e w a n d te n  M a th e m a tik  (1794__1800) Gelehrte
wie J ac. B e r n o u l l i ,  L am bert, K a s tn e r , S c h e ib e l ,  J, F. P f a f f  K lu g e l  
v. Z ach  u . a. m itgearbeitet haben.

F ragt man einen Kandidaten der Mathematik nach mathematischen 
Zeitschriften, so weiB er dereń selten mehr ais zwei oder drei zu nennen. 
In der Hand gehabt hat er auch diese nicht, denn es ist ihm gar nicht 
eingefallen, neben dem in den Yorlesungen Gebotenen die Original- 
abhandlungen zu studieren, welche sich meist in mathematischen Zeitschriften
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finden. Ein mit voller Fakultas in Physik ausgestatteter Schulamtskandidat 
muBte beim Hinweis auf eine Arbeit in P o g g e n d o r f f s  A n n a le n  gesteben, 
dafi er wahrend seiner Studienzeit niemals etwas von dieser Zeitschrift gehort 
habe. Ein anderer war hochbegliickt, ais er bei muhsamem Suchen nach 
der Literatur iiber BERNOULLische Funktionen zum ersten Małe auf unser 
J a h r b u c h  iib e r  d ie  F o r t s c h r i t t e  d er  M a th e m a tik  hingewiesen wurde, 
wo er die seit 1868 erschienenen Sćhriften iiber diesen Gegenstand ohne 
Miihe fand. W er trag t die Schuld an der Unwissenheit unser er Kandidaten 
in der Literatur?

In einem auf der Yersammlung der Deutschen Mathematiker zu Halle 
i. J. 1891 gehaltenen Yortrage habe ich bereits u. a. auf das Bediirfnis 
einer Einfiihrung in die mathematische Literatur hingewiesen. Da die Er- 
fahrungen, welche wir mit den mathematischen Kandidaten hinsichtlich ihrer 
Kenntnisse in der mathematischen Literatur gemacht haben, auch heute 
noch nicht besser geworden sind, so ist die Frage berechtigt, ob nicht 
Yorlesungen zur Einfiihrung in die mathematische Literatur an unsern 
Hochschulen einem wirklichen Bediirfnisse entsprachen. Ein detailliertes 
Programm einer solchen Vorlesung wiirde den hier gebotenen Raum weit 
iiberschreiten. Der yorstehende Artikel soli daher nur einige Gesichts- 
punkte beriihren, welche fiir solche Yorlesungen mafigebend sein diirften, 
und zu einem Meinungsaustausch iiber diese Frage anregen.

Man wird haufig, besonders in Universitatskreisen, der Ansieht be- 
gegnen, es bediirfe einer besonderen Yorlesung iiber die mathematische 
Literatur nicht, da in den mathematischen Yorlesungen selbst geniigende 
Hinweise auf die einschlagige Literatur gegeben wurden. Hier scheint mir 
die Frage berechtigt, welcher A rt diese an die iiblichen Vorlesungen zu 
kniipfenden literarischen Notizen sein miiBten, um zu geniigen. In den 
einleitenden und allgemeinen Yorlesungen, der analytischen Geometrie, 
der Differential- und Integralrechnung, der Algebra, der Theorie der 
krummen Flachen und Raumkuryen, der projektiyen Geometrie, der dar- 
stellenden Geometrie, der Zahlentheorie, der bestimmten Integrale, der 
Theorie der totalen und partiellen Differentialgleichungen, der Funktionen- 
theorie und Mechanik miiBten yerschiedene Arten von Literaturwerken zur 
Kenntnis gebracht werden. Erstens die einfiihrenden Lehrbiicher. Diese 
kennen zu lernen ist durchaus nicht iiberfłiissig, selbst wenn man die ge- 
horten Vorlesungen fleiBig ausgearbeitet hat. Die Bekanntschaft mit anderen 
Methoden der Darstellung erweitert den Gesichtskreis. Bei Empfehlung 
von Lehrbiichern ist zu beachten, ob es dem Studierenden darauf ankommt, 
sich in die Prinzipien zu vertiefen, oder ob er die Methode lediglich in Riick- 
sicht auf baldige praktische Anwendungen sich aneignen will. Fiir letzteren 
Fali ist die Lehrbuchliteratur der polytechnischen Schulen zu empfehlen.

Bibliotheca Mathematica. III. Folgę. IV. 18
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Zweitens die Kompendien oder umfassenden Darstellungen. Sie dienen 
dazu, etwaige Lucken auszufiillen, und sollen nicht ein Lehrbuch, sondern 
ein Nachschlagebuch sein. Die bekannten SALMONschen Lehrbiicher z. B. 
sind mit der Zeit, besonders in ihren deutschen Bearbeitungen, zu solchen 
Kompendien angewachsen. Drittens Schriften, welche die logischen Prin- 
zipien der vorgetragenen Lehren behandeln, also die Metaphysik der 
Differentialrechnung, den Begriff des Raumes, der Zahl, der Zeit, des 
MaBes, die Axiome der Geometrie und der Arithmetik, den Logikkalkul, 
die Prinzipien der Mechanik, den Kraftbegriff, die Grundlagen der Natur- 
erkenntnis u. a. Yiertens die Quellenschriften, d. h. historisch wichtige 
grundlegende Werke und Fundamentalabhandlungen. Der fetudierende mufi 
den wirklichen Schopfer der Disziplin oder Methode, die ihm vorgetragen 
wird, kennen lernen. W er analytische Geometrie vortragt, darf D e sc a r te s ’ 
Geometrie nicht unerwahnt lassen, noch E u le r s  Introductio in analysin 
inftnitorum, Cramers Introduction a l’analyse des courbes algebrigues u. a. 
In der hoheren Analysis und Funktionentheorie sind auBer den grund- 
legenden Schriften von Leibniz und N e w to n  die alteren W erke von de  
L’H o sp ita l, Joh . B e r n o u lli ,  E u le r , L’H u ilie r , L agran ge, Cauchy u s w . 

zu nennen. Wer Yorlesungen iiber elliptische Funktionen gehort hat, muB 
die grundlegenden Arbeiten von A b e l, Jacob i, Riem ann kennen. In der 
neueren Geometrie muB auf P o n c e le t s  Traite des proprietes projectives 
des figur es, auf S te in ers  Systematische Entwiekelung der Abhdngiglceit 
geometrischer Gestalten voneinander hingewiesen werden, in der darstellenden 
Geometrie auf M onges Leęons de geometrie descriptive, in der Mechanik 
auf L agranges Mecaniąue analytiąue, in der Zahlentheorie auf L egendres  
Theorie des nombres, auf G auss’ Disąuisitiones aritmeticae usw. Der 
Studierende kann nicht oft genug und nicht eindringlich genug auf das 
Studium der grundlegenden Schriften hingewiesen werden, das ja jetzt 
durch die Herausgabe der K la s s ik e r  d er  e x a k te n  W is s e n s c h a f te n  
so sehr erleichtert wird. Bietet doch das Studium der Originalarbeiten einen 
weit groBeren Genufl, ais das Ausarbeiten von Vorlesungen oder das Durch- 
arbeiten eines Lehrbuches. Hier ist es vergonnt, einen Blick in die Geistes- 
werkstatt des Meisters zu werfen und mit den schopferischen Genies selbst 
zu verkehren, die iiber dem Gegenstand stehen und freier und klarer zu 
reden wissen. Eine fiinfte Gattung von Literaturwerken sind die Ubungs- 
biicher und Aufgabensammlungen. Auf sie hinzuweisen ist von besonderer 
W ichtigkeit. Haufig nimmt, —  besonders an Universitaten, selten an 
technischen Hochschulen, —  die abstrakte Theorie den groBten Teil des 
Semesters in Anspruch, so daB fiir Ubungen und Anwendungen nicht ge- 
nugende Zeit iibrig bleibt. Oft wird in der Differentialrechnung uber dem 
interessanten Nachweis, daB es nicht-differentiierbare Funktionen gibt, die



Ubung im Differentiieren yerabsaumt. Der Horer weifi oft bernach m it der 
reinen Theorie, die er sorgfaltig ausgearbeitet hat, bei speziellen Problemen 
nichts anzufangen. Auch von der allgemeinen Flachentheorie, von der 
Yariationsrechnung und anderen Disziplinen gilt der NEWTONsche Satz: 
„Exempla plus prosunt quam praecepta*, auf den uns damals wahrend und 
nach unserer Studienzeit der „alte S c h e llb a c h “ wiederholt und dringlichst 
hingewiesen hat. Die Anwendung der yorgetragenen Theorie wird haufig 
dem Studierenden allein iiberlassen; in den Seminariibungen ist nicht ge- 
niigende Zeit iibrig, auch sind sie „zu schade zum einpauken und drillen®. 
Deshalb gebe man dem Studierenden TJbungsbucher und Aufgabensamm- 
lungen in die Hand. — Hieran schlieBt sich eine andere Gattung yon 
Literaturwerken, die Formelsammlungen, Tabellen und Tafeln. Erstere sind 
gut fiir Repetitionen; trigonometrische, zahlentheoretische und Integraltafeln 
aber wird jeder benutzen. Ferner sind diejenigen, in die yorgetragenen 
Disziplinen einschlagenden W erke und Abhandlungen zu nennen, welche 
Gegenstande betreffen, die iiber den Rahmen der Yorlesung hinausgehen. 
Einzelne werden freilich in speziellen Yorlesungen behandelt, wie Invarianten- 
theorie, Liniengeometrie, Minimalflachen, Gammafunktionen, LAMEsche Funk
tionen, hyperelliptische und ABELsche Funktionen, Kugelfunktionen, Methode 
der kleinsten Quadrate, komplexe M ultiplikation u. a. Oder sie sind Gegen
stand der Seminariibungen. Jedenfalls muB dem Studierenden das Mittel 
in die Hand gegeben werden, sich weiterzubilden. Da diese Gebiete meistens 
erst in der neueren Zeit ausgebildet wurden, so muB auf die referierenden 
Zeitschriften, das J a h r b u c h  iib e r  d ie  F o r t s c h r i t t e  d e r  M a th e m a tik , 
das B u l le t in  des sc ie n c e s  m a th e m a t iq u e s  von D arboux, die R ey u e  
s e m e s tr ie l le  des p u b l ic a t io n s  m a th e m a tiq u e s  u. a. hingewiesen werden, 
in denen die einschlagige Literatur leicht zu finden ist. W ahrend seines 
Aufenthaltes auf der Uniyersitat kann der Studierende sich nur in speziellen 
Disziplinen bis zum gegenwartigen Standpunkt derselben emporarbeiten. 
DaB er wenigstens in e i n e r  Disziplin bis zur Hohe gelangt, ist sehr 
wiinschenswert. Bei dem sogen. Staatsexamen kann man, wegen des groBen 
Umfangs sogar der allgemeinen Vorlesungen, nicht yerlangen, daB der 
Examinand in a lle n  Zweigen beschlagen sei. W enn er hier und da Liicken 
zeigt, so ist das yerzeihlich; aber unverzeihlich ist fiir einen durchgebildeten 
Mathematiker, wenn er nicht die Mittel und Wege kennt, sein Wissen zu 
erganzen. E r muB soweit mit den literarischen Hilfsmitteln vertraut sein, 
daB er imstande ist, seine Liicken auszufiillen und sich weiterzubilden. 
Sonst hort er bald auf, ein Mathematiker zu sein.

W ir haben schlieBlich noch einer Gattung von Literaturwerken E r- 
wahnung zu tun , welche in Vorlesungen sollten beriicksichtigt werden: 
das sind die Schriften, welche die historische Entwickelung der Wissen-
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schaft behandeln. W as die Entwickelung derselben bis zur Mitte des 
18. Jahrhunderts betrifft, so geniigt fiir diejenigen, die sich nicht 
speziellen historischen Studien widmen, der Hinweis auf das Meister- 
werk M. C a n to rs . Seine Yorlesungen iiber Geschichte der Mathematik 
sollten allerdings in der Bibliothek keines Mathematikers fehlen. W as die 
Zeit seit der Mitte des 18. Jahrhunderts betrifft, so muB in den y o r 
lesungen auf die wichtigsten neueren Schriften aufmerksam gemacht werden, 
welche die Geschichte des yorgetragenen Gegenstandes enthalten.

DaB sich der deutsche Uniyersitatsprofessor bei der Auswahl der zu 
empfehlenden Studienwerke nur auf die in deutscher Sprache geschriebenen 
beschrankt, wie es in dem oben genannten Handbuch geschah, ist wohl 
heut nicht mehr zu befiirchten. Man darf voraussetzen, daB der gebildete 
Mathematiker auch franzosische und englische, yielleicht auch italienische 
Schriften zu lesen versteht. Zeigen doch die franzosischen Lehrbiicher 
meist ein weit groBeres Geschick in der Darstellung ais die deutschen, 
und sind die englischen Studienwerke gliicklicher in der Auswahl yon 
praktischen Beispielen.

Das Dargestellte mag geniigen, um zu zeigen, bis zu welchem Grade 
die mathematische Literatur in den Yorlesungen zu beriicksichtigen ist. 
W aren alle Universitatsdozenten gewillt und befahigt, so weit auf die 
Literatur des yorgetragenen Gegenstandes einzugehen, so diirften diejenigen, 
welche das Bedurfnis einer besonderen Vorlesung zur Einfuhrung in die 
mathematische Literatur negieren, yielleicht recht haben. Allerdings wlirde 
eine Vorlesung, welche in systematischer Reihenfolge die L iteratur der 
wichtigsten mathematischen Disziplinen und Methoden darstellte, eine sehr 
schwierige Aufgabe sein. Jedenfalls ware sie nur fiir die letzten Semester 
geeignet, da man sonst befiirchten muBte, yon der L iteratur solcher 
Disziplinen zu sprechen, die der jiingere Student nicht einmal dem Namen 
nach, geschweige denn inhaltlich kennt. Aus dem gleichen Grunde hat 
man ja  auch eine fiir das erste Semester bestimmte encyklopadische Vor- 
lesung iiber M athematik fiir unmoglich gehalten.

Trotz alledem mochte ich eine fiir Anfangssemester bestimmte Vor- 
lesung zur Einfiihrung in die mathematische Literatur, sobald sie sich auf 
das beschrankt, was dem Verstandnis und den Kenntnissen des jungen 
Studierenden adaquat ist, fiir moglich und empfehlenswert halten. Ich 
hoffe, daB, wenn ich iiber die Einrichtung und den Inhalt einer solchen 
Yorlesung einige Vorschlage gemacht habe, man mir auch darin bei- 
stimmen wird, daB eine solche Vorlesung sogar einem dringenden Bedurfnis 
entspricht.

Zunachst konnte man an Disziplinen der e le m e n ta re n  M athematik 
zeigen, welche Arten von einschlagigen Literaturwerken es gibt. An eine
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kritische Ubersicłit iiber die wicbtigsten Gesamttraktate der Elementar- 
matbematik wiirde sich eine ebensolche iiber die bekanntesten Lehrbiicher des 
elementaren Rechnens, der elementaren Geometrie, Algebra, ebenen und 
spharischen Trigonometrie, Stereometrie und politischen Arithmetik an- 
schliefien. Eine derartige Ubersicht ware zugleich von groBem padagogischen 
Interesse. Auch die wichtigsten Aufgabensammlungen und Ubungen aus 
allen Gebieten der Elementarmathematik waren zu besprechen, desgleichen 
die Tabellen und Tafeln, wie Faktoren-, Multiplikations-, Divisions-, trigono- 
metrische und Logarithmentafeln. Bei der Einfiihrung in die altesten und 
alteren grundlegenden W erke iiber Geometrie, Arithmetik und Algebra 
ware bei E u k lid s  Elementen langer zu yerweilen. Eine griindliche 
Kenntnis derselben ist fiir jeden Mathematiker unentbehrlich; in Danemark 
wird dieselbe beim Examen von jedem Lebramtskandidaten gefordert.

Ein folgendes Kapitel wiirde die Schriften iiber die Grundlagen der 
Geometrie, iiber das Parallelenaxiom, iiber die Axiome der Arithmetik und 
die Entwickelung des Zahlbegriffs u. a. behandeln. Hieran lieBe sich an- 
schlieBen die Literatur beriihmter Aufgaben, der Quadratur des Zirkels, der 
Verdoppelung des Wiirfels, der Dreiteilung des W inkels, der Aufgaben des 
Pappus, A p o llo n iu s , M a lf a t t i ,  P o th e n o t  u . a. Ferner konnten ver- 
schiedene Fragen der Elementarmathematik beriihrt werden, fiir welche 
Verstandnis und Interesse leicht zu gewinnen ist, wie die Kreisteilung, 
die angenaherte Konstruktion der regularen Figuren, Sternpolygone, die 
Transcendenz von 7t, flgurierte Zahlen, Kettenbriiche, Maxima und Minima, 
magische Quadrate, mathematische Spiele, Kombinatorik, Wahrscheinlichkeits- 
rechnung, elementare Reihen, Exhaustionsmethode usw. Eine Ubersicht iiber 
die Gesćhićhte und Literatur dieser Gegenstande wiirde gewiB sehr will- 
kommen sein.

Eine solche zunachst an den elementaren Disziplinen dargelegte Ein- 
fiihrung in die Literatur wird den Studierenden zugleich in den Stand 
setzen, sich spater selbst in das Studium der Literatur der hoheren Mathe
matik einzuarbeiten. In noch hoberem MaBe aber werden die nun folgenden 
Kapitel unserer Vorlesung zur Orientierung in der Literatur der gesamten 
Mathematik dienlich sein.

Zunachst mag eine Ubersicht gegeben werden iiber die alteren und 
neueren Versuche, die Gesamtheit der mathematischen Wissenschaften dar- 
zustellen, also iiber die mathematischen W orterbiicher und Encyklopadien, 
von Ozanam s Dictionaire mathematiąue (1691) bis zu der jetz t er- 
scheinenden EncyMopddie der mathematischen Wissenschaften.

Ein weiteres Kapitel, das ebenfalls ohne Yoraussetzung von Kennt- 
nissen aus der hoheren Mathematik vorgetragen werden kann, bilden die 
bibliographischen Hilfsmittel. Hier sind zuerst die grilli er en mathematischen
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Biicherverzeichnisse zu nennen, wie Murhard , R ogg, S ohncke  u .  a. Ferner 
ist hinzuweisen auf die periodisch erscheinenden allgemein-wissenschaftlichen  
und speziell mathematischen Bibliographien. Die wertvollen Artikel iiber 
die Bibliographie spezieller mathematischer Lehren und Theorien in der 
B ib lio th e c a  M a th e m a tic a  von L oria , V iv a n ti, S ta c k e l ,  W o lf f in g ,  
sowie die schon oben erwahnten, an Literatumachweisen reichhaltigen Referate 
in dem J a h r e s b e r ic h t  der D e u tsc h e n  M a t h e m a t ik e r - V e r e in ig u n g  
diirfen hier nicht unerwahnt bleiben. AuBer der B ib l io t h e c a  M a th e 
m a tic a  muB der Studierende die iibrigen der Geschichte und Bibliographie 
der Mathematik gewidmeten Zeitschriften kennen, das B u l le t in  von 
F erussac, Boncom pagnis B u l le t t in o ,  Terquems B u l le t in ,  das B u l le t in  
von D arboux, unser J a h rb u ch  iiber d ie F o r t s c h r i t t e  der M a th e 
m a tik , die Amsterdamer R e v u e , die A b h a n d lu n g e n  zu r  G e s c h ic h te  
der m a th e m a tisc h e n  W is s e n s c h a f te n ,  das I n te r m e d ia ir e  d es m a th e -  
m a tic ie n s  usw. Fiir altere Literatur kommt in Betracht R iccard is  
JBiblioteca matematica italiana, und fiir die neuere seit 1800 der Catalogue 
of scientific paper s der „Royal society“ zu London.

Gegenstand eines anderen Kapitels unserer Yorlesung sind die fiir die 
Geschichte der Mathematik wichtigen Biographien verstorbener Mathematiker, 
Physiker und Astronomen, das JBiographisch-literarische Handworterbuch 
P o g g e n d o r ffs , die gesammelten W erke bedeutender M athematiker, die 
Ausgaben der Fundamentalwerke in der Sammlung der K la s s ik e r  der 
e x a k te n  W is s e n s c h a f te n .

Ein umfangreicheres Kapitel bilden die Zeitschriften mathematischen 
Inhalts, dereń Bedeutung fiir die mathematisch-historische Forschung her- 
vorgehoben werden muB. Dieselben beginnen m it dem J o u r n a l  des
s a v a n ts  und den P h i lo s o p h ic a l  t r a n s a c t io n s  der Londoner „Royal 
society“ i. J . 1665. Sie lassen sich gruppieren in Zeitschriften m it vor- 
wiegend mathematischem Inhalt, in physikalisch-naturwissenschaftliche, in 
astronomisch-geodatische, in technisch - m ilitarische, in allgemein-wissen- 
schaftliche und in Gesellschaftsschriften. Jeder Mathematiker sollte die 
wichtigsten franzosischen, deutschen, englischen und italienischen Zeit
schriften der Mathematik kennen, ebenso die Yeroffentlichungen der mathe
matischen Gesellschaften in Amsterdam, London, Paris, Edinburg, Palermo, 
New-York, der Leopoldina, der Jablonowskischen Gesellschaft, der deutschen 
Mathematiker-Vereinigung. Bei einer Ubersicht uber diese Zeitschriften
bietet sich zugleich Gelegenheit, die Geschichte der Akademien und ge-
lehrten Gesellschaften zu beriihren, von der der M athematiker auch einiges 
wissen muBte.

Das ware ungefahr der Inhalt einer Vorlesung zur Einfuhrung in die 
mathematische Literatur. Sie hatte unter anderen den Yorzug, daB in ihr
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zugleich der Geschichte der Mathematik ein groBerer Platz eingeraumt wiirde, 
die leider immer noch sehr seiten Gegenstand yon Universitatsvorlesungen 
ist. W ir zweifeln nicht, daB eine solche Vorlesung zur Einfuhrung in die 
mathematische Literatur auch von Horern besucht wiirde, welche die Mathe
matik nicht zu ihrem Berufsstudium erwahlt haben, sondern denen es 
lediglich daran gelegen ist, ihre wissenschaftliche Bildung und W eltan- 
schauung durch festere Prinzipien zu erweitern. Auch ihnen wird die 
Darbietung der literarischen Hilfsmittel zur Selbsteinfiihrung in die hohere 
Mathematik willkommen sein.
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Kleine Mitteilungen.

Congresso internazionale di storia delle scienze matematiche e fisiche 
in Roma 1903.

II Congresso internazionale di scienze storicłie ebbe luogo in Roma nei 
giorni 2— 9 Aprile 1903. La sezione VIII riguardaya la storia delle scienze 
matematiche, fisiche, naturali e mediche. Essa tenne sette sedute ordinarie 
e due straordinarie. La prima seduta fu aperta dal prof. P. B l a s e r n a .  Furono 
eletti a presidenti successivamente i signori P. T a n n e r y ,  K. S u d h o f f ,  R. B l a n -  

c h a r d ,  S . G u n t h e r ,  E. L a m p e ,  M. B e n e d i k t ;  a vice - presidenti i signori 
P. G i a c o s a ,  E. L e b o n ,  G .  L o r i a ,  E. M j l l o s e v i c h ,  V. Y o l t e r r a :  a segretari 
i signori L .  C a r p i ,  V. T o n n i - B a z z a ,  G .  Y a c c a ,  G .  Y a i l a t i .  Erano annunciate 
54 comunicazioni, di cui un terzo circa interessanti la storia delle scienze 
matematiche e fisiche, le rimanenti, le scienze naturali e mediche.

Si discussero inoltre quattro temi.
Sul primo tema, dopo una relazione del prof. M i l l o s e v i c h ,  accenannte ai 

difetti dell’ iconografia degli eclissi di sole di T. O p p o l z e r  per accertamento 
delle date, si approvó un ordine del giorno facente voti perch6 nell’ interesse 
del rapido accertamento delle date per uso storico, nel periodo e nelle regioni 
in cui si svolse la ciyilta classica, si ripubblichi dagli editori Mayer e Muller, 
col consenso dell’ Autore, 1’ atlante annesso all’ opera di F. K. G i n z e l  intitolata: 
Spezieller Kanon der Sonnen- und Mondfinsternisse fiir das Ldndergebiet der 
Klassischen Alterthumswissenschaften, etc. L’ atlante, preceduto da una semplice 
prefazione esplicatiya delle tayole, messo in commercio a prezzo modesto, 
doyrebbe trorare larga accoglienza nel mondo storico.

Sul secondo tema relativo al modo col quale la storia delle scienze mate
matiche e fisiche, naturali e mediche possa costituire oggetto di un corso uni- 
yersitario, riferirono i professori D. B a r d u z z i ,  P. G i a c o s a  e G . L o r i a . 1)  Si 
approyó a grandę maggioranza, il seguente ordine del giorno:

„La sezione VIII del congresso di scienze storiche, considerando 
essere di eccezionale importanza che alla storia delle scienze yenga accor- 
dato nell’ insegnamento il posto che le spetta di diritto; e tenendo conto 
della deliberazione presa dalia V sezione del »Congr&s d’histoire com- 
paree« tenutosi a Parigi nel Giugno 1900,

emette il voto che tale insegnamento yenga istituito eon la crea- 
zione di corsi uniyersitari divisi in ąuattro serie:

!) Tale Relazione venne gia integralmente pubblieata nel fascicolo 1« Maseio 
1903 della rivista L’u n iv e r s ita  ita l ia n a  (Bologna).
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1. Scienze matematiche ed astronomiche.
2. Scienze fisiche e chimicłie.
3. Scienze naturali.
4. Medicina.
La sezione fa inoltre voti che dei rudimenti di storia delle scienze ven- 

gano introdotti nei programmi dei singoli insegnamenti delle scuole medie.“
Riguardo all’ Italia in particolare venne formulato il voto che 

gl’insegnamenti della storia delle matematiche, della fisica, ecc. vengano 
annoyerati fra i corsi complementari e che la libera docenza possa essere 
concessa anche per la storia delle scienze.

Sul terzo tema riferl il prof. Gnsro L o r i a .  Egli dimostró come la pubbli- 
cazione delle opere di E v a n g e l i s t a  T o r r i c e l l i  sia una impresa nazionale di 
uniyersale interesse. Accenna alle singolari circostanze per cui le opere di 
T o r r i c e l l i  non riuscirono mai a vedere la luce, malgrado la ferma yolonta 
che il sommo geometra morente esprimeya che esse fossero pubblicate.

II prof. T a n n e r y ,  associandosi alla proposta del prof. L o r i a ,  comunico 
che egli ebbe occasione di studiare parecchi documenti inediti importanti rela- 
tiyi alla disputa di priorita fra R o b e r v a l  e T o r r i c e l l i ,  e che egli aveva 
intenzione di pubblicare un insieme completo concernente le relazioni fra 
T o r r i c e l l i  e i dotti francesi suoi contemporanei, in un yolume di Papiers 
scientifiąues du XVIIieme siecle, da inserire nella coltezione dei D ocum ents 
in śd its  de l ’h is to ire  de F rance . Questo insieme troyerebbe un posto piu 
naturale in una edizione completa delle opere di T o r r i c e l l i .  Egli offrl il suo 
concorso ai dotti italiani.

Si approvó il seguente ordine del giorno:
«La sezione VIII del congresso di scienze storiche radunato in Roma 

nell’ aprile 1903, fa yoti che il governo di S. M. il Re d’Italia affidi 
alla R. Accademia dei Lincei il cómpito di esaminare le opere manoscritte 
di E y a n g e l i s t a  T o r r i c e l l i  nell’ intento di determinare quali fra esse siano 
meritevoli di stampa; e di presiedere alla pubblicazione completa di tutte 
le di lui opere gia edite e di ąuelle inedite, giudicatene degne, senza 
escludere il suo carteggio scientifico, completando cosl il layoro intrapreso 
eon la edizione nazionale delle opere di G a l i l e o .  »

Sul ąuarto tema riferl il prof. G i a c o s a . 1)  Egli propose l a  compilazione 
di un catalogo per materia dei manoscritti scientifici esistenti nelle biblioteche 
ed archiyi del regno dTtalia, e dimostró la necessita che un numero ristretto 
di persone, competenti per ciascuna materia, ed a ció appositamente delegate, 
intraprendano, la ricerca di tutto il materiale raccolto negli archiyi e nelle bi
blioteche, comprendendo la paleografia greca e latina, e lasciando per ora da 
parte i codici arabi.

Tale proposta fu approyata alle unanimita.
Si discusse infine in una delle sedute straordinarie, una proposta dei pro- 

fessori T a n n e r y  e G i a c o s a  per la costituzione di una Associazione internazionale 
di storia delle scienze. L’attuazione di tale proposta essendo parsa ai piu 
immatura, dietro proposta del prof. B e n e d i k t ,  si nominó una commissione inter
nazionale coli’ incarico di gettare le basi di questa associazione, chiamandone

1) Anche questa Relazione si legge nel succitato fascicolo di L ’u n iv e r s ita  
i ta lia n a .
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a far parte i signori: M. B e n e d i k t ,  R. B l a n c h a r d ,  P. T a n n e r y ,  K. S u d h o f f ,  

S. G u n t h e r ,  P. G i a c o s a  e G . L o r i a ,  e lasciando alla commissione cosi no- 
minata 1’incarico di aggregarsi altri membri per altre naziom.

Tale commissione tenne una prima seduta Giovedi 9 aprile, nominando i 
signori P. T a n n e r y  presidente, e P. G i a c o s a  e G. L o r i a ,  a segretari.

Ecco ora 1’elenco delle comunicazioni relative alla storia della matematica.
M o r i t z  C a n t o r .  H ie r o n im u s  C a r d a n u s .  Ein wissenschaftliches Lebens- 

bild aus dem 16. Jahrhundert. ( P r e s e n t a t a  d a l  p r o f .  L o r i a . )

M. D a r y a i .  La vita dell’ insigne matematico G-ioyajnni B o l y a i .
G . V a c c a .  Sulla storia della numerazione binaria. Cenni storici. A n a l i s i  

d i  u n  p r o b le m a  d i  L u c a  P a c i o l o ,  e s o p r a t u t t o  d e l l ’ arithmetica localis d i  N e p e r  

(Rabdologia, E d i n b u r g i  1 6 1 7 ) .

V. T o n n i - B a z z a .  S u  N i c o l a  T a r t a g l i a .  Esame di un manoscritto ine-
dito di Oxford, che coincide in molti punti col General trattato di numeri e 
misure e ne differisce in altri. Notizie sulle ricerche dei resti del T a r t a g l i a ,  

e sul monumento che Brescia sta per erigergli.
A. B r a u n m u h l .  Beitrage sur Geschichte der Integralrećhnung. In rela- 

zione specialmente all’ epoca Newtoniana e al primo stadio di sviluppo del
calcolo integrale. (Presentata dal prof. L o r i a . )

F. M u l l e r ,  tfber die Ablmrzung der Titel mathematischer Zeitschriften. 
Catalogo d i  oltre 1100 titoli di riviste e periodici matematici a b b r e Y i a t i  siste- 
maticamente -1).

R .  A l m a g i a .  Sulle dottrine delle maree nell’ antichita e nel medio-evo.
A. M o r i .  Per una bibliografia geodetica italiana.
S. G u n t h e r .  Sviluppo del eelebre istrumento astronomieo-geodetieo nominato 

„Radius Astronomicus“ omero „Jaeobstdbu. Dimostrazione del plagio di R e g i o -  

m o n t a n o .  II primo inventore di ąuesto strumento sembra dover essere L e v i  

b e n  G e r s o n ,  il ąuale non avrebbe conosciuto gli analoghi metodi degli antichi.
G. T J z ie l l i .  Sopra la lunghezsa del eorpo di Cristo come base delle 

misure medioevali in Italia.
G. E n e s t r o m .  Vber kulturhistorische und rein fachmdfJige Behandlung

der Geschichte der Mathematik. (Presentata dal Prof. L o r i a . ) 2 )

G. P i t t a r e l l i .  U trattato di prospettiva del piltore guattrocentista P i e r  
d e l l a  F r a n c e s c a .  Esame della sua Yita, e delle sue relazioni eon L u c a  P a c i o l o  

e eon L e o n a r d o  d a  V i n c i .  Analisi dell’ opera: P e t r u s  P i c t o r  B u r g e n s i s ,  

De prospectiva pingendi, pubblicata dal Dr. W i n t e r b e r g  (StrafSburg, Heitz & 
Miintzel 1899). Esame di un manoscritto inedito sui cinąue corpi regolari 
Nel trattato de prospectiva sembra trovarsi la prima idea di inviluppo.

A. M o r i .  II carteggio scientificio di L e o n a r d o  X im e n e s .  E conservato nella 
Biblioteca Nazionale di Firenze. Ne b gia stata pubblicata la parte relativa alle 
operazioni astronomiebe e geodetiebe de eseguirsi in Toscana. Deve considerarsi 
come una fonte per la storia delle scienze nella seconda meta del secolo XVIII.

P .  T a n n e r y .  Histoire des termes analyse et synthese en mathematiąue. 
II significato originario della parola analisi si riferirebbe ad una operazione 
manuale, cio£ la messa in dettaglio di gruppi di monete. Soltanto molto piu 
tardi si adoperó la parola analisi per indicare un metodo di ricercbe

1) V. Jahresber. d. d eu tsch en  M a th em a tik er -Y ere in ig u n g  1903 p 426

2) Y. B ib lio th . M athem. 4g, 1903, p 1—6.
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E. L am p e. S u l l ’ o rg a n iz za z io n e  del „ J a h rb u c h  iiber d ie  F o rtsch r itte  der  
M athem a ti!c“ .

C. SoiriGLiANA. Notizie sulle letłerałura Voltiana. Studio per la pubbli- 
cazione delle opere complete di At.f.s s a s d r o  Y o l t a .  La sezione Y IH  approvd 
un ordine del giomo perchfe 1’ Accademia dei Lincei se ne assuma 1’incarico.

E. L e b o x . Piano di una bibliografia analitica degli scritłi contemporanei 
sulle storia dell’ astronomia.1)

Gr. V a x la t i .  Sul carattere logieo della dimostrazione del principio della 
leva , data da A r c m m e d e  n e l prim o libro dell’ Eąuilibrio dei p ian i. Le 
critiche mosse a questa dimostrazione non reggono. La dimostrazione e perfetta: 
essa si appoggia su alcuni teoremi contenuti in un’ opera perduta di A rc h e m e d e .

Y. T o x x i-B a z z a . B e s e d e t t o  C a s  t e l l i  plagiario?  Difesa dalie accuse di
plagio mosse dal L o m b a rd e m  a B . C a s t e l l i .

Genoya. G. Y acca.

Kleine Bemerkungen zur zweiten Auflage von Cantors „Vorlesungen iiber 
G-eschichte der Mathematik. “

Die erste (fette) Zahl bezeicknet den Band, die zweite die Seite der „Yorlesungen". 
BM =  B ib lio th e c a  M ath em atica .

1 :1 2 , siehe BM 13, 1900, S. 265. — 1 :1 5 , siehe BM 3 3, 1902, S. 323. — 
1 :2 2 , 29, 34, siehe BM 13, 1900, S. 265—266. — 1 :3 6 , 64, siehe BM 3 3, 1902, 
S. 137. — 1 :1 0 3 , siehe BM 15. 1900, S. 266. — 1 : 135, siehe BM l *  1900, S. 266;
3 3. 1902, S. 137. — 1 :1 4 4 , 155, 169, 171, siehe BM 3 3, 1902, S. 137—138. —
1 :190 . siehe BM 13, 1900, S. 266. — 1:195 , siehe BM 3 3, 1902, S. 56. — 1:197 , 
202, siehe BM 13, 1900, S. 266.

1 : 207. B r e t s c h n e i d e r s  Ubersetzung von Kara oujuftefirjKÓs „durch 
Ubereinstimmung * ist unklar. Es mufi heifien, dafi die Methode der Zuriick- 
fuhrung auf das Unmogliche die Wahrheit auf Seite des (mit der Behauptung) 
Ubereinstimmenden (und nicht auf Seite der gegenteiligen Annahme) findet.

A. S t c r m .

1 • 225, 234, siehe BM 3 3, 1902. S. 138. — 1 :255 , siehe BM 3 3, 1902, S. 238.
— 1 :283, siehe BM I3, 1900, S. 499. — 1 :  2S4, 321, siehe BM 13, 1900, S. 266
—267 — 1 : 370, siehe BM 13, 1900, S. 319. — 1 :383 , siehe BM I3 , 1900, S. 267.
— 1 s 395, siehe BM 3 3, 1902, S. 323. — 1 : 400, siehe BM 13, 1900, S. 267. —
1 :4 2 9 , siehe BM 3 3, 1902, S. 324. — 1 :432 , siehe BM 13) 1900, S. 267. — 1 :436 , 
siehe BM 3 3, 1902, S. 138. — 1 :437 , 440, siehe BM 13, 1900, S. 267. — 1 :457, 
siehe BM 3 3, 1902, S. 238. — 1 :4 6 3 , siehe BM 3 3, 1902, S. 139, 324. — 1 :467 , 
469, siehe BM 13, 1900, S. 267. — 1 :475, siehe BM 13, 1900, S. 267—268; 3 3,
1902, S. 139. _________

1 : 475. Der Kommentar des Masimus P lanudes zu den zwei ersten 
Buchem des D io f a x t o s  ist nunmehr auch im griechischen Originale heraus- 
gegeben und zwar von P. T a x x e r y  im 2. Bandę (S. 125— 255) von D i o p e a s t i  

Alexandrini Opera omnia (Leipzig 1895).

1) Y. B u lle t in  de la  so c ie te  a stro n o m ią u e  de F rance 1903, p. 233—236.



284 Gr. E n e s t r o m .  — A. S tu b m .

1 :4 7 6 , siehe BM 13, 1900, S. 268. — 1 :510 , siehe BM 13, l 00®’ S- 31t qnn 
1 :5 1 9 -5 2 0 , siehe BM 8 3, 1902, S. 239. — 1 :537 , 540 ,_ 5 42 , siehe BM l 3, 1900, 
S. 268. — 1 :622 , siehe BM 2 3, 1901, S. 143. — 1 :6 4 1 , siehe BM rf3, 19UA b.
-  1 :6 6 1 , siehe BM 13, 1900, S. 499. -  1: 662, siehe BM 13, 1900, S. 499; d3,
1902, S. 139. — 1 :663, siehe BM 3 S, 1902, S. 405. — 1 :  671, siehe BM lg, 1900, 
S. 499. — 1 :687—689, siehe BM 2 3, 1901, S. 143—144; 4 3, 1903, S. 205—206.

1 :6 9 4 . In betreff der Angabe, daB „kardaga“ den Arabern den 96. Teil 
des Kreisumfanges bedeutete, ist zu bemerken, daB die arabischen Mathematiker, 
dereń Schriften im christlichen Mittelalter iibersetzt wurden, ziemlich allgemein 
mit „ kar daga “ den 24. Teil des Kreisumfanges bezeichnet haben diirften. So 
z. B. wird in den Canones super tabulas Toletanas des A l - Z a r k a l i ,  welche von 
G h e r a r d o  C re m o n e s e  iibersetzt worden sind, angegeben, daB: „kardaga est 
portio circuli ex 15 gradibus constans" (siehe B ib l io th . M athem ., I 3, 1900, 
S. 339). Darum wurde auch von christlichen Yerfassern, die sich im Mittel
alter mit der Trigonometrie beschaftigten (z. B. J o h a n n e s  d e  L in e r i i s  und 
P e u e r b a c h ) ,  der Term „kardaga* in dieser Bedeutung benutzt (siehe z. B. 
B ib lio th . M ath em ., 13, 1900, S. 354, 409; A. G. K a s t n e r ,  Geometrische Ab- 
handlungen I ,  Gottingen 1790, S. 544). A u f  der anderen Seite scheint es, 
ais ob einige arabische Mathematiker mit dem W orte „ kar daga “ die Sinus 
gewisser Bogen bezeichnet hatten (vgl. B r a u n m u h l ,  Vorlesungen iiber Ge- 
schićhte der Trigonometrie, I , S. 44, 45). G. E n e s tr o m .

1 :6 9 4 , 704, 706, 708, 714, 735, 736, 744, 748, siehe BM 13. 1900, S. 449—500.
— 1:749 , siehe BM 13, 1900, S. 2 6 8 . -  1 :  756, 757, 767, siehe BM 13, 1900, S. 500 
—501. — 1 :  794, siehe BM 3 3, 1902, S. 139. — 1 :8 0 4 , 805, 807, 808, 812, 823, 
852, siehe BM 13, 1900, S. 268—269. — 1 :  853, 854, siehe BM 13, 1900, S. 501. —
1 :854, siehe BM 3 3, 1902, S. 324; 4 3, 1903, S. 206. — 1 : 855, siehe BM 1 3, 1900, 
S. 501.

2 : 7 ,  siehe BM 2 3, 1901, S. 351. — 2 : 8 ,  10, siehe BM 13, 1900, S. 501—502.
— 2 : 1 4 —15, siehe BM 2 3, 1901, S. 144. — 2  : 20, siehe BM 13, 1900, S. 502; 3 3,
1902, S. 239. — 2  : 25, siehe BM 13, 1900, S. 274. — 2 : 3 1 ,  siehe BM g 3, 1901, 
S. 351—352; 3 3, 1902, S. 239—240. — 2  : 34, siehe BM 2 3, 1901, S. 144. — 2  : 37, 
siehe BM 13, 1900, S. 502. — 2 : 3 8 ,  siehe BM 2 3, 1901, S. 352. — 2 : 3 9 ,  siehe 
BM 13, 1900, S. 502. — 2 : 4 1 ,  57, siehe BM 2 3, 1901, S. 352. — 2  : 59, siehe BM 13, 
1900, S. 502. — 2 : 6 3 ,  siehe BM 4 3, 1903, S. 206. — 2 : 7 0 ,  siehe BM 13, 1900, 
S. 417. — 2  :73 , 82, 87, 8 8 , 89, 90, 92, siehe BM 13, 1900, S. 502—503. — 
2 : 9 7 ,  siehe BM 3 3, 1902, S. 406. — 2 : 9 8 ,  siehe BM 13, 1900, S. 269—270. — 
2 : 1 0 0 ,  siehe BM 3 3, 1902, S. 140. — 2 :1 0 1 ,  siehe BM 3 3, 1902, S. 325. — 
2  : 105, siehe BM 13, 1900, S. 503. — 2  : 111, siehe BM 2 3, 1901, S. 352. — 2  : 116, 
siehe BM 3 3, 1902, S. 406. — 2 : 1 2 2 ,  siehe BM 13, 1900, S. 503—504. — 2 :1 2 6 ,  
127, siehe BM 3 3, 1902, S. 406. — 2  : 128, siehe BM 13. 1900, S. 504. — 2  : 132, siehe 
BM 13, 1900, S. 515—516. — 2 :1 4 3 , siehe BM 13, 1900, S. 504. — 2 : 1 5 7 ,  158, 
siehe BM 2 3, 1901, S. 352. — 2  : 163, 166, siehe BM 13, 1900, S. 504. — 2  : 175, siehe 
BM 3 3, 1902, S. 140. — 2 :2 1 0 , siehe BM 2 3, 1901, S. 352—353.

2 : 218. Der bekannte Prediger G e i l e r  v o n  K a i s e r s b e r g  (1445__1510)
sagt, daB die Hausierer auch „rechenpfening" yerkaufen (Schultz, Deutsehes
Leben, S. 97). A. Sturm.
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S. 506; 8 3i 1901, S. 353—354. — 2 :2 8 4 ,  286, 287, 289, 290, 291, siehe BM 13, 
1900, S. 506—507. — 2 :  296, siehe BM 2 3, 1901, S. 354. — 2 :3 1 3 , siehe BM 13, 
1900, S. 507. — 2 :  328, siehe BM 3 3, 1902, S. 140.

2 : 328. Nach einer anderen Erklaruug bedeutet das Hazardspiel ein 
Teufelsspiel; es soli seinen Namen von dem bosen Geiste liasehart haben (v o n  
d e r  H a g e n , Gesammtabenteuer III, p. XXIII). A. S tu rm .

2  : 334, siehe BM 13, 1900, S. 507. — 2  : 353, siehe BM 1 3, 1900, S. 507; 4 3, 
1903, S. 87. — 2  : 358, 360, siehe BM 4 3, 1903, S. 87. — 2  :381, siehe BM 13, 1900, 
S. 507. — 2 :  385, siehe BM 3 3, 1902, S. 81; 4 3, 1903, S. 207. — 2 :3 8 6 , 395, 
401, 405, 425, siehe BM 13, 1900, S. 507—508. — 2 :430, siehe BM 2 3, 1901, S. 145.

2 : 440. S t i f e l s  Ansichten iiber die Quadratur des Kreises sind tadellos. 
Er spricht sich dariiber (Arithmetica Integra, Blatt 224 u. 225 im „Appendix 
de quadratura circuli“) abschlieliend also aus: „Constat, ąuadraturam circuli nihil 
aliud esse, quam constitutionem quadrati, aequalis circulo dato . . . Inyentio 
autem aequalitatis istius praesupponit numerum aliquem, repraesentantem longi- 
tudinem circuli praecise, sive rationalem sive irrationalem, qui neutro modo 
est dabilis. Unde sequitur primo, impossibile esse, ut assignetur proportio 
circumferentiae circuli ad diametrum suam . . . Secundo sequitur, impossibile esse, 
ut inveniatur medium proportionale inter semidiametrum circuli et semicircum- 
ferentiam eius. Seąuitur tertio, impossibile esse, ut quadretur circulus mathe- 
maticus. —  Possibile est, et factu facile, ut sumta proportione aliąua pro- 
pinqua inter semidiametrum et circumferentiam circuli physici quadretur circulus 
ille, ita u t ąuadratio illa satisfaciat sensibus.“ A. S tu rm .

2  : 442, siehe BM 3 3, 1902, S. 325. — 2  : 449, siehe BM 3 3, 1902, S. 140. —
2  : 454, siehe BM 3 3, 1902, S. 242. — 2 :4 7 4 , 480, siehe BM 3 3, 1902, S. 140— 
141. — 2 :4 8 1 ,  482, siehe BM 13, 1900, S. 508. — 2 : 4 8 2 ,  siehe BM 2 3, 1901, 
S. 354; 3 3, 1902, S. 2 4 0 . - 2  : 484, siehe BM 3 3, 1902, S. 141. —  2 :  486, 489, 490, 
siehe BM 13, 1900, S. 509. — 2 :4 9 7 , siehe BM 1 3, 1900, S. 509; 4 3, 1903, S. 87. —
2  : 509, siehe BM 13, 1900, S. 270, 509. — 2  : 510, siehe BM 13, 1900, S. 509. — 2  : 512, 
siehe BM 3 3, 1902, S. 141. — 2  : 514, 516, 517, siehe BM 13, 1900, S. 509. — 2  : 530, 
siehe BM 2 3, 1901, S. 354—355; 3 3, 1902, S. 141. — 2 : 5 3 2 ,  535, 541, 548, 549, 
siehe BM 13, 1900, S. 509—510. — 2  : 550, siehe BM 2 3, 1901, S. 355. — 2  : 554, siehe 
BM 1 3, 1900, S. 510.

2 : 555. C la v iu s  hiefi urspriinglich Klau, nicht Schliissel, auch nicht 
Nacrel oder Nagler, wie S. G u n t h e r  meint (Z eitschr. fiir m athem . U n te rr . 
23, 1892, S. 519). Allerdings spielt K e p l e r  in einem Briefe an M a s t l i n  
( K e p l e r i  Opera, ed. F r i s c h ,  IV, 7) an die Ableitung von Nagel an, aber nur 
scherzweise, da er auch die Ableitung yon Keule beifiigt. A. S tu rm .

2 : 565. Eine Geometrie (und Arithmetik) von R am u s erschien bereits 
1569, gleichzeitig mit den Scholae mathematicae: P. R a m i  Arithmeticae libri 
duo: Geometriae septem et viginti (Basileae MDLXIX). Das Urteil C a n to r s  
iiber R am u s  ais Mathematiker wird durch dieses Werk nach jeder Richtung 
hin bestatigt. A. S tu r m .



286 G. E n e s t r o m . —  C. G r o n b l a d .

2 : 567. Die grofie A rbeit des G. B e n e d e t t i :  Diversarumspeculationum 
mathematicarum et physicarum Iiber erschien in Turin 1580 (siehe R i c c a r d i ,  

Bibliot. matem. ital. I, 111). Die meisten Yerfasser, darun ter auch C a n t o r ,  

geben ais D ruckjabr 1585 an, und in der Tat gibt es Exemp]are, die au f dem 
Titelblatte diese Jahreszahl tragen , aber nach R i c c a r d i  (a. a. O., Appendice 
165) gehoren diese Exemplare der Originalausgabe von 1580 an, so dafi nur 
das T itelb latt neu gedruckt ist, und eben dasselbe g ilt nach R i c c a r d i  (a. a. O.
I, 111 ; Appendice 92) von den Exemplaren, dereń T itelb latter die Angaben: 
„ Yenetiis, apud Franciscum Zilettnm , M DLXXXVI“ oder „Venetiis, apud 
Baretium  et Socios, MDXCIX“ haben. G. E n e s t r o m .

2 :5 6 8 . Zeile 10 — 12 bem erkt H err C a n t o r :  „H ier yerm utlich ist die 
Aufgabe gelost, m it vier gegebenen Strecken ais Seiten ein Sehnenviereck zu 
zeichnen“. W enn das W ort „h ie r“ sich auf die A rbeit Speeulationes diversae 
bezieht, kann das W ort , yerm utlich“ ohne weiteres gestrichen werden; sonst 
soli die Bem erkung modifiziert werden, denn aus L i b r i s  Histoire des sciences 
matliematiąues en Italie III, 130, geht hervor, dafi die Aufgabe nicht im 1. 
sondern im  6 . Abschnitte (S. 211) der B E N E D E T T is c h e n  A rbeit b e h a n d e l t  wird. 
In diesem Abschnitte und zwar g e gen das Ende desselben (S. 368) kommt 
ubrigens auch die von H errn C a n t o r  m itgeteilte Losung der Gleichung 
(A -j- x) x =  B2 vor. G. E n e s t r o m .

2 :5 6 9 , siehe BM 13, 1900, S. 510. — 2 :  572 -573 , siehe BM 1 3, 1900, S. 510;
3 3, 1902, S. 141. — 2:576 , siehe BM 2 3, 1901, S. 355—356. — 2:579 , siehe BM 2 3, 1901, 
S. 145. — 2 :5 8 0 —581, siehe BM 4 3, 1903, S. 207. — 2 :5 8 2 , siehe BM 13, 1900, 
S. 510. — 2 :5 8 3 , siehe BM 13, 1900, S. 270; 2 3, 1901, S. 356. — 2 :5 9 2 , siehe BM 
2 3, 1901, S. 146. — 2 :5 9 4 , 597, siehe BM 13, 1900, S. 270. — 2 :5 9 7 , 599—600, 
siehe BM 2 3, 1901, S. 146. — 2 : 6 0 2 ,  603—604, siehe BM 13; 1900, S. 270—271.
— 2 :6 1 1 , siehe BM 2 3, 1901, S. 356—357. — 2 :  612, siehe BM 13, 1900, S. 277; 
2 .3, 1901, S. 146. — 2 :6 1 3 , siehe BM 2 3, 1901, S. 357. —2 :6 1 4 , 620, siehe BM 3 3,
1902, S. 141. — 2 :6 2 1 , 623, siehe BM 13, 1900, S. 277; 2 3, 1901, S. 146-147. — 
2 :6 3 8 , siehe BM 2 3, 1901, S. 147. — 2  : 642, 643, siehe BM 13, 1900, S. 271. —
2  : 655, siehe BM 2 3, 1901, S. 357.

2 : 6 5 6 .  In  betreff der Angabe, dafi der Cours mathematiąue von P. H er i- 
g o n e  zuerst 1634, dann 1644 gedruckt ist, mag auf eine Notiz yon B. B o n -  

c o m p a g n i  im B u l l e t t .  d i b ib l io g r .  d. sc. m a te m . 2 , 1 8 6 9 , 4 7 2 — 476, 
sowie au f einen kleinen A rtikel yon P. T a n n e r y  in L ’in te r m e d .  d. m a th e m .
2, 1895, 55 — 56, hingewiesen werden. Man ersieht daraus, dafi eigentlich 
nur eine A uflage des Cours mathematiąue existiert, dessen B. I — IV  1634,
B. Y 1637 und B. V I 1642 erschienen, dafi es aber drei neue A uflagen des 
T itelblattes gibt, die bezw. 1643, 1644, 1644 datiert sind.

Bei der E rw ahnung des Cours mathematiąue lohnt es der Miihe darauf 
hinzuweisen, dafi schon im ersten Bandę, der 3 Jah re  vor der D e s c a r t e s  schen 
Geometrie herausgegeben is t, die successiyen Potenzen von a durch  a 2 a 3 
a 4 u. s. w. bezeichnet sind (vergl. B ib l io th .  M a th e m . 43, 1903, 218)

____________ G. E n e s t r o m .
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2  : 659, 660, siehe BM 2 3, 1901, S. 147—148. — 2  : 665, siehe BM 13, 1900, S. 271.
— 2 : 674, siehe BM 4 3, 1903, S. 88. — 2 :  683, siehe BM 2 3, 1901, S. 148.

2 :6 9 3 . Es w ird angegeben, B e n j a m i n  B r a m e r s  A p o l lo n iu s  C a t t u s  oder 
Kern der ganzen Geometrie sei, obwohl im Jahre 1634 entstanden, erst 1684 
gedruckt worden; die Vorrede fiihre die Jahreszahl 1646. —  Hierzu ist Fol- 
gendes zu. bemerken.

Die erste A uflage des Buches erschien un ter dem Titel A p o llo n iu s  C a t t u s
oder geometrischer Wegweiser und wurde „zu Cassel bey Johann Saurn, in
verlegung desz A uthoris, im Jah r Christi MDCXXXIV“ gedruckt. Die Yor
rede ist „Cassel den 1. Januarii Anno 1 6 3 4 “ datiert. Das Buch ist also 
schon vor 1634 entstanden. Von dieser A uflage hat m ir nur der erste Teil 
([8] +  96 S. 4°) yorgelegen.

Die zweite reyidierte und yerm ehrte A uflage erschien unter demselben 
Titel in 2 Teilen 1646 — 47. Die Vorrede ist den 31. Dezember 1645 datiert.

Eine d ritte  A uflage wurde nach K a s t n e r  (siehe die von C a n t o r  zitierte
Stelle) 1684 in drei Teilen herausgegeben; der dritte  Teil enthielt einen Neu- 
druck des schon 1648 yeroffentlichten Berichtes zu M. J o b s t e n  B u r g i  geo- 
metrisclien Tńangularinstrument.

C a n t o r s  fruhere M itteilung vom J . 1876 in der A l lg e m e in e n  d e u t 
sc h e n  B io g r a p h ie  (A rt. B r a m e r ) ,  dafi B r a m e r  selbst den A p o llo n iu s  C a t t u s  
zum erstenmal 1634 herausgegeben hat, ist also richtig.

Stockholm. C. G r o n b l a d .

2 :  700, 701, 703, 704, 705, siehe BM 13, 1900, S. 271—273. — 2 :  719, siehe 
BM 2 3, 1901, S. 357.

2 : 720. Herr C antor spricht hier von einer „ais besonderes Bandchen 
von 1 6 6 4 “ erschienenen Arithmetik des Andreas T acquet, aber diese Rede- 
weise beruht wohl nur auf einer unyollstandigen Angabe yon K astner. An 
der yon Herrn C antor angedeuteten Stelle der KisTNERsehen Geschichte der 
Mathematik (statt III, 449 lies III, 448 oder III, 448 — 449), wird namlich 
angegeben, dafi das Privilegium des Buchdruckers yom Jahre 1664 ist. Aber 
die Arithmetik erschien schon bei Tacquets Lebzeiten (er starb bekanntlich 
1660) unter dem Titel: Arithmeticae theoria et praxis auctore A n d r e a  T a c q u e t  
Antverpiensi, e societate Jesu, Matheseos professore. Loyanii, Apud Cyp. Coene- 
tenium, Anno M.DC.LYI. Einer freundlichen Mitteilung des Herrn H. Bos- 
mans entnehme ich, dafi die Bibliothek der Universitat in Lowen ein Exemplar 
dieser seltenen ersten Ausgabe besitzt. Die zweite Auflage, auf die sich das 
von K astn er  erwahnte Priyilegium des Buchdruckers bezieht, tragt das Druck- 
jahr 1665 (nicht 1664) und wird ausdrucklich ais „Editio secunda correctior" 
bezeichnet (siehe R iccardi, Saggio di una bibliografia euclidea I, Bologna 1887, 
45). Uber eine dritte Auflage vom Jahre 1683 („Editio ultima correctior“) 
berichtet K astn er an der angegebenen Stelle.

Nach R i c c a r d i  (a. a. St.) is t die „A pprobatio“ vom Jahre 1 6 5 5 , und 
yielleicht ist dies der Grund, w arum  J . W . M u l l e r  (Auserlesene mathematische 
Bibliothek, Niirnberg 1 8 2 0 , 24) eine Auflage von 1655 auffuhrt, aber H err
H. B o s m a n s  te ilt m ir freundlichst m it, dafi keine solche Auflage existiert.

G . E n e s t r o m .
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3 :7 2 1 , siehe BM 13, 1900, S. 273. — 3 :7 4 2 , siehe BM lg ,  1900, S. !273; 
3 S, 1902, S. 142. -  3 :  746, siehe BM 13, 1900, S 273. -  3 : 747, siehe BM 13,
1900, S. 173; 3 3, 1901, S. 225. — 2 :  749, siehe BM 4 3, 1903, S. 88 . — f  
siehe BM 3 S, 1902, S. 142. -  3 :7 6 7 , siehe BM 3 3, 1901, S.1 4 8 , 357-358 . —
3  : 770, siehe BM 4 3, 1903, S. 208. — 3 :  772, 775, siehe BM 3 3, 1901, b. 358 
-3 5 9 . — 3 :7 7 7 , siehe BM 3 3, 1901, S. 148; 3 3, 1902, S. 204. — 3 :  <83, siehe 
BM 3 3, 1901, S. 359; 4 3, 1903, S. 88—89. — 3 :7 8 4 , siehe BM 3 3, 1901, b. 148. —
3 : 802, siehe BM 4 3, 1903, S. 208. — 3  : 812, siehe BM 4 3, 1903, S. 37. — A  . 8̂ U, 
825, 840, 856, 865, siehe BM 3 3, 1901, S. 148—149. — 3 :8 7 6 , 878, 8 /9 , siehe BM 
13, 1900, S. 511. — 3 : 8 9 1 ,  siehe BM 13, 1900, S. 273. — 3 : 8 9 8 ,  siehe BM 4 3,
1903, S. 37,' 208.' — 3  :' 901,’ siehe BM 13,' 1900, Ś. 511. — 3 : V III (Yorwort), siehe 
BM 3 3, 1902, S. 142. — 3 :  IX , X  (Vorwort), siehe BM 13, 1900, S. 511—512.

3  : 9, siehe BM 3 3, 1901, S. 359. — 3  : 10, siehe BM 13, 1900, S. 518. — 3  : 11, 
siehe BM 4 3, 1903, S. 209. — 3  : 12, 17, 22, siehe BM 13, 1900, S. 512. — 3  : 22, 24, 
25, siehe BM 4 3, 1903, S. 209. — 3 :2 6 ,  siehe BM 3 3, 1901, S. 359. — 3  : 45—48, 
49, 50 , siehe BM 13, 1900, S. 512—513.— 3 : 7 0 ,  siehe BM 3 3, 1901, S. 360. — 
3 :1 0 0 ,  siehe BM 3 3, 1901, S. 149. — 3 :1 1 2 , siehe BM 4 3, 1903, S. 209—210. —
3  :116, siehe BM 13, 1900, S. 513. — 3  : 117, siehe BM 1 3 , 1900, S. 518. —3  :123, 
siehe BM 13, 1900, S. 513. — 3 :1 2 4 ,  siehe BM 3 3, 1902, S. 407—408.

8 :1 2 6 .  Da Herr O a n t o r  die Schrift d e  L a h i r e s  vom Jahre 1673 ais 
ungemein selten bezeicłmet (ein anderer Verfasser hat die Vermutung ausge- 
sprochen, diese Schrift sei jetzt yerloren), mag darauf hingewiesen werden, daB 
sowohl die konigliche Bibliothek in Berlin ais die Bibliothek der Technischen 
Hochschule daselbst ein Exemplar derselben besitzt. Der yollstandige Titel 
lautet: Nouvelle methode en geometrie pour les sections des superficies coniąues 
et cylindriąues qui ont pour bases des cercles ou des paraboles, des ellipses & 
des hyperboles. Par P s. d e  L a  H ir e ,  Parisien. Paris, Th. Moette, MDCLXXIII.

G .  E n e s t r o m .

3 :1 3 1 , siehe BM 4 3, 1903, S. 210. — 3 :1 5 1 ,  siehe BM 3 3, 1902, S. 326. —
3  :174 , siehe BM 3 3, 1901, S. 149—150. — 3  :183, siehe BM 13, 1900, S. 432. — 3  : 
188, siehe BM 3 3, 1902, S. 241. — 3  : 201, siehe BM 13, 1900, S. 513. — 3  : 207, siehe 
BM 13, 1900, S. 519. — 3  :215, siehe BM 3 3, 1901, S. 150. — 3  :218, siehe BM 13,
1900, S. 513. —  3 : 2 2 0 ,  siehe BM 3 3, 1902, S. 326. —  3 : 2 2 4 ,  siehe BM 1 3, 1900,
S. 514. —  3  :2 2 5 , 228, siehe BM 2 3, 1901, S. 150. —  3 : 2 3 2 ,  siehe BM 1 3, 1900,
S. 514. —  3 : 2 4 6 ,  siehe BM 1 3, 1900, S. 514; 3 3, 1901, S. 151. —  3 : 2 5 0 ,  siehe
BM 1 3, 1900, S. 514. —  3 : 3 0 3 ,  siehe BM 3 3, 1901, S. 155. —  3  : 330—331, siehe
BM 3 3, 1902, S. 241—242. —  3  :4 4 7 , 4 5 5 , siehe BM 3 3, 1901, S. 151. —  3  : 473, 
siehe BM 2 3, 1901, S. 154— 155. — 3  : 477, 479, siehe BM 3 3, 1901, S. 151—152. —
3  : 521, siehe BM 3 3, 1901, S. 441. —  3 : 5 6 5 ,  571, 578, siehe BM 3 3, 1902, S. 326
— 327. — 3 :6 1 4 ,  siehe BM 4 3, 1903, S. 89— 90. — 3  :6 3 6 — 637, siehe BM 3 3,
1901, S. 441. — 3  : 652, siehe BM 2 3, 1901, S.446. — 3  : 660, 667,689, 695, siehe BM 
3 3, 1901, S. 441—442. — 3 :750 , 758, 760, 766, siehe BM 3 3, 1901, S. 446—447. —
3  :774, 798, siehe BM 3 3, 1901, S. 442—443. — 3  : 845, siehe BM 3 3, 1901, S. 447; 
3 3, 1902, S. 327-328. — 3  :848, 881, siehe BM S 3, 1901, S. 443. — 3 :8 8 2 ,  siehe 
BM 3 3, 1901, S. 447. — 3 :8 9 2 , siehe BM 3 3, 1902, S. 143. — 3  : IV (Vorwort), 
siehe BM 3 3, 1901, S. 443.

Vermiscłite historische Notizen.
Ein Lehrgang der Mathematik und Astrologie im M ittelalter. Eine

nicht ganz unwichtige Randnote fand ich kiirzlich in einer lateinischen Kopen- 
hagenerhs. vom Anfang des 14. Jahrh . (Gamie kgl. Samling 2°, 277, fol. 1 4 6 1') 
Sie bezieht sich offenbar auf den U nterrich t in M athem atik und Astrologie an 
irgend einer U niyersitat oder Klosterschule. Sie lau te t:
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Hic est ordo matliematicam addiscendi: Primo audiantur que sunt intro- 
ductoria, scilicet

algorismus
spcra
compotus
arismetica boetij
musica eiusdem
geometria enclidis (!)
Astrolabium ptholomei 
Iiber de proportionibus 
Theodosius de speris 
Milleus de speris 
almagestum 
geber
alpetragius

Hij predicti libri sunt demonstratiui. Post quos addiscantur sequentes 
libri iudiciorum per ordinem scilicet

Iiber introductorius Albumazar ad iudicia astrorum 
Zael introductorius
Idem1) de interrogationibus, ąue uocantur iudicia arabum 
Idem,1) de electionibus horarum 
coniudices Albumazar de pluuijs 
Iiber florum
Iiber experimentorum eiusdem 
Idem1) de coniunctionibus 
Iteni (!) de sompno inueniendo 
Mesahala de interpretatione cogitationis 
Idem de occultis 
Idem de eclipsibus
Idem ]) de reuolutionibus annorum mundi 
Albolay (!) de natiuitatibus 
Aomor (!) de natiuitatibus 
Centilogium (!) ptholomej.

Diese Aufzahlung von Lehrbuchern, welche dem mundlichen Unterricht 
(„audiantur") zugrunde gelegt wurden, erinnert gewissermafien an die Auf
zahlung der mittleren Bucher, welche den Schriften des H o n a in  b e n  I s a k  
( J o h a n n ic iu s )  entnommen wurde (vgl. B ib lio th . M athem. 83, 1902, p. 68. —  
Aufier in Paris. 9335 steht letztere Aufzahlung im Cod. Reg. 1253 fol. 69v 
und Ampl. F. 37 fol. 60r). Jedoch verburgt uns die Mitnahme von B o e t i u s ’ 
Schriften, dafi die Listę nicht einer arabischen Schrift entnommen worden ist. 
Ubersehen wir die Listę, so zeigt es sich auch sofort, dafi. sie von Biichern 
zusammengestellt ist, die wir in den lateinischen Hss. des 13. und 14. Jahr
hunderts antreffen, und die zu der vom Arabischen hergekommenen Ubersetzungs- 
literatur gehoren. Samtliche Bucher sind wohl bekannt. Am seltensten trifft 
man A lb u m a s a k s  D eplm iis; jedoch findet sich in Bern (cod. 483) eine Epislula 
Messehalahu in plm iis et ventis a magistro Drogone (?) transl. de arab. in 
lat. (v’gl. S u t e r ,  Die Mathematiker und Astronomen der Araber, p. 6). Auf

1) Idem korrigiert aus Item. 
B ib lio tie c a  M athem atica. III. Folgę. IV. 19
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den sehr verschiedenartigen Inhalt der recht interessanten Hs., in we e e le 
gegenwartige Randnote eingetragen ist, will ich hier nicht naher emge en,  ̂ ei 
Vollstandigkeit wegen sei schliefilich nur bemerkt, dafi die Note untei einem 
Texte steht, der die Uberschrift hat: Incipit septima liberaliitm a> tium ścienią, 
id est astrologia [Anfang: Tribus moclis locuntur autor es de supet ioribus, sciitce 
fabulose, astrologice, astronomice. . . . ] .

Kobenhavn. A x e l  A n t h o n  B j ó e n b o .

Anfragen und Antworten.

111. iib er  den ita lien iscben  M athem atiker L eonardo Mainardi.
Im zweiten Teil der UrJcunden zur Geschichte der Mathematik im Mittelalter 
und der Eenaissance (1902) hat M . C u e t z e  eine Practica geometriae von 
L e o n a r d o  M a i n a r d i  aus Cremona veroffentlicht. Ais einzige Quelle fiir das 
Leben dieses Yerfassers zitiert C u r t z e  eine Arbeit von F. A r i s i  (Cremona 
literata, Parma 1702), wo M a i n a r d i  unter dem Jahre 1488 aufgefuhrt ist, 
und aus diesem Grunde wird ohne weiteres festgestellt, dafi dieser in der 
zweiten Halfte der 15. Jahrhunderts gelebt bat. Aber so leicht diirfte die 
Frage nicht erledigt werden konnen, und zwar sind es zwei Umstande, die die 
Angabe des A r i s i  verdachtig machen. Zuerst wird, wie C u r t z e  auch aus- 
driicklich bemerkt, in dem von E. N a r d u c c i  bearbeiteten Kataloge der Bon- 
coMPAGNischen Handscbriftensammlung angegeben, dafi Cod. 302, der die Schrift 
des M a i n a r d i  enthalt, aus dem 14. Jahrhundert stammt; freilicb behauptet 
C u r t z e ,  dafi diese Angabe nicht richtig ist, begriindet aber seine Bebauptung 
nicht palaographisch, sondern nur dadurch, dafi M a i n a r d i  nach A r i s i  erst 
in der 2. Halfte des 15. Jahrhunderts gelebt bat. Weiter zitiert A r i s i  selbst 
eine Arbeit yon H. Y i d a ,  worin folgender P a s s u s  yorkommt: „Fuit ante B l a s i u m  

L e o n a r d u s  M a i n a r d u s “ , aber mit „ B l a s i u s 11 kann wohl nur B i a g i o  d a  P a r m a  

gemeint sein, der schon 1374 Professor wurde und 1416 starb. Es gibt also 
zwei Umstande, die dafur sprechen, dafi M a i n a r d i  schon im 14. Jahrhundert 
gelebt bat.

Ist es moglicb, andere Quellen fiir das Leben des M a i n a r d i  aufzufinden 
(z. B. Cod. S. Marco Florent. 212) und dadurch mit Bestimmtheit festzustellen, 
wann er gelebt? G. E n e s t r o m .

112. U ber den  deu tschen  M athem atiker A ndreas A lexander. Am
Ende meines Aufsatzes: Ein verschollener deutscher Cossist aus dem Anfange 
des sechzehnten Jahrhunderts (B ib lio th . M athem . 33, 1902, 356— 360) habe 
ich bemerkt, dafi es wunschenswert ware, Auskunft iiber die Lebensumstande 
des deutscben Mathematikers A n d r e a s  A l e x a n d e r  z u  bekommen. Gedruckte 
Schriften von ihm konnte ich damals nicht mit Bestimmtheit nachweisen und 
fiir die GEuiiARDTSche Angabe, dafi er Lehrer an der Universitat in Leipzig 
war, hatte ich keine Bestatigung gefunden.

Seitdem habe ich aber in P a n z e r s  Annales typographici (Band 7, Niirn- 
berg 1799, S. 148) eine Notiz gefunden, die ais Ausgangspunkt fiir weitere 
Nachforschungen iiber A n d r e a s  A l e x a n d e r  dienlich sein diirfte. P a n z e r  yer- 
zeicbnet namlich ąn der zitierten Stelle eine 1504 in Leipzig bei M Lotter
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gedruckte Schrift in Folio mit dem Titel Mathematologium prim e partis  
A n d r e e  A l e x a n d r i  Ratisbonensis matliematici super novam et veterem logicam 
A r is t o t e l is . Da die Schrift in Leipzig gedruckt ist, kann man wohl daraus 
folgern, daB A n d r e a s  A l e x a n d e r  im Jahre 1504 dort wohnhaft war, und aus 
dem Titel scheint hervorzugehen dafi er ein Regensburger yon Geburt war.

Ist es moglich ein Exemplar der fraglichen Schrift aufzufinden und kann 
man daraus oder auf anderen Wegen weitere Aufschlusse iiber die Lebens- 
umstande und die wissenschaftliche Wirksamkeit des A n d r ea s  A lex a n d er  be- 
kommen? G. E n e str o m .

R eponse a la ąuestion  110 su r les freres Franęais. M. H. Brocard 
a bien youlu m’envoyer les suiyants renseignements biographiques sur J.F.FRANęAis, 
auxquels j ’ai annexe une listę des ecrits de celui-ci, aussi complfete qu’il m’a 
ete possible.

Franęais, Jacqtjes-Frederic. Ne a Saverne le 20 juin 1775, entre a l’ecole 
polytechnique de Paris en 1797, sorti en 1800 dans le genie militaire. Etant 
capitaine, il est passe en 1810 a 1’Instiuction publique et a ete professeur d’art 
militaire a. l ’ecole d’application de l’artillerie et du genie de Metz, de 1808 a 
sa mort, survenue a Metz le 9 mars 1833.

Ecrits:
De la ligne droite et du plan rapportes a des coordonnees obliąues; C orrespon- 

d an ce de l ’e c o le  p o ly tech n ., 1, 1804—1808, 337—349, 418—421.
Sur la transformation des coordonnees; Journal de l ’e c o le  p o ly tech n ., 

Cah. 14, 1808, 182—190.
Solutions de deux proiblemes de geometrie; C orrespondance de l ’e c o le  

p o ly tech n . 2, 1809—1813, 63—69.
Autre maniere de determiner la ligne de separation d’ombre et de lumiere sur le 

filet d’une vis triangulaire; C orrespondance de l ’e c o le  p o ly te c h n . 2, 
1809—1813, 69—70.

Extrait de lettre [sur la solution analytique du probleme de la sphere 
tangente a quatre sphferes donnees]; C orresp on d an ce de l ’e c o le  
p o ly te c h n . 2 , 1809—1813, 409—410.

Examen d’un cas singulier, qui necessite quelques modifications dans la theorie 
des maxima et des minima des fonctions de plusieurs variables; Ann. de 
m athem . 3, 1812—1813, 132—137.

Solution analytique complete du probleme oii il s'agit de determiner une sphere qui 
touche quatre spheres donnees; Ann. de m athem . 3, 1812—1813, 158— 160. 

Demonstration de deux theoremes de polyedrometrie; Ann. de m athem . 3, 
1812—1813, 189-191.

Memoire sur les maxima et minima des fonctions a un nombre quelconque de 
variables; Ann. de m athem . 3, 1812—1813, 197—206.

Theoremes nouveaux sur la rotation des corps solides; Ann. de m athem . 3, 
1812—1813, 209—212.

Memoire tendant a demontrer la legitimite de la separation des echelles de diffe- 
rentiation et de 1’integration des fonctions qu’elles affectent, avec des applications
a, 1’integration d’une classe nombreuse d'equations; Ann. de m athem . 3,
1812—1813, 244—272. L a c r o e s  (Traite du calcul differentiel et du calcul 
integral, ed. 2, t. 3, p. 726) attribue a tort ce memoire a F r a n ę a is  de Colmar. 

Sur le mouvement de rotation diun corps solide librę autour de son centre de 
masse. Paris 1813. 4°.

Nouveaux principes de geometrie de position, et interpretation geometrique des 
symboles imaginaires; Ann. de m athem . 4, 1813—1814, 61—71. — Re- 
imprime par J. H ou el a la  fin (p. 63—74) de la seconde edition de l’ouvrage 
de J. R. A r g a n d  : Essai sur une maniere de representer les quantites imaginaires, 
Paris 1874.

19*
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Sur la theorie des ąuantites imaginaires; Ann. de m athem . 4, 1813 1814,
222—227. — Reimprime par J. H o u e l  dans l’ecrit cite ci-dessus (p. 9b lUij.

Solution directe des principaux problemes du calendrier; Ann. de ma em.
1813—1814, 273-276, 337—338. Qfu_3fi6

Sur la theorie des imaginaires; Ann. d e  m a t h e m .  4, 1 8 1 3 ——1 8 1 4 ,  ab 
R e im p r im e  p a r  J .  H odel d a n s  l ’ e c r it  c i t e  c i-d e s s u s  (p . 1 0 9 — 1 1 0 ).

Du calcul des derivations ramene a ses rćritables principes, ou theorie du ce- 
veloppement des fonctions, et du retour des suites; A n n .  d e  m a t n e m .  ♦>,
—1816, 61—111.

Solution d’un probleme de dynamiąue [sur le pendule et sur le pont-volantj; 
Ann. de m athśm . 6, 1815—1816, 126—129.

Jiecherches sur la poussee des terres, sur la formę et les dimensions des murs 
de revetement et sur les talus d’exvacation; M em o ria ł de 1 o i i ic ie r  du 
g e n ie  4, 1820, 157—206.

Precis du cours de castrametation, de fortification passagere et de ponts militaires, 
a Tusage des eleves de Tartillerie et du genie. Metz 1824. Cahier lithogr. 
in-folio.

Precis des leęons du cours de topographie militaire, a Tusage des eleves de 1'artillerie 
et du genie. Metz s. a. Cahier lithogr. in-folio.

Cours de geodesie, a Tusage des eleves de Tecole rogale de Fartillerie et du genie. 
Ed. 2. Metz 1828. Cahier lithogr. in-folio. — Ed. 3 par T h. Gosselin. 
Metz 1834. Cahier lithogr. in-folio, (4) -f- 189 p . -f- 6 pl.

Quant a l’autre frere FRANęAis, des renseignements biographiąues semblent 
faire faute presąue enti&rement. D’apr£s M. B r o c a r d ,  ce FRANęAis est mort 
a Mayence (Mainz) en 1810. S. F. L a c r o ix ,  qui le connaissait personnellement, 
semble attacher beaucoup d’importance a ses recherches sur 1’integration des 
equations aux dćrivees partielles et parle de plusieurs memoires, sans doute 
manuscrits, rediges par FRANęAis dfes 1794  (1. c. 2, p. 658; 3, p. 598). Trois 
de ses memoires posthumes ont ete publies, sayoir:

Methode de differentiation, independante du developpement des fonctions en series; 
Ann. de m athem . 2, 1811—1812, 325—331.

Yeritable solution du probleme de la tractoire; Ann. de m athem . 4, 1813—1814, 
305—310.

Theoremes relatifs aux polygones reguliers; Ann. de m athem . 5, 1814—1815, 
341—350.

Probablement on doit lui attribuer aussi le memoire suivant, dont 1’auteur 
est appele „FRANęAis, citoyen franęais, professeur de mathematiąue a Tecole 
centrale":

Memoire sur un moyen nouveau de transformer le mouvement circulaire continu 
en mouvement rectifiąue alternatif et en mouvement elliptiąue; P roces- 
verb au x de la  s o c i e t e  d ’e m u l a t i o n  de Colmar,  An XI, p. 35—47.

6 .  E n e s t r o m .
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Rezensionen.
Ib ll a l - Q i f t l .  Ta ricłL al - hukam a’. Auf Grund der Vorarbeiten A u g .  

M ullers herausgegeben von J u liu s  L ip p e rt. Mit Unterstiitzung der 
Kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Leipzig, Dieterich’sche Ver- 
lagsbuchhandlung 1903. 22 +  496 S. 4°. Mark 36.

Man hat schon langst auf das Erscheinen dieses Werkes ais einer wert- 
yollen Erganzung der Quellen fiir die Gesćhićhte der arabischen Mathematiker, 
Astronomen, Philosophen, etc., wie fiir die arabische Kulturgeschichte iiber- 
haupt, gewartet; nun ist es erschienen, aber nicht in der Eorm, in der wir 
und vielleicht mit uns noch viele es gewunscht haben, namlich yon einem aus- 
fiihrlichen Kommentar, einem kritischen Apparat begleitet, ahnlich wie F lu gels  
Fihrtsfausgabe, durch den besonders die Unrichtigkeiten Ibn AL-QiFTis in Bezug 
auf Namen und Schriften der behandelten Gelehrten durch Yergleichnng mit an- 
deren biographischen Werken hatten hervorgehoben und richtig gestellt werden 
konnen. Statt eines solchen materiellen Kommentars gibt uns Herr Lippert 
in Fufinoten nur rein formale Bemerkungen, namlich die abweichenden Les- 
arten der yerschiedenen yon ihm benutzten Handschriften; nur an wenigen 
Stellen, so bei einigen unsicheren griechischen Autorennamen, yersteigt er sich 
zu der Angabe, wer darunter yerstanden sei, so bemerkt er S. 99 in Note a), 
daB mit Ptolem aios B ad a llos gemeint sei Ptolem aios Philadelphos; S. 93, 
Note b), dafi mit Aristiganes gemeint sei Archigenes; aber gerade diese Art 
von Anmerkungen hat Lippert nicht konseąuent durchgefuhrt, so fehlt S. 15 
eine Note, dafi unter Ałiir>AQris zu yerstehen sei Empedokles , und die Leser 
dieser Rezension werden sich wundern, wenn S. 99 zu dem Namen Banas (im 
Text nicht yokal., also „ Bns “) keine Note sich yorfindet, wahrend doch schon 
seit Woepckes Zeiten dariiber gestritten worden ist, ob darunter Y alens oder 
Pappos yerstanden sei, welch’ letzteres heute kaum mehr bezweifelt werden 
wird. Bei dieser Gelegenheit haben wir auf eine Nachlassigkeit oder Fliichtig- 
keit des Herausgebers hinzuweisen, die sich durch das ganze Werk hindurch- 
zieht, auf die Unyollstandigkeit der Randyerweisungen: bei dem auf „Bns“ 
folgenden Artikel Badrugugia (?), aus dem bis jetzt nichts gemacht werden 
konnte, yerweist Lippert am Rande auf die Parallelstelle im F ihrist (S. 269, 25), 
wahrend bei „ Bns “, der im Fihrist auf der gleichen Seite behandelt ist, keine 
Verweisung steht, er heifit eben im Fihrist »Bbs“, der Artikel stimmt aber 
in der Anfiihrung der Werke des Autors yollstandig mit dem im yorliegenden 
Buche iiberein. Solches Fehlen von Verweisungen oder Unyollstandigkeit der- 
selben habe ich an mehr ais dreifiig Stellen gefunden, und dieselben wurden 
sich noch sehr yermehren, wenn von den biographischen Quellen nicht nur der 
Fihrist, Ibn Abi Usaebi'a und A ru lfarag , sondern auch Ibn Challikan, e l-  
KuTUBi, A bulfida’, Maqqari und Andere beriicksichtigt worden waren.
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Was die Handschriften anbetrifft, die dem Herausgeber zu Gebote standen 
so miissen wir bedauern, dafi er die Pariser und diejenige des Escoiials mc 
benutzen konnte, die erstere wenigstens ware gewifi zu erreichen gewesen. ei 
den Nummern der beiden Wiener Handschriften (1061 und 1062) ist es uns 
aufgefallen, dafi diese Nummern nicht stimmen mit denen, die diese Hand
schriften im Katalog von G. F l u g e l  tragen, namlich 1161 und 116 2; es 
werden dies wohl Druckfehler sein, wie auch die Angabe S. 17 der Einleitung, 
die Bibliotheca arabico-hispana des Ca sir i biete 33 (statt 133) Biographien 
yon griechischen und arabischen Gelehrten aus Qif t i .

Wir gehen nun zur Besprechung einzelner Artikel iiber, und beschranken 
uns dabei mit wenigen Ausnahmen auf die Mathematiker und Astronomen 
(Astrologen). Dabei werde ich auch einige Biographien aufnehmen, die im 
Fihrist und bei Casir i sich nicht yorfinden, und daher auch nicht in meiner Uber
setzung eines Teils des 7. Buches des Fihrist (A b h an d lu n g en  zu r G e
sch ich te  der m athem atischen  W issen sch a ften  6 , 1892, und in meinem 
Buche Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke (Ab
h a n d lu n g e n  z u r G eschich te  d e r m ath e m a tisc h e n  W issen sch aften
10, 1900) stehen; da dieselben fiir die Geschichte der mathematischen Wissen
schaften nicht von wesentlichem Werte sind, so habe ich nicht fiir notig er- 
achtet, ihnen einen besonderen Artikel zu widmen.

S. 59. A t a f r u d I t o s .  Wahrscheinlich, wie auch L i p p e r t  yermutet, E p a -  
P h r o d i t o s ,  der Artikel lautet: „ E in  griechischer Philosoph; er wird erwahnt 
von Jahja b. rAui, welcher ihm ein Buch „iiber die himmlischen Erscheinungen“ 
(Meteorologie) zuschreibt, das einen Kommentar zu der Abhandlung des A r i s to -  
t e l e s  iiber den Regenbogen bildet, es wurde iibersetzt von T a b i t  b . Q o r r a * .

S. 5 9 . E ud em o s. Es ist jedenfalls E ud em o s yon R hodos gemeint; der 
Artikel lautet: „Ein Gelehrter (Weiser) von den Gelehrten Rums (d. h. Ostroms 
=  Griechenlands), nahm zu seiner Zeit eine ehrenyolle Stellung ein in Bezug auf 
die Bereicherung dieses Gebietes (des philosophischen), war heryorragend in 
der Kenntnis der Philosophie des A r is t o t e l e s , dessen Schriften er zum Teil 
kommentierte. “ Also nichts von einer Geschichte der Geometrie.

S. 62— 65. E u k l id e s . Hier hat S. 64 Ib n  a l -Qif t i  folgende Stelle: 
„Und von A b u  H a fs  e l -H arit  e l -Ch orasani — er wird noch erwahnt werden
— hat man einen Kommentar zum Buche des E u k l id e s  “ ; diese Stelle ist 
wortlicli dem Fihrist entnommen, nur ist der Name des Kommentators ver- 
dorben, er heifit im Fihrist A b u  Ga 'fa r  e l -Chazin  e l -C h o r a sa n i, und dies ist 
auch das richtige, aus diesem konnte sehr leicht die falsche Lesart des Qift1 
entstehen, der auch H ag i Ch a lfa  I, 382 gefolgt ist; meine Anmerkung 8 
(Die Mathem. und Astr on. der Araber, S. 210) wird somit in ihrem mitt- 
leren Teile hinfallig; einen Beweis fiir die Richtigkeit der Lesart des Fihrist 
bildet auch die Tatsache, dafi sowohl in diesem Buche ais bei I bn  a l -Qifti 

A b u  Ga 'fa r  e l -Ch azin  nachher erwahnt wird, nicht aber ein A b u  H a f s  e l - 

H a r it ; auch sind Bruchstiicke eines Kommentars zum E u k l id  yon A b u  Ga ' far

e l -C hazin yorhanden (s. meine genannte Abhandlung, S. 58). __ S. 65. Die
Stelle iiber die Kommentare des P appo s und des Muh. b . 'ABDELBAQi (yergl. 
B ib lio th . m athem . 43, 1903, S. 22— 27) heifit in wortlicher Ubersetzung: 
„Ich sah einen Kommentar des 10. Buches von einem Griechen Namens B alis  
(d. i. P a ppo s) , er wurde ins Arabische iibersetzt, ich besitze denselben, ge-
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schrieben yon der Hand des Ibn  K atib  H alim  (?); ich sah auch einen Kommentar 
desselben Buches von dem Qadi A bu  Muh . b . 'A bdelbaq i e l - B ag da di e l - 
F a r ad i (dem Erbteiler), bekannt unter dem Namen „Qadl des Hospitals“; es 
ist ein schoner und trefflicher Kommentar, er gah darin Zahlenbeispiele zu 
den Lehrsatzen; ich besitze davon ein Exemplar geschrieben von der Hand des 
Yerfassers selbst. Es erwahnt A b u ’l -H a sa n  e l -Qo śairi e l -A n d a l u si, daB von 
einem Andalusier ebenfalls ein Kommentar zu diesem Buche existiere, er nannte 
seinen Namen, ich habe ihn aber yergessen; er machte mir diese Mitteilung in 
Jerusalem im Jahre 595 (1198/99)“.

S. 76. I brahim  b . Zah run  e l -Ha r r a n i: L ippe r t  zitiert I bn  A b i  U sa ib i'a  I, 
227 nicht.

S. 79. A hmed b . M uh . e l -Sagan!: A bu lfa ra g  329 ist nicht zitiert.
S. 80. Om eija b . 'A b d e l âziz: Hier sind Ibn  Challikan  (Bulaker Aus

gabe I, 80, Ubers. I, 228), A bu lfa ra g  375 und Maqqari (Ausgabe von 
Kairo, I, 372) nicht zitiert.

S. 95— 98. P tolem aios. Am Schlusse des Artikels wird die Ubersetzung 
der Geographie dieses Autors ausdriicklich dem e l -Kin d ! zugeschrieben, wahrend 
der Fihrist sie ais fiir  e l -K in d i iibersetzt bezeichnet; wir halten das letztere 
fiir das richtige, L ippe r t  bemerkt hieruber nichts.

S. 108. Hier erscheint T h eo do sios zweimal, das erstemal T h ado sio s, das 
zweitemal T hiodofros geschrieben; an den angefuhrten Schriften erkennt man, 
daB es sich um denselben Autor handelt; zu diesem Yersehen des Ib n  e l - 
Qift i (oder yielleicht des Za u z a n i , des Verfassers des Auszuges) hat L ippe r t  
nichts zu bemerken; einem ahnlichen Fehler werden wir nochmals begegnen.

S. 111. Ta b it  b . I brahim  b . Za h r u n : A bu lfa ra g  324 und A b u l f id . II , 
546 sind nicht zitiert.

S. 115— 122. Ta bit  b . Qo r r a : I b n  Ch allikan  I, 100, Ubers. I , 288
und A bu lfa r a g  288 sind nicht zitiert. — S. 119 macht Ibn  e l -Qif t i die 
Angabe, daB T a bit  auch den Almagest des P tolem aus ins Arabische iiber- 
setzt habe, neben seiner Yerbesserung der Ubersetzung des I shaq b . H o nein .

S. 157. Ga 'f a r  e l -Q atta '. Ich habe das W ort el-ad’ur (Z. 4) mit 
Casiri el-adwdr gelesen, und dabei an hisab el-daur (ein bestimmtes Gebiet 
der Erbteilung oder Testamentsrechnung) gedacht, und daher in meinem Buche 
(Die Mathem. und Astr on. der Ar aber, S. 131) geschrieben, dieser Autor sei 
auch ais Erbteiler bekannt gewesen. Nach dem vorliegenden Text miifite man 
iibersetzen: „er hatte auch groBe Kenntnisse in der Teilung der Gehofte (Hauser, 
Grundstiicke) und ihrer Bebauung“, was mir das wahrscheinlichere zu sein 
scheint.

S. 165— 168. E l -H a sa n  b . e l -H asan  b . e l -H aitam . A bu lfa ra g  340
ist nicht zitiert. — Das Verzeichnis der Schriften dieses Autors weist ver-
schiedene Fehler auf: S. 167, Z. 18 mu fi es statt el-mugassam el-mutalcdfi
heifien el-mugassam el-mukaft ( =  der parabolische Korper, das Paraboloid); 
L ip p e r t  nimmt die unrichtige Lesart auf, und setzt die richtige des Ib n  A b i 
U sa ib i'a  zu den Lesarten in die Fufinote, was ihm noch ofters passiert ist (vergl. 
auch die Eezension d e  G o ejes in der D eutschen  L i t te r a tu rz e i tu n g  1903, 
Nr. 25). S. 167, Z. 19 muB es statt el-adad el-mugassam ( =  die korper- 
liche Zahl) nach Ib n  A b i U sa ib i'a  II, 98 heifien f i mas^ala 'adadija mugassama 
{== iiber ein korperliches Zahlenproblem, wahrscheinlich eines vom dritten Grade). 
S. 167, Z. 19: „Teilung der Linie, welche A rchim edes iiber die Kugel (fi’l-
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kura) a n g e w a n d t  h a t “ , i s t  u n y o l l s t a n d i g ,  e s s o l i  h e if ie n :  f i  kitdb el-kura we l- 
ustuwdna (—  im  B u c ł i e  i i b e r  d ie  K u g e l  u n d  d e n  Z y l i n d e r ) .  S. 168, Z . 2 :  Hall 
sakk min el-mugassam ( =  L o s u n g  e in e r  S c ł i w i e r i g k e i t  a u s  d e m  K o i p e i  ? )  i s t  

y e r d o r b e n ,  es s o l i  h e if ie n :  „ L o s u n g  e in e r  S c h w i e r i g k e i t  f i  mugassamdt kitdb 
uąlidis“ ( =  i n  d e m  s t e r e o m e t r is c h e n  T e i le  d e s  B u c h e s  d e s  E u k l i d e s ) .  S. 168, 
Z .  3 s o l i  e s  s t a t t  a dla' ( o d e r  adlu') el-muka"ab h e if ie n  dii el-muka ab 
( =  W i i r f e l s e i t e ,  K u b i k w u r z e l ) .  S. 168, Z .  8 s o l i  e s  s t a t t  usul el-kawdkib 
( A n f a n g e  d e r  G e s t ir n e )  h e if ie n  adwd’ el-kawdkib ( L i c h t e r  d e r  G e s t i r n e ) .  S. 168, 
Z . 13: irtifd '  el-giitr ( H o h e  d e s  D u r c h m e s s e r s ? ) :  d ie  r i c h t i g e  L e s a r t  d e s  I b n  

A b i  U s a i b i^ a  el-ąutb (d e s  P o l s )  s e t z t  L i p p e r t  in  d ie  F u f in o t e ,  d ie  A r b e i t  h a n d e lt  

i i b e r  d ie  B e s t im m u n g  d e r  P o lh o h e .  A u f ie r d e m  s in d  d ie  T i t e l  e in e r  R e i h e  v o n  

A b h a n d lu n g e n ,  w e n n  a u c h  n i c h t  u n r i c h t i g ,  s o  d o c h  s e h r  g e k i i r z t ;  s o  i s t  d ie  

A b h a n d l u n g  (S. 168, Z . 14) ta lig fVl-gebr ( G lo s s e  z u r  A l g e b r a )  s e h r  w a h r 

s c h e i n l ic h  id e n t is c h  m i t  d e r  A b h a n d l u n g  b e i  I b n  A b i  U s a i b i ' a  b e t i t e l t :  „ R a n d -  

g lo s s e n ,  w e lc h e  I s h a q  b .  I u n i s ,  d e r  A r z t  in  K a i r o ,  n a c h  I b n  e l - H a i t a m  d e m

B u c h  d e s  D i o p h a n t o s  i i b e r  a lg e b r a is c h e  A u f g a b e n  h i n z u g e f i i g t  b a t “ .

S. 168. E l -H asan  b . e l -Emir A b i  'A l ! b . N izam  e l -m u l k , der Enkel 
des Wezirs N izam e l -m ulk  (s. Art. 266 in meinem Buche: Die Matliem. und 
Astron. d. Araber), hatte schone Kenntnisse in den philosophischen und astro- 
nomischen Wissenschaften. E r starb sehr geehrt in Bagdad im Safar d. J. 
613 (1216).

S. 169. E l -H o sein  b . I shaq  b . Ibrahim . I bn  e l -Q if t i  schreibt das 
Werk „wie man mit Hilfe der bestimmten Hohe (der Sonne) erkennen kann, wie 
viel Stunden des Tages yoriiber sind“, das der Fihrist dem A b u ’l -H o sein  b. 
Ka rnib  (s . Art. 80 in meinem Buche) zuteilt, seinem Sohne e l -H o sein  b . I shaq 
b . I brahim , Ab u ’1-Ha s a n , einem bedeutenden Naturphilosophen, zu, was auch 
Ibn  A b i  U saebi â  (nach Ib n  e l -Qift i) tu t; ich hatte yergessen, dies in Art. 80 
zu erwahnen.

S. 170. H ^ b a ś : A bu lfa r a g  247 ist nicht zitiert.
S. 171. H onein b . I sh a q : A bu lfa r a g  263 und I b n  Ch allik a n  I , 167,

Ubers. I, 478 sind nicht zitiert.
S. 177. H o beiś , der Neffe H o nein  b . I sh aq s, hiefi H o beiś b . e l -H asan  

e l -A 'sam , wonach A bu lfa r a g  263 und mein Buch (S. 22) zu erganzen sind.
S. 181. D a ’u d , der Astrolog, lebte in 'Iraq zur Zeit der Bujiden, war 

beriihmt in seiner Kunst, in der Herstellung astronomischer Tafeln und in der 
Kenntnis des Laufes der Gestirne; er starb ums Jahr 430 (1038/39). — Ver- 
gleicht man diesen Artikel mit dem auf derselben Seite stehenden iiber e l -  
Chaqani, den Astrologen (in meinem Buche S. 95), so konnte man fast auf die 
Vermutung kommen, dafi diese beiden Personlichkeiten identisch seien.

S. 190. S inan  b . Ta b it . Hier sind A b u lfa r a g  299 und A b u l f id . II, 
425 nicht zitiert. — Bei dem Werke S in a n s : „ Verbesserung des Buches des 
Aqaton (?) iiber die Elemente der Geometrie”, wo alle Mss. diese Lesart haben, 
und ich mit Ib n  A b i  U sa ib i'a  eine Liicke offen gelassen habe, ersetzt L ippe r t  
„A q ato n“ durch „If l a t o n “ ( =  P lato n) ,  indem er darauf hinweist, dafi der 
Fihrist (S. 246) und I bn  e l -Q ift i (S. 18) dem P la to n  ein Werk iiber die 
Elemente der Geometrie, iibersetzt von Qosta, zuschreiben; ich habe in meiner 
Ubersetzung eines Teils des siebenten Buches des Fihrist (S . 7) darauf hin
gewiesen, dafi hier wohl eine Verwechslung des Yerfassers des Fihrist yorliegen 
konnte, indem Qosta eine eigene Abhandlung unter diesem Titel geschrieben
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habe; dies ist insofern nicht ganz genau, ais der Titel des QoSTA.'schen Buches 
lautet: Einleitung in die Geometrie. Es ware also moglich, dafi die Araber 
zur Zeit des Qosta ein aus dem Griechischen iibersetztes Buch iiber die E^e- 
mente der Geometrie gekannt hatten, das sie dem P laton  zuschrieben. — 
S. 195, Z. 18 sind die Worte min hitab (aus dem Buche) zu streichen, sie 
folgen in der letzten Zeile nochmals an richtiger Stelle.

S. 219. E l- 'A b b a s  b. Sa'1d e l-G a u h a r i . Das letzte Werk, das ihm zu- 
geschrieben wird, heifit bei Ibn e l - Q if t ź  „ das Buch der Satze, welche im ersten 
Buche des E u k lid e s  sinda; es soli aber nach dem Fihrist heifien, welche er 
zum ersten Buche des E u k lid e s  hinzugefugt hat“. L ip p e r t  bemerkt iiber diese 
Abweichung nichts.

S. 225. 'A bderrahm an  b . I sma'1l b . B e d r . Sein Neffe A b u ’l - 'A bbas 
A hmed heifit hier b . A b i  H atim  statt wie bei H ammer (V, 303) b . A b ! H akim 
(yergl. mein B uch , S. 73).

Ibid. 'A bderrahm an  b . Mu h . b . 'A bd elk erim . L ippe r t  yergifit, I b n  A b i 
U satbia II, 49 zu zitieren; nach diesem habe ich das Jahr 387 ais Geburts- 
jahr angegeben, wahrend Ibn  e l -Qift i 389 hat.

S. 230. 'A l i b . 'A bderrahm an  b . Iu n is . Hier sind Ibn  Ch allikan  I, 
375, tJbers. II, 365 und A b u l f id . II, 619 nicht zitiert.

S. 240. 'A l i b . A hmed b . 'A l i b . Mu h . b . D aw w a s  e l -W a sit i, A b u ’l - 
H asan , stu d ierte  die W issenschaften  der A lten  und war besonders ausgezeichnet 
in  der A stronom ie (A stro log ie? ). Er liefi sicb  in  B agdad  nieder und hatte  
viele  Schuler. Er starb im  Rabi' II, 612 (1215).

S. 245. ' I sa  b . Zu r 'a  b . I sh a q : Es wird nicht bemerkt, dafi der Fihrist 
hieryon abweicbend hat: 'I sa  b . I shaq b . Zu r 'a ; auch wird A bu lfa ra g  338 
nicht zitiert.

S. 254. E l -Fa d l  b . Mu h . b . 'A bdelham Id , A b u  B arza, tritt S. 406 noch
mals auf unter dem Namen A b u  B arza  e l -H a s ib ; L ippe r t  bemerkt nichts 
iiber die Identitat beider.

S. 2 5 5 . E l -F a d l  b . N a u b a c h t : kitdb el-bahtamdn; der Fihrist hat el- 
nalimatdn, was der wahrscbeinlicben Lesart el-numudar (pers. =  Horoskop) 
naher kommt.

S. 256. F arruch anśah  b . N a d ir  (od. N a sIr?) b . F a r ru ch an śah , ein 
persischer Astrolog, wohnte in Bagdad zur Zeit der Deilemiten (Bujiden) und 
war sehr geschickt in seiner Kunst. Er starb daselbst im Gumada I, 367 
(Jan. 978) nach H ilal  b . e l -Mu h sin  (od. Muh assan).

S. 260. F anón =  T heon  von Alexandria, ist S. 108 schon behandelt, 
was nicht bemerkt wird.

S. 261. F a l is  e l -R umi. Dies ist der Astrolog Y e t t iu s  Y a l en s . Statt 
der besseren Lesart des Fihrist el-zabrag nimmt L ip p e r t  el-bartdag auf; ich 
habe in meiner Ubersetzung aus dem 7. Buche des Fihrist (S. 65, Anmerkg. 
188) darauf hingewiesen, dafi es wohl heifien mufi el-zairga (yon dem pers. 
zajige od. zdjiće), woriiber man die zitierte Anmerkung nacbsehen mogę, wie 
auch D o zy’s Suppl. und V ullers Diet. pers.

S. 262. Qo sta b . L u q a : In diesem Artikel hat bei der Aufzahlung der 
Werke Qo stas L ippe r t  eine Reihe von Varianten des Fihrist nicht angegeben; 
so z. B. heifit es bei I bn  e l -Q if t i  (S. 263, Z. 8) nur „das Buch der Auf
lósung von Zahlenauf’gaben“, wahrend im Fihrist hinzugefiigt ist „aus dem
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dritien Buclie des E u k l i d e s S. 262, Z. 16, bat Ibn a l - Q i f t i  „Mnleitung m  
die Geometrie, in Fragen und Antworten, ausgezeichnet in seiner Art , w a ren 
der Fihrist nur bat „Einleitung in die G e o m e tr ie S. 262, Z. 17, hat Ibn  
a l - Q i f t i  „Einleitung in die Astronomie und die Bewegungen der Spharen und 
der Gestirne“, der Fihrist hat „Einleitung in die Wissenschaft der Gestirne 
(Astrologie?); „der Kommentar zu dreieinhalb Biichern des Werkes des Dio- 
p h a n t o s  uber die A l g e b r a der im Fihrist steht, fehlt bei Ib n  a l - Q i f t i .

S. 264. Qantw an  ist identisch mit dem Qitw a r  im Fihrist (S. 270), 
wo unter den Lesarten ebenfalls der erstere Name vorkommt; L ip p e r t  erwahnt 
dies nicht und zitiert auch den Fihrist nicht.

S. 265. K an k ah , der Inder. Der Fihrist (S. 270) ist nicht zitiert.
S. 267. K a t ifa t . Z. 9: E l -F a sa sir i ist der bekannte Tiirke B asasiri, 

der Bagdad um die Mitte des 5. Jahrhunderts der H. eine Zeit lang in seiner 
Gewalt hatte; L ip p e r t  erwahnt die richtige Form BAsAsiRi nicht.

S. 269. Mu baśśir  b . F a t ik . Hier ist I bn  A b i U sa ib i'a  II , 98, nicht 
zitiert.

I b i d .  M u b a ś ś i r  b . A h m e d  e / A l i, A B u’L-RAŚiD, h a t  n o c h  d e n  B e in a m e n  

e l - B u r h a n .  I c h  iib e r s e t z t e  ( i n  m e in e m  B u c h e ,  S .  126) n a c h  C a s i r i  I ,  428: 
„ D e r  C h a l i f e  u b e r l i e f l  ih m  d ie  A u s w a h l  d e r  B i i c h e r ,  d ie  e r  d e r  h o h e n  S c h u le  

el-Nizdmije i n  Chdtun s c h e n k e n  w o l l t e ; “ n a c h  d ie s e r  A n g a b e  s o l i  e s  h e if ie n :  

„ d i e  e r  d e r  Chdtunischen S e ld s c h u k i s c h e n  G r e n z f e s t e ,  u n d  d e r  h o h e n  S c h u le  

el-Nizamije ( w a h r s c h e i n l i c h  i n  B a g d a d ) ,  u n d  s e in e m  H a u s e  ( H o f e )  el-musanndt (?) 
s c h e n k e n  w o l l t e “ .

S. 270. Mu h . b . I brahLw e l -F a zar i. In diesem Artikel wird zitiert: 
e l -H o sein  b . Mu h . b . H am id , es sollte aber beiCen: M uh . b . e l -H o sein  b . H am id, 
wie er auch S. 282 genannt ist.

S. 281. M u h . b . Ch alid  b / A b d elm elik  e l -Mer w a r r u d i. Hier mufi vor 
bi-damisą ein wa stehen, denn es handelt sich um die beiden astronomischen 
Beobachtungen beim Tor Sam m asija  in Bagdad (214 d. H.) und auf dem 
Berge Q asjun bei Damaskus (217 d. H.).

S. 282. Mu h . b . e l -H o sein , Ib n  e l -A d a m i. Hier wird unrichtig Fihrist 
280 zitiert, der hier behandelte Autor heii.it, e l -H o sein  b . Mu h . e l -A d a m i, und 
ist der Vater von Mu h . b . e l -H o sein .

S. 284. Mu h . b . ' I sa  e l -Ma h a n i. Ich iibersetzte in meinem Buche (S . 27) 
nach dem Fihrist f i  'urus el-kawaJcib mit: „iiber die Throne der Gestirne”; 
nun gibt L ippr r t  die Lesart 'urud =  Breiten (astronomisch-geographische), 
also „iiber die Breiten der Gestirne". Allerdings ist auch 'urus ein astro- 
logischer Begriff (vergl. S e d illo t , Mem. sur les instrum. astron. des Ardbes 
T. I, p .  221).

S. 286. Mu h . b . K etir  e l -F er g a n i ist identisch mit A m im  b . Muh . 
b . K etir  e l -F er g a ni, S. 78.

S. 287. Mu h . b . N a h ije . Der Fihrist hat N a g ije , ebenso das Miinchener 
Ms. 440 des Ibn  a l -Qif t i, was L ippe r t  unberucksichtigt lafit; Ca sir i hat N agim .

Ibid. Mu h . b . A ktam  b . J a h ja . Der Fihrist hat M u h . b . J a h ja  b . A ktam , 
w as L ippe r t  nicht anfiihrt.

Ibid. Mu h . b . Mu h . b . J a h ja , A b u ’l -W e f a ’ e l -B uzganL In diesem 
Artikel hat (S. 288, Z. 9) L ippe r t  fur den Verfasser des Buches iiber Algebra, 
das A b u ’l -W e f a ’ kommentiert haben soli, die Konjektur F l u g e l s  im Fihrist,
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nam lich „H ippa r c h o s“ aufgenom m en. Ich beharre au f dem, w as ich  schon in  
m einer U bersetzung aus dem  Fihrist (S. 5 4 ,  A nm erkung 9 7 )  und in  dem  
B uche Die Mathem. u. Astron. d. Araber (S. 2 1 3 , A nm erkung 3 6 ) g e sa g t habe, 
dafi sehr w ahrscheinlich „Ibn  J a h ja  “ zu  lesen sei, w ie  auch Sed illo t  (Prolegom. 
des tables astron. d’ O lo u g - B e g ,  P aris 1 8 4 7 , p. L IX ) und Casiri (Bibl. arabico- 
hispana I, 4 3 3 )  nach dem  Mss. von P aris und E scoria l haben. W er m it  
„Ibn  J a h ja “ gem ein t se i, dariiber habe ich in  der zw eiten  der genannten  
Stellen  eine V erm u tu n g  ausgesprochen,; ich  fiige  h ier noch hinzu, dafi auch  
noch einer anderen K onjektur n ich t geringe W ahrschein lichkeit zukom m t: 
I bn  J ahja konnte der L ehrer A b u ’l -W e fa s in  A rith m etik  und G eom etrie sein, 
der h ier bei I b n  e l -Qif t i A b u  J ah ja  e l -B a w a r d i (od. Ma w a rd i), in  anderen  
Mss. aber I bn  J ah ja  e l -B a w a r d i heifit (nach dem  Fihrist w ar er der Lehrer 
des Oheim s von  A b u ’l -W e f a ). —  W ir m iissen bei dieser G elegenheit auch  
a u f den dieser A usgabe h eigegebenen  Index der Personennam en zu sprechen  
kom m en; w ir  finden in  dem selben unsern A u tor A b u ’l - W e f a ’ e l -B uzgani, 
an drei yerschiedenen Stellen: S. 4 5 2  un ter  A b u ’l -W e f a ’ e l -B uzg a ni, S. 4 7 8  
unter Mu h . b . M uh . e l -H asib  A b u ’l -W e f a ’, S. 4 7 9  unter Mu h . b . Mu h . b . 
J ah ja , an allen  drei Orten m it yerschiedenen Seitenyerw eisungen , w as uns zur  
Annahm e zw in gt, L ippe r t  habe diese drei A utoren  ais drei von  einander y er-  
schiedene P ersonen  betrachtet.

S. 315— 316. Musa b . Śakir  und seine Sohne. Hier (S. 316, Z. 8) hat 
L ippe r t  die falsche Lesart farastun in den Text aufgenommen, und die richtige 
ąarastun (vom griechischen %<xqiotIo)v) in die Fufinoten gesetzt, wahrend er um- 
gekehrt S. 263 die richtige im Text und die falsche des Fihrist in den Noten hat.

S. 319. M o ses b . Meim un . Ich babe mich durch I bn  e l -Qift i yerleiten 
lassen, das unrichtige Todesjahr 605 in meine Math. u. Astron. d. Araber 
(S . 132) aufzunehmen. Wie S t e in sc h n eid e r  nachgewiesen hat, starb er 601 
(13. Dezember 1204); dies hat L ippe r t  nicht beriicksichtigt. —  In diesem 
Artikel befindet sich ein weiterer Fehler, auf den L ippe r t  nicht aufmerksam 
macht: fcitdb el-istikmdl ( =  Buch der Vollendung) steht zweimal da, beim Buche 
des Ibn  A fl a h  und dem des Ib n  Hud; beim ersteren sollte stehen: kitdb el
fie i’a (Buch der Astronomie), oder einfach el-Jcitdb (das Buch), da nachher noch 
folgt „iiber die Astronomie“.

S. 321. Mila o s =  Men el a o s . Nur durch einen Artikel von diesem 
Autor getrennt erscheint nochmals Menalao s =  Men el a o s , ein Beweis, dafi 
schon zur Zeit Ibn  e l -Q if t i’s diese griechischen Namen in den arabischen 
Schriften yerstiimmelt yorkamen, so dafi manchmal ihre Identitat nicht erkannt 
wurde. Dafi die beiden genannten identisch sind, ist zweifellos, der erste Artikel 
beginnt: „Mila o s , mathematischer Gelehrter, geschickt in der Geometrie*; der 
zweite: „Men alao s , der Mathematiker, einer yon den Fiihrenden in der Geo
metrie*; dafi beim ersten Artikel die Angabe der yerfafiten Werke fehlt, mag 
zu dem Irrtum  yerleitet haben, es seien dies zwei yerschiedene Gelehrte. L ippe r t  
iibergeht dies alles stillschweigend.

S. 322. Maraja  e l -B a b il i. Der Fihrist (S. 270) ist nicht zitiert, also 
auch seine abweichende Lesart Mazaba  nicht angegeben.

Ibid. Mag nu s  aus Emessa. Der Fihrist (S. 2 9 3 )  ist nicht zitiert.
S. 326. Maslam a  b . A hmed e l -M ar g iti. Die Lesart MagrIt i , die allge- 

mein adoptiert ist, und die auch die Mss. von Paris und Escorial (nach Sźdillo t  
und Ca sir i) haben, erwahnt L ip p e r t  nicht.
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S . 837. N a z i f  e l - N a f s  (od. N a f a s ? ) .  L i p p e r t  bemerkt zu N a f s  gar 
nichts, obgleich I b n  A b i  U s a i b i ' a ,  I, 238, den L i p p e r t  zitiert, statt e l - N a f s  

e l - Q a s s  ( =  der Priester) hat. A b u l f a r a g  326 (Ausgabe von P o c o c k )  hat 
allerdings e l - N a f s ,  die Ausgabe von Beirut 1890, S . 305, dagegen e l - Q a s s .

S. 3 3 8 . H arun  b .'A l i b . H arun  b . J ah ja  b . A b i Ma n su r . D urch  falsche  
L esarten is t  h ier eine V erw irrung entstanden: L ip p e r t  w ie  auch ich  (verg l. 
Die Mathem. u. Astron. d. Ar aber, S. 3 4 ), h ie lt d iesen A stronom en  fiir  identisch  
m it dem  im  Fihrist, S . 1 4 4 , behandelten  E nkel J ah ja  b . A n i Ma n su r s , m it 
H arun  b .'A li b . J a h ja ; dieser is t  aber schon 2 8 8  (9 0 1 )  gestorb en , und es 
w ird im  Filirist auch gar n ichts d avon  gesag t, daB er A stron om  gew esen  sei. 
U nser A u to r  kann aber auch nicht, w ie den N am en nach angenom m en w erden  
miiBte, der U ren k el J ah jas  sein, denn nach dem  Fihrist, S. 1 4 3 , h atte  J ah ja  keinen  
Sohn N am ens H arun , sondern d ie v ier  Sohne Mu h ., "Al i , Sa 'ld e l -H a s a n ; es 
b le ib t uns also n ichts anderes iibrig , a is nach dem zw eiten  H arun  noch  , b . A l i * 
einzuschieben, w as in  der T at das M unchener Ms. 4 4 0  f. 1 2 7 a (L ip p e r t  bem erkt 
dies in  der N ote n icht) und das Pariser Ms. 2 1 1 2  nach  Sź d il l o t  (1. c .p . L X I) 
haben; dann w are u nser A u tor also der U ru ren k el J a h ja s , H ar u n  b / A l i  b . 

H arun  b . ' A l i  b . J ah ja , gestorben 3 7 6  (9 8 7 );  d ieses T odesjahr stim m t recht 
gu t, denn sein  V ater ' A l i  b . H arun  b . ' A l i  b . J ah ja  starb nach dem  Fihrist 
(S . 1 4 4 , Z. 1 2 ) im  Jahre 3 5 2 .  In  m einem  A rtik e l 6 5  is t  also der N am e des 
A stronom en in  der angegebenen W eise  zu  ergan zen , s ta tt  E n k el U ruren kel zu 
setzen, und das T odesjahr 2 8 8  ( 9 0 1 )  zu  yerandern in  3 7 6  (9 8 7 ) .  E s ist 
allerd ings sonderbar, daB der Fihrist diesen  A stronom en  n ich t erw ahnt, der ja  
ein Z eitgen osse seines Y erfassers gew esen  i s t ,  es w are denn , daB m it dem  
S. 1 4 4 , Z. 2 0  genannten  A b u  ' A b d a l l A h  H ar un  b . ' A l i  b .  H ar un  un ser  A stronom  
gem ein t w are, yon  B esch a ftig u n g  m it A stronom ie steh t aber in  d iesem  A rtikel 
gar nichts.

S. 379. J u h a n n a  (od. J a h j a )  b .  E L - B A T R iQ :  I b n  A b i  U s a i b i ' a  I, 205, i s t  

nicht zitiert. Auch im Fihrist ist er an acht Orten genannt, e s  ist ihm aber 
kein eigener Artikel gewidmet.

S. 391. J u s u f  e l - H e r a w i .  Der Artikel ist hier etwas yollstandiger ais 
im Fihrist; er wird ein bedeutender Astrolog seiner Zeit genannt, und das 
Werk, dessen Titel ich (yergl. meine Math. u. Astron. d. Ar aber, S. 57) mit 
„Buch uber die astrologische Betriigerei (Heuchelei)* iibersetzt habe, heifit hier 
yielleicht richtiger: „uber das astrologische Gliick“ (rizą =  unyerhofftes Gliick, 
das das Geschick bringt; der Fihrist hat zarq)\ da er ein hervorragender 
Astrolog war, wird er wohl nicht gegen seine Kunst geschrieben haben.

S. 4 0 4 . A b u ’ l - H a k e m  e l  - M a u r e r !  e l - A n d a l u s i .  Hier ist weder I b n  

A b i  U s a i b i ' a  I I ,  1 4 4 , noch I b n  C h a l l i k a n  I ,  2 7 4 , Ubers. 11, 8 2 , noch A b u l 

f a r a g ,  3 9 6 , zitiert. Es ist zu meinem Artikel 2 9 0  (Matli. u. Astron. d. Ar aber, 
S. 1 2 1 )  noch nachzutragen, daB nach I b n  e l - Q i f t !  einer der Schiiler A b u ’ l -  

H a k e m s  in Bagdad N e g m  e d - d i n  A h m e d  b .  e l - S e r i  b .  e l - S a l a h  (s .  in meinem 
Buche Art. 2 8 7 , S .  1 2 0 )  war, der nach den Quellen ein Jahr vor seinem 
Lehrer gestorben ist.

S . 4 0 8 . A b u  S a h l  e l  - M A S m i.  H ier  is t  I b n  A b i  U s a i b i ' a  I ,  3 2 7 ,  n icht 
zitiert.

S. 410. A b u  ' A b d a l l a h  b . e l - Q a l a n i s i .  Hier ware am Platze gewesen, 
die Lesart e l - B a l e n s !  (der Yalencianer), die C a s i r i  (I, 407) statt e l - Q a l a n i s i  

hat, anzufuhren.



Rezensionen 301

I b i d .  A b u  " A l i  e l - M u i i a n d i s  e l - M i s r l  I b n  C h a l l i k a n ,  II, 192, U b e r s .  

III, 599 u n d  A b u l f a r a g ,  385, n i c h t  z i t i e r t .

S. 426. A b u ’ l - F a d l  e l - C i i a z i m i .  Dieser Astrolog, der aus einer Kon- 
junktion der 7 Gestirne (Sonne und Mond und die fiinf Planeten) im Stern- 
bild derW age im Jahre 582 schreckliehe Stiirme und anderes Ungluck prophe- 
zeite, was aber nielit eintraf, ist kaum identisch mit 'A b d e r r a h m a n  e l - C h a z i n i ,  

A b u ’ l - f a t h  oder A b u  M a n s u r ,  wie ich in meinem Bnche (Die Math. u. 
Astron. d. Araber, S. 122, Note c) yermutet hatte.

S. 428. A b u ’ l - F u t u h  N e g m  e d - d i n ,  I b n  e l - S a l a h .  I b n  A b i  U s a i b T a ,

II, 164, ist nicht zitiert.
S. 429. A b u ’ l - Q a s i m  e l - Q a s r i .  Ich habe in meinem Buche (Art. 184, 

S. 80) e l - Qa , s a r i  geschrieben, die erstere Lesart ist wohl die richtige; ich 
balte ihn auch nicht mehr fiir identisch mit dem im Fihrist (284) und bei 
C a s i r i  (I, 419) genannten Astrologen Q a s r a n i ,  es ist also auch im Artikel 133 
(S. 61) meines Buches der Name A b u ’ l - Q a s i m  e l - Q a s r a n i  in A b u ’ l - Q a s i m  e l -  

Q a s r i  zu yerwandeln, auf was ich iibrigens daselbst schon in einer Klammer- 
bemerkung bingedeutet habe.

S. 435. A b u  J a h j a  e l - M e r w a z i .  Fihrist 263 i s t  n i c h t  z i t i e r t .

S. 436. A b u  J a ' q u b  e l - A h w a z i .  I b n  A b i  U s a i b T a  I, 238 ist nicht zitiert.
S. 437. I b n  A b i  H a j j a  (od. H a i j a ) ,  der Astrolog aus Bagdad (feblt in 

meinem Buche), war ein Schiller von G a ' f a r  b . e l - M u k t a f i  (siehe Artikel 142 
meines Buches).

S. 439. I b n  A b i  T a h i r .  Dies ist der in meinem Buche (Artikel 497, 
S. 198) genannte M o z a f f a r  b . ' A l i  b .  e l - M o z a f f a r ;  es heifit hier yon ihm: 
„er beschaftigte sich eifrig mit Astrologie in Bagdad, er hatte Gliick in der 
Yorhersagung des Yerborgenen, und er fand daher meistens Glauben“.

S . 440. I b n  e l - S i m b a d i .  Hier hatte L i p p e r t  anfuhren diirfen, dafi O a s i r i  

I ,  417 hat: I b n  e l - N e b d i ;  aus S im b a d i,  geschrieben S i n b a d i ,  konnte leicht 
N e b d i  entstehen, welches die richtige Lesart sei, ist nicht zu entscheiden.

S. 441. B a n u  M u s a  b . S a k i r .  Bei diesem wicbtigen Artikel ist weder 
der Fihrist 271, noch A b u l f a r a g  280, noch I b n  C h a l l i k a n  II, 79, Ubers.
III, 315, n o c h  A b u l f i d .  II, 241, z i t i e r t !

S. 443. I b n  R i d w a n  e l - M i s r !  Hier ist weder I b n  A b i  U s a i b T a  I I ,  99, 
noch A b u l f a r a g  356, zitiert. Der SchluB dieses Artikels lautet bei I b n  e l -  

Q i f t i :  „ I b n  R i d w a n  hatte eine mittelschone Schrift, aber gerade und deutlich; 
ich sah yon seiner Hand geschrieben die Abhandlung des I b n  e l - H a i t a m  iiber
das Licht des Mondes.------------Am Ende stand geschrieben: Es schrieb dieses
' A l i  b . R i d w a n  b . ' A l i  b . G a ' f a r ,  der Arzt, fiir sich selbst, und kam zu Ende 
damit in der Mitte des Śa'ban 422“ (1032).

I n  B e z u g  a u f  d e n  I n d e x  h a b e  i c h  s c h o n  e r w a h n t ,  d a B  A b u ’ l - W e f a  a n  

d r e i  y e r s c h ie d e n e n  S t e l le n  y o r k o m m t ,  i c h  h a b e  n o c h  e in ig e  a h n li c h e  F a l l e  z u  

n o t i e r e n :  J u s u f  b . J a h j a  b . I s h a q  e l - S e b t i ,  d e r  S c h i l l e r  d e s  M o s e s  b .  M e im u n ,  

s t e h t  a n  z w e i  S t e l le n  a u f  S . 485, z u e r s t  u n t e r  d e m  N a m e n  J u s u f  e l - N a ś i  

E L - I s R A ’ i L i ,  u n d  d a n n  u n t e r  d e m  N a m e n  J u s u f  b . J a h j a  b . I s h a q  e l - S e b t i  e t c . 

L ip p e r t  w u r d e  d u r c h  d ie  L e s a r t  e l - N a ś i ,  d ie  e r  S . 167 s t a t t  d e r  r ic h t ig e n  

e l - F a s i  i n  d e n  T e x t  a u f g e n o m m e n  h a t ,  i r r e g e f i i h r t ;  h a t t e  e r  a b e r  d e n  A r t i k e l

S . 392 i i b e r  d ie s e n  G e le h r t e n ,  d e r  e in  F r e u n d  I b n  e l - Q i f t i s  i n  H a le b  w a r ,  

n a h e r  a n g e s e h e n , so  h a t t e  e r  d o r t  g e f u n d e n ,  d a B  d a s e lb s t  h i n t e r  s e in e m  Namen
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w ie  S. 167 nazil haleb (d .  h. Gast von H a le b ,  oder wohnend in Haleb) steht, 
auch liest man dort: „er war (seiner Zeit) Arzt in Fas (Fes) im Magre , es 
ist also e l - F a s i  das richtige und nicht E L - N A s i;  man nannte^ ihn eben ia 
e l - S e b t i ,  bald e l - F A s i ,  in der Tat hat auch I b n  A b i  U s a i b i  a  II, 213: „er 
stammte aus dem Magreb, aus der Stadt Fas“. —  Auf der gleichen Seite 
(485) des Index steht: Jus u f  e l - S A h i r ,  bekannt unter dem Namen e l - Q a s s ,  

und drei Zeilen weiter unten: J u s u f  e u -Q a s s ,  dieselbe Personlichkeit. U n d  

nochmals auf der gleichen Seite steht: J u s u f  b .  I b r A h I m ,  der Freigelassene des 
I b r A h i m  b .  e l - M a h d i ,  und sechs Zeilen weiter unten: J u s u f  e l - T a b ! b  (der 
Arzt) A b u ’ l - H a s a n ,  wieder dieselbe Personlichkeit; L i p p e r t  hatte n o c h  auf- 
nehmen konnen: J u s u f  e l - T a b i b  e l - M u n a g g i m ,  wie der gleiche Autor S. 382  
genannt wird, der kein anderer ist ais der in meinem Buche (S. 42, Art. 78) 
genannte Abu’l-H a sa n  (s o  bei I b n  Abi U s a i b i " a  II, 34, u. a. a. O.), J u s u f

b . I b r A h i m  b . el-DAja, der Yerfasser der Geschichte der Arzte; ja er wird 
sogar oft v o n  I b n  Abi U s a i b i ' a  auch genannt J u s u f  b . I b r A h i m  el-HAsib (der 
Rechner). Wir geben aber zu, dafi man sich bei der Abfassung e in e s  I n d e x  

auch auf den Standpunkt stellen kann, alle Namen genau so in den In d e x  

aufzunehmen, wie sie im Texte stehen, o h n e  Riicksicht auf Identitat; wir mussen 
in der Tat annehmen, L i p p e r t  habe diesen Standpunkt zur Richtschnur ge- 
nommen, sonst wiirde er nicht D iophantos an zwei Orten anfuhren, das eine
Mai unter D, das andere Mai unter D.

Wenn man alle unsere Aussetzungen zusammenhalt mit denjenigen d e G o e j e s  

in der D e u tsc h e n  L i t t e r a t u r z e i t u n g ,  so kann man nicht gerade von einer 
glucklichen Losung der Aufgabe sprechen, die der Herausgeber dieses Werkes 
mit Unterstiitzung der Berliner Akademie der Wissenschaften ubernommen 
hatte. Hatte sich L i p p e r t  blofi darauf beschrankt, in den Noten die ab-
weichenden Lesarten der benutzten Handschriften zu geben, so hiitten wir mit
ihm nur iiber die Berechtigung eines so eng begrenzten Planes streiten konnen; 
indem er aber durch Herbeiziehung von Ibn Abi U saibi'a und des F ihrist diese 
Grenzen selbst uberschritten hat, so mufite sofort die Mangelhaftigkeit seiner 
Arbeit zu Tage treten, und unser Urteil konnte nicht milder ausfallen. Es 
ist ja wohl zu begriifien, dafi dieses Werk endlich zur Yeroflfentlichung gelangt 
ist, und wir verkennen die grofie Arbeit nicht, die auf diese Ausgabe ver- 
wendet worden ist, allein ohne genaue Vergleichung mit den in diesem Buche 
zitierten und mehr noch mit den nicht zitierten Quellenwerken ahnlicher Rich- 
tung kann dasselbe von denjenigen nicht benutzt werden, die auf irgend einem 
Gebiete der arabischen Kulturgeschichte arbeiten wollen.

Ziirich. H. S u t e r .

E. W olffing . M athem atischer Biicherscłiatz. Systematisches Yerzeichnis 
der wichtigsten deutschen und auslandischen Lehrbiicher und Monographien 
des 19. Jahrhunderts auf dem Gebiete der mathematischen Wissenschaften.
I. Teil: R eine M athem atik. Mit einer Einleitung: Kritische Ubersicht 
iiber die bibliographischen Hilfsmittel der Mathematik. Leipzig, Teubner
1903. [ =  Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften 
16 : 1]. 8°, XXXVI +  416 S. Mark 14.

Es kommt zuweilen vor, dafi man bei der Einsichtnahme eines Buches 
yersucht wird, sich sofort von dem Inhalt desselben eine Vorstellung zu bilden, 
bevor man es wirklich geleseu hat, und wenn sich spater diese Yorstellung ais
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unrichtig erweist, liegt es sehr nahe, den Verfasser zu beanstanden, weil er nicht 
das leistete, was man erwartet hatte. Ein solches Buch ist das WÓ L F F iN G S ch e , 

und zwar sind es drei yerschiedene Umstande, die dazu beitragen konnen, 
von demselben etwas anderes zu erwarten, ais der Yerfasser darin bietet. Zu- 
erst gibt schon der Haupttitel „Mathematischer Bucherschatz“, zusammengestellt 
mit dem im Untertitel vorkommenden Worte „wichtigsten“, die Vorstellung 
ein, dafi es sich um eine auserlesene mathematische -Bibliothek handelt. Weiter 
wird man aus dem Umstande, dafi man hier ein Heft der A bhand lungen  
zur G esch ich te  de r m ath em atisch en  W issen sch a ften  yor sich hat, 
geneigt werden anzunehmen, dafi das Buch etwa von derselben Art, wie die 
R ic c A E D is c b e  Bibliotheca matematica italiana ist, also eine durchgearbeitete 
und darum besonders zuyerlassige Sammlung yon bibliographisch-literarischen 
A n g a b e n  enthalt. Endlich lafit uns die ausfuhrliche Einleitung, die eine 26 
Seiten lange kritische Durchmusterung der sonstigen literarischen Hilfsmittel 
auf dem Gebiete der Mathematik bringt, yermuten, dafi die folgende Biblio - 
graphie auch wirklich kritisch bearbeitet worden ist.

Fangt man mit diesen Voraussetzungen an, den Mathematischen Biicher- 
sćhatz naher zu studieren, mufi man sich bald enttauscht fiihlen, und zwar um 
so mehr, je eingehender man sich mit mathematischer Bibliographie beschaftigt 
hat. In der Tat yerzeichnet das Buch gar keine ausgewahlte Sammlung mathe
matischer Schriften, denn teils ist die ganze periodische Literatur absichtlich 
ausgeschlossen worden, teils werden alle Schriften, die sich auf spezielle Teile 
der hoheren Mathematik beziehen, unabhangig von ihrem grofieren oder ge- 
ringeren W ert aufgefiihrt; nur hinsichtlich elementarer Lehrbiicher und mathe- 
matisch - historischer Schriften ist eine Aus wabi getroifen worden. Weiter 
sieht der Sachkundige recht bald, dafi Herr W ó l f f i n g  zwar ein interessierter 
und fleifiiger Sammler ist, dafi er aber noch nicht die Kenntnisse und die 
Ubung besitzt, die notig sind, um eine wirklich kritische Bibliographie zu be- 
arbeiten, so dafi er yon seinen Quellen auch in solchen Fallen abhangig ge
wesen ist, wo ein Bibliograph ex professo leicht die wtinschenswerten Ver- 
besserungen eingefiihrt haben konnte. Freilich mufi auch in Betracht gezogen 
werden, dafi Herr W ó l f f i n g  fur diese so umfassende Arbeit nur eine sehr be- 
schrankte Zeit zur Verfiigung gehabt hat.

Emanzipiert man sich aber von der Vorstellung, dafi der Mathematische 
Biicherschatz uns ein kritisches Verzeicbnis der wirklich wertyollen mathe
matischen Literatur des 19. Jahrhunderts bieten will, die im Buche selbst 
keinen Riickhalt findet, so liegt es wohl am nachsten, das Urteil iiber das 
Buch davon abhangig zu machen, ob der Plan gut und die Ausfiihrung der
selben so weit moglich gelungen ist.

In betreff des Planes ist schon bemerkt worden, dafi Herr W ó l f f i n g  ab
sichtlich die periodische Literatur ausgeschlossen hat, und der Grund dazu 
wird in der Einleitung angegeben. Herr W ó l f f i n g  hebt hier ausdriicklich 
beryor, dafi er nur die nichtperiodische Literatur berucksichtigt hat, nicht weil 
die Zeitschriftenliteratur weniger wichtig ware, auch nicht, weil man fiir die
selbe bereits ein Repertorium besafie, sondern lediglich auf Grund der Er- 
wagung, dafi er ohne eine solche Beschrankung ein uferloses, die Krafte eines 
Einzelnen yielleicht iibersteigendes Werk in Angriff zu nehmen fiirchtete, wahrend 
er sich yielmehr yorgesetzt hatte, sein Unternehmen in einer gegebenen An
zahl yon Jahren wirklich zu Ende zu fiihren.
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Dieser Bemerkung des Herr W o lffing  stimme ich yollstandig bei; will man 
entscheiden, ob die fragliche Beschrankung angebracht ist oder nicht, mufi man 
sich in der Tat nicht fragen: „ist es nutzlicb eine mathematische Bibliogiaphie 
auf die nichtperiodische Literatur zu beschranken?“, sondern: „ist es niitzlich, 
dafi eine Bibliographie der nichtperiodischen Literatur zur Verfiigung steht, 
oder ist es besser, dieselbe ganz zu vermissen?“, und wie diese Frage zu be- 
antworten ist, scheint mir nicht zweifelhaft zu sein. Vielmehr glaube ich, dafi 
die Fachgenossen damit einyerstanden sein werden, dafi eine solche Bibliographie, 
trotz ihrer notgedrungenen Beschrankung auf die nichtperiodische Literatur, 
ihnen ein sehr willkommenes und niitzliches Nachschlagebuch werden kann.

Aber nur wenig bin ich damit zufrieden, dafi Herr W o l f f i n g  auch in 
solchen Fallen, wo es ausnahmsweise aus rein sachlichen Griinden besonders 
angebracht ist, eine gewisse Schrift aufzufiihren, dieselbe ausschliefit, nur weil 
sie der periodischen Literatur angehort. So z. B. findet sich S. 153 die Gottinger 
Dissertation von A. Sachse: „Versuch einer Geschichte der Darstellung will- 
kurlicher Funktionen einer Yariabeln durch trigonometrische Reihen“ (1879), 
w&hrend die neue, unter Bezugnahme auf die bekannte Entgegnung yon P. 
d u  Bois-Reymond (vergl. S. 106) berichtigte, Auflage der SACHSE’sohen Schrift 
fehlt, offenbar aus dem rein formalen Grunde, weil sie in den A b handlungen  
zur G esch ich te  der M athem atik  3, 1880 (S. 229— 276) erschienen ist. 
Ebenso fehlt die Abhandlung von W .  Fr. Meyer: Bericht uber den gegen- 
wdrtigen Stand der Invariantentheorie, die bekanntlich im ersten Bandę (S. 
79 —  292) des J a h resb er ic h te s  der d eu tsch en  M a th em atik er-V er- 
e in ig u n g  yeroffentlicht wurde, wahrend S. 89 zwei Ubersetzungen dieser Ab
handlung aufgefiihrt sind; beilaufig sei bemerkt, dafi auch diese Ubersetzungen 
eigentlich der periodischen Literatur angehoren, denn sie sind Sonderabzuge 
aus dem B u lle t in  des sc ien ces  m a th em a tiq u es und dem G io rn a le  di 
m at em atiche.

Ob und wie weit Lehrbucber der Elementarmathematik aufgefiihrt werden 
sollen, ist meiner Ansieht nach eine Geschmackssache, und das Yerfahren eine 
Auswahl von solchen zu geben, kann ich darum sehr wohl billigen.

Dagegen bin ich nicht ganz damit einyerstanden, dafi Herr W o l f f i n g ,  wie 
er in der Einleitung ausdriicklich heryorhebt, die Werke iiber Mathematik im 
allgemeinen, ebenso geschichtliche und biographische Sćhriften, die sich auf 
einzelne Orte und Personen beziehen, sowie Gesamtausgaben der Werke yon 
Mathematikern ausgeschlossen hat. Dafi die Auffiihrung dieser Arten von 
Sćhriften eine uferlose Arbeit gewesen ware, kann naturlich nicht behauptet 
werden. In betreff der allgemeinen und gesammelten Werke konnte sein Yer
fahren moglicherweise so erklart werden, dafi er bei der Inangriffnahme seiner 
Arbeit nur an solche Benutzer des Buches dachte, die direkte Auskunft iiber 
die Literatur einer gewissen Frage wiinschen. Streicht man aber die allge
meinen und gesammelten Werke, kann man wohl ebensogut die historischen 
Sćhriften fortlassen, die sich nicht auf eine bestimmte Theorie beziehen; fiihrt 
man auf der anderen Seite solche historische Sćhriften auf, wie z. B. die S. 2 
yorkommenden unbedeutenden Monographien iiber das Studium der Mathematik 
in Schweden und in Finnland in alterer Zeit, so sollte man meiner Ansieht nach 
nicht solche biographische Arbeiten, wie z. B. die iiber New ton yon B rew ster  
oder die iiber Leibniz von Guhrauer ausschliefien. Indessen gebe ich gerne zu, 
dafi meine Bemerkung praktisch genommen nicht yon grofiem Belang ist.
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Wie schon aus dem Titel hervorgeht, bietet das Buch ein systematisches 
Verzeichnis der betreffenden Schriften; die Anzahl der Abteilungen oder Stich- 
worter betragt zusammen 313, beginnend mit „Gesćhićhte der Mathematik* 
und abschliefiend mit „Mathematischen Belustigungen“; yon den Stichwortern 
gehoren 78 der Arithmetik und Algebra, 54 der Analysis, 173 der Geometrie 
an, und innerhalb jeder Abteilung sind die Titel alphabetisch nach den Ver- 
fassernamen geordnet. Fur jede Schrift sind, aufier Yerfassernamen und Titel 
(der oft wesentlich abgekurzt ist), womoglich Druckort und Druckjahr (event. 
der letzten Auflage), sowie Yerleger und Ladenpreis angegeben. Im Bedarfs- 
falle sind die Titel an mehr ais einer Stelle aufgefiihrt, und iiberdies kommen 
zahlreiche Yerweise yor. Am Ende des Buches finden sich zwei Register, 
namlich ein Sachregister (12 Seiten) und ein Autorenregister, das nicht weniger 
ais 43 dreispaltige Seiten in Anspruch nimmt.

Ohne Zweifel werden die meisten Benutzer des Mathematischen Biicher- 
schatzes Herrn W ó l f f i n g  dafiir Dank wissen, dafi er die Titel systematisch 
und nicht durchgehend alphabetisch geordnet hat. Selbstverstandlich konnen 
gegen sein Klassifikationsschema (Herr W ó l f f i n g  bemerkt in der Einleitung, dafi 
er dabei die Anordnung des Ja h rb u c h e s  iiber die F o r ts c h r i t te  der M a th e 
m atik  im wesentlichen zugrunde gelegt hat) wie gegen alle anderen vor- 
geschlagenen Einteilungen der Mathematik Ausstellungen gerichtet werden, aber 
hinsichtlich einer Bibliographie dient ja die Klassifikation nur dazu, dafi die 
Benutzer die Literatur eines besonderen Gegenstandes leicht auffinden werden, und 
in den meisten Fallen wird dies Auffinden durch das Sachregister erleichtert.

Warum Herr W ó l f f i n g  auf Angabe der Seitenzahlen yerzichtet hat, gibt 
er in der Einleitung nicht an; moglicherweise beruht es darauf, dafi in den 
yon ihm benutzten Quellen diese Zahlen oft fehlen. Ais einen teilweisen Er- 
satz dafiir sind die Ladenpreise anzusehen, aber fiir meinen Teil wiirde ich 
Herrn W ó l f f i n g  empfohlen haben, iiberall die Seitenzahl, sofern diese ihm 
bekannt war, anzugeben.

Ich habe im yorhergehenden iiber den Plan der W Ó L F F iN G S c h e n  Arbeit 
berichtet, und gehe jetzt zur Ausfuhrung desselben iiber. Dabei will ich zu- 
erst einen Umstand beriihren, wodurch dieser Plan nicht unerheblich modifiziert 
worden ist. Es ist oben bemerkt worden, dafi Herr W ó l f f i n g  die Zeitschriften- 
literatur nicht beriicksichtigt hat, aber bekanntlich ist es zuweilen etwas 
schwierig, Separatabziige aus Zeitschriften ais solche zu erkennen, und es bringt 
ja  eigentlich keinen Ubelstand mit sich, wenn sich einige Titel von Separat- 
abziigen unter die anderen Titel einschleichen. Herr W ó l f f i n g  ist auch dieser 
Ansicht gewesen, geht aber noch einen Schritt weiter. In der Einleitung teilt 
er namlich mit, dafi er nicht nur keine kraftigeren Anstrengungen gemacht 
hat um Separatabziige auszumerzen, sondern sogar absichtlich eine Anzahl von 
Abhandlungen aus Gesellschaftsschriften aufgefiihrt hat, welche im Buchhandel 
einzeln zu haben sind. Dies Yerfahren macht ja seine Bibliographie wertyoller 
fiir die Benutzer im allgemeinen, aber man konnte bemerken, dafi der Leser 
dadurch in gewissen Fallen eine yollstandig unrichtige Yorstellung yon der 
Reichhaltigkeit der nichtperiodischen Literatur iiber einen gewissen Gegenstand 
bekommt. So z. B. enthalt die Abteilung „Mengenlehre® (S. 156), abgesehen 
yon einem Verweise, 12 Titel, aber yon diesen beziehen sich nicht weniger ais 
7 auf Separatabziige aus Gesellschafts- oder Zeitschriften, namlich A nnales 
de la  f a c u l tś  des sciences de M arse ille  (2, 1892, 83— 43; E. A m ig u e s ) ;

Bibliotheca Mathematica III. Folgę. IV. 20
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Ó fv e rs ig t a f [ s v e n s k a ]  y e ten sk ap sak ad em ien s fo rh a n d lin g e r  (40, 1883, 
2 :3 1 — 35; I. B e n d i x s o n ) ;  M athem atische  A nnalen  (47, 1896, 20 32,
C . B u r a l i - F o r t i ;  21, 1883, 545— 591, G. C a n t o r ) ;  A cta  M a th em atica  
(2, 1883, 305— 314; G. C a n t o r ) ;  A rch iv  der M a th em atik  (112, 1892, 
353 —  407; H. K u h n ) ;  B ib lio th ec a  M athem atica  (62, 1892, 9 —  25; 
G. V i v a n t i ) .  Nimmt man hierzu, dafi die aufgefiihrten Schriften von R. B e t t a z z i  

(La teoria delle grandezze) und A. B u c h h o l z  (Ein Beitrag zur Mannig- 
faltiglceitslehre) gewifi nicht hauptsachlich die Mengenlehre behandeln (in den 
F o r ts c h r i t te n  der M athem atik  wird die erste zur Philosophie der Mathe
matik und die zweite zur Analytischen Geometrie des Raumes gerechnet), so 
stellt es sich heraus, dafi fur die Abteilung „Mengenlehre* nur drei Schriften 
iibrig bleiben, namlich zwei Doktordissertationen und eine franzosisehe Uber
setzung aus den M athem atischen  A nnalen.

Auf ganz dieselbe Weise kann das Mitnehmen yon Sonderabziigen leicht 
dazu yeranlassen, dafi man eine unrichtige Vorstellung yon der Produktiyitat 
gewisser Yerfasser bekommt. So z. B .  wird fiir A. F. B e r g e r  im Autoren- 
register auf l l 1) yerschiedene Seiten yerwiesen, aber yon diesen Verweisen be- 
ziehen sich 7 auf Sonderabziige.

Wie ich schon angedeutet habe, hat der jetzt heryorgehobene Umstand 
fiir die meisten Benutzer der WO L F F iN G S c h e n  Bibliographie wenig zu bedeuten, 
wichtiger ist zu wissen, inwieweit die Arbeit yollstandig und zuverlassig ist. 
In Bezug hierauf habe ich einige Stichproben gemacht, und es scheint mir 
daraus heryorzugehen, dafi Herr W ó l f f i n g  die ihm zur Verfiigung stehenden 
oder gestellten Quellen, so weit es ihm moglieh gewesen ist, ausgenutzt hat. 
Ich setze absichtlich hinzu: „so weit es ihm moglieh gewesen ist“, und diese 
Worte deuten darauf hin, dafi er teils eine ziemlich beschrankte Zeit zur Yer- 
fiigung gehabt hat, teils noch kein Bibliograph yon Fach ist. Was ich damit 
meine, werde ich an einigen Beispielen naher erlautern. Wenn ein wirklicher 
Bibliograph aus yerschiedenen Quellen die zwei Titel (yergl. S. 6 und 12) 
notiert hatte:

D ickstein , S., Die mathem. Begriffe und Methoden. I. Warschau 1891.
D ickstein , S., Begriffe und Methoden der Mathem. (poln.). Warschau 

1891. Gebethner. 10 M., 
so wiirde er entweder sogleich erkannt, oder ohne Miihe ermittelt haben, dafi 
sich beide Angaben auf eine und dieselbe Arbeit in polnischer Sprache (vergl. 
S. 132): Pojeęia i metody matematyki beziehen. —  Wenn er in einer Biblio
graphie die zwei Titel finden wiirde (yergl. S. 147 und S. 406 des Autoren- 
registers):

Schlesinger, L., Uber lineare homogene Differentialgleichungen 4. Ord
nung, zwischen dereń Integralen homogene Relationen hoheren ais 
des 1. Grades bestehen. Diss. Berlin 1887 Mayer & Muller 
2,4 M.

— , Zur Theorie der linearen homogenen Differentialgleichungen
3. Ordnung. Diss. (Kiel) Berlin 1888. Mayer & Muller. 1,8 M.,

1) Eigentlich wurde im Register noch auf S. 97 und 98 yerwiesen werden (an 
der ersten Stelle wird eine Schrift von A . F. B e r g e r  unrichtig C. H  B e r g e r  z u - 
geschneben, und der an der anderen Stelle aufgefiihrte A. B e r g e r  ist mit A F B e r g e r  
identisch); auch in diesen beiden Fallen handelt es sich um Separatabzuge
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so  w i i r d e  e r  w a h r s c h e in l ic h  im  y o r a u s  w is s e n 1)  d a f i d ie s e  z w e i D is s e r t a t io n e n  

v o n  z w e i y e r s c h ie d e n e n  V e r f a s s e r n  h e r r i i h r e n , s o n s t  a b e r  s i c h e r l i c h  d ie  z w e i 

„ D i s s . “ y e r d a c h t ig  f in d e n  u n d  d a n n  l e i c h t  e r m it t e ln ,  d a fi d ie  e r s t e  S c h r i f t  

L u d w i g  S c h l e s i n g e r ,  d ie  z w e it e  L ipm ann  S c h l e s i n g e r  z u m  Y e r f a s s e r  h a t .  —  

E b e n s o  w i i r d e .  e r  s o f o r t  s a g e n  k o n n e n ,  d a fi ( y e r g l .  S . 176) e in e  A b h a n d lu n g  

y o n  A .  v o n  B r a u n m u h l  a u s  d e m  J a h r e  1887 n ic h t  e in e  D is s e r t a t io n  s e in  k a n n  

( B r a u n m u h l  w a r  d a m a ls  s e it  e in ig e n  J a h r e n  P r iy a t d o z e n t ) .  —  E i n  g e i i b t e r  

B i b l i o g r a p h  w i i r d e  o h n e  w e it e r e s  e in e  s o lc h e  A n g a b e  w ie  d ie  f o lg e n d e  ( y e r g l .  

S . 3 5 )  i n  V e r d a c h t  h a b e n :

Libri, G-., Memoire sur la theorie des nombres (ital.). Paris 1833, 
denn es ware in der Tat merkwiirdig, wenn L ib ri, der franzosisch ebenso leicht 
wie seine Muttersprache schrieb, in Paris eine Arbeit in italienischer Sprache 
yeroffentlicht hatte. In der Tat ist die 1833 erschienene Arbeit von L ib r i in 
franzosischer Sprache abgefafit und gehort eigentlich der periodischen Literatur 
an (siehe M em oires p rese n tes  p a r  d iyers  sayan ts  a l ’academ ie des 
sciences de l ' i n s t i t u t  de F rance  5, 1838, 1 —75), wahrend die italienische 
Memoria sopra la teoria dei numeri, die wirklich ais besondere Schrift erschien 
(24 S. 4°), nicht in Paris 1833, sondern in Florenz 1820 herausgegeben wurde 
(vgl. z. B. A. S t i a t t e s i ,  Commentario sulla vita e le opere di G. L i b r i , ed. 2 
[1880], 106, 109). — Dagegen konnte wohl auch ein wirklicher Kenner der 
mathematischen Literatur ohne nahere Untersuchung die folgende Angabe (vgl. 
S. 7) abschreiben:

H ill, C. J ., Geometri pa philosophiskt satt betraktad. 4 upl. Stock- 
holm 1830. Deleen. 28 skill., 

wenn er keine Auskunft iiber das Druckjahr der ersten Auflage erhielte. 
Wufite er dagegen, dafi das erste Heft der ersten Auflage schon 1802 unter 
dem Titel: Geometri p a  ett alldeles nytt satt betraktad erschien (ich weifl nicht, 
ob dieser Umstand Herrn W o lffin g  bekannt war), so wiirde er gewifi die An
gabe ais unrichtig bezeichnen, denn C. J. H ill  war im Jahre 1793 geboren, 
und konnte also nicht der Yerfasser der fraglichen Schrift sein. Tatsachlich 
hat C. J. H ill  mit derselben nichts zu tun gehabt2) (es war mir unbekannt, 
dafi sie jemals mit seinem Namen in Yerbindung gesetzt worden ist), die erste 
Auflage gibt ais Verfasser „P. E n a n d e r * an, wahrend die drei folgenden 
anonym sind, und der wirkliche Name des Verfassers ist Marten  Sturtzenbecker  
(1760— 1836).

Mit den yorangehenden Bemerkungen habe ich gar nicht beabsichtigt, die 
Arbeit der Herrn W ó lffing  zu bemangeln, sondem ich wollte nur an einigen 
Beispielen zeigen, was ich mit der Redeweise „so weit es ihm moglich gewesen 
ist“ meinte; zugleich diirfte es klar sein, dafi ich Recht hatte, ais ich am An- 
fange dieser Besprechung behauptete, Herr W o lffing  sei von seinen Quellen

1) Vergl. Jah rb u ch  iiber d ie  F o r ts c h r it te  der M ath em atik  20 (1888),
S. 1341 des Namensregisters, woraus hervorgeht, daB die Redaktion der F o r tsc h r itte  
die zwei Schriften yerschiedenen Verfassern zuschreibt.

2) Beilaufig erlaube ich mir den Benutzern des Mathematischen Biicher- 
schatzes abzuraten, sich desselben zu bedienen um zuverlassige Auskunft iiber die 
Schriften von C. J. H i l l  z u  bekommen. S. 325 wird eine Dissertation „Om osculerande 
parabler“ H i l l  zugeschrieben, ist aber yon dem Respondenten C. W. E n e b e r g  verfa£t; 
auf der anderen Seite ist H il l  Verfasser des S. 96 erwahnten Universitats programm es: 
„Bidrag till binomial-theoremets historia* (Lund 1850), ais dessen Yerfasser W. F a x e  
angegeben wird.
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auch dann abhangig gewesen, wo der wirklich Sachkundige dieselben leic . e 
ricbtigt haben konnte. Herrn W o l f f i n g  wiirden dagegen solche Berichtigungen 
eine sehr grofie Miihe und Zeitaufwand gekostet haben, und ich kann darum 
sehr wohl billigen, dafi er keinen ernsten Versuch in dieser Richtung gemac t 
hat. Mehr zu empfehlen ware yielleicht ein Versuch, die Literatur gewisser 
spezieller Fragen zu erganzen; so z. B. gibt es iiber das ArOLLONiossche 
Taktionsproblem (vgl. S. 222— 223) wenigstens drei deutsche Schriften, die  
Herr W o l f f i n g  in seinen Quellen nicht gefunden hat, namlich:

C. H . H aum ann, Versuch einer Wiederherstellung der Biicher des 
A pollonius von Perga von den Beriihrungen. Breslau 1817.

S tu k m er, Das Beruhrungsproblem des A pollonius von Perga. Griin- 
berg 1859.

G. U. A. Y i e t h ,  Leiłfaden zu vollstandiger Bearbeitung des wieder- 
hergestellten A pollonius. Dessau 1820.

Die letzte Schrift wird von dem deutschen Ubersetzer der Elemente der 
Geometrie yon J. H. van Sw in d en  (Jena 1834; S. 255) besonders empfohlen. 
Vielleicht findet Herr W o lffin g  Gelegenbeit, fiir eine neue Auflage seiner 
Arbeit einige Nachforschungen in der yon mir jetzt angedeuteten Richtung 
anzustellen.

Bei der Bearbeitung einer neuen Auflage ware es auch angebracht, die 
Angaben von Druckort und -jahr wenigstens in den Fallen zu erganzen, in 
denen die F o r ts c h r i t te  der M a th em atik  und das P o g g en d o r ff’sc1i6 Hand- 
wórterbuch allein die notigen Aufschliisse bringen. Beispielsweise wird 
S. 105 eine Schrift yon A. D r o n k e : „Einige hypergeometrische Reihen nebst 
Zahlenwerten“ yerzeichnet, ohne dafi Druckort und -jahr angegeben werden; aus 
der P o gg endo rff schen Arbeit (B. III, S. 381) ersieht man sogleich, dafi es 
sich hier um einen kleinen Artikel in der Z e i ts c h r if t  f iir  M a th em atik  8, 1863 

401— 408) handelt. Ebensoleicht ersieht man aus den F o r ts c h r i t te n  der 
M ath em atik  15 (1883), S. 438, dafi die S. 73 aufgefiihrte Schrift yon P. A. 
N e k r a so w : „Uber die Gleichung u m— p u n —  ą—  0“, dereń Druckort nicht an
gegeben wird, in russischer Sprache abgefafit ist und im 11. Bandę (S. 1 — 173) 
der „Sammlung11 der Mathematischen Gesellschaft in Moskau erschien.

Dafi Herr W o l f f i n g  die Titel oft wesentlich abkiirzt, hat ohne Zweifel 
seinen Grund darin, dafi er Raum hat sparen wollen, und die Absicht ist 
naturlich lobenswert. In gewissen Fallen aber ist er yielleicht zu weit 
gegangen, so dafi der Benutzer irre geleitet werden kann. So z. B. wird S. 121 
die rein historische Schrift von H. W e is se n b o r n : Die Principien der hóheren 
Analysis in  ihrer Entwickelung von L e ib n iz  bis a u f L a g r a n g e  unter dem ab- 
gekurzten Titel: „Die Prinzipien der hóheren Analysis* aufgefiihrt.

Es ist klar, dafi bei der Bearbeitung einer Bibliographie das miihsamste 
ist, die Titel der betreffenden Schriften zu sammeln, aber auch die Klassifikation 
derselben bietet zuweilen Schwierigkeiten dar, besonders wenn man die Schriften 
selbst nicht einsehen kann, und auch die Arbeit des Herrn W o lffin g  bestatigt 
an yielen Stellen die Richtigkeit dieser Beobachtung. In einigen Fallen beruhen 
die Schwierigkeiten wohl auf dem Klassifikationsschema selbst; so z. B. diirfte 
es nicht leicht zu entscheiden sein, wo die Grenze zwischen den Abteilungen 
„Zahlbegriff* (S. 33) und „Allgemeine Zahlentheorie* (S. 34— 36) zu ziehen 
ist, und ich fiir meinen Teil wiirde die Schrift Talets teori i enlighet med 
nyare asigter (S. 35) in erster Linie unter „ ZahlbegrifF* gesucht haben. In
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anderen Fallen aber sind die Titel so unbestimmt, dafi man daraus den wirk- 
lichen Inhalt der betreffenden Schriften nicht erkennen kann. So z. B. befindet 
sich S. 5 unter „Philosophie der Mathematik* eine Dissertation De analogia 
mathematica verzeichnet, die in Wirklichkeit eine Darstellung der Proportions- 
lehre bringt, und S. 359 unter „Mathematischen Belustigungen* ein Programm 
Delectamenła analytica, das nur einige Satze uber oskulierende Kurven und 
Flachen enth&lt.

Im yorhergehenden habe ich beispielsweise auf einige Stellen hingewiesen, 
wo Yerbesserungen der WoLFFiNGschen Arbeit angebracht werden konnen. 
Alle solche von mir notierten Stellen hier zu verzeichnen, ware zwecklos, 
nur in betreff der mathematisch-historischen Schriften erlaube ich mir einige 
Bemerkungen hinzuzufiigen. Naturlich sind diese Schriften in erster Linie in 
der Abteilung „Geschichte der Mathematik* yerzeichnet; aber auch in anderen 
Abteilungen kommen historische Schriften vor, und die ganze Abteilung 
„Porismen* (S. 207) bezieht sich eigentlich auf Geschichte der Mathematik.

S. 1. Die 1810 erschienene Arbeit yon Oh. B o s s u t  hat den Titel: 
Histoire [nicht „Essai sur l’histoire“] generale des mathematiąues depuis leur 
origine jusąu’a l’annee 1808. Gewiss kann sie ais zweite Auflage des Essai 
sur l'histoire generale des mathematiąues vom Jahre 1802 angesehen werden, 
aber B o s s u t  selbst gibt dies weder auf dem Titelblatte noch imYorwort an .—  
Nicht die dritte, sondern die zweite Auflage yon C a jo r i s  History of mathematics 
erschien 1895. — Die zweite Auflage der CANTORSchen Yorlesungen wurde nicht 
1900, sondern 1901 beendet (das Vorwort des 3. Bandes ist vom Juli 1901).

S. 2. Zeile 14 lies „Entwickelungsgeschichte" statt „Entwickelung“. — 
Das Saggio suita storia delle matematiche yon P. F r a n c h i n i  erschien in Lucca 1821.

S. 3. Nach P. R ic c a r d i  (Contributo degl'Italiani alla storia delle ścierne 
matematiche pure ed applicate; M em orie d e l l ’ accad. d. sc. di B ologna 65, 
1897, S. 762) erschien die italienische Ubersetzung von L ib r i s  Histoire des 
sciences mathematiąues 1842. Der auffallig billige Ladenpreis (3,9 Mark) dieser 
Ubersetzung beruht darauf, dafi nur einige Lieferungen herausgegeben werden 
konnten, weil die osterreichische Regierung die Fortsetzung yerbot (siehe 
R ic c a r d i  a. a. O.). — Die angebliche „Histoire des mathematiąues dans l’anti- 
ąuite et en moyen-age* von P. M a n s io n  ist nur ein Bericht iiber H a n k e ls  
Buch: Zur Geschichte der Mathematik im Altertum und Mittelalter, der im 
B u lle t tin o  di b ib lio g r. d. sc. m atem . 8, 1875, 185— 220, erschien, und 
von dem auch Sonderabziige (60 S. 8°) existieren. — Von der italienischen 
Ubersetzung der Histoire des mathematiąues M o n t u c l a s  ist nur ein Bogen ge- 
druckt worden.

S. 4. Die Arbeit von P. T a n n e r y :  La geometrie grecąue. I. ist ganz 
dieselbe, die S. 206 unter dem irreleitenden Titel: Histoire generale de la 
geometrie elementaire aufgefiihrt ist. Der yollstandige Titel lautet: La geo
metrie grecąue, comment son histoire nous est parvenue et ce que nous en 
savons. Essai critiąue. I. Histoire generale de la geometrie elementaire.

S. 11. Es ist mir nicht klar, warum unter dem Stichwort „ Algorithmen* 
die Schrift yon C. F. M u l l e r ,  H e n r ic u s  G ra m m a te u s  („Grammaticus* ist natur - 
lich Schreibfehler) und sein algorithmus de integris aufgefiihrt wird, wahrend 
die Schrift von C u r t z e :  Der Algorismus proportionum des N ic o l .  O resm e  
unter „Potenzen* (S. 93) zu suchen ist. Bekanntlich yerstand man im Mittel
alter unter „Algorismus* das Rechnen nach indisch-arabischer Weise, und spater,
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ais diese Rechnungsart die gewohnliehe geworden war, bedeutete „Algon mus 
Rechnen mit („ gemeinen “ oder „cossischen*) Zahlen. Die M u l l e r  sc e c n  
ist also ein Beitrag zur Geschichte der Arithmetik und Algebra. ^

S. 16. Im Titel: U n g e r ,  F. A., „Methodik der praktischen M ath / ist 
das letzte Wort Schreibfehler fiir „Arithm.*, und dadurch wird offenbar le 
Angabe yollstandig irreleitend. Ubrigens wird dieselbe Schrift S. 28 unter dem 
Titel: „Die Methodik der praktischen Arithmetik in historischer Entwicklung 
aufgefiihrt, und der nicht Sachkundige kann wohl kaum erraten, daB es sich 
an beiden Stellen um eine und dieselbe Schrift handelt.

S. 4 3 . Hier wird die Abhandlnng von C. W e s s e l  „Essai sui la re- 
presentation analytique de la direction* unter „Imaginare GroBen aber die 
Schrift von S. A. C h r i s t e n s e n  „ C a s p a r  W e s s e l  og de komplekse tals teorie* 
unter „Komplexe GroBen" gesetzt, obgleich diese nur einen Bericht iiber jene 
Abhandlung enthalt.

S. 68. Hier finden sich die zwei Titel:
F erra ri, L., I sei cartelli di matematica. Milano 1876.
G iordani, E., I sei cartelli di matematica alla risoluzione delle equa- 

zioni cubiche. Milano 1878(1). Bernardom.
Diese beiden Titel beziehen sich auf eine und dieselbe Schrift; dereń Titel 
lautet: I  sei cartelli di matematica disfida primamente intorno alla generale 
risoluzione delle eąuazioni cubiche di L u d o v ic o  F e r r a r i  coi sei contr o-cartelli 
in risposta di Nicozd T a r t a g l i a  comprendenti le soluzioni de’quesiti dall’una e 
daWaltra parte proposti. Raccolti, autografati e pubblicati da E n r ic o  G io rd a n i  
(Milano 1876, 220 S. 8 °). Um die abgekiirzten Titel yerstandlich zu machen, 
mufi man also an beiden Stellen nach „matematica" das Wort „disfida11 hinzu- 
fiigen, und an der zweiten Stelle yor „alla“ das Wort „intorno11 setzen. 
Ubrigens mufi natiirlich der Umstand, dafi die zweite Abkiirzung „1878“ hat, 
wesentlich dazu beitragen, dafi der nicht sachkundige Leser die zwei Titel auf 
zwei yerschiedene Schriften beziehen wird.

S. 89. Die Abhandlung yon W. Fr. M e y e r ,  Bericht iiber den gegen- 
wartigen Stand der Imariantentheorie ist auch ins polnische (yon S. D ic k s te in )  
iibersetzt unter dem Titel: O stanie obecnym teoryi niezmienników(Warszawal899).

S. 117. Hier fehlt das grosse Traite du calcul differentiel et du calcul 
integral yon S. F. L a c r o ix ,  dessen zweite Auflage 1810— 1819 in drei starken 
Quartbanden erschien. Obgleich diese Arbeit eigentlicb nicht historisch ist, 
leistet sie dem Historiker oft gute Dienste, da sie eine grosse Anzahl yon 
wertvollen bibliographischen und literarischen Notizen, besonders inbetreff der 
mathematischen Schriften aus dem Ende des 18. Jahsbunderts, enthalt, und 
darum erwahne ich hier ihr Fehlen. Unter „Łacroix“ fiihrt Herr W ó l f f i n g  
freilich ein „Traite du calcul differentiel et du calcul integral11 auf, dessen 
8. Auflage angeblicn in zwei Teilen in Paris (Yerleger nicht erwahnt) 1878-1879 
erschienen sein soli, aber diese Angabe bezieht sich ohne Zweifel auf die 8. 
Auflage des Traite elementaire du calcul differentiel et du calcul integral, die 
1874 in zwei Banden bei Gauthier-Yillars in Paris erschien. —  Ganz bei- 
laufig bemerkte ich, dafi yon diesem „Traite elementaire11 auch eine italienische 
Ubersetzung (Trattato dementare del calcolo differenziale e del calcolo integrale, 
Firenze 1829) existiert.

S. 130. Unter „Maxima und Minima* wird hier: G ie s e l ,  K . F ., „ L e ib n i t i i  
nova methodus pro maximis et minimis. Pr. Leipzig 1884“ aufgefiihrt. Be-



Rezensionen. 311

kanntlich wurde die Schrift zur Feier des 250jiihrigen Jubiliiums der Erfindung 
der Differentialrechnung yeroffentlicht, und sie enthalt zuerst eine Einleitung 
iiber die Gesćhićhte der Mathematik yor L e ib n iz , dann einen Neudruck der 
epochemachenden Abhandlung Nora mełhodus pro maximis et minimis, itemąue 
tangentibus, quae nec fractas nec irrationales ąuantitates moratur, et singulare 
pro illis calculi genus (A cta E ruditorum  1684, 467— 473) mit erlauternden 
Anmerkungen. In er ster Linie gehort also die Schrift der Abteilung „Hohere 
Analysis* (S. 115) an, wo aber weder der Titel noch ein Verweis zu finden 
ist, obgleich Herr W ó l f f i n g  selbst in der Einleitung (S. XXXI) ganz richtig 
bemerkt, dafi er mitYerweisen (er k5nnte „und mit Wiederholungen yon Titeln* 
hinzugefiigt haben) gar nicht sparsam gewesen ist.

Ich habe schon bemerkt, dafi in den meisten Fallen das Auffinden der 
Literatur einer gewissen Frage durch das Sachregister erleichtert wird. Da 
aber die Verweise dieses Registers sich nicht auf die Seitenzahlen, sondern auf 
die Nummern der Stichworter beziehen, kann das Auffinden zuweilen muhsam 
werden. So z. B. wird im Sachregister fiir „ Geometrie, experimentale“ auf 
die Abteilung 146 yerwiesen, die aber mehr ais 13 zweispaltige Druckseiten mit 
mehr ais 600 Titeln umfaBt; natiirlich ware es fiir den Benutzer viel bequemer 
gewesen, Auskunft iiber die Seitenzahl zu bekommen.

Bei der Bearbeitung des Autorenregisters, dessen Herstellung gewiB groBe 
Miihe gekostet hat, hat Herr W ó l f f i n g  yersucht, Autoren von gleichen Vor- 
und Zunamen auseinander zu halten, hebt aber selbst in der Einleitung heryor, 
daB es ihm nicht in allen Fallen gelungen sein diirfte; die Richtigkeit seiner 
Yermutung wird auch bestatigt durch meine Bemerkung iiber die zwei yer
fasser L. S c h le s in g e r .  Auf der anderen Seite spaltet das Autorenregister aus- 
nahmsweise einen Verfasser in zwei; so z. B . ist (S . 373) J. A s t r a n d  identisch 
mit J. J. A s t r a n d  (1819— 1900) und der S. 98 aufgefiihrte A. B e r g e r  (statt 
1853 lies 1883) identisch mit A. F. B e r g e r  (1844— 1901).

In diesen zwei Fallen ist freilich besondere Personenkenntnis notig, um 
bestimmt wissen zu konnen, dass es sich nicht um zwei Yerfasser mit dem
selben Namen handelt. Dagegen scheint es mir, ais ob man ohne weiteres fest- 
stellen konnte, dass der im Register aufgefiihrte „Erlerus“ mit dem unmittelbar 
yorangehenden H. W. E r l e r  identisch ist. Nach S. 37 hat namlich der an- 
gebliche .,Erlerus“ 1841 in Halle eine Schrift: „Elementa doctrinae numerorum 
de quovis modulo“ yeroffentlicht, wahrend zufolge S. 35 H. W. E r l e r  1841 
in Halle eine Schrift „Elementa doctrinae numerorum de quovis modulo exposita:‘ 
herausgab. Aber die Wahrscheinlichkeit, daB zwei yerschiedene Verfasser mit 
demselben Namen (denn die Form „Erlerws“ erkliirt sich ja leicht, da man weiB, 
daB die Schrift lateinisch abgefaflt war) in demselben Jahre und an derselben 
Stelle Abhandlungen mit demselben Titel (daB das Wort „exposita“ in der fur 
die S. 37 benutzten Quelle fehlt, hat ja keine Bedeutung) yeróffentlichten, kann 
wohl gleich Nuli gesetzt werden. Ubrigens yermute ich, dass die S. 37 be- 
nutzte Quelle keine andere ais der Librorum in bibliotheca speculae Pulcovensis 
anno 1858 exeunte contentorum catalogus systematicus (St. Petersburg 1860) 
ist, wo S. 306 die Schrift des „Erlerus“ sich findet, und wenn diese Vermutung 
richtig ist, so braucht man keine Konjektur, denn im Namenregister des Kata- 
logs wird 's. 915 unter „ E r l e r ,  H. G.“ (G. ist wohl =  Guilelmus =  Wilhelm) 
gerade auf S. 306 yerwiesen, wahrend der Name „Erlerus11 im Register gar 
nicht yorkommt.
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DaB eine Arbeit, die fast nnr Personennamen und Biichertitel in ver- 
schiedenen Sprachen enthalt, nicbt von Druckfeblern frei sein kann, ist fast 
selbstyerstandlich. Am haufigsten finden sich wohl solche Fehler in den Titeln, 
die schwedisch oder danisch abgefafit sind, aber hierfiir hat Herr W o l f f i n g  
nicht iiberall die Schuld; kleine Fehler in den Verfassernamen sind zwar nicht 
sehr haufig, aber auch nicht besonders selten —  beilaufig bemerkte ich, dafi 
Herr C o n s ta n t in  l e  P a ig e  iiberall (S. 90, 104, 299, 319, 401) „O. le Paige“ 
genannt wird.

Wie ich schon angegeben habe, enthalt die Einleitung eine ausfiihrliche 
TJbersicht iiber die yorhandenen literarischen Hilfsmitel auf dem Gebiete der 
Mathematik. Die Ubersicht ist an sich dankenswert, pafit aber meiner Ansieht 
nach nicht zu der folgenden Bibliographie, denn das Publikum, an welches sich 
diese eigentlich wendet, wird sich nur wenig fiir jene interessieren. Auf der 
anderen Seite werden, wie ich am Anfange meines Artikels betont habe, die 
wirklichen Bibliographen, die sicherlich mit Interesse von der Ubersicht Kenntnis 
nehmen werden, dadurch zu Erwartungen yeranlafit, denen die Bibliographie 
nicht Geniige leisten kann.

Eine eingehende Besprechung dieser Ubersicht der mathematisch-literarischen 
Hilfsmittel ware ohne Zweifel sehr angebracht, besonders da sie an yielen Stellen 
wertvolle Anregungen zur Yerbesserung der yorhandenen oder Herstellung neuer 
Hilfsmittel dieser Art enthalt, aber auf eine solche Besprechung mufi ich hier 
yerzichten, da sie sich auf ganz andere Gegenstande ais die oben beruhrten 
beziehen wiirde, und also am besten in einem besonderen Artikel zu behandeln 
ist. Nur einige kleine Bemerkungen inbetreff der in der Einleitung yorkommen- 
den mathematisch-bibliographischen Notizen fiige ich hier ein. Yon der S. VII 
erwahnten Zeitschrift P a n to b ib lio n . In ter n a tio n a le  B ib lio g r a p h ie  der 
p o ly tech n isc h e n  W issen sch a ften . M on atlich e U b ersich t der auf 
d iesen  G eb ieten  neu ersch ien en en  B u ch - und J o u r n a llite r a tu r , heraus- 
gegeben in St. Petersburg yon A. K e r s c h a ,  kam, so viel ich weifi, nur eine 
Nummer (IV. S. -f- 288 Sp.) des 1. Jahrganges (1891) heraus. Das Biicher- 
yerzeichnis nimmt 80 Spalten, die Bezensionen 208 Spalten ein. —  S. XVIII 
wird angegeben, dafi 18 Bandę vom B u lle t t in o  di b ib lio g r a fia  e di sto r ia  
d elle  sc ien ze m atem atich e e f is ich e  des Fursten B . B o n c a m p a g n i er- 
schienen sind, aber bekanntlich ging die Zeitschrift erst nach der Herausgabe 
des 20. Bandes ein, und im 20. Bandę (nicht im 18. Bandę, wie es S. XI 
steht) findet sich auch das Generalregister. —  Aufier der S. XVHI erwahnten 
Arbeit yon Gtjimaraes gibt es eine altere mathematische portugiesische Biblio
graphie yon F. d e  C a s t r o  Freire in der Memoria Mstorica da faculdade de 
mathematica (Coimbra 1872, S. 135— 195: „Bibliographia mathematica desde 
1772 ate outubro de 1872“). —  Den S. XXVIII aufgefuhrten mathematischen 
Worterbiichern sind noch folgende hinzuzufiigen: P. H e r ig o n e  , Dictionnaire 
contenant les etymologies et significations des noms et termes plus obscurs de 
mathematiąues (Anhang zur Schrift: Les six premiers livres d’EucLiDE, Paris 
1639); J. M o x o n , Mathematical dictionary (London 1680, 2. Aufl. herausge- 
geben yon H. C o le y  1692); F. P ica toste , Vocabulario matematico-etimológico 
(M adrid  1862).

Ich bin jetzt zum Schlusse meiner Besprechung gekommen, und es eriibrigt 
nur, mein Gesamturteil zu formulieren. Dafi der Mathematische Biicherschatz 
keine durchgearbeitete und besonders zuyerlassige Arbeit ist, habe ich schon heryor-
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gełioben und durch Belege bewiesen, aber eine solche Arbeit hat Herr W o l f f i n g  
nicht leisten konnen. Ja, ich wage es zu behaupten, dafi wenn ihm dies wirklich 
moglieh gewesen ware, so wiirde seine Bibliographie uns nicht yorliegen, denn 
ein Bibliograph ex professo hatte nicht wahrend der Herrn W o l f f i n g  zur 
Verfugung gestandenen Zeit eine Arbeit beenden konnen, die er fiir druckreif 
halten konnte. Dagegen hat Herr W o l f f i n g  den Mathematikern ein sehr niitzliches 
und, soweit es ihm ohne wesentliche Mitwirkung von Kennern auf diesem Ge- 
biete moglieh war, im grofien und ganzen gutes literarisches Hilfsmittel geschenkt. 
Dafi der Mathematische Bućherschatz eigentlich nur die nichtperiodische Literatur 
beriicksichtigt, ist gewifi zu bedauern, und darum ware es zu wiinschen, dafi wir 
auf dem Gebiete der mathematischen Bibliographie noch fiinf so interessierte 
und fleifiige Sammler wie Herrn W o l f f i n g  hatten; dann wurden wir schon eine 
Bibliographie der gesamten mathematischen Literatur des 19. Jahrhunderts be
kommen haben, die zwar nicht kritisch bearbeitet ware, aber dennoch bis auf 
weiteres ais Ersatz fiir die noch immer mit Spannung erwartete mathematische 
Bibliographie des Herrn G. V a l e n t i n  dienen konnte.

Stockholm. G. E n e s tr o m .
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Neuerschienene Schriften.

Das Zeichen * bedeutet, daB die betreffende Schrift der Redaktion nicht yorgelegen hat.

A utoren-Register.
Abel, 72.
Adam, 47.
Alasia, 111.
Amodeo, 56.
Ball. 12.
Bjijrnbo, 36.
Bobynin, 3, 78, 80. 
Bortolotti, 60. 
Bosmans, 45, 49. 
Braunmuhl, 17.
Bryan, 107.
Buhl, 6, 92.
Cantor, 8, 9, 69, 91. 
Cardinaal, 5.
Cóhn, 95.
Curtze, 35.
Dannemann, 18. 
Descartes, 47. 
Dickstein, 66.
Duporcq, 7.
Enestrom, 1, 44, 48, 61, 

109.
Fantasia, 14.
Favaro, 50.
Fehr, 89.

Fink, 58.
Forster, 42. 
Forsyth, 112. 
Frizzo, 38. 
Gambioli, 12. 
Gegenbauer, 103. 
Giinther, 22. 
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a) Zeitschriften. A llgem eines.
Bibliotheca Mathematica. Zeitschrift fiir 

Geschichte der mathematischen Wissen
schaften. Herausgegeben v o n  G. E n e -  
s t r 5 m . Leipzig (Stockholm). 8 ° .  [1

43 (1903): 2.
Bollettino di bibliografia e storia delle 

scienze matematiche pubblicato per cura 
di G. L o r i a . Torino (Genova). 8  o. [ 2  

1903 : 2—3.
$H3HKO-MaieMaTH'ieCKia HayKH bb xo^,t hxt> 

pasBHiifl. JKypnaJit HD^aBiieoiHu B. B. B o -  
BHHHHHMl. MoCKBa. 8 ° . [3

12:10 — Die physisch-mathematischen Wissen
schaften im Laufe ihrer Entwickelung. Zeit
schrift herausgegeben yon V. V. B o b y n i n .

Jahrbuch iiber die Fortschritte der Mathe
matik herausgegeben von E. L a m pe  und 
G. W a l l e n b e r g . Berlin. 8°. [4

82 (1901) : 1. — Die Seiten 1—65 enthalten 
Referate der im Jahre 1901 erschienenen mathe- 
matisch-historischen Schriften.

Revue semestrielle des publications ma.the- 
matiąues, rśdigee sous les auspices de 
la societe mathśmatique d’Amsterdam 
par P. H. S c h o u t e , D. J. K o r t e w e g ,

J. C . K l u y v e r , W. K a p t e y n , J. C a r d in a a l . 
Amsterdam. 8°. [5

11:2 (octobre 1902 — avril 1903).
Annuaire des mathćmaticiens 1901—1902 publić 

sous la direction de C. A. L a i s a n t  et Ad. B u h l  
(1902). — [Rezension:] Deutsche Litteraturz. 24, 
1903, 1492—1493. [6

Compte rendu du deuxi6me congres international 
des mathćmaticiens 1900. Proces-verbaux et 
Communications publifes par E. D u p o r c q  (1902). 
[Rezension:] Bullet. d. sc. mathćm. 272, 1903, 
131-134. (J. T.) — Naturę 67, 1903, 245. -  
Philos. magazine 56, 1903, 290. — The mathem. 
gazette 2, 1903, 249, [7

Cantor, M., Wie soli man die Geschichte 
der Mathematik behandeln? [8

Biblioth. Mathem. i 3l 1903, 113—117.
Cantor, M., Vorlesungen iiber Geschichte der 

Mathematik. — l 2 (1894). [Kleine Bemerkungen:] 
Biblioth. Mathem. 43, 1903 , 205 -206. (G.
E n e s t k o m .)  —2 2 (1900). [KleineBemerkungen:] 
Biblioth. Mathem. 43, 1903, 206—209. (G.
E n e s t k Om .)  —33 (1901). [Kleine Bemerkungen:] 
Biblioth. Mathem. 43, 1903 , 209—210. (G.
E n e s t k o m . )  [9

Tropfke, J., Geschichte der Elementar-Mathematik. 
I (1902). [Rezension:] Biblioth. Mathem. 43, 
1903, 213—218. (G. E n e s t r o m . )  [10

Yersluys, Beknopte geschiedenis der wiskunde 
(1902). [Rezension:] Deutsche Litteraturz. 24, 
1903, 1674. [li
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Bali, W. w. R., Breve compendio di storia delle 
matematiche. Versione dali’ inglese di D. 
G a m b i o l i  e G . P u l i t i . I (1903). [Rezension 
Penodico di matem. 52, 1903, 342. [12

T a n n e r y ,  P . , N otions h is to riąues [de 
m ath em atiąu es]. [13

Tannery, J., Notions de mathćmatiąues (Paris, 
Delagrave 1903), 324—348.

Klinipert, R., Storia della geometria. Traduzione 
di P. F a n t a s i a  (1901). [Rezension:] Deutsche 
Litteraturz. 24, 1903, 1248. [14

Reye, Tli., Die syntbetiscbe Geometrie im Alter- 
tum und in der Neuzeit (1902). [Rezension:] 
Deutsche Litteraturz. 24, 1903, 1315—1316. [15

Loria, G., Spezielle algebraische und transscen- 
dente Kurven. Theorie und Geschichte. 
Deutsche Ausgabe von F. S c h U t t e  (1902). 
[Rezension:] New York, Americ. mathem. soc., 
Bulletin 92, 1903, 492—501. (E. B. W i l s o n .)  — 
Mathesis 3q, 1903, 116—118. — Wiadomości 
matem. 7, 1903, 94—99. (S . D.) — Nyt Tidsskr. 
for Mathem. 14, 1903, 24—26. (C. Juel.) — The 
mathem. gazette 2, 1903, 267—268. [16

Braunmuhl, A. ron, Torlesungen iiber Geschichte 
der Trigonometrie. II (1903). [Rezension:] 
Bruxelles, Soc. scient., Revue des ąuest. scient. 
43, 1903, 277-280. (H. B o s m a n s . )  [17

Dannemann, F., G run dr i li einer Geschichte der 
Naturwissenschaften. I. Aufl. 2  (1 9 0 2 ). [Re
zension:] Zeitschr. fiir mathem. Unterr. 34, 
1 9 0 3 , 27 3 — 2 7 4 . (K . W e i s e .)  [18

Musmaclicr, 0 ., Kurze Biographien beriinmter 
Physiker (1902). [Rezension:] Deutsche Litte
raturz. 24, 1903, 1973. [19

b) G eschichte des A ltertum s.

Mahler, E., Die Entstehung der Zeit- und 
Kreisteilung [bei den Babyloniern], [20 
Orientalistische Litteraturzeitung 6,1903,9-17.

Loria, G., Le scienze esatte nell’ antica Grecia. 
[Rezension derB. I—V:] Jornal de sc. mathem. 15, 
1903, 38—40. (G. T.) — [Rezension der B. IV—V:j 
Arch.derMathem. 53,1903, 309—310. (M. C a n t o r .)
— [Rezension des B. V:] Le matematiche pure 
ed applicate 3, 1903. 6 S. (C . A l a s i a .) [21

Giinther, S ., Das Polarlicht im Alter- 
tum. [22

Beitrage zur Geophysik (Leipzig) 6 , 1903, 
98—107.

W ieleitner,H ., „Lunulae Hippocratis.“ [23 
Blatter fiir das Gymnasial-Schulwesen (Miin- 
chen) 39, 1903, 541—543.

M ilhaud, G. 5 Aristote et les mathe
matiąues. [24

Archiv fiir Geschichte der Philosophie 92, 
1903, 367-392.

H eiberg, J. L ., Paralipomena zu 
Euklid. [25

Hermes (Berlin) 38, 1903 , 46—74, 161—201, 
321—356.

Vaux, C. de, Le livre des appareils pneumatiąues 
et des machines hydrauliques par Philon de 
Bvzance (1902). [Rezension:] Deutsche Litte
raturz. 24, 1903, 1553—1555. (H. S u t e k .) [26

*Tan»ery, P., Heron d’Alexandrie. [27 
Journal des savants 1903.

*Manilius, M., Astronomicon. Recensuit 
A. E. H odsman. London, Grant Richards
1903. [28
8°. — [4 Va sh.]

Rudio, F., Der Bericht des Simplicius iiber die 
Quadraturen des Antiphon und des Hippokrates 
(1902). [Rezension:] Deutsche Litteraturz. 24, 
1903, 2041. (W. S c h m i d t .)  [29

Schmidt, W., Zu dem Berichte des Sim
plicius iiber die Mondchen des Hippo
krates. [30

Biblioth. Mathem 43, 1903, 118—126.
Mortet, V., La mesure des voutes romaines

d’apres des textes d’origine antiąue. [31
Bibliotheoue de l ’6cole des chartes 61, 1900, 
37 S.

Mortet, V ., Notes sur le texte des 
„Institutiones“ de Cassiodore. II. Notes 
et corrections relatives au „De geo
metria.” III. Observations sur le 
caractere de la Geometrie dans l’ceuvre 
de Cassiodore et sur 1’enseignement de 
cette science dans les premiers siecles 
du moyen age. IY. Observations sur 
la Geometrie de Cassiodore. [32
Revue de philologie (Paris) 242, 1900 , 272 
—281; 272, 1903, 65—78, 141—150.

c) G eschichte des M ittelalters.

Suter, H., Der Yerfasser des Buches 
„ Griinde der Tafeln des Chowarezmi." [33 
Biblioth. Mathem 43, 1903, 127—129.

*Seybold, C., Die Drusenschrift „Kitab 
Alnoąat Waldawair. Das Buch der 
Punkte und Kreise". Nach dem Miin- 
chener und Tiibinger Codex. Tiibingen
1902. [34

4°, 111 S. — Festschrift.
Curtze, M., Urkunden zur Geschichte der Mathe- 

matik im Mittelalter und der Renaissance.
(1902). [Rezension:] GottiDg. gelehrte Anz.
1903. (A. von B b a o t m S h l . )  — The mathem.
gazette 2, 1903, 214—215. [35

Bjornbo, A. A., Hermannus Dalmata ais 
Ubersetzer astronomischer Arbeiten. [36 

Biblioth. Mathem. 43, 1903. 130—133.
Lambo, Ch., Une algebre franęaise de 1484. 

Nicolas Chuąuet (1902). [Rezension:] Bollett. 
di bibliogr. de sc. matem. 6, 1903, 96. [37

d) Geschichte der neueren Zeit.

*Frizzo, G., De numeris libri duo authore 
Joannę Noviomago, esposti ed illustrati. 
Appendice. Verona, Drucker 1903. [38

8", 25 S.
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Mayer, J ., Der Astronom Cyprianus Leo- 
yitius (1514—1574) und seine Schriften. [39 

Biblioth. Mathem. 43, 1903, 134—159. — 
[Rezension:] Deutsche Litteraturz. 24. 1903, 
1860.

Richter, P . E ., Tycho Brahes „ Astro- 
nomiae instauratae mechanica* von 
1598. [40

Centralbl. fiir Bibliothekw. 20, 1903, 56- 63.
Muller, Adolph, Johann Keppler, der Gesetzgeber 

der neueren Astronomie (1903). [Rezension:] 
Naturwiss. Rundschau 18, 1903 , 268. (A.
B e r b e e i c h . )  [41

*Forster, W., Ptolemaus und Keppler. [42 
Das W eltall (Berlin) 3, 1902.

‘Schmidt, J ., Keplers Erkenntnis- und 
Methodenlehre. Jena 1903. [43 •

8°, 45 S. — Dissertation.
Enestrom, U ., Uber den Ursprung des

Termes „ratio subduplicata*. [44
Biblioth. Mathem. 43, 1903, 210—211. — An
frage.

Bosmans, H., Une particularite de l’astro- 
nomie chinoise au XVII« siecle. [45

Bruxelles, Soc. scient., Annales 27, 1903. 4 S.
Maupin, G., Opinions et curiositós touchant la 

math6matique. II (1902). [Rezension:] Peri- 
odico di matem. 52, 1903, 342. — Naturę 67, 
1903, 531—532. [46

CEuvres des D e s c a r t e s  publiees par Ch . 
A d a m  et P. T a n k e r y ,  s o u s  les auspices du 
ministere de 1’instruction publiąue. V. 
Correspondance. Mai 1647 — fevrier 
1650. VI. Discours de la methode et 
Essais. Paris, Cerf 1903, 1902.' [47

4°, 669 S.; XIV 4- 727 S. — [Rezension des B. 
VI:] Bruzelles, Soc. scient., Revue des quest. 
scient. 43, 1903, 280—285. (G. L e c h a l a s .)

Enestrom, G., (Tber die yerschiedenen 
Auflagen und Ubersetzungen von Des
cartes’ „Geometrie*. [48

Biblioth. Mathem. 43, 1903, 211. — Anfrage.
Bosmans, H., La carte lunaire de yan 

Langren conseryee aux archives generales 
du royaume, a Bruxelles. [49

Bruxelles, Soc. scient., Reyue des auest. 
scient. 43, 1903, 108—139 +  Kartę.

Fayaro, A., Vincenzio Viviani e la sua
„Vita di Galileo*. [50

Yenezia, Istituto Veneto, Atti 62 : 2, 1903, 
683—703.

Hoyer, Andreas Gartner, der „sachsische Archi- 
medes“ (1903). [Rezension:] Zeitschr. fiir 
mathem. Unterr. 34, 1903 , 370—371. (M.
R i c h t e r . )  [5 1

*Meth, B ., fjber ein alteres Verfahren der 
Zerlegung ganzer rationaler Funktionen 
in irreduktiblePaktoren. Berlin 1902. [52

4°, 27 S. — Programm des Kaiser Wilhelms- 
Realgymnasiums. — Das fragliche Yerfahren
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wurde im Jahre 1719 yon P. H a l c k e  m den
Deliom mathematicae angegeben. — [Rezen
sion :] Zeitschr. fiir mathem. Unterr. 34, 1903, 
284 —285. ( S t e g e m a n n .)

Segre, C., Congetture intorno alla influenza 
di Girolamo Saccheri sulla formazione 
della geometria non-euclidea. [53

Torino, Accad. d. sc., Atti 38, 1903. 15 S.

*Lehon, E., Sur un manuscrit d’un cours 
de J. N. Delisle au College royal. Paris, 
Delain 1902. [54

8». — Uber die „Elćments gćomćtriques de la 
sphere cćleste dictfes en College royal“. — 
[Rezension:] Bollett.di bibliogr. d. sc. matem.
6, 1903, 64.

Loria, G ., Giambattista Caraccioli. 
Schizzo biografico. [55

Bollett. di bibliogr. d. sc. matem. 6, 1903, 
33—38.

Amodeo, F., Dai fratelli Di Martino a Vito Cara- 
yelli (1902). [Rezension:] Bollett. di bibliogr. 
d. sc. matem. 6, 1903, 95—96. [56

Sauerbeck, P., Einleitung in die analytische 
Geometrie der hóheren algebraischen Kuryen 
nach J. S. de Gua de Malyes (1902). [Rezen
sion:] Stuttgart, Mathem. Verein, Mitteil. 52, 
1903, 63— 64. (E. W o l f f i n g .) —  Arch. der
Mathem. 6 3 , 1903, 166. (M. Ca n t o r .) [57

*Fink, E.j Eliah Wilna und sein elementar- 
geometrisches Kompendium. Frankfurt 
a. M., Kauffmann 1903. [58

8°, 29 S. — Festschrift zur Jubilaums • Feier 
der Unterrichtsanstalten der israelitischen 
Religionsgesellschaft in Frankfurt a. M. — 
E l i a h  W i l n a  lebte 1720—1797. — [Rezension:] 
Deutsche Litteraturz. 24, 1903, 1735.

Melnnke, R., [Uber eine Maschine aus
dem Jahre 1770 zur Auflosung von
Gleichungen]. [59
Zeitschr. fur Mathem. 49, 1903, 98. — An
frage.

*B ortolotti, E., Influenza dell’ opera 
matematica di Paolo Ruffini sullo svol- 
gimento delle teorie algebriche. Dis- 
corso letto il 4 novembre 1902 in occa- 
sione della sollenne apertura degli studi 
nella r. uniyersita di Modena. [60 

Modena, Uniy., Annuario 1902/1903. — [An- 
zeige:] Milano, Istit. lomb., Rendiconti 36, 
1903. — Bollett. di bibliogr. d. sc. matem. 6, 
1903, 64.

Enestrom, G., Uber die Mathematiker 
Charpit und Franęais. [61
Biblioth. Mathem. 43, 1903, 212. — Anfrage.

Wolffing, E., Mathematischer Biicherschatz. I
(1903). [Selbstanzeige:] Deutsche Mathem.- 
Verem., Jahresber. 12, 1903, 302. [62

Loiulon, J . , A century of progress in 
acoustics. [63

Toronto, Royal soc. of Canada, Proceedings 
72, 1901, 43-54. 6
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Muir, Th., The theory of orthogonants 
in the historical order of its deyelop- 
ment up to 1832. [64

2 i i Ĥ 971’ Royal S0C-’ ProceedinS3 24, 1902,

Muir, Th., The theory of Jacobians in
the historical order of its development
up to 1841. [65
Ediriburgh, Royal soc., Proceedings 24, 1902, 
151-195.

D ickstein, S ., O korrespondencyi Jana 
Śniadeckiego z Akademią nauk w 
Petersburgu. ' [66

Wiadomości matem. 7, 1903, 22—31.
*Streit, H., Die wissenschaftlichen For- 

schungen und Entdeckungen des alteren 
Seebecks auf dem Gebiete der Elek- 
tricitat und des Magnetismus. Schlawe
1902. [67
4°, 22 S. +  1 Taf. — Programm des Pro- 
gymnasiums in Schlawe. — [Rezension:] 
Zeitschr. fiir mathem. Unterr. 34, 1903, 
290—291. (Stegemann.)

Klein, F., Uber den Stand der Herausgabe von 
GauB’ Werken. Fiinfter Bericht (1903). [Re
zension]: Deutsche Litteraturz. 24,1903,1315. 
(H. F l e i s c h e b . )  [ 6 8

Cantor, M., Ferdinand Schweins und Otto 
Hesse. [69

Heidelberger Professoren aus dem 19. Jahr
hundert (Heidelberg 1903) 2, 221—242.

MojiBa.ieiuiKiir, E. JL, H. II. .loSa êBCidii. 
(IlHCŁMa ero irt H. E. Bc.inKono.iLCKOMy.)

[70
Kazan, Fiz.-matem, obchtch., Isyjestia 122, 
1902, 85—101. — M o d z a l e v s k i j , B. L., Briefe 
von N. I. Lobatchevskij an J. E. Weliko- 
polskij. — Welikopolskij (geb. 1797, gest. 1868) 
war Schwiegersohn von Lobatcheyskij.

Stackel, P ., Johann Bolyais Raumlehre.
[71

Mathem. und naturwiss. Berichte aus Ungarn
19 (1901), 1903. 12 S.

Niels Henrik Abel. Mftmorial publife a 1’occasion 
du centenaire de sa naissance (1902). [Re
zension:] Bollett. di bibliogr. d. sc. matem.
6, 1903, 82—83. (G. L.) [72

Sturm, K ., Zusammenstellung von Ar- 
beiten, welche sich mit Steinerschen 
Aufgaben beschaftigen. [73

Biblioth. Mathem. 43, 1903, 160—184.

* Jahrans, K., Das Yerhalten der Potenz- 
reihen auf dem Konvergenzkreise, his- 
torisch-kritisch dargestellt. Ludwigs- 
hafen 1902. [74

8», 56 S. — Programm.
BacHJibeBt, A. B., M. B. Ocrporpaflcmi.

[75
Kazan, Fiz.-matem. obchtch., Isyjestia 11,, 
1902, C: 3—10. — W asilieff, A. V., M. V.
Ostrogradskij.

Teixeira, F. G., Apontamentos biogra- 
phicos sobre Daniel Augusto da Silva 
[1814—1878], [76

Boletim da direcęao geral de instrucęao pu- 
blica (Lisboa) 1, 1903, 829—840 +  Portrat.

G., P ., XXV* anniyersaire de la mort du 
p. Angelo Secchi. [77

Bruxelles, Soc. scient.. Reyue des quest.
scient. 43, 1903, 215—228.

BoGmhhhi, B. B ., ncpismft pyccicifi 3ie- 
MeHTapHoiiaieMaTOTecKil scypHajrB. [78 

Fiziko-matem. naouki 12, 1902, 289—302. — 
B o b y n i n ,  V. V., Die erste russische elementar- 
mathematische Zeitschrift.

Koiiigsberger, L., Hermann yon Helmholtz (1902
— 1903). [Rezension des B. I:] Bollett. di
bibliogr. d. sc. matem. 6,1903, 68—70. (G. L.)
— Bullet. d. sc. mathfem. 272, 1903, 143—144.
— [Rezension der B .  II—III:] Naturwiss. Rund
schau 18, 1903, 361. (J. B e b n s t b i n . )  [79

BoóbiHHHt, B. B., JlmepaTypa n j fa e m  
Hciopin MaTesiaTHKH bł XIX b'Łk1>. Eaai>- 
,a,accappe EoHKOMtiaiiBB. [80

Fiziko-matem. naouki 12, 1902, 303—316. — 
B o b y n i n , V. V., Die Literatur und die Ar- 
beiter auf dem mathematisch-historischen Ge
biete im 19. Jahrhundert. Baldassarre Bon- 
compagni.

J. C. Poggendorfifs Biographisch - litera- 
risches Handworterbuch zur Geschichte 
der exakten Wissenschaften. Yierter 
Band, herausg. von A. J. v o n  O e t t in g e n . 
Lieferung8—11. Leipzig,Barth 1903. [81 

80, S. 505 -  792. — [12 M.}
SiutzofF, D., Bibliographia mathematica

rossica 1900. [82
Kazan, Fiz.-mathem. obchtch., Isyjestia 182,
1902. 30 S.

International catalogue of scientific lite
raturę. A. Mathematics. B. Mechanics. 
Published by the Royal society of 
London. London, Harrison 1902. [83

8°, 16 + 201 S .; 14 +  128 S.
Wólffing, E., Abhandlungsregister [aus 

dem Gebiete der angewandten Mathe
matik] 1902. [84

Zeitschr. fiir Mathem. 49, 1903, 112—144.

e) N ekrologe.
Antoni Baranowski (1835—1902'). [85

Wiadomości matem. 7,1903,108—109. (S. D.)

Nikolaus Bugajeff (1837—1903). [86
L’enseignement mathfem. 5, 1903, 295.

Manuel Maria Contreras (1833—1902). [87
Mexico, Soc. Alzate, Reyista 1902, 44—46 [mit 
Portrat], (J. d e  M e n d i z a b a l - T a m b o b k e l .)

Alfred Cornu (1841—1902). [88
Mexico, Soc. Alzate, Reyista 1902, 27—28 [mit 
Portrat]. (Abdruck aus dem „Bulletin de la 
socićtó astronomique de France" 1902.)
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Luigi Cremona (1830— 1908). [89
L’enseignement mathfem. 5, 1903, 294—295. 
(H. F e h b . )  — Periodico di matem. 13, 1903, 
53—56 [mit Schriftyerzeichnis], — Supple- 
mento al Periodico di matem. 6, 1903, 
113—114. — Zeitschr. fiir mathem. Unterr. 
34, 1903 , 390—391. — Americ. journ. of 
mathem. 25 :1, 1903 [nur Portrat].

Attilio Crepas (1880—1908). [90
Periodico di matem. 52, 1903, 344.

Maximilian Curtze (1837—1903). [91
Deutsche Mathem.-Verein., Jahresber. 12,1903, 
357—368 [mit Portrat]. (M. C a n t o r .) — Alt- 
preufiische Monatsschrift 1903. (M. J a c o b i . )

Ernest Duporcq (1873?—1903). [92
L’enseignementmathćm. 5,1903,218. (A .B u h l.)

Herve Faye (1814—1902). [93
Mexico, Soc. Alzate, Reyista 1902, 29—31 [mit 
Portrat], (Abdruck aus dem „Bulletin de la 
socifetć astronomiąue de France" 1902.) —Reyue 
gćnfer. d. sc. 13,1902,897—898. (Ch. N o r d m a n n . )

Matteo Fiorini (1827—1901). [94
Torino, Accad. d. sc., A tti 36, 1901, 416—418. 
(N. Ja hanza.)

Josiah Willard Gibbs (1839—1903). [95
New York, Americ. mathem. soc. Bulletin 92,
1903, 517. — Naturwiss. Rundschau 18, 1903, 
322. (A. Cohn.)

Walther Grobli (1852—1903). [96
Schweizerische Bauzeitung 42, 1903, 2 S. 
(F. R u d i o . )

William Harkness (1837—1903). [97
Science 172, 1903 , 601—604. (A. N. S k i n n e r .)

Ernest de Jonquieres (1820—1901). [98
Paris, Acad. d. sc., Comptes rendus 136, 1903, 
1021—1031. (E. Gurou.)

Hermann Klein (1832—1902). [99
Zeitschr. fiir mathem. Unterr. 34, 1903, 302 
—304 [mit Portrat]. (R. H e g e r .)

G. B. Marangoni (1865—1903). [100
Periodico di matem. 52, 1903, 344.

Peter Sergejewitsch Nasimoff (1851—1901).
[101

Kazan, Fiz.-matem. obchtch., Isyjestia 122,
1902, 1—6 -| - Portrat. (A. W a s i l l e f f .)

Johannes Pernet (1845—1902). [102
Ziirich, Naturf. Ges., Yierteljahrsschr. 47,
1902, 438—439. (F . R u d io .)

Josef Petzval (1807-1891). [103
Deutsche Mathem.-Verein., Jahresber. 12,
1903, 324—344. (L. G e g e n b a t j e r ; Abdruck aus 
Zeitschr. des bsterr. Ingenieur-Vereins“ 54,

1902.)
Ernst Schroder (1841—1902). [104

Deutsche Mathem.-Verein., Jahresber. 12,
1903, 249—265, 468 [mit Portrat und Schrift
yerzeichnis]. (J. L ttR O T H .)

George Gabriel Stokes (1819—1903). [105 
Gottingen, Gesellsch. d. Wissensch., Nach- 
richten 1903; Geschaftl. Mitt. 70—80. (W.
V o i g t .)  — Naturę 67. 1903, 337—338. (W.
K e l v i n ) .

Peter Guthrie Tait (1831—1901). [106
Biblioth. Mathem. 43, 1903,185—200 +  Portrat.
(A. M a c f a k l a n e .)

Henry William Watson (1827—1903). [107
Naturę 67, 1903, 274—275. (G. H. B r y a n .)

Heinrich Wild (1833—1902). [108
Ziirich, Naturf. Ges., Yierteljahrsschr. 47,
1902, 443—451. (F. R u d i o . )

f) A ktuelle Pragen.

Enestrom, G., Uber zweckmaBige Ab- 
fassung der Titel mathematischer Auf
satze. [109

Biblioth. Mathem. 43, 1903, 201—204.

Muller, F., tJber die Abkurzung der Titel 
mathematischer Zeitschriften. Mit Er- 
lauterungen und historischen Notizen.

[110
Deutsche Mathem.-Verein., Jahresber. 12,1903, 
426—444.

Alasla , C., Saggio terminologico - bibliograflco 
sulla recente geometria del triangolo (1902). 
[Rezension:] Bollett. di bibliogr. d. sc. matem.
6, 1903, 82. (G. L.) [111

Forsyth, A. R., Report of the British 
association committee on teaching of 
mathematics. [112

British association, Report 72 (Belfast 1902),
1903, 473—480. — The mathem. gazette 2,
1903, 197- 201.

Congresso internazionale di scienze storiche
[1903], [113

Bollett. di bibliogr. d. sc. matem. 6, 1903, 
92—94.
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Wissenschaftliche Chronik,

Erneniiuiigeii.
— Priyatdozent C. H. Anding in Cam

bridge (Mass.) zum Professor der Mathe
matik an der Universitat von Kansas in 
Lawrence.
—  Professor Mathias Cantor in StraH- 

burg zum Professor der Physik an der 
Uniyersitat in Wiirzburg.

— Priyatdozent C. C. E ngberg in Lincoln 
zum Professor der Mathematik an der 
Uniyersitat von Nebraska daselbst.
— W. E. F ranklin zum Professor der 

Physik an der „Lehigh university“ in 
South Bethlehem.

— Professor N. E. G ilbert zum Professor 
der Physik am „Dartmouth college" in 
Hanover (New Hampshire).
— Professor J. H arkness in Bryn Mawr 

zum Professor der Mathematik am „Mc 
Gili university“ in Montreal (Canada).
— Priyatdozent J. I. H utchinson in 

Ithaca zum Professor der Mathematik an 
der „Cornell university“ daselbst.
— Priyatdozent A. K orn in Miinehen 

zum Professor der Physik an der Uni
yersitat daselbst.
— Priyatdozent E. L indelof in Helsing-

fors zum Professor der Mathematik an
der Uniyersitat daselbst.
— Priyatdozent E. N atsch in Dresden

zum Professor der Mathematik an der
Technischen Hochschule daselbst.
— Priyatdozent G. R ost in Wiirzburg

zum Professor der Mathematik an der
Uniyersitat daselbst.

— Professor 0. Sintzoff in Ekaterinoslaw
zum Professor der Mathematik an der
Uniyersitat in Charkoff.

— Priyatdozent Y. Snyder in Ithaca zum 
Professor der Mathematik an der „Cornell 
uniyersity* daselbst.

— G. W. Stewart zum Professor der Phy
sik an der Uniyersitat yon North Dakota.

— Priyatdozent H. M. T ory in Mon
treal (Canada) zum Professor der Mathe
matik an der „Mc Gili university“ daselbst.

— Priyatdozent E. von W eber in Miin- 
chen zum Professor der Mathematik an 
der Uniyersitat daselbst.

Todesfalle.
— N ikolaus B ugajeff, Professor der 

Mathematik an der Uniyersitat in Mos- 
kau, geboren in Duschet (Gouv. Tifiis) 
den 2. September (a. St.) 1837, gestorben 
in Moskau den 29. Mai (a. St.) 1903.

— A inslie Common, Astronom in Lon
don, gestorben in London den 2. Juni
1903, 61 Jahre alt.

— F riedrich D eichmuller, Professor der 
Astronomie an der Uniyersitat in Bonn, 
geboren in Stadtilm (Schwarzburg-Rudol- 
stadt) den 25. Februar 1855, gestorben in 
Bonn im Mai 1903.

— L eopold Gegenbauer, Professor der 
Mathematik an der Uniyersitat in Wien, 
geboren in Asperhofen (Nied.-Osterreicb) 
den 2. Februar 1849, gestorben in Wien 
den 3. Juni 1903.
— Meyer H amburger, Dozent der Mathe

matik an der technischen Hochschule in 
Berlin, geboren in Posen den 5. April 1838, 
gestorben in Berlin den 9. Juni 1903.
— F ilippo Keller, Professor der Physik 

an der Uniyersitat in Rom, geboren in 
Niirnberg den 27. Januar 1830, gestorben
1903.

— Oskar R othig, Professor an der Fried
rich Werder'schen Oberrealschule in Ber
lin, geboren in Berlin den 31. Oktober 
1834, gestorben daselbst den 14. Juni
1903.
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— H ermann S cheffler , Oberbaurat in 
Braunschweig, produktiver Yerfasser auf 
dem Gebiete der reinen und angewandten 
Mathematik, geboren in Braunschweig 
den 10. Oktober 1820, gestorben daselbst 
den 13. August 1903

—  W ojciech U r bański, friiher Direktor 
der Universitatsbibliothek in Lemberg, 
geboren in Chodorów (Galizien) den 28. 
Marz 1820, gestorben in Lemberg den 
26. Juni 1903.

—  S tanislav  V e c c h i, Professor der dar- 
stellenden Geometrie an der Uniyersitat 
in Parma, geboren in Parma den 10. Juli 
1843, gestorben daselbst den 23. Mai 1903.

—  E d u a rd  W e y r , Professor der Mathe
matik an der tschechischen Technischen 
Hochschule in Prag, geboren in Prag den 
21. Juli 1852, gestorben in Zabór den 
28. Juli 1903.

Matliematisch-liistorische Arbeiten in 
Yorbereitung.

— Herr J. D rach in Poitiers bereitet 
eine „Histoire des sciences mathematicjues 
en France au 19 e siecle” vor, die etwa 
20 Druckbogen betragen und in den 
A b h a n d lu n g en  zur G esch ich te  der 
m a th em a tisch en  W is s e n s c h a fte n  
erscheinen wird.

Matliematiscli-Mstorische Yorlesungen.
— At the Columbia university (New 

York) Professor D. E. S mith  w i l l  deliver 
during the academic year 1903—1904 a 
coiirse (two lectures each week) on the 
history of mathematics.

— At the universitiy of Chicago Mr. 
S. E psteen has delivered during the 
summer session 1903 a course (two lec

tures each week) on the history of mathe
matics.

— At the Stanford university Professor 
G. A. M iller  will deliver during the first 
semester of the academic year 1903—1904 
a course (two lectures each week) on the 
history of mathematics.

Gekronte Preisschriften.
— Jablonowskisćhe Gesellschaft in L e ip -  

zig. Herr E r n s t  Neum ann in Breslau hat 
fiir die Bearbeitung der Preisaufgabe: 
„Die in der Abhandlung yon P o in c a r e  
La methode de N e u m a n n  et le probleme de 
D ir ic h l e t  (A cta M athem . 20? 1896) ent- 
haltenen Untersuchungen sollen nach 
irgend welcher Seite hin wesentlich ver- 
vollkommnet werden” den Preis bekommen.

Preisfragen gelelirter Gesellschaften.
— Academie de Belgiąue a B ru x e lle s .  

Concours de 1’annóe 1904. On demande 
une contribution a l’etude algóbriąue et 
geometriąue des formes w-lineaires, n 
ótant plus grand que 3.

— Accademia Pontaniana di N a p o li. 
Tema del concorso per l’anno 1904. Im- 
portante contributo alla teoria intrinseca 
generale delle curve piane.

Yermisehtes.
— Auf der 47. Versammlung deutscher 

Philologen und Schulmanner in Halle a. S., 
Oktober 1903, wird Herr F elix  M uller 
einen Vortrag uber die Frage: „Welche 
Bedeutung hat fiir den Lehrer der Mathe
matik die Kenntnis der Geschichte, Lite
ratur und Terminologie seiner Wissen
schaft?' halten.
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Uber den griechischen Mathematiker Dionysodoros.
Yon W il h e l m  S c h m id t  in Helmstedt.

AuBer den beriihmten Problemen der Quadratur des Kreises, der Drei- 
teilung des W inkels und der Yerdoppelung des Wiirfels scheint die Alten 
in nicht geringeni Mafie auch die Aufgabe interessiert zu haben, wie man 
eine Kugel in zwei Segmente zerlege, die zueinander im gegebenen Yer- 
haltnisse stehen. Soweit wir es verfolgen konnen, ist sie zuerst von 
A e c h im e d e s  (De sphaera et ctjlindro II, 4  ed. H e ib e r g ) gestellt und, freilich 
mit Auslassung der Analysis, gelost. Nach E u t o k io s  (A r c h im . Op. III, 
1 5 4 , 2 ;  1 7 8 , 2 0 )  sollen aber schon D io k l e s  und D io n y s o d o r  die Analysis 
des A r c h im e d e s , der sich an des M e n e c iim o s  (A r c iiim . Op. III, 9 4 ) Losung 
von dem Delischen Probleme angeschlossen zu haben scheint, nicht in 
ihren Ausgaben vorgefunden und deshalb selbsfcandig neu bearbeitet haben. 
E u t o k io s  gibt beide Losungen, die des D io n y s o d o r , welcher wie A r c h i

m e d e s  den Schnitt einer Parabel und Hyperbel verwendet und dieselbe 
kubische Gleichung lost, und die des D i o k l e s .

Man hat wohl geglaubt, auf die Losung der erwahnten Aufgabe durch 
D io n y s o d o r  beziehe sich auch die Notiz V it r u v s  IX, 8 , 1 (S. 2 3 4 2, 3 
ed. R o s e ) :  D io n y s o d o r u s  conum reliquit. Es handelt sich bei V it r u v  

um die yerschiedenen Arten der Sonnenuhren, die er nebst ihren Erfindern 
nur kurz nennen will, ohne sie naher zu beschreiben. AuBer solchen auf 
geraden Platten  werden auch Sonnenuhren mit halbkugel-, beil-, kegel-, 
kocherformiger Vertiefung, ja  mit spinngewebeartiger konischer (conarachne) 
genannt. Hohle Sonnenuhren, z. B. hemispharische, kennt ja  auch die 
moderne Zeit. Eine Beziehung der Notiz des V it r u v  z u  der obigen Auf
gabe ware nur dann moglich, wenn eben Kegelschnitte dazu gedient 
hatten , um fiir die yertiefte Sonnenuhr ein bestimmtes Kugelsegment ab- 
zuschneiden. Aber das kann der Ausdruck: ’conum reliąuit’ weder sprachlich 
noch uberhaupt nach dem Zusammenhange bedeuten. Jedenfalls war die 
Sonnenuhr des D io n y s o d o r  nicht spharisch, sondern konisch.

Bibliotheca Mathematica. III. Folgę. IV. 21
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Schliefilich wird in H eron s Metrika II , 13 eine Schrift „Uber den 
W ulst* (die Speira, IIeqI rf)g onslgag) einem D io n y so d o r  zugeschrieben

und folgendes daraus ange- 
fu h rt: „Es ist aber von
D ionysodor in dem Buche, 

ą  welches betitelt ist „Uber 
den Torus“, gezeigt worden, 
dafi das Yerhaltnis, welches 
der Kreis B T A E  (Fig. 1) zur 

E  O  Hiilfte des Parallelogramms
Flg' 1' A E H 6  hat, auch der von dem

Kreise B T A E  erzeugte Torus zu dem Cylinder hat, dessen Achse 110, dessen 
Grundflachenradius E Q  ist*. Die nicht gerade eindringende W eisheit wird 
dann zu einer hochst umstandlicben Inhaltsberechnung der ais Unterlagen von 
Saulen verwendeten Speiren benutzt und auch durch ein Zahlenbeispiel veran- 
schaulicht (r =  Z T  =  6 Einheiten; Ii  =  A Z  =  A l*  -f- Z T  =  8 -f- 6 - 14; 
Hohe des Cylinders =  2 r ;  die Lange des ais Zylinder betrachteten Torus 
(gedacht ais Hohe dieses Zylinders) = 2  En) ,  nach der Formel:

-t \  T T T -/Q  * \  _____ i  7Z  • T l  .  2?1) F ( S p e i r a ) =  B ^ ----

dann nach der einfacheren:

2) F(Speira) = r 2n . 2 R n .

Da die erste Formel gegenuber der zweiten, ohne ausgleichenden 
anderweitigen Vorteil, eine kaum zulassige W eitlaufigkeit aufweist, so ver- 
steht man ihren Zweck nicht recht.

Dies ist in der Hauptsache alles, was uns die antiken Schriftsteller an 
m athematischen Kenntnissen von einem D ionysodor berichten. Leider
steht an den erwahnten Stellen niemals eine nahere Bezeichnung dabei,
weder der Name des Yaters noch der Heimat. Danach mii fi te wohl ein 
damals allbekannter Mann gemeint sein.

Sehen wir jetzt die literarisch erwahnten D ionysodore *) ein wenig an.
Da ist zunachst D io n y so d o r aus Melos. S tra b o  XII, 3, 16 S. 770, 

1— 5 nennt ihn Geometer ( r ą  Mij/UM yeo/UETgrf), P lin . XII 248 (Kap. 
109) sagt: Melius hic fuit; geometriae scientia nobilis, und erzahlt dann

1) Yergl. C a n t o k ,  Gesch. d. Matlicm. I2, 8 8 3 ;  Z e d t h e n ,  Die Lehre von den Kegel- 
schnitten im Altertume, S . 2 5 0 ;  S u s e m i h l ,  Griech. Litteratur d. Alexandr. i ,  7 2 8 ,  7 6 2 , 

7 6 3 ;  T a k n e k y  in einer kleinen Bemerkung zu C a n t o r ,  B ib lio th . m athem . I3, 1 9 0 0 ,

S. 2 6 7 ;  L o r i a ,  Le scienze esatte nelV antica Grecia, IV, Modena 1 9 0 0 ,  S. 6 4 ;  F .  H u l t s c h ,  

zwei Artikel iiber D i o n y s o d o r o s  bei P a u l y - W i s s o w a ,  Realencyclopadie, Bd. V (ihre 
Aushangebogen standen mir durch die Giite des Verfassers zur Vertugung).

E
Fig. 1.
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die am usante  A nekdote  von dem  nach seinem  Tode a u f seinem  G rabę ge- 
fundenen, d. h .,  w ie H u ltsc h  m ein t, von einem  g u ten  F reunde  au f V er- 
ab red u n g  daselb st n iedergeleg ten  Briefe, in  dem D ion ysod or seinen h in te r-  
lassenen (w eiblichen) E rb en  w eisgem ach t habe , e r habe b is zu seinem  G rabę 
im  M itte lp u n k te  der E rd e  42 000 S tadien  zuriickgeleg t. D a er n u n  den 
E rd u m fan g  m it E r a t o s t h e n e s  zu 252 000 Stadien  an n ah m , so h a t er 
(w orauf H u l t s c h  aufm erksam  m acht) n  zu 3 gerechnet. D as flofit uns 
n ich t g e rad e  A c h tu n g  vo r seinen m ath em atisch en  K enntn issen  ein, obw ohl 
neuerd ings noch  aus dem  3. Ja h rh . n a c h  Chr. ein B eisp ie l, w o n  =  ru n d
3 g erechnet w ird, in  den Oxyrrhynchos Papyri I I I , 1903, L ondon, S. 143 
von G r e n f e l l  und  H u n t  ans L ich t gezogen ist.

W e ite r  kennen  w ir aus S t r a b o  a. a. O. einen D io n y s o d o r  aus der 
L andschaft Amisene in  P o n tu s  (m it der H a u p ts ta d t Amisos, siidlich yom 
Schw arzen Meere). S t r a b o  rech n e t ih n  u n te r  die h in sich tlich  ih re r  m a th e 
m atischen B ildung  denkw iird igen  Manner je n e r  L andschaft (uvóo££ agtoi 
fin̂ /irjs ner.tu Jtcudelccr śvrcx.vd<y. uy.drj/Ay.riuoi). D iesem  D io n y s o d o r  pfleg te  
m an b ish e r die Losung der ARCHBiEDisehen Aufgabe auf analy tischem  
W eg e  zuzuschreiben, so C a n to r ,  so  L o r ia  und  H u l t s c h .

Aber neuerdings ist dem A m ise n e r  noch ein Konkurrent erstanden 
in D io n y so d o r  aus K a u n o s  im siidlichen Karien (unweit Perge), einem 
Zeitgenossen eines Eudemos. Hiermit kann, da D io n y so d o r  mindestens 
nach  dem E rsch e in en  der ARCHiMEDischen S ch rift B e spliaera et cylindro 
tatig gewesen sein muB, nur Eudemos von Pergamon, der Freund des 
A p o llo n io s  von Perge, gemeint sein, dem dieser die drei ersten Bucher 
seiner Kegelschnitte widmete. Der K a u n ie r  wird in einem von C ron ert  
aus der Herkulanensischen Rolle No. 1044 veroffentlichten Fragm ente1) 
ais Lehrer des auch von A p o llo n io s  geschatzten, spater (etwa um 175— 
150) am Seleukidenhofe tatigen P h ilo n id e s  folgendermaflen erwahnt: 
„ P h ilo n id e s2) horte zuerst Eudemos, darauf aber D ion ysodor, den Sohn 
des D io n y so d o r , aus Kaunos“. A p o llo n io s  hatte den P h ilo n id e s  nach 
A p o llo n io s  Conic. I I  prooem.3) dem Eudemos selber empfohlen; denn 
er schreibt ihm: „Wenn der Geometer P h ilo n id es , den ich Dir in Ephesos 
vorgestellt habe, in die Gegend von Pergamon kommen sollte, so teile

1) Frgm. 25 bei C ro n eb t, Der Epikureer P h i l o n i d e s  in den S itzu n g sb er . d.
B e r lin e r  A kad. d. W iss. 1900, S. 952: (pdcoridTjs tjxovC£ (ihv EvStj/iov nęcąrov, jitra
Sb rav ta  zhnvv{so/Scóęov rov zhov(vao<icÓQ/ov Kavvio(vy.

2) P h il o n id e s  scheint aus Laodicea zu stammen. Ygl. U. K o h l e r , Ein Nachtraij 
zum Lebenslauf des Epikureers P h i l o n i d e s ;  S itzu n g sb er . d. B er lin er  Akad. d. 
W iss. 1900, S. 999 (ist mir leider nicht zur Hand).

3) <&dcovCSris  ó  , ov r .a l G w i a z ^ G u  g o l  i v  ’ EcpŚGą>, i d v  n o t t  in L ^ d k t j

tlę roig Kata Il£Qyufiov rónov$, (itruSoę urna.
21*
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ihm (das 2. Buch der Kegelschnitte) mit*. Nach einem anderen Frag- 
m ente1) hatte P h ilo nides  Yorlesungen des D ionysodor , den er um 180 
vor Chr. gehort haben mag, nachgeschrieben und bekannt gemacht.

Wenn wir nun sehen, daB ein Schutzling des genialen A pollonios 
von Perge seine Studien zuerst bei E udemos 2) macht, dann bei D ionysodor 
fortsetzt, so ist die Yermutung nicht von der Hand zu weisen, daB durch 
Yermittlung ihres gemeinsamen Schulers oder Freundes, zumal bei der 
Nahe ihrer W ohnsitze Kaunos und Perge, auch ein wissenschaftlicher Ver- 
kehr zwischen D ionysodor und Apollonios sich angebahnt haben wird. 
Auf alle Falle hat ja D ionysodor, wie sich aus mehrfachen Zitaten ergibt, 
die Kegelschnitte des Apollonios studiert, und er mag daraus die Anregung 
zu seiner eigenen analytischen Losung der ARCHBiEDischen Aufgabe, die wohl 
damals die gelehrte W elt in Erregung versetzt haben wird, empfangen 
haben, mag nun wirklich zur Zeit des D ionysodor die Analysis des Archi- 
medes verschollen gewesen sein (was wir aus chronologischen Griinden fiir 
wenig wahrscheinlich halten) oder mag die dahingehende N otiz auf blofier 
Kombination des E utokios beruhren. Auch Zeuthen a. a. O., S. 247, 
zieht des letzteren Angabe in Zweifel, indem er meint, „das von Eutokios 
gefundene Manuskript konne (unter Umstanden) ein Bruchstiick von einer 
selbstandigen Behandlung trinomischer Gleichungen sein*. Hatte aber auch 
D ionysodor die ARCHiMEDische Losung vor sich, so hat seine eigene, sich 
ebenfalls mit Menechmos beriihrende Losung gleichwohl selbstandige Be
deutung. Also dieser D ionysodor aus Kaunos, nicht der aus der Amiseni- 
schen Landschaft ist nach unserer Auffassung der Fortsetzer ARCHiMEDischer 
F orschung.

Sollte die Schrift „Uber den W ulst* lauter solche banale Dinge, wie 
das Fragm ent es zeigt, enthalten haben, so wurden wir Bedenken tragen, 
es einem so bedeutenden Mannę, wie es der Kaunier gewesen zu sein scheint, 
zuzuweisen. Aber es konnte diese Schrift ja  Stellung zu den spirischen 
Schnitten genommen und das Fragment in einem anderen Zusammenhange

1) Fragm. 7, S. 945, bei C r o n e r t  (vgl. H. U s e n e r , Rh. Mus. 1901, S. 147): ’Ev
fi£vvoi (lv@lioię V7iouvr,fiuta cpeęei S v ’ ■ ■ rćóv nciQ ’A q t Ś[icovl ano r o i  ngoę to

7CQWT0V nęog zo z q l z (^o v '}  xul(zQ iuy xoGzov ły .X ( ti t)T U )V  (b fięyihm v v.al
rćó v  ( n ) c e ( t a  z l i o w c ^ o ó / m ę m  „Doch gibt er heraus (eig. bringt) unter den Buchern 
zwei alte Kommentare (Kolleghefte) der ausgewahlten, bei A r t e m o n  iiber das 1. bis 
3 3 .  (Buch E p i k u r s  „tjber die Natur" gehaltenen) Yortrage und der Yorlesungen bei 
D io n y s o d o r . "  A u s  Fragm. 3 2 ,  S . 954, geht noch hervor, daB dieser Mathematiker 
D i o n y s o d o r  den Epikureern zugetan war, obwohl sich diese sonst gegen die Mathe
matik ablehnend verhielten. Vgl. U s e n e r ,  a. a. O. S. 146.

2 ) E u d e m o s  yon Pergamon scheint um 180 vor Chr. gestorben zu sein. Das 
Todesjahr des A p o l l o n io s  von Perge setzt C r o n e r t  um 170 an.
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gestanden haben. DaB iiber spirische Schnitte ein wissenschaftlicher Freund 
des A p o l lo n io s  Selbstandiges und Wichtiges zu sagen gewuBt hat, wird 
jedermann zugeben. Dies ist freilich, da die spirischen Schnitte nach aus- 
driicklicher Angabe des P r o k lo s  (im AnschluB an Geminos?) von P e r se u s  
erfunden sind, an die Voraussetzung gekniipft, daG auch P e r se u s  schon 
um 200 vor Chr. gebliiht hat.
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tlber ein bibliographisches Repertorium der handschriftlichen 

mathematischen Literatur des Mittelalters.
Yon A x e l  A n th o n  B jo r n b o  in Kobenhavn.

Mit vollem Recht haben die Pfleger der Geschichte der Mathematik 
dem Studium des Mittelalters yerhaltnismaBig wenig Aufmerksamkeit ge- 
schenkt. Im Yergleich mit der griechischen und der neueren Mathematik 
bietet die des Mittelalters in der T at sehr wenig Interessantes dar. Von 
einer Entwickelung in dieser Epoche ist kaum zu reden; bedeutende 
mathematische Fortschritte wird man hier yergebens suchen. Durch 
schlechte TJbersetzung und wiederholtes Kommentieren yerunstaltete Uber- 
reste der griechischen und arabischen M athematik bilden den Hauptbe- 
standteil der mittelalterlichen Uberlieferung; und was die im Mittelalter 
neu hinzugekommenen W erke betrifft, schrieb mir kurz vor seinem Tode 
C u rtze  sehr bezeichnend, daB man beim Studium eines solchen niemals 
fragen soli: „was hat der Verfasser selbst geleistet?“ sondern immer: 
„aus weichen griechischen oder arabischen Buchern hat er sein W erk 
kompiliert?“ Mehr und mehr babe ich deswegen die Uberzeugung ge
wonnen, daB man die Mathematik des M ittelalters nicht so sehr um ihrer 
selbst willen zu studieren habe, sondern weil wir einerseits in ihr viele 
Uberreste aus alteren Zeiten besitzen, die sonst verloren gegangen sind, 
andererseits nur durch genaue Kenntnis der mittelalterlichen Uberlieferung 
die auf sie fufienden Neubildungen der Renaissance analysieren konnen. 
So z. B. ist A l-N ariz is  Kommentar, welcher wenigstens teilweise nur in 
lateinischer Ubersetzung existiert, eine Hauptquelle fiir die Kenntnis der 
griechischen Mathematik, wahrend R egiom ontans De łriangulis und 
mehrere andere W erke derselben Zeit nur durch Vergleich mit den m ittel- 
alterlichen lateinischen Ubersetzungen yon G ebers Astronomie, T iieo d o sio s’ 
und M e n e la o s  Spharik richtig beurteilt werden konnen. P t o le m a io s ’ 
Optik und Planispharium, welche nur in lateinischen Ubersetzungen er- 
halten sind, sind auf der einen Seite Hauptquellen fur unsere Kenntnis



der griechischen Optik und Astronomie, auf der anderen Seite unentbehr- 
lich, um die optischen und astronomischen Arbeiten der Renaissance zu 
verstehen.

Das hier Gesagte ist nichts Neues; jeder Kenner der Geschichte der 
exakten Wissenschaften wird es einfach Trivialitaten nennen. Ich habe 
aber diese allgemeinen Bemerkungen vorausschicken miissen, um aus ihnen 
den SchluB zu ziehen, daB, wahrend es beim Studium der Mathematik des 
Altertums und der neueren Zeit in erster Reihe darauf ankommt, aus 
jedem Buche die Quintessenz heraus zu ziehen, um die mathematischen 
Entdeckungen feststellen und analysieren zu konnen, es bei den meisten 
der zu der mittelalterlichen Uberlieferung gehorenden Texte nicht so sehr 
darauf ankommt, den hauptsachlichen Inhalt zu bestimmen, sondern viel- 
mehr gilt, entweder den Umfang des Urtextes zu rekonstruieren oder 
die Gestalt genau zu prazisieren, in welcher der Text auf die Mathematiker 
der Renaissance kam —  oder aber es g ilt sowohl das eine ais das 
andere.

Deswegen sind gereinigte textkritische Ausgaben eine „conditio sine 
qua non*; jedoch ist es in vielen Fallen — wenn die Urtexte nicht ver- 
loren sind — yiel wichtiger, an den iiberarbeiteten und kommentierten Texten 
in ihren verdorbenen Formen festzuhalten. W eil es somit ofters nicht nur 
um die Textreinigung zu tun, sondern ein zweifaches Ziel zu erreichen 
ist, so wird die Textbehandlung umstandlicher ais sonst. Es genugt z. B. 
nicht das Planispharium des P tolemaios von Maslems Kommentar und 
von Ubersetzungsfehlern u. dgl. zu befreien; wir miissen auch das W erk 
genau in der Gestalt kennen, in welcher es yon den jlingeren Mathematikern 
benutzt wurde.

W er mir bis auf diesen Punkt Recht gibt, der wird auch noch der 
Behauptung beistimmen, daB wir in der Behandlung der mittelalterlichen 
mathematischen Uberlieferung auf einem Irrwege sind, wenn wir diese 
Uberlieferung hauptsachlich um des Mittelalters selbst willen untersucht 
haben, und daB man viele Texte zu leichtsinnig herausgegeben hat, ohne 
erst die notwendigen Vorarbeiten erledigt zu haben. Ich sage nicht zu viel, 
wenn ich behaupte, dafi es oftmals ein reiner Zufall ist, ob die modernen 
Ausgaben der mittelalterlichen lateinischen Texte gut und brauchbar ge- 
raten sind oder nicht.

Curtzes Ausgabe vom Liber trium fratrum  z. B. ist schlecht, weil 
er nur schlechte Handschriften verwendet und die guten nicht verglichen hat, 
seine ANARiTiusausgabe ist nur leidlich, weil er mit den Herausgebern des 
arabischen Urtextes nicht zusammengearbeitet hat, und weil sich spater 
herausstellte, daB eine bessere Handschrift ais die einzige von ihm benutzte 
existiert, seine Ausgabe von Sayasokim s  Liber embadorum ist gut, ware
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aber, w ie er selbst zugegeben  h a t, entschieden besser g ew o id en  du rch  
H eran z ieh u u g  e iuer F lo ren tin e rh an d sch rift, die er sp a te r ais die beste  a lle r 
yorliegenden  SAYASORDAhandschriften e rk an n t h a t .1) G oviS A u sg ab e  von 
P to le m a io s ’ O p tik  ist ganz u n b rau ch b a r, w eil e r n u r  eine e inzige  H an d - 
sch rift benu tz te , die er auBerdem  n ich t lesen k onn te . H e ib e r g s  A usgabe 
der la te in ischen  U b erse tzung  von A rc h im e d e s ’ K re ism essung  is t allem  
A nschein  nach  g u t ;  es is t ab er dies ein re in e r Zufall, denn C u r t z e s  A us
gabe von A hm ed  b e n  J u s u f s  De arcubus sim ilibus, die derselben  H an d - 
sclirift en tnom m en ist, is t ganz m ifigluckt, w eil in  anderen  H an d sch riften  
die echte R edak tion  y o rlieg t, w ah ren d  der von C u r t z e  herausgegebene  
T e x t eine jiin g e re  B earb e itu n g  ist. S eh r g u t  is t dagegen  T a n n e r y s  A u s
gabe  von R o b e r tu s  A n g l ic u s ’ Tractatus ąuadrantis; sie b e ru h t ab er a u f  
einer ziem lich um fangre ichen  U n te rsu ch u n g  und  Y erg le ich u n g  v ie ler H an d 
sch riften . —  U nsere  .,m odernen“ A usgaben  sind also noch  denselben Zu- 
fa lligke iten  u n te rw orfen  w ie die des 16. Ja k rh u n d e rts . G ib t der Zufall 
dem  H erau sg eb e r eine g u te  H an d sch rift in  die H an d , so w ird  die A us
gabe le id lich  g u t, w ie es z. B . dem  P e t e r  A p ia n  m it se iner A usgabe von 
G e b e rs  A stro n o m ie  (1534) e rg in g  —  w enn  n ich t, so w ird  die A usgabe 
eben so sch lech t w ie z. B . die von  A l b a t t a n i s  A stronom ie  (N iirn b erg  
1537).

DaB das Studium der mittelalterlichen mathematischen Uberlieferung 
bisher noch nicht ernstlich genug in Angriff genommen wurde —  man 
hat allerdings yorlaufig auch W ichtigeres zu tun gehabt —  ist nicht zu 
leugnen. W ir sind deshalb gezwungen, die Grundlage zu schaffen, 
welche allein eine geniigende und erschopfende Textbehandlung gewahren 
kann. Das Schlimme dabei ist aber, daB in dieser Beziehung ein wahrer 
Notstand herrscht, indem die Uberlieferungen der m ittelalterlichen Mathe
m atik in einem Chaos liegen. N ur ganz einzelne der vielen hier in Frage 
kommenden Sammlungen lateinischer Handschriften sind so gut katalogisiert, 
daB wir ihren Inhalt ziemlich genau feststellen konnen, und nur wenige 
lateinische Handschriften mathematischen Inhalts sind von Fachmannem 
untersucht und beschrieben; und doch sind genaue und detaillierte Hand- 
schriftenbeschreibungen durchaus notwendig, weil in zahlreichen Fallen die 
Texte mit keinen oder gar m it falschen Autorennamen und Titeln ver- 
sehen sind und ofters in mehreren Yoneinander stark abweichenden Re- 
daktionen vorliegen. Yon E u k l i d - J o r d a n u s ’ De ponderibus z. B. kann 
ich 6 oder 7 wesentlich verschiedene Redaktionen konstatieren, und zwar 
alle mit demselben Anfang.

N ach  vergeb lichen  Y ersuchen , m ich in  d ieser Y e rw irru n g  z u re c h t zu

1) Ygl. unten p. 332.



finden, ist es mir klar geworden, dafi es nur eine einzige Methode gibt 
die notwendige Ordnung herbeizuschaffen, und zwar folgende: D ie T e x te  
m iissen  o h n e  R u c k s i c h t  a u f  U b e r -  u n d  U n t e r s c h r i f t e n  n a c h  
i h r e n  A n f  a ngs  w o r t e n  a l p h a b e t i s c h  z u s a m m e n g e s t e l l t  werden.  
F e r n e r  mi i ssen T e x t e  mi t  de ms e l ben  A n f a n g  und v e r s c h i e d e n e n  
S c h l u B w o r t e n  a u s e i n a n d e r  g e h a l t e n  werden .  Die auf diese Weise 
bestimmten Texte und verschiedenen Textredaktionen miissen dann mittels 
des Inhaltes und durch Zusammenstellung samtlicher Datierungen, Uber- 
und Unterschriften naher bestimmt werden.

Mit Hilfe der bekannten Codd. Paris. 9335 und Dresd. Db. 86, ca. 
50 anderer Handschriften, die ich in Italien untersucht habe, und der gut 
katalogisierten Handschriften in E rfurt und Oxford habe ich mir auf diese 
Weise einen alphabetischen Zettelkatalog iiber ca. 400 verschiedene Texte 
(oder Textredaktionen) mathematischen, astronomischen oder astrologischen 
Inhalts Terschafft. In dieses System gilt es nun nach und nach die Texte 
anderer Handschriften ahnlichen Inhalts einzufiigen. Ob es auf diese Weise 
gelingen wird, einmal eine Bibliotheca mathematica latina mediiaevalis zu 
verfertigen, dariiber wage ich noch nichts zu versprechen. Es hangt dies 
von yielen Faktoren ab, derer ich nicht Herr bin.

Ais Probe lasse ich ein paar Artikel folgen, die schon zur Yeroffent- 
lichung reif sind.

1.
D e c la r a r e  volo ąualiter faciam . . . et aeąuedistat arcui bg.
Titel: Liber M i l e i  (varr. M i l l e i ,  M i l e i j ,  M i l l e i i ,  M y l e i i ,  M y l l a e i )  de 

figuris spericis (varr. de speris, de arcubus, de spericis, de sphaeralibus 
figur is).

3 Biicher (ohne Yorrede) mit bezw. 44 a 46, 8 u. 15 Propp.
d. i. M e n e la o s ’ Spharik (ocpuiomd) I —III in lat. TJbersetzung aus 

dem Arab. durch G h e r a r d o  C r e m o n e s e  ( f  1187). Einzige lat. Uber
setzung vor der des M a u r o ly c u s  (1558). Der Ubersetzer wird nicht ge- 
nannt, in den Verzeichnissen iiber die Ubersetzungen G h era rd o s  steht 
aber: Iiber M i l e i  tractatus 111.

Mss: A (ohne Kommentar) Par. 9335**2), XIV, 32v—54v; Arsen. 
1035,** XIV —XV, 81r— 104r; Reg. 1268,** XIV, 2 1 2 '—238'; S. Marc. 
Flor. 213** ( =  Conv. soppr. J. V. 30), XIV, 34r— 52v; S. Marc. Flor. 184** 
(Bibl. Laur.) XV, 47r— 79v (defekt); Marc. 328** ( =  V a le n t .  XI. 63), XV, 
120r— 157r ; Marc. 329** ( =  V a le n t .  XI. 5), XV, 219r— 283r ; Vat. 3380,* 
XVI, 281r— 315v.
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B (mit Kommentar von Campanus am Rande) Palat. 1351,** XIV, 
234r— 287v; Yindob. 5277,** XVI, 1711— 185r & 361r— 378v.

C (mit Kommentar yon Campanus im Texte) Reg. 1261,* XIV, 2231 
— 257v; Vat. 4571,* XIV, l r—20v; Marc. V III. 32** ( =  V a l e n t . XI, 90), 
XIV, 35r— 84v.

D (unsicher, weil nicht genau untersucht) Rheno-Traject.  ̂25, XV, 
111— 164. — Vgl. auch R. B e e r , Die Handschriftenschatse Spaniens, 
W ien 1894, p. 127.

E (Fragmente) Digby 168, X III—XIV, 119— 120: Excerpta\ Digby 
178, XIV—XV, 112 — 115: Propositiones additis hic Ulic demonstrationibus 
brevibus\ Par. 7406, XIV?, 95— 98: I, propp. 1— 10.

U n e d ie rt. Ausgabe in Vorbereitung. Literatur: S te in s c iin e id e r ,  
Z. M. P .1) 10, p. 483 ff; B on com p agn i, P l a t o n e  T ib u r t i n o ,  p. 35—36; 
G h e r a r d o ,  p. 5  & 63— 64; W u s t e n f e ld ,  p. 60; L e c le r c  II, p. 410 & 492; 
M o n tfa u c o n  I, p. 427; F a b r ic iu s, Bibl. Graec. IV, p. 24; B jo r n b o , A. G. 
M. W . 14, p. 1— 154; B. M. Bs, p. 65 & 69; 43, p. 240 & 244.

M e n e l a o s  a u s  A le x a n d r i a  ca . 100 n .  C h r .  Hauptwerk S p h a r ik .  G r ie c h .  Urtext ver- 
loren; Fragmente i n  T h e o n s  Kommentar zu P t o l e m a i o s  YI, c a p . 11; A u s z iig e  im 
P a p p o s  YI, 1— 5. —  A r a b .  U b e r s e t z u n g  u n d  R e z e n s io n :  s. S t e i n s c h n e i d e r ,  Z. M. P .  10, 
p. 481; Z. D . M . G. 50, p. 196 ff; B. M . 122 (1898), p. 73 ff; S u t e r ,  A. G. M . W. 10, 
p. 27, 39, 82, 152, 155 & 228; W e n r i c h ,  p. 210; L e c l e r c  I, p. 229; B j o r n b o ,  A. G. 
M . W. 14, p . 14— 16. —  Hebr. Ubersetzung: s. S t e i n s c h n e i d e r ,  H .  U . p . 515— 16; 
B j o r n b o ,  A. G. M . W. 14, p . 16—17. — L a t .  D r u c k a u s g a b e n  d e r  S p h a r ik ,  a l le  v o n  

G h e r a r d o s  U b e r s e t z u n g  u n a b h a n g ig :  ^ M a u r o l y c u s ,  M e s s in a  1558. 2) M e r s e n n e , P a r is  

1644 (Abdruck y o n 1), n u r  d ie  P r o p o s it io n e n ) .  3) H a l l e y ,  O x f o r d  1758. V g l .  B j o r n b o ,

A. G . M . W. 14, p. 19—22.
Anm. JP ropositis in spliaerae superfide . . . in nostris duolus sphaericorum libellis 

exponemus, d. i. M e n e l a o s ’ Spharik I—III in der Ausgabe von M a u r o l y c u s  (1558).
3 Biicher mit bezw. 47, 48, 23 Propp. — verkiirzt und bearbeitet. Mss: Par. 7251, 
XVI* (Abschrift oder Druckms); Erlang. 909, XYI (Abscbrift); Bodl. (Kat. 1697) 
6556. 9 (Abschrift? verschollen?).

2.
O p o rte t postguam optamus complere . . . maior angulo maiore qni 

est bag.
Titel: Liber J acob (var. J acobi)  A l k in d i  (Var. A l c b in d i)  de aspectibus 

od. de aspectu od. de causis diversitatum aspectus et dandis demon
strationibus geometricis super eas.

1 Buch ohne Satzaufzahlung, aber m it Vorrede.
d. i. A lk in d is  Optik in lat. Ubersetzung aus dem Arab. durch 

G h era rd o  C rem o n ese  (f  1187). Einzige lat. Ubersetzung. Der Uber- 
setzer wird nicht genannt, in den Verzeichnissen iiber die Ubersetzungen 
G h e r a r d o s  steht aber: Liber Alchindi de aspectibus tractatus I.

J) Uber die Yerkiirzungen siehe unten S. 333.



Mss: A (vollstandig) Par. 9335,** XIV, 75r— 82r; Ambr. T. 100. 
sup.,* XIV, l r— 18v; Bas. F. II. 33,** XIV, 1 2 2 -1 2 7 ; Coli. Corp. Chr. 
254, XIV & XVI—XVII, 191— 199 (enthalt nicht, wie C oxe und W u ste n -  
f e l d  angeben, zwei W erke von A lk in d i. Ursache dieses MiBverstandnisses ist, 
dafi die Yorrede (197— 199) im XVI—XVII Jh. hinter dem Texte (191—  
196) hinzugefiigt wurde); Ambr. P. 21. sup.,* XV, 1351'— 162r; Harl. 
(Brit. Mus.) 1, ? , f. 41— 53? (enthalt nach dem Kataloge Iiber J ac o bi 
A l k t n d i  de aspectibus).

B (defekter Text: . . se c u n d u m  rectitudinem perueniet . . . .  ad 
ipsam partem , ąuod sic probatur. Desideratur finis.) Vat. 2975,* XVI, 
216r— 231v; Coli. Rom. H. C. 93* ( =  Bibl. Vitt. Em. Rom. 2548 (Mss. 
Gesuitic. 419)), XVI, 1071— 122T.

C (Fragmente) Digby 168, X III—XIV, f. 129: Ex libro J acob A l-  
c h in d i de perspectwa.1)

U n e d ie rt. Ausgabe in Vorbereitung. Literatur: B oncompagni,
G e e r a r d o , p. 5 & 64— 65; W u s t e n f e ld ,  p. 62; L e c le r c  II, 404 & 414; 
S te in s c h n e id e r , B. B. 5, p. 436; S u te r , A. G. M. W . 10, p. 26.

J a ' q u b  b . I s h a q  b . e l - S a b b a h  e l - K i n d i ,  A b u  J u s u p  aus Basra lebte in Bagdad, 
starb ca. 873/74. Er trug den Beinamen „Philosoph der Araber“ und schrieb iiber 
Philosophie, Mathematik, Astronomie, Medizin und Musik. Ob seine im Fihrist an- 
gefubrte Abhandlung uber die Yerschiedenheiten der Bilder oder der im Cod. Par. 
arab. 2467 yermutlich aus demselben Werk erhaltene Auszug aus der Verbesserung 
der Optik mit G h e r a r d o s  lat. Ubersetzung identisch ist, ist noch nicht festgestellt. 
Vgl. F l u g e l ,  Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes I, 2; S u t e r ,  A. G. M. W. 
10, p .  23—26; Z. M. P. 37, p. 10—15; S t e i n s c h n e i d e r ,  B. B. 5, p. 433—37; B. M. 5o 
(1891), p. 44—45 & 82 (1894), p. 100; H. U. p. 562 fF.; L e c l e r c  I, p. 160—68; N a g y ,  

Accad. d. L in c e i, R en d ico n ti (sc. storiche) 45 (1895), p. 157—70; L o t h ,  Al-Kindi 
ais Astrolog, Leipzig 1845.

3.
Q vi omnes mensurandi dividendiqUe . . .  satis suffieere ad hoc non 

dubitetur.
Titel: Liber embadorum a S au aso rd a  ( var. S au aso rd a  J udeo) in

hebraico compositus et a IJlato n e  T ib u r t in o  in latinum sermonem trans
latus anno Arabum D X  (eine Handschrift ha t D C ) mense saphar. Hinzu 
fiigt die Unterschrift einiger Handschriften: die X V  eiusdem mensis, hora 
tertia , Sole in X X  gradu et X V  minuto Leonis, Lima in etc. ygl. 
C u r tz e s  Ausgabe.

4 Kapitel (Bucher) mit kurzer Einleitung und Satzaufzahlung (s. die 
Ausgabe).
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d. i. A b ra h a m  b a r  C liijja  ha-N asi (der Fiirst): Chibbur ha-Me- 
schika we-ha-Tischboret in lat. Ubersetzung aus dem Hebr. durch P la to n e  
T ib u r t in o  (tatig ca. 1100— 1125). Einzige lat. U bersetzung, nach 
obiger Angabe am 20. Juni 1116 yollendet.

Mss: A (sichere) Par. 11246,** XIV, l r - 3 7 v; Par. 7224,** XVI 
Abschr. des yorigen); S. Marc. Flor. 207** ( =  Conv. soppr. J. VI. 36), 
XII— XIII, 23r— 40v (nur die ersten 2/3 des Textes); S. Marc. Flor. 184* 
(Bibl. Laur.), XV, 1201— 164r (geht fol. 1591' lin. 4 =  Ausgabe p. 178, lin. 
13 in einen anderen Text iiber, ist also im SchluB defekt).

B (unsicher, weil nicht genau untersucht) Dubl. (Trinity Coli.) 390, 
Jah r 1565: S a v a s s o r d a  J u d a e u s  Liber de areis a P l a t o n e  T ib u r t i n o  latine 
t>ersus; eine Handschrift soli Graf Isolani in Bologna besitzen.

E d ie r t  von M. C u r tz e  in A b h a n d lu n g e n  z. G esch. d. m a th em . 
W is s e n s c h .  12, Leipzig 1902, p. 10— 183 m it deutscher Ubersetzung; 
Ausziige in der B ib l io t h .  M a th em . 13, 1900, p. 321— 337. (C u rtze  be- 
nutzte Par. 11246 & 7224 — S. Marc. Flor. 207 & 184 habe ich m it der 
A usgabe verglichen; 207 ergab sich ais die beste dieser 4 Handschriften.) 
Literatur: S te in s c h n e id e r , S e r a p e u m  1858 (No. 3 & 6 ); H e b r . B ib l io g r .  
VII, p. 85; Z. M. P. 12, p. 18; B. M. 102 (1896), p. 37; B oncom pagni, 
P l a t o n e  T i b u r t i n o , p. 31— 39; WuSTENFELD, p. 43 — 44; L ibri I I , p. 
480— 86; B u b n o v , Opera G e r b e r t i  (Beri. 1899), p. 302 ff.; L e c le r c  II, 
p. 393— 394.

A braham  bar  Ch u j a  lebte Ende des XI. und Anfang des XII. Jahrhunderts meist 
zu Barcelona. Sein Ehrentitel -Sahib al Schorta" (Oberst der Leibwache) wurde in 
„Savasorda“ verdreht. Wahrscheinlich war er P lato von Tivoli mit der Ubersetzung 
seines Werkes behilflich. Der hebr. Urtext existiert in mehreren Handschriften 
(s. B. M. IO2 (1896), p. 36). Das yon P lato ausgelassene Yorwort und der Epilog sind 
herausgegeben; ygl. die hebr. Zeitung H am m agid  1858 und S teinschneider Misćhnat 
lia-Middot (Berlin 1864) und Mekize N ir damim (Berlin 1895). Uber Schriften und 
Leben des A braham s. auch S teinschneider , Z. M. P. 10, p. 466 & 12, p. 1—44 & 16, 
p. 370; B. M. 42 (1890), p. 41—43; Z. D. M. G. 28, p. 633; L eclerc II, p. 387—389.

W ie man leicht sehen wird, ist die Abfassung dieser Artikel ganz 
systematisch. Angegeben wird:

Textanfang . . . Textschlu6 (eyent. mit Varianten).
Texttitel (mit Yarianten), event. Subskriptionen.
Biicheranzahl, Vorrede, Satzaufzahlung.
Feststellung des Textes, eyent. des lat. TJbersetzers.
Lateinische Handschriften (eyent. in Klassen eingeteilt) und bei jeder Hand

schrift die betreffende Bibliothek oder Sammlung, wenn moglich Zeit (Jahrhundert) 
und Platz des Textes (fol. — fol.). In Klammern nahere Aufschltisse iiber die betreffende 
Handschrift, wenn solche notwendig sind. Wenn die Handschrift unsicher ist, dann 
Texttitel nach dem betreffenden Katalog.

Ausgaben und Literaturstellen, wo der im Artikel behandelte Text (oder Uber-



setzung), die lat. Handschriften und Ausgaben desselben genannt werden — ausge- 
nommen sind jedoch die betreffenden Handschriftenkataloge.

Notwendigste Aufschlusse iiber Yerfasser und Textgeschichte mit den wichtigsten 
Literaturstellen.

Besondere Anmerkungen und Verweise auf andere Artikel.
Zu beachten sind folgende Yerkiirzungen.
B. M. =  B ib lio th e c a  M athem atica .
Z. M. P. =  Z e itsc h r ift  fiir M ath em atik  und P h y sik  [mit Supplement],
A. G. M. W. =  A b h an d lu n gen  zur G esch ich te  der m ath em a tisch en  

W issen sch a ften .
B . B . =  B u lle t t in o  des Fiirsten B. B oncompagni.
Z. D. M. G. =  Z e itsc h r if t  der d eu tsch en  M o rg en la n d isch en  G esell-

sch aft.
H . t i .  =  S teinschneider  : Die Hebrdischen Ubersetzungen des Mittelalters.
Kat. 1697 =  Catalogus Mss. Angliae et Hyberniae, Oxoniae 1697.
B oncom pagni, G u e e a b l o  —  Della vita e delle opere di G b e r a h d o  C r e m o n e se . 

B on com p agn i, P l a t o n e  T ib u r t in o  =  Delie uersioni fatte da P l a t o n e  T ib u r t in o . 

L e c le r c  =  Histoire de la medecine arabe.
L ibri =  Histoire des sciences mathematiąues en Italie.
M ontfaucon =  Bibliotheca Bibliothecarum mss. nova.
W enrich =  De auct. Graec. verss. Syriac. Arab.
W u s t e n f e l d  =  Die Ubersetzungen arabischer Werke in das Lateinisćhe (in Abh. 

d. G ese llsch . d. W issen sch . zu G o ttin g e n  22),
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Sul matematico cremonese Leonardo Mainardi.
Di Antonio F avaro a Padova.

Nella seconda edizione del Catalogo di manoscritti ora posseduti da 
D. B a l d a s s a r r e  B o n co m p a g n i  E nrico N arduCCI, che lo compilo e che era assai 
competente in materia di paleografia, attribuisce 1’esemplare del trattato 
„Artis metrice pratice seu mensurative“ di Leonardo Mainardi da Cremona 
contenuto nel codice 302 (253) al secolo XIV, e ripetutamente lo afferma 
nella descrizione di esso: singolare pero ch’egli non abbia aw ertito  cóme 
sul dorso del manoscritto una indicazione da lui riportata lo attribuisce, non 
gia a Leonardo, ma a Gherardo Cremonese, e quindi non abbia in qualche 
modo richiamata la attenzione degli studiosi sopra ąuesta sfcrana differenza 
tra  la esterna e la interna indicazione. P iu  singolare mi sembra ancora 
che, descrivendo un altro esemplare del medesimo tra tta to  contenuto nel 
codice 303 (254) egli riferisca senza alcuna osservazione le tre prime linee 
del redo  della car. l a di tale manoscritto e nelle quali si legge: „Leonardi 
Maynardi Astronomi et Physici ac Mathematici opus. Florebat sub anno 
1488. Franciscus A risius in Cremona litterata, fol. 347 Tomo p.°“ ; poiche 
ąuesta indicazione cosi positiva discordava tanto essenzialmente dali’ apprez- 
zamento da lui fatto intorno all’ eta del codice poco prima descritto.

Non pretendo di poter risolvere la questione sollevata dal Sig.
G. E nestrom intorno al tempo nel quale veramente fiori Leonardo da 
Cremona, oppure il vero autore del citato tra tta to , e mi terró a riportare 
quanto si legge del Mainardi, oltre che presso 1’A r isi, nelle altre fonti 
di storia letteraria Cremonese meglio accreditate.

1. Y ida , M. H ier., Cremonensium orationes I I I  adversus Papienses in 
controversia principatus (Cremonae 1550), car. 5 0 t.\
„Fuit ante P lasium Leonardus Mainardus qui suo tempore non 
tantum inter nostros, sed etiam inter omnes in iis studiis tenuit 
principatum.“

2. Cavitelli, Annales (Cremonae 1588) car. 2 2 2 1. sub a. 1496: „Leo
nardus Maynardus excellens Physicus Cremonensis fuit in magna 
extimatione ob ejus doctrinam.*
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2. Corte, Bart., Notizie istoriche intorno a medici scrittori milanesi 
(In Milano 1718) pag. 284:
„Ad lecturam Mathematicarum. Magister Frater Leonardus de 
Majnardis de Cremona. Floren. 60. —  Hujus Opera, gothico cha- 
ractere exarata et per Clarissimum Yirum Franciscum Arisium, eru- 
ditorum Cremonae Principem relata in tom. I Gremon. literat, pag. 
347 sub an. 1488, apud me autographa servantur, prout etiam 
ibidem in nube A risius ipse testatur.“

4. Dalie sckede mss. della „Biografia Cremonese" di Y incenzo Lancetti. 
YI. lettera M. (Libreria Civica di Cremona. BB. 8 .2 ) :
a) Mainardi, Leonardo. Alla pag. 222 degli Annali del Cavitelli 

leggesi: „Leonardus Maynardus excellens Pbysicus Cremonensis 
fuit in magna extimatione ob ejus doctrinam.“ Nella seconda 
Orazione del Vida contro i Pavesi, trovasi quest’ altra testimonianza: 
„Fuit ante P lasium Leonardus Maynardus, qui suo tempore non 
tantum inter nostros, sed etiam inter omnes in iis studiis (mathe- 
maticis) tenuit principium (sic). Fu dunque il Mainardi uomo di 
grido, e come fisico e come matematico, e fiori yerso il 1530 
(sic). II nostro diligente Arisi ebbe notizia dal dotto suo amico 
Lazaro A gostino Cotta di un opuscolo inedito del Mainardi, 
da esso trovato in Milano (non certamente nell’ Ambrosiana, ove 
non esiste) intitolato: „Leonardi Cremonensis Artis metricae 
practica compilatio*, della quale ąuesto e il principio.“ Artem  
metricam, seu mensurativam, occasione quadam prospiciens iam a 
multis videram expositam diversis regulis et figuris, ut compendiose 
habentur, deliberavi hac summula praestringere, corrigendo aliqua 
ab aliis non bene posita, quam quippe tripartior, iuxta triplam 
mensurae rationem, videlicet longitudinem, latitudinem et corpo- 
reitatem. Aggiunge che in margine all’ opuscolo erano delineate 
le convenienti figurę. (Aris. T. 1. p. 347).

b) Mainardi, da B resciani, lib. delle famiglie nob. [mss. inedito]. 
1496. Leonardo med. coli. scrisse de Aegritudine infantium, de 
febri ethica, de partu  mulierum, e lesse filosofia morale in Milano.

c) Mainardi, Leonardo — Astronomo; aggiungasi: Giulio Salerno 
Pavese, nella sua terza Orazione contro i Cremonesi, nominando il 
Mainardi lo dice Ferrarese. Cio e falso. II B orsetti, se tal fosse,
lo avrebbe compreso nella sua storia del Ginnasio Ferrarese.

d) Mainardi, fra Leonardo, Cremonese.
Sua Opera. Vedi Corte, Medici Milanesi, p. 284.

e) Mainardo , Leonardo lodato.
Y id a , Orat. 1 in Pap., pag. 50 tergo, l a edizione.



D i qui adunąue sembrerebbe potersi concbiudere cbe le Cre
fanno appartenere L e o n a r d o  M a i n a r d i , perfettamente in m  ua o i 
matematico in questione, alla seconda meta del secolo X V : farebbe soltanto 
eccezione il L a n c e t t i  il quale eon evidente errore lo a onre verso i 
1530, e diciamo eon evidente errore, perehe nessuna de e on i c eg i cita
lo autorizzava a tale erronea affermazione. Siccome pertanto il citato 
C a v i t e l e i  menziona ripetutamente sotto 1’ anno 1530 il famigerato M a r a - 

m a l d o , vi ba luogo a dubitare che il L a n c e t t i  1’abbia confuso eon M a in a r d o  

e si sia percio indotto alla ingiustificata assegnazione.

Stima tuttayia il Sig. E n estrom  che il L eon ard o  M ainardi da 
Cremona debba assegnarsi al Secolo XIV, fondandosi, oltre cbe sulla 
opinione del N a rd u cc i basata sull’ esame paleografico del manoscritto 
sopra 1’affermazione del V ida, credendo egli che in essa si legga: „Fuit 
ante B lasium  L eon ard us M ain ard u s“ ed aggiungendo che per „Blasius* 
non possa intendersi altri che B iag io  P e la c a n i da Parma, morto nel 1416. 
Pero il V id a  scrisse effettivamente „ante P lasium “, ed il „ P la siu s“ quiyi 
menzionato altri non e che B a t t i s t a  P ia sio  da Cremona yissuto fra il 
X V  ed il XVI secolo e del quale il B a ld i ( Cronica de Matematici, overo 
epitome dell’istoria delle vite loro., Urbino, MDCCVII) scriye: „B attista  
P ia sio  [D. C. 1501], nobile cremonese, filosofo, medico ed astrologo, fu 
lettore di filosofia e di astrologia nello Studio di Ferrara, chiamatovi dal 
marchese L e o n e l lo .  Predisse m olte cose, le quali riuscirono vere. Scrisse 
m olto, e fra l ’altre cose, prese la difesa di G erard o  contra il M onteregio: 
ma queste fatiche non sono uscite alla luce.“ Piu precisamente ne scriye 
1’ A r is i {Cremona literata, T. I, p. 3 33— 334): „In stadio suorum annorum 
fere nonagenario major cucurrit 1492 Kalend. Februar. sepultus in Ecclesia 
S. Augustini ad Sacellum D ivi Nicolai Tolentinatis*.

Di qui adunque, salvo 1’afFermazione del N a r d u c c i , nella quale non e 
nemmeno da escludersi in via assoluta un errore di stampa, sembrerebbe 
accertato che L e o n a r d o  M a in a r d i  da Cremona abbia effettivamente fiorito 
nella seconda meta del secolo XV.

Qui pero potrebbe sorgere un altra questione, cioe se il L e o n a r d u s  

C r e m o n e n s i s , autore del tra tta to  „Artis metrice practice“ sia proprio il 
L e o n a r d o  M a i n a r d i , conforme abbiamo trovato affermato e fu dal Cu r t z e  

creduto. Io non sono per il momento in grado di risolvere tale difficolta, 
e non intenderei di farlo nemmeno nella presente occasione; voglio pero 
anticipare una notizia che non mi sembra priva di importanza. II Codice 
presentemente nella Biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze, e ehe era 
altreyolte nella Biblioteca del Convento di San Marco, pure di Firenze 
segnato col n°. 212, membranaceo del secolo XV, contiene a car. 1 3 3 __jg g

g g g  A n t o n io  F a v a e o .
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delle scritture geometriche stese negli anni 1404 e 1405 da un „L e o 

n a r d u s  d e  A n t o n ii s  de Cremona, ordinis minorum, bacalarius “, intorno 
al quale nessuna notizia ci fu dato di rinvenire appresso gli scrittori di 
cose Cremonesi. Fosse dunąue mai questo L e o n a r d u s  d e  A n t o n ii s  de 
Cremona il vero autore del trattato  attribuito a L e o n a r d u s  M a in a r d u s  

de Cremona?

B iblio theca M athem atica. III. Folgę. IV. ‘22
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Leonard de Yinci et la composition des forces concourantes.
Par P. D u h e m  a  Bordeaux.

En un recent article sur Les origines de la statique,x) nous avons 
consacre un chapitre etendu a L e o n a r d  d e  V i n c i . A la fin de ce chapitre, 
nous avons analyse un fragment o u L e o n a r d  semble avoir entrevu une 
demonstration satisfaisante de la loi du plan incline; nous terminions ainsi 
cette analyse:

„Quel principe dicte a L e o n a r d  d e  Y i n c i  cette affirmation exacte?
II est difficile de le declarer avec une entiere certitude. Toutefois, les 
lignes que nous venons de citer nous semblent indiąuer que la regle a 
laquelle il est fait appel, d’une maniere plus ou moins consciente, est non 
point la regle du parallelogramme des forces, mais bien cette proposition: 
le moment d’une resultante de deux forces est egal a la somme des mo- 
ments des composantes. “

„ L e o n a r d  etait-il donc parvenu a la connaissance de cet important 
theoreme? Dans ceux de ses manuscrits qui ont ete publies, nous n’en 
avons releve aucune tracę autre que celle qui vient d’etre relatee. Les 
manuscrits encore inedits, ceux, en particulier, qui composent le celebre 
Codex Atlanticus, renferment-ils des passages capables de confirmer cette 
opinion? II est permis de 1’esperer et, partant de souhaiter la publication 
de ces precieuses reliques.“

Pour confirmer 1’opinion que nous emettions dans ce passage, il n es t 
pas besoin d’attendre la publication de nouveaux manuscrits de L e o n a r d . 

Cette confirmation est donnee avec une entiere evidence par les notes con- 
tenues en plusieurs feuillets du manuscrit E 2) de la bibliotheque de l’In- 
stitut, feuillets dont nous n’avions pas, tou t d’abord, reconnu l’extreme 
importance. L’analyse de ces notes va nous montrer qu’avant S t e v i n  et 
R o b e r v a l , L e o n a r d  a connu et employe ce theoreme:

1) P. D u h e m , Les origines de la statiąue. A r is t o t e  et A r c h im e d e . L e o n a r d  d e

V i x c i . J e r ó m e  C a r d a n . L’impossibilite du mouvement perpetuel (R evue des q ue t ' 
s c ie n t if ią u e s  43, 1903, 462—516. ion s

2) Les manuscrits de L źonard de V inci, publiśs par Ch. Ravaisson-Moleien • M •
E de la bibliotlieque de 1’Institut (Paris 1883). ’ s'
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Si Ton considere deux forces concourantes et leur resultante, le moment 
de la resultante par rapport a un point pris sur l’une des deux compo- 
santes est egal au moment de l'autre composante par rapport au menie point.

Dans les pensees de L e o n a r d , comme d’ailleurs dans les raisonnements 
de S t e y in , les deux composantes sont les tensions de deux cordes, ten- 
sions dont la resultante est egale et directement opposee a un poids que 
supportent ces deux cordes.

A maintes reprises, il appliąue le theoreme que 
nous avons enonce a un poids N  suspendu au milieu 
B  d’une corde dont les extremites A, C sont sur une 
menie horizontale (Fig. 1). Du point A, il abaisse 
une perpendiculaire A F  sur la corde CB  ou sur son 
prolongement, et une autre perpendiculaire A D  sur 
la verticale du point B. II declare que la tension de 
la corde CB  et le poids N  maintiendraient en equilibre 
un corps formę des deux bras de levier potentiels Fig- 1-
AF, A D , s’il etait susceptible de tourner autour du point A. Voici quelques 
passages1) dont la nettete ne me semble laisser place a aucun doute:

„Premiere: A  est le póle de la balance angulaire A D  et AF ; et leurs 
appendices sont D N  et F C .“

„Seconde: Plus grossit l’angle de la corde qui, au milieu de sa lon- 
gueur, soutient le poids N  (Fig. 2), d’autant plus diminue son levier po- 
tentiel et croit le contre-levier 
potentiel qui soutient le poids.“
E t L e o n a r d , ayant tracę la 
figurę de telle sorte que A B  soit 
le quadruple de A C , marque
1 le poids N  et met sur la 
corde F D  le chiffre 4 qui mesure sa tension.

II poursuit en ces termes, nous marquant clairement quelle substitution 
d’un cas d’equi- 
libre a un autre 
lui a donnę le 
theoreme dont il 
s’occupe: „Cette
figurę (Fig. 3) re- 
presente la prece- 
dente J.C-Bpoten-
tielle; mais parce que la reelle pese et la potentielle non, j ’y ajoute le bras 
M N  pour le contre-poids du bras 0 .“

1) Ms. E , fol. 65, recto.
2 2"
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Revenant a la Fig. 2, il ajoute; „A F D  sont les soutiens reels du 
poids N  et les lignes A C  et A B  sont le levier et le contre-levier poten-
tiel du poids N, et les appendices demi-reels CD  et B F  sont ceux dont l’un
est joint au levier potentiel et 1’autre au contre-levier potentiel A B . “

„ Jarnais le contre-levier A B  ne peut avoir de changement, par quelque 
changement que puisse avoir l’angle fait par la corde reelle A F D ;  et ja- 
mais le levier A C  ne peut avoir une longueur permanente par le chan- 
gement du susdit angle A F D ; mais il se fera plus petit d’au tan t que 
1’angle A F D  se fera plus grand.*

Si les deux points A  et D  restent fixes, ainsi que le poids N , la ten-
sion de la corde D F  sera inversement proportionelle au levier potentiel 
AC: „Ou le levier potentiel est en etre,1) la force sera aussi en etre. La 
force sera d’excellence d’autant plus grandę que le levier potentiel sera 
de moindre quantite.“

La corde D F A  ne peut jamais etre rectiligne, car le levier potentiel 
A C  etant nul, la tension de la corde D F  serait infinie: „Jam ais2) la corde 
ou puissance quelconque, posee dans la situation d’egalite avec ses extre- 
mites opposees, ne se pourra redresser ayant quelque poids au milieu de 
sa longueur.* — „Jam ais3) le levier potentiel n'est consume par aucune 
puissance. “

En aucun cas, la tension de chacune des deux cordes n’est la moitie 
du poids supporte; il faudrait, pour qu’il en fńt ainsi, que les deux cordes 
fussent paralleles, ce qui ne peut etre:

„Si le levier A D  (Fig. 4) etait double4) de son contre-levier A B , 
alors la corde D E  sentirait la moitie du poids 
F, et cela ne peut pas arriver si le levier A D  
n ’est pas dans la position d’egalite [la position 
horizontale], chose qui ne peut etre si les appen
dices qui concourent a la suspension du poids F  
ne sont pas equidistants entre eux.“

Jusqu’ici nous avons vu L e o n a r d  appliquer 
le theoreme enonce a un cas particulier; la 
yerticale, menee par le poids soutenu, etait bis- 
sectrice de 1 angle des deux cordes qui supportent 
ce poids; mais il en a egalement fait usage 

dans le cas generał; le passage que nous allons c iter5) en temoigne.

1) Ms. E, fol. 60, verso.
2) Ms. E, fol. 60, verso.
8) Ms. E, fol. 60, recto.
4) Ms. E, fol. 61, verso; cf. fol. 63, recto.
5) Ms. E, fol. 63, recto.
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.11 est d’autant

L e o n a r d  tracę deux tigures, en chacune 
desquelles deux cordes, faisant un certain angle, 
soutiennent un poids dont la yerticale n es t 
nullement bissectrice de cet angle. En l ’une 
de ces figures (Fig. 5), le levier D R  de la 
corde F E  et le contre-levier SD  du poids Q 
sont egaux entre eux; aussi L e o n a r d  affecte-t-il 
du meme chiffre 3 le poids Q et la tension de 
la corde F E . En l ’autre figurę (Fig. 6), le 
levier A R  de la corde F G  est triple du contre- 
levier B C  du poids E, et L e o n a r d , evaluant 
toujours a 3 le poids E , marąue 1 sur la 
corde F G , afin d’en indiquer la tension. Cette 
seconde figurę est accompagnee de ce commentaire: 
plus facile de tendre la corde faite angulaire par le poids qui se soutient 
au milieu d’elle, que la situation de ses extremites 
opposees est moins oblique; donc la corde R G F  
a moińs de fatigue a reprendre la droite extension 
que la corde precedente D E F , et ceci se manifeste 
par le levier et le contre-levier de l’une et de 
l ’autre obliquite. En effet, le levier A R  sur le 
póle R  est triple de son contre-levier RC. Donc 
1’appendice A F  demi-reel, avec puissance d’un, 
peut contrę 3 dans 1’appendice oppose semi-reel 
CE; et, dans la precedente, 3 de puissance sont 
contrę 3 de resistance.“

Ces diverses citations m ontrent avec la derniere 
evidence que L e o n a r d  a eu une connaisance tres exacte du theoreme que 
nous avons enonce; or ce theoreme entraine avec lui toutes les regles 
de composition des forces concourantes.

On peu t, comme l’on sait, en deduire 
ce corollaire: Par rapport a un point p ris  
sur la direction de la resultante, les deux 
eomposantes ont des moments de signes con- 
traires ąui ont meme valeur absolue. L e o n a r d  

a-t-il aperęu ce corollaire? La reponse affir- 
mative a cette question me parait seule 
capable d’expliquer un fragm ent1) contenant 
une figurę tres explicite (Fig. 7) et un commen
taire malheureusement plus obscur. Yoici

Fig. 6.

1) Ms. E, fol. 67, verso.
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ce com m entaire: „Si deux cordes d’obliquites differentes et contraires des- 
cendent d’un meme endroit et se joignent aux extremites opposees de la 
poutre situee en une obliquite quelconque, toujours le centre de gravite
de la poutre se trouve dans la ligne entre-centrique en meme temps que
le centre des supremes hauteurs des cordes qui la suspendent.11

La ligne entre-centriąue dont parle Leonard  est la verticale du point
de suspension A ;  quant aux supremes hauteurs dont il est ici question, et 
qui ne peuvent etre que les lignes GF, G D  de la figurę, pourquoi auraient
elles ete tirees, sinon parce qu’elles sont les leviers potentiels des deux cordes
AB, AC?

Les diyers fragments que nous yenons de citer et de commenter enon- 
cent les idees les plus exactes sur la composition des forces concourantes. 
Pourquoi faut-il que Leonard , abandonnaut ces idees aussitót qu’emises, 
se soit immediatement rallie a une regle toute differente de la precedente 
et tout a fait erronee? En la page meme1) oii se trouye le fragment 

que nous yenons d’analyser, Leonard  ecrit: „Pour les 
deux cordes qui concourent avec differentes obliquites 
a la suspension d’un meme grave, la proportion entre 
les poids soutenus par elles sont telles que sera celle
de leurs obliquites. On le prouye: Soient les deux
cordes d’obliquites differentes A D  et CD  (Fig. 8) qui
sont telles que l’une d’elles est double de l’autre, comme
nous montrent les bras de la balance, D C  etant double
du bras B A , les obliquites dappendices A D  et CD  des- 

cendant des extremites de ces bi-as. Donc la corde CD  sent la moitie 
du poids que sent la corde A D .“ Le chiffre 3 marque par Leonard  au
dessous du poids E  semble indiquer qu’il regarde ici ce poids comme

egal a la somme des tensions des deux cordes. 
A la page precedente, 2) nous lisons:
„Le grave suspendu dans 1’angle de la 

corde diyise le poids pour les cordes en telle 
proportion qu’est la proportion des angles 

. inclus entre lesdites cordes et la ligne centrale 
du poids. On le prouve: Soit l’angle de ladite 
corde B A C  (Fig. 9), dans lequel est suspendu 
le grave G , a la corde AG . Soit donc cet 
angle coupe dans la position de 1’egalite [la 
position horizontale] par le ligne F B , puisFig. 9.

1) Ms. E, fol. 67, yerso.
2) Ms. E, fol. 66, vevso.



tire la perpendiculaire D A ,  a l’angle A ,  qui soit en droite continuation
avec la corde A G , et la proportion qu’a 1’espace D F  avec 1’espace D B , 
le poids que sent la corde B A  1’aura avec le poids que sent la corde F A .“

Dans les feuillets ,suivants *), Leonard use sans cesse de cette regle 
incorrecte.

En resume, il n’est aucun theoreme fondamental de la statiąue des 
corps solides dont Leonard de Y inci n’ait eu, au moins a une certaine
epoąue de sa vie, une claire aperception. II en est au sujet desąuels sa
pensee n’a pas subi de fluctuations; telle la condition d’equilibre d’un 
systeme mobile autour d’un axe et sollicite par des forces situees dans un 
plan perpendiculaire a cet axe. II en est, au contraire, au sujet desquels 
son esprit a eprouve des hesitations et des variations, abandonnant la 
verite un instant saisie pour s’attacher de nouyeau a 1’erreur; de ce 
nombre sont la regle du plan incline et la regle de composition de deux 
forces concourantes.

Les geometre du XVI6 siecle qui, comme Cardan et B e n e d e tt i, ont 
nourri leur statique des pensees de L eonard d e  Y in ci, nous ont conserye 
celles des decouvertes de ce genie auxquelles il avait toujours et ferme- 
ment adhere. Celles, au contraire, au sujet desquelles il avait hesite ne 
nous ont pas ete transmises par eux, sans doute parce qu’au milieu des 
pensees incertaines et contradictoires de Leonard, ils n’etaient pas capables 
de demeler la verite de 1’erreur. Ces decouvertes la ont dń etre refaites 
sur nouveaux frais.

C’est ainsi que la loi de composition des forces concourantes a dtl 
etre retrouvee par Stevin et par Roberyal. Stevin en a donnę 1’enonce 
generał, mais il n’a pu en fournir une demonstration convaincante, sauf dans 
le cas oh les deux composantes sont rectangulaires. La demonstration 
de R oberval est plus concluante; comme celle de Leonard de Y inci, elle 
ramene, en derniere analyse, la question aux lois d’equilibre d’un systeme 
mobile autour d’un axe; mais cette reduction est obtenue par la voie la 
plus penible et la plus compliquee; au contraire, la methode de Leonard, 
qui eclate aux yeux a la comparaison des figures 2 et 3, est d’une admirable 
simplicite. Non seulement Leonard avait devance Stevin et R oberyal, 
mais il les avait surpasses.
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1) Ms. E ,  fol. 68, recto et verso; fol. 69, recto et yerso; fol. 70, recto; 
fol. 71, recto.
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Der Briefwechsel zwischen Leonhard Euler 
und Johann I Bernoulli.

Von G. E nestrom  in Stockholm.

I .  1727— 1731.
Yor sechs Jahren hahe ich in dieser Zeitschrift1) ein Yerzeichnis der 

in Stockholm aufbewahrten Briefe von L eon h ard  E u le r  an J ohann I 
B e r n o u ll i  yeroffentlicht und Aufschlusse iiber dereń Inhalt gegeben. 
Dabei wurde hervorgehoben, daB die Briefe zwar keine wesentlich neuen 
Beitrage zur Gesćhićhte der Mathematik des 18. Jahrhunderts bringen, 
dennoch von historischem Gesichtspunkte aus von Interesse sind, besonders 
weil man dadurch instand gesetzt wird, den Zeitpunkt gewisser Ent- 
deckungen von E u le r  naher zu prazisieren; ais Belege hierfiir konnen 
zwei Artikel von mir, namlich iiber die Entdeckung der allgemeinen Losung 
einer linearen Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten2) und 
iiber die Entdeckung der Gleichung der kiirzesten Linie auf einer Ober- 
flache3), dienen.

AnlaBlich der oben genannten Aufschlusse bin ich zuweilen von Fach- 
genossen um nahere Auskunft iiber den Inhalt gewisser Briefe ersucht 
worden, und dieser Umstand hat mich angeregt, die Briefe selbst der 
m athematisch-historischen Forschung zuganglich zu machen. Eigentlich 
geniigt es, den Namen des Briefschreibers zu nennen, um eine Veroffent- 
lichung der Briefe zu m otivieren4). Ich beabsichtige darum dieselben nebst 
erlauternden Anmerkungen in der B ib l io th e c a  M a th e m a tic a  zum Ab- 
druck zu bringen, und beginne jetz t mit den sieben ersten Briefen, die

1) E nestrom , Sur les lettres cle Leonard E u le r  a Jean I  B ernou lli; B ib lio th . 
M athem . 1897, S. 51—56.

2) E n estro m , Sur la decourerte de Tintegrale complcte des eąuations differentielles
lineaires d coefficients constants-, B ib lio th . M athem . 1897, S. 43_50.

3) Enestrom , Sur la decourerte de l’equation generale des lignes geodesigues ■ Bib- 
l io th . M athem . 1899, S. 19—24.

4) Vgl. M. C a n to r in der A llg e m e in e n  d eu tsch en  B io g r a p h ie  6, Leip
zig 1877, S. 424 (Art. E u le r) .
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1727— 1731 geschrieben sind. Diese bilden gewissermaBen ein abge- 
schlossenes Ganzes, denn nach dem U . August 1731 scheint der Brief
wechsel zwischen E u le r  und B e r n o u lli  fiir langere Zeit aufzuhoren, und 
von den spateren Briefen besitzen wir keinen, der alter ais 1737 ist.

Die Briefe von B e r n o u lli  an E u le r  sind schon teils yon F u ss1), 
teils von m ir2) yeroffentlicht, und es konnte also moglicherweise ais uber- 
fliissig betrachtet werden, dieselben hier abzudrucken, Auf der anderen 
Seite bilden die namlichen Briefe eine wichtige Erganzung der EuLERschen, 
und ich habe mich darum entschlossen auch jene hier einzufiihren.

Der erste aufbewahrte Brief von E u le r  ist vom 5. November 1727, 
und sicherlich ist dieser auch der erste des ganzen Briefwechsels. Frei- 
lich antwortet E u le r  darin auf eine briefliche Anfrage von Johann  
B e r n o u lli ,  und im Briefe kommt der Ausdruck „ąuemadmodum in novissi- 
mis literis significasti“ vor, aber ohne Zweifel handelt es sich um ein 
Schreiben von Johann  B e r n o u ll i  an seinen Sohn D a n ie l, nicht an E u le r .  
Die folgenden fiinf Briefe yon E u le r  sind bezw. vom 10. Dezember 1728, 
18. Februar 1729, 16. Mai 1729, 21. Oktober 1729 und 11. Juli 1730 datiert. 
E u le r  hatte also 1727— 1730 sechs Briefe an B e r n o u ll i  gesandt, bekam 
aber 1728— 1729 nur drei Antworten, namlich vom 9. Januar 1728, 
18. April 1729 und 17. Dezember 1729, und der Brief von 1730 scheint 
nicht beantwortet worden zu sein. A lle bisher erwahnten Briefe sind 
lateinisch geschrieben, aber am 25. Mai 1731 richtete E u le r  an B e r 
n o u l l i  einen Brief in deutscher Sprache und bekam darauf eine deutsche 
Antwort vom 11. August 1731. Damit diirfte, wie ich schon bemerkt 
habe, der Briefwechsel fiir langere Zeit aufgehort haben.

U nter den Fragen, die in den Briefen behandelt wurden, sind in erster 
Linie die folgenden drei zu nennen: 1) iiber die Logarithmen negativer 
GroBen; 2) iiber Integration gewisser Dilferentialgleichungen z weiter Ord
nung; 3) iiber die Gleichung der kiirzesten Linie auf einer Oberflache.

In betreff der ersten Frage nimmt B e r n o u ll i  hauptsachlich denselben 
Standpunkt ein, wie etwa 16 Jahre friiher in seinem Briefwechsel mit 
L eibniz, wahrend E u le r  die Schwierigkeiten hervorhebt, welche entstehen, 
wenn man log x =  log (— x) annimmt. Zu einer Yerstandigung gelangten

1) Correspondance mathematiąue et pliysique de ąueląues celebres geometres du 
X V IIl< :me siecle publiee par P. H. Fuss, T. II (St.-Petersbourg 1843), S. 1—94. — 
Hierzu gehort noch die von mir in der B ib lio th . M athem . 1898, S. 58-—60 ver- 
offentlichte „scheda“ des Johann B e rn o u lli  vom 16. April 1740.

2) Trois lettres medites de Jean I er B ernoulli a Leonard E u le r  par G-. E nestrom  ; 
B ih a n g  t i l l  sv en sk a  v e te n sk a p sa k a d e m ie n s  h a n d lin g a r  5, 1880, Nr. 21.
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die Briefsclireiber nicht, und erst ein paar Jahrzehnte spater kam E t u-.R 
dazu, die Frage naher zu untersuchen und damit endgiltig zu erledigen.

Die Differentialgleichungen zweiter Ordnung, die behandelt werden, 
sind wesentlicb dieselben, mit denen sich E u le r  im 3. Bandę der C om m en- 
t a r i i  a c a d e m ia e  s c ie n t ia ru m  P e t r o p o l i t a n a e  beschaftigt hat; be
sonders interessieren sich die Briefschreiber fiir die Gleichung

v m ^ y  =  axn ( M :  
y  dx* aX \dx)

Die Frage der Gleichung der kiirzesten Linie auf einer Oberflache 
wurde von B ernoulli angeregt, und was sich hieriiber in den Briefen 
findet, stimmt wesentlich mit dem iiberein, das spater von E uler  im
3. Bandę der C o m m e n ta r i i  a c a d e m ia e  s c ie n t ia ru m  P e t ro p o l i ta n a e  
und von B ernoulli im 4. Bandę seiner Opera omnia auseinandergesetzt 
wurde.

Auch mit Problemen iiber tautochrone und isochrone Kurven beschaf- 
tigen sich die Briefe, in nahem Anschlusse an die einschlagigen Abhand- 
lungen von E uler  in den C o m m e n ta r i i  a c a d e m ia e  s c ie n t ia ru m  P e tro 
p o l i t a n a e ,  und die zwei Briefe in deutscher Sprache sind ausschliefilich 
der mathematischen Theorie der Musik gewidmet.

Mehr im Yoriibergehen werden einige andere Gegenstande behandelt, 
z. B. iiber die Bewegungen von Kanonenkugeln; iiber die Glieder der 
Reihe 1, 1 .2 ,  1 . 2 . 3 ,  . . . ,  1 . 2 . 3 . .  .w, die gebrochenen W erten von n 
entsprechen; iiber eine Verallgemeinerung des Problems von der kiirzesten 
Linie auf einer Oberflache; iiber die Bewegung eines Korpers auf einer 
Kurve, die in einem beweglichen Vertikalplane liegt.

Noch andere Fragen werden beilaufig erwahnt ais von E uler  oder 
yon seinen Kollegen in Angriff genommen.

1.
E u le r  an B ernou lli 5. November 1727.

Original in der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften in Stockholm.

Inhalt. E u le r  spricht seinen herzlichsten Dank aus fiir das Wohlwollen, das 
ilim B e rn o u lli  bei yielen Gelegenheiten erwiesen hat. —  Gewisse kritische Bemer- 
kungen von N. H a rsc h e r  in betreff der Abhandlungen von B e rn o u lli . — Schwierig- 
keiten bei der mathematischen Behandlung der Ausstromung von Fliissigkeiten durch 
Offnungen von GefaBen. — Eine von E u le r  in Angriff genommene Abhandlung iiber 1 
die Theorie des Schalles. — Die Losung von J. Hermann des Problemes d ie  ta u to 
chrone Kurve im resistenten Medium zu bestimmen. — Die geometrische Bedeutung 
der Gleichung y =  (— 1)*.

Vir Excellentissime Celeberime Fautor atque Patrone summę semper 
Colende!

Postulat officium meum, u t, quod coram negligentius peregeram, id
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absens literis diligentius, et ąuantum tenui calamo fieri potest, accuratius 
perficiam, Tibique, Vir Excellentissime, gratias, ąuantas mente concipere 
possum, maximas agam, pro summis quae largiter in me contulisti, bene- 
ficiis. Non solum m ibi, de Praestanstissima Tua et Carissima, qua 
prae omnibus longe excellis, scientia, interiora penetralia beneyole pate- 
facere et largiri baud dedignatus es, yerum etiam sine ullo meo merito, 
sollicite eo incubuisti, u t officium quoddam in Patria, si fortuna favisset, 
nec non alibi occuparem. Pro ingentibus bisce innumerisque aliis bene- 
ficiis, quomodo me, quo'dammodo saltem, sufficienter enim yires meas 
longe superat, gratum  Tibi sistam, nescio. Id tamen agam, et ita me 
geram, ut Te eorum, quibus me mactare yoluisti, beneficiorum nunquam 
poeniteat, atque Tibi me obseryantissimum et quavis occasione obstric- 
tissimum, exbibebo. Deum autem Ter Optimum JVJaximum ex animo precor, 
u t Vitam tuam  in Carissimae tuae familiae emolumentum et solatium, 
in Litterarum promotionem et augmentum, in multos annos protrabere 
velit, Tibique bonam valetudinem, felices laborum tuorum successus, et 
quaecunque ad vitam banc commodo transigendam sequentemque coelestem 
adipiscendam conducunt, clementer largiri. Ad haec Tuo me favori, meaque 
studia submisse commendo, rogoque ut, quo hactenus me complexus fuisti 
amore, fayore et patrocinio, in posterum me impertire benevole perrec- 
turus sis.1)

Petis, Y ir Excellentissime, u t perscribam ea, quae Exp. D. H arscher2) 
aliquando in Te mecum locutus est. Quantum recordor, res ita se babuit: 
In bibliotheca publica primum incepit de trajectoriis reciprocis loqui, de 
quibus se to t schediasmata in A c tis  E r u d i t .  deprehendere ajebat,3) sibi 
autem totam  rem piane nullius usus neque in vita communi neque in 
medicina videri (quasi quae illuc applicari nequeant, nihili essent facienda), 
ut merito quae de illis excogitata sunt, yeritates fatuae yocari possint,

1) Bei dem Durchlesen der etwas iibertriebenen Ausdriicke von E ulers Dank- 
barkeit muB man in Betracht ziehen, daB der Briefschreiber am 15. April 1707 geboren 
war und also noch nicht 21 Jahre erfullt hatte.

2) N ikolaus H arscher, geboren in Basel den 1. Mai 1683, wurde 1698 Philo- 
sophiae Magister, 1704 Doctor Medicinae, 1707 Professor der Historie und Eloąuenz 
in Marburg, 1711 Professor der Eloąuenz in Basel und starb in Basel den 27. Oktober 
1742. Er hat viele Abhandlungen und Reden medizinischen und literarischen Inhalts 
yeroffentlicht. Ais Student beschaftigte er sich ein wenig mit der Mathematik und 
yerteidigte 1698 die vierte Abhandlung von J akob B ernoulli iiber unendliche Reihen 
(vgl. Cantor, Vorles. uber Gesch. d. Mathem. 3 2, S. 90).

3) Das Problem der reziproken Trajektorien wurde im Jahre 1720 von N ikolaus II 
B ernoulli gestellt, und gab zu einigen Artikeln in den A c ta  E ruditorum  AnlaB 
(vgl. Cantor, a. a. O. 3 2, S. 473—474).
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seque mirari Te in hujusmodi inutilibus studia Tua collocare. Hisce 
autem longe deteriorem esse dissertationem De motu musculorumx) quippe 
qua in re medica vix absurdius quid excogitatum sit. Haec sunt, quae 
mihi recordanti inciderunt, et quae se exacte sic babere affirmare possum.

Cum ordo conventu nostro aliquid proponendi me tetigisset, primum 
de effluxu aquarum ex vasis perforatis quaedam proposui,2) quam materiam 
Cl. Tuus Filius jam perscripsit.3) Multis autem haec Theoria difficul- 
tatibus premitur, quemadmodum in novissimis literis significasti. Experi- 
entiam enim, quando cylindrorum fundis alii graciliores infiguntur, minus 
conspirantem h ab e t, siquidem theoria tempus duplo fere minus ex- 
hibet.

Nuper incepi dissertationem meam de sono exponere,4) ubi primum 
aeris naturam ex tua Theoria deductam explicavi, circa eam inveni quod 
yelocitas materiae subtilis in globulis aereis gyrantis tanta esse debeat, ut 
mota in directum lato possit tempore unius minut. sec. ad summum 1116, 
ad minimum 1070 ped. absolvere possit, quae yelocitas apprime eadem est 
cum velocitate soni, num eae a se inyicem forte dependeant nescio.

Celeb. H erm an nus5) nuper solutionem tautochronarum  in medio re- 
sistente6) dedit, exactissime eandem quam ego dederam.7)

Incidi forsan in hanc aequationem y  =  (—  1 )x, qualem ea figuram 
exhibeat, difficile determinatu yidetur, cum y  nunc affirmativum, nunc nega- 
tivum, nunc imaginarium existat, m ihi ea yidetur non lineam continuam 
exprimere, sed infinita puncta discretim posita ad distantiam =  1 ex utraque 
axis parte, quae autem simul sumta aequentur axi.

Datum Petropoli: Vale Y ir Excellentissime et favere perge
d. 5. Novemb. vet. st. Tui observantissimo et obstrictissimo seryo

A. 1727. Leo n h . E uler .

1) Die Dissertatio de motu musculorum yon J ohann Bernoulli wurde 1694 in 
Basel herausgegeben.

2) Dieser Yortrag von E uler scheint nicht gedruckt worden zu sein.
3) Siehe die Abhandlung von D aniel B ernoulli, Theoria nocą de motu aąuarum 

per canales quoscumąue fluentium; C om m ent. acad. sc. P e tro p . 2, 1727 (gedruckt 
1730), S. 111-125.

4) E uler hatte 1727 in Basel eine Dissertatio physica de sono herausgegeben.
5) Uber J akob H ermann (geboren in Basel den 16. Juli 1678, gestorben daselbst 

den 11. Juli 1783) siehe Cantor, a. a. O. 3 2, S. 275—276.
6) Ygl. die Abhandlung von H ermann, Theoria generalis motuum qui nascuntur 

a potentiis quibusvis in corpore indesinenter agentibus; C om m ent. acad. sc. P e tr o p
2, S. 139—173, wo S. 158 eine Methode zur Losung der Aufgabe angedeutet wird.

7) Vgl. die Abhandlung von E uler, Cuna tautoclirona in fluido resistentiam
faciente secundum ąuadrata celeritatum; daselbst 4, 1729 (gedruckt 1735), S. 67_89
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Aufschrift:
Monsieur 

Monsieur Jean B e r n o u l l i  

Tres Celebre Professeur des Mathem atiąues, et Membre des Academies Moyales de 
Franche( 1), d’ Angleterre et de Prusse etc.

a
Bale.

2.
Bernoulli an E u ler  9. Januar 1728.

Antwort auf E ttlees Brief vom 5. Noyember 1727. Original im Archiy der Akademie der 
Wissenschaften in St. Petersburg; Konzept in der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften in 
Stoekholm. Veróftentlicht yon Fcss a. a. O. S. 3—7.1)

. Inhalt. Die Ernennung von H e r m a n n  zum Professor der Moralphilosophie an 
der Uniyersitat in Basel. — E u l e r s  Untersuchungen iiber die mathematische Theorie 
der Ausstromung yon Fliissigkeiten und der Geschwindigkeit des Schalles. — Ex- 
perimente iiber yertikal abgeschossene Kanonenkugeln und Berechnung der Be- 
wegungen solcher Kugeln. Eine Abhandlung von Chr. P a t io  d e  D u il l ie r  iiber 
Schwingungs- und StoB-Mittelpunkt. — Wert der GroBe y =  (— \)x  fur yerschiedene 
Werte von x. — Berichtigung eines Versehens von D a n ie l  B e r n o u l l i  in betreff der 
Bewegungen von yertikal geworfenen Korpern. — Ubersendung einer dynamischen 
Abhandlung von J o h a n n  B e r n o u l l i . —  E u l e r  wird aufgefordert mit D a n ie l  B e r n o u l l i  

in Eintracht zu leben.

Doctissimo atque ingeniosissimo Yiro Juveni 
Lkoniiakdo E ulero S. P. D. J oh . B ernoulli.

Pergratae fuerunt literae Tuae Petropoli ad me datae die 5. Novembris 
st. v., quae me certiorem reddiderunt mei memoriam in Te nondum esse 
obliteratam neque temporis, neque loci longinquitate; si quid, u t agnoscis, 
in sublimiore mathesi a me profecisti, gaudeo, eoque magis, quod pro ea 
qua es ingenii felicitate, mirum in modum illud amplificas, quo spero 
futurum ut semina a me sparsa brevi tempore in immenses abeant segetes, 
quid enim a fundi Tui fertilitate expectare non licet?

Dedi 20. praeteriti mensis Decembris literas ad filium meum D anielem , 
quas eum accepisse spero. Significabam in illis electionem Celeb. H ermanni 
ad professionem Ethices, atque monebam u t huic yiro meo nomine ea de 
re gratularetur, quod factum fuisse non dubito; nunc idem ut repetas apud 
illum enixe Te rogo, cum plurima salute meis verbis illi denuncianda, non 
minus quam Filio meo.

Gratias ago pro perscripta crisi iniqua et fastuosa quam H arscherus 
de me meisque editis scriptis tam inhumaniter ad Te dixit. Dabitur occasio, 
eam illi pro merito exprobrandi, atque invidi hominis judicio opponendi 
judicium mihi perquam honoriflcum to t aliorum virorum in mathematicis 
et anatomicis celeberrimorum.

Quae de motu aquarum effluentium u t et de velocitate soni memoras,

1) Einige kleine Pehler bei Puss sind in dem folgenden Abdrucke yerbessert worden
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digna utique sunt ut excolas. Nullus dubito quin si recte tractentar, omnia 
quae experientia monstrat ex Theoria mea virium vivarum deduci possmt.

Scripsit nuper D a n ie l  meus facta fuisse experim enta, circa g lobos  
tormentarios in altum verticaliter explosos, eaque occasione com m unicavit 
quaedam a se commenta de modo supputandi tem pora ascensus et de- 
scensus, habita ratione resistentiae aeris. D icit inter alia se demonstrare 
posse globum  verticaliter explosum , licet vi infinita, hoc est, cujus velocitas 
in itialis infinita sit, impendere tamen tempus tantum  finitum in totum  
ascensum absolvendum  in aere resistente. E go  vero ex eo tem pore me- 
ditatus detexi metbodum determinandi quaecunque circa hanc materiam  
desiderabat F ilius. N otabo hic summatim tantum  pro casu proposito  
principaliora, communicaturus m etbodum  ipsam  forsan prima vice qua ad 
D a n ie le m  scribam. E sto globus ferreus, qualis Petropoli adbibitus fuit, 
babens diametrum 3 poll. seu \  ped. Paris. (assumo hic mensuram Paris. 
quia haec m ihi nota est, non item  anglica). Suppono aerem per omnes 
dim ensiones uniform iter densum, cujus densitas se habeat ad densitatem  
ferri ut 1 ad 7000, quemadmoduin Filius assum it (quamvis yerius se habeat 
ut 1 ad 6000), suppono etiam  aerem esse perfecte elasticum , cujus nempe 
minimae particulae, ceu g lob u li consideratae, potentissim o elaterio sint 
praeditae; aliter enirn se res haberet, quam hic descripturus sum, si aer 
esset instar fluidi non elastici u t aquae, cujus nempe particulae post im- 
pulsum in corpora non resilirent sed tantum  a sequentibus ad latera remove- 
rentur et postea praeterlaberentur. Suppono item quod calculus et ex- 
perientia ab H u g e n io  instituta docet, corpus grave a quiete cadens in 
vacuo descendere primo m inuto secundo per 1 5 ^  ped. Paris. Ponamus 
jam  exempl. gr. globum  tanta vi sursum explodi ut in vacuo ascendere 
posset per 1000 ped. H is ita  praem issis dico sequentia: 1. Ad ascensum  
1000 ped. in vacuo requiritur tem pus sec., est enim

1/15^ : V1000 :: 1 : 8£

quam proxime. 2. Idem globus eadem vi explosus in aere resistente 
ascendet ad altitudinem 582f  ped. 3. Pro hoc ascensu in aere requiruntur 
5 f  sec. quam proxime. 4. Pro subsequente descensu insum untur 6 sec. 
ita u t uno fere secundo citius ascendat quam descendat. 5. Hinc a momento 
explosionis ad momeutum recidentiae globi elabentur 1 2 ^ ^  sec. in aere, 
sed in vacuo 16^- sec.; differentia est 3-Ĵ -g-, seu proxime 3 £  sec. quibus 
in yacuo serius recidit quam in aere. 6. Si globus noster careret pondere 
et suam tantum  quantitatem materiae retineret, ille pergeret moveri in 
infinitum, sed ita retardaretur, u t post percursos pedes 4667 In: 17371780 
ipsi residua foret velocitas quae se haberet ad velocitatem initialem u t 1 
ad n (per In intelligo logarithmum numeri n ex tabulis logarithm .
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sumendum). Hoc nihil aliud est quam casus particularis formulae illius 
generalis quam dedi in dissertatione mea de m otu1) Cap. XII § 13 
7. Tempus vero, quo globus noster non gravis percurreret hanc altitudinem, 
foret =  228683 X  n — 1 :48000  sec. 8. Yelocitas maxima, ad quam 
globus descendens in aere continuo vergit, et quidem data quavis quantitate 
propius, si in infinitum descenderet, se habet ad yelocitatem initialem 
quacum exploditur u t 61 ad 80. Adeoque descendendo in aeternum primam 
suam velocitatem, nunquam recuperabit globus. 9. Hinc yelocitas illa, quae 
tempore infinito acąuireretur in aere, aequalis est illi, quam globus 
acąuireret si in vacuo caderet ex altitudine 583 f  ped. h. e. uno tantum 
pede majore quam est ascensus in aere, quem quippe invenimus esse 582f  
ped. 10. Yelocitas initialis est ad yelocitatem finałem, quam nempe acquirit 
globus recidens ad eundem locum unde fuerat explosus, ut 135 ad 82. 
Hinc yelocitas finalis ad yelocitatem maximam ad quam non u t 1312 ad 
1645, h. e. proxime ut 4 ad 5.

Communica haec quaeso cum D aniele  meo, u t conferat cum suis, 
dicasque ei Illustr. Comitem a Pergen desiderare, ut describi curet disser- 
tationem illam gallicam de centro oscillationis et percussionis, quam olim • 
111. Christophorus F a t io 2) sub duetu et auspiciis meis conscripserat et 
cujus apographum mihi traditum  mei filii Petropolim  abeuntes secum 
deportarunt. Quando descripta erit, poterit Da n iel  alterutrum  exemplar 
commoda sed promta et tu ta  occasione ad me transmittere, alterum sibi 
retinere.

Quaeris de y  =  (— l)®, quid illa sit? Ego sic statuo: sit

y  =  (—  n ) x ,
erit

ly  -  -- xl (— n),
adeoque

—  =  d x l  (— n).
y

E st yero
Z (— «) =  Z ( +  n),

1) Es handelt sich hier um die Preisschrift des J o h a n n  B e r n o u l l i, Discours sur 
les loix de la communication du mouvement, gedruckt in Paris 1727 im 1. Bandę des 
R e cu e il des p i e c e s ą u io n t  rem p ortó  le  p r ix  de l ’a ca d em ie  des s c ie n c e s ,  
und abgedruckt im 3. Bandę (S. 7—107) seiner Opera omnia.

2) Aus einem Briefe von J o h a n n  B e k n o u l l i  an L e ib n iz  vom Januar 1695 geht 
hervor, dafi C h r is t o p h e k  P a t io  d e  D u il l ie r  (ein alterer Bruder von N ik o l a u s ) nach 
den Lektionen des B e r n o u l l i  einen ziemlich starken Band mathematischen Inhalts 
geschrieben hatte; moglicherweise handelt es sich hier um eine Abteilung dieses 
Bandes.
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d l  (— b) =  = i f  =  ± i f  =  rfZ (*), hinc l { — z) =  1 (*);
£  - f-  Z

adeoąue
^ = < t e Z ( +  w),
y

et mtegrando
ly  == x ln ,

unde
y =  n x —  (in casu quo n =  +  1) l a =  1. Ergo y  =  1.

Caeterum novi anni auspicia, decursum ac finem cum multis aliis 
sequentibus ex animi sententia Tibi procedere voveo. Vale et fave. Dabam 
Basileae a. d. 9 Jan. 1728.
P. S. Filius meus credit globum in aere sursum explosum vi licet infinita 

vel cujus velocitas initialis infinite sit magna, tamen nonnisi tempus 
finitum insumere in ascensum totalem, sed fallitur; invenio enim in hoc 
casu tempus ascensus esse etiam infinitum, quamvis (quod forsan illum 
fefellit) sit infinities minus, quam tempus ascensus in vacuo, si eadem 
illa yelocitate initiali infinita exploderetur. Misi nuper per cursorem 
publicum specimen meum gallicum de M otu1) ad Clar. Schumacherum , 
Bibliothecarium yestrum, ab Illustri Academia vestra examinandum. 
Adventaverit fortassis ante bas literas. Spero te alere pacem et con- 
cordiam cum Filio meo, ita  enim ambo excitabitis admirationem vestri 
apud minus exercitatos in profundiori matbesi: praeterquam  quod hoc 
suadeat obligatio erga Filium, qui unicus Petropolim  te protraxit.

3.

E u le r  an B ernoulli 10. Dezember 1728.
Antwort auf B e k n o u l l i s  Brief vom 9. Januar 1728. Original in der Bibliothek der Akademie 

der Wissenschaften in Stockholm. Ausziige yeroffentlicht yon E n e s t k o m  in der B ib l io th . M athem . 
1899, S. 46.

Inhalt. Geldangelegenheiten. — Die Logarithmen negativer GroBen und die 
Gleichung y  =  (— l )x.  — Einige Differentialgleichungen zweiter Ordnung, die inte- 
griert werden konnen.

Yir Excellentissime Celeberime.

Misi ego ante septimanam tessaram nummariam primam, nunc mitto 
alteram centum Rubelonum, ad 54. Stiiberos, cujus summae dimidium 
Cl. Filius Tuus transm ittit, idque quam primum Pater meus argentum  accipiet, 
Tibi persolyet.

nam in genere

1) Das hier erwahnte „specimen gallicum de motu“ ist wohl die S. 351 zitierte 
Preisschrift. Aus welchem Grunde diese Schrift von der Petersburger Akademie ge- 
priift werden sollte, ist mir unbekannt.
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Quae mihi nuper de potentiis quantitatum negatiyarum perscripsisti, 
solvunt quidem dubium propositum, et ipse interim iD aliquot argumenta 
incidi, quibus mihi probare posse yideo, esse lx  =  l — x. Alia autem 
quoque sese obtulerunt, contrarium asserentia, et quibus assentiar prorsus 
nescio. Pro affirmatiya praeter argumenta tua mihi perscripta, est hoc forte 
quoque argumentum. Sit lx x  =  z , erit

\ z  =  l VXX,

sed V x x  est tam — x  quam +  quare £  z  est lx  et l — x. Posset quidem 
objici, x x  habere duos logarithmos, sed hoc qui asser[ere v u lt] l) infinitos 
adjudicare deberet.2) Haec autem ratio , quod differentialia lx  et [l — x  
sunt] aequalia, minus mihi probare yidetur aequalitatem lx  et l — x , cum 
ab aequalitate differentialium ad aequalitatem integralium concludere non 
liceat, ut a x  non aequatur x , eo quod differentialia aequantur. Similis 
autem est casus lioster, est enim l — x  =  lx  +  l —  1, unde ad aequalitatem 
lx  et l — x prius concludere non licet, quam demonstratum sit, l — 1 
esse 0. Contraria argumenta sunt haec absurdum deducentia. Si enim 
esset lx  =  l — x  foret x  =  — x  et V — 1 =  1. Posset autem hic objici, 
sed nescio an felici succesu, ab aequalitate logarithmorum ad aequalitatem 
numerorum conclusionem fieri non posse. E t tum adhuc dubium meum 
concernens curvam y =  (—  l ) x valent. Concesso autem non esse x  =  — x, 
etiam si sit lx  —  l —  x, vereor tamen ne hoc principium in calculo appli- 
catum in errorem deducat. Uti sit radius circuli a , sinus ?/, cosinus x, exit 
ex methodo Tua quadraturam circuli ad logarithmos reducendi,3) area sectoris

_  aa x + y  V ^ 1
4 ^ —1 x — y V—1

et posito x =  0 habebitur quadrans circuli

=  _ g g _  / — 1.
4 y — i

Si ergo fu erit l — 1 =  0, oportet ut sit quoque V— 1 =  0, et tandem 1 =  0. 
Quomodo me ex his contradictionibus explicam, piane ignoro, ideoque, 
Vir Celeberime, abs te intelligere desidero quid de iisdem sentias.

Memini cum adhuc Basileae degerem, aliquando me in hanc aequa- 
tionem

1) Die in eckigen Klammern stehenden Worte sind von mir erganzt; der Brief 
ist namlich an einem Rande ein wenig beschadigt.

2) Hier hat Eulek also das wahre Verhaltnis gestreift, verfolgt aber nicht 
weiter den Gedanken.

3) Ygl. J o h a n n  B e r n o u l l i , Solution d’un probleme concernant le calcul integral; 
Mem. de 1’acad . d. sc. de P a r is  1702 (gedruckt 1704), S. 289—297 [speziell S. 297]-

Bibliotheca Mathematica. III. Folgę. IV. 23
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y y d d y  =  x d x 2,

existente d d x  =  0 incidisse, quam ad differenfcialem primi gradus reducere 
institueram sed irritu  conatu. Hic autem nuper in methodum incidi tria 
genera aequationum differentio-difFerentialium ad differentiales reducendi. ) 
Primum genus comprehendit sub se omnes aeąuationes duobus terminis con- 
stantes, cujusmodi est aeąuatio proposita. Alterum genus est omnium earum 
aeąuationum, in quibus alterutra indeterminata in singulis terminis eundem 
dimensionum numerum obtinet; unius autem dimensionis tam  x  quam 
dx  et d d x  pono, cujusmodi haec est aeąuatio2)

d d x  =  x n Y  d x m~ n d y 2~ m +  X? 2) dx«~P d y 2~^

ubi Y  et 2) denotant functiones quasvis ipsius y. Ad tertium  genus refero 
omnes eas aeąuationes, ąuarum  singuli term ini eundem dimensionum numerum 
continent. Methodum ipsam alio tempore perscribo, hic enim propter spatii 
angustiam  finire cogor.

Yale Y ir Excellentissime Celeberrime et favere perge

Die 10. Decembris Obstrictissimo servo Tuo
A. 1728. Petropoli. L. E ulero .

Aufschrift:
A  Monsieur 

Monsieur J e a n  B e r n o u l l i  

Tres Celebre Professcur des Mathematiąues
a

Bale.
4.

E u le r  an B ernoulli 18. Februar 1729.
Original in der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften in Stockholm. — Ausziige ver- 

ofifentlicht von E n e s t r o m  in der B ib l io th . Mathem.  1899, S. 20.

Inhalt. Losung der Aufgabe: Die kiirzeste Linie auf einer Oberflache zu finden. 
— Einige Spezialfalle dieser Aufgabe, und besonders der Fali, wo die Oberflache er- 
zeugt wird von einer Geraden, die immer einen Punkt mit einer gegebenen ebenen 
Kurve gemeinsam bat, und durcb einen aul.lerhalb der Ebene der Kurpę befindlichen 
festen Punkt geht. — Eine Eigenschaft homogener Gleichungen nullten Grades.

Vir Excellentissime Celeberime.
Quanquam non diu est, quod literas ad te dedi, atque ea propter nefas 

videri posset tam brevi intervallo bis literis te obruere: Tarnen cum

1) Ygl. hieruber die Abhandlung von E uler, Nova methodm innumerabiles aeąua
tiones differentiales secundi gradus reducendi ad aeąuationes differentiales prim i gradus; 
Com m ent. acad. sc. P etrop . 3, 1728 (gedruckt 1732), S. 124_137.

2) In seinem Briefe vom 16. Mai 1729 bemerkt E uler, daB die folgende Gleichung 
unrichtig abgeschrieben ist.
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problema a Cl. filio tuo mihi tuo nominę propositum 1) feliciter solyisse 
mibi visus sim, non potui hoc tempore intermittere, quia solutionem meam 
tibi perscriberem, ąuapropter a te veniam mihi datum iri confido. Problema 
illud postulabat, ut in superficie quacumque a puncto dato ad datum 
ducatur linea brevissima. Tametsi vero mihi non ignotum erat, idem pro
blema jam olim a te fratreque tuo in Act. Lips. fuisse agitatum , non 
dubitavi tamen, quin hoc tempore faciliorem et elegantiorem solutionem 
consecutus sis, eo quod de novo nunc iterum proposueris. Atque propter 
id ipsum primo intuitu difficilius mihi visum erat hoc problema, quam 
cujus solutionem viribus meis adipisci possem. Interim  tamen omnem 
operam meam in eo collocavi, et brevi tempore elapso sequentem solutionem 
nactus sum. Data superficie quacumque, accipio planum quoddam tanquam 
primarium et in eo rectam loco axis. In hoc axe sumo abscissas t, hisce 
normales in piano assumto voco x, et inde perpendiculares donec superficiei 
occurrant, appello y. Aequatione inter has tres coordinatas naturam  super
ficiei expressam esse suppono, et nil aliud ago, nisi ut hanc aequationem 
certo modo restringam, quo lineam brevissimam tantum  praebeat. Id quod 
fiet alterutram indeterminatam eliminando, et aequatio inter duas residuas 
projectionem lineae brevissimae in piano exhibebit. Ad hoc praestandum aequa- 
tionem propositam ad differentialem reduco, quam hanc formam habere pono:

P d x  =  Qdy  +  R d t ,  
in qua P , Q et R  functiones quascumque ipsarum x, y  et t significare 
possunt. U t haec restringatur ex conditione problematis sequentem aequa- 
tionem naturam lineae brevissimae involventem eru i2)

1) Es ist nicht unwahrscheinlich, daB J o h a n n  B e r n o u l l i  das Problem in seinem 
Briefe an D a n ie l  B e r n o d l l i vom 20. Dezember 1727 (siehe oben S. 349) gestellt hatte; 
jedenfalls diirfte E u l e r  erst nach dem 10. Dezember 1728 davon Kenntnis erhalten 
haben (vgl. E n e s t r o m , B ib lio th . M athem. 1899, 8 . 21).

2) Hier h at J o h a n n  B e r n o u l l i  notiert: „Ego inveni (servatis litteris EuLERianis,

sed posito V d t 2 +  d x 2 constante, hanc aequationem:
P d x  — B d t d d t d x d d x  -f- d y d d y  P d d t - \ - B d d x  
P d t - \ - B d x  ^  dx d t 2- \ -dx2 - \ -dy2 P d t - \ - B d x

Am Rande der dritten Seite von E u l e r s  Brief hat J o h a n n  B e r n o u l l i  noch 
notiert: „Ego inveni (seryatis iisdem literis, sed nulla posita constante) hanc aequa- 
tionem:

Q d d x  -\- P d d y _Qd d t  — B d d y
Q d x - \ - P d y  Q d t — B d y

quae congruit cum EuLERiana, non vero cum altera. Hoc inde venit, quia in sub- 
stitutione valoris suarum literarum ex inadvertentia erratum est; debet itaque deleri 
d xd d x .  Posita ^ d t 2 - \ -dxż constante invenio

d y d d y  P d d t - \ - B d d x
dt 2 d x 2 d y 2 P d t - \ -  R d x

23*



Qddx  Ą- P d d y  d x d d x  -f- d y d d y  (
Qdx P d y  dt2 +  dx 2 -f- d y 2

in qua dt  ponitur constans. Haec aeąuatio cum superiori conjuncta lineam 
brevissimam determinabit.

Hoc ig itur ad solutionem problematis sufficere posset, quum autem 
in casibus particularibus admodum facilis evadat aeąuatio, nonnullos eos- 
que primarios hic derivabo. Sit superficies proposita cylindrica, cujus 
axis t; abibit in hoc casu aequatio generalis in hanc

P d x  —  Qdy.
Ex hac substituantur valores loco P  et Q in inventa; liabebitur

d x d d x  Ą - d y d d y  d x d d x  -(- d y d d y  
d x 2 +  dy* ~~ d t 2 +  d x 2 +  d y 2

seu
d x d d x  +  d y d d y  =  0,

quae integrata dat hanc
d x 2 +  d y 2 =  n n d t 2, 

et nt  —  j ^dx2 +  d y 2.
Sit superficies proposita rotunda, cujus sectiones transversae per planum 

primarium sint circuli, transm utabitur aequatio generalis in hanc 
* x d x  =  — y d y  +  Bdt ,

u t ergo sit P  =  x et Q =  — f/, quare altera abibit in hanc
x d d y  — y d d x  d x d d x  Ą- d y d d y

x d y  — y d x  d t 2 +  dx2 -)- d y 2

quae etiam integrari potest, resultante

l ( x d y  — ydx)  —  l \ d t 2 +  d x 2 +  d y 2,
seu

x d y  — y d x  =  a ^ d t 2 +  d x 2 +  d y 2;
ponatur

y y  x x  =  zz  et \ d t 2 +  d x 2 +  d y 2 =  du,
erit

, z V dt 2 +  dz2 du —  ' — ;
V zz  — aa

pro sphaera est
z z  +  t t  =  bb,

ergo
bdt

du —

3 5 6  Gr. B n e s t e S m .

V bb — aa  — t t

ex qua aequatione monstrare possum lineam brevissimam in globo semper 
esse circulum maximum. Si in aequatione pro solidis rotundis ponatur 
a =  0, erit

x d y  —  y d x  —  0, seu y  =  nx,  
quae etiam meras lineas brevissimas exhibet.
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Corpora conoidica mihi denotant solida lineis ex curvae cujusvis singulis 
punctis ad punctum extra planum curvae fixum ductis, terminata, unde 
habentur coni consueti, si curva assumta fuerit sectio conica. Hujusmodi 
solida hanc habent proprietatem, ut sumto initio abscissarum t in vertice 
coni, aeąuatio sit inter t, x et y  homogenea seu ejusdem ubiąue dimen- 
sionum numeri. Haec aeąuatio eo reducatur, ut t expritnatur in meris x 
et y ;  functio igitur ista x  et y, ipsi t aeąualis, unius tantum  est dimen- 
sionis, quae si dividatur per x , evadit nullius dimensionis. Sit ea 
F, erit

*- =  F,X

differentietur haec aeąuatio posito

d F  =  M d x  +  N d y ,
erit

x d t ~ tdx =  M d x  +  N d y .
XX v

Sed propter id , quod F  sit functio nullius dimensionis, inveni 
quod sit

M x  -f- N y  —  0.
Aeąuatio autem illa cum superiori generali 

P d x  =  Qdy  +  R d t
comparata dat

P  =  M x x  +  t et Q =  — Nxx.
Quia autem ex duabus aeąuationibus

M d x  +  N d y  —  etc. et M x  +  N y  —  0 
yalores ipsorum M  et N  erui possunt; erit facta substitutione

xxdt  — txdx
ydx  — xdy  K ydx  — xdy

His valoribus subrogatis in altera aeąuatione generali obtinebitur
ydtddy  — t dyddy  +  xdtddx  — tdxddx  __dxddx  +  dyddy

ydtdy  — t dy2 -f- xdtdx  — tdx2 dt2 dx2 +  dy2 ’
cujus integratio me diu torsit, tandem vero sic obtinui. Sit

d t 2 +  d x 2 +  d y 2 =  d s 2

et t t  +  xx  +  y y  —  zz,

en tąue  zdtddz  -\- dz^dt — ds2dt — tdsdds dds
z d z d t —tds2 d s ’

et porro habebitur
i  zdsddz  +  dz2ds — zdzdds

ds 'i " ’
quae integrata dat

zdz  , „
s —  seu ss  =  z z  -j- C, unde
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s =  \ t t  -f- xx +  yy +  
atque ex hac proprietate in quovis casu applicatio facile absolvitui. )

Aeąuationes generales pro cylindris et conis ad ducendam lineam bievis- 
simam etiam alio modo obtinui, ex eo quod superficies eorum in planos 
transmutari possunt, unde quidem facilius obtinentur. E i tamen exposita 
metbodus praeferri debet ob generalitatem.

Plura non scribo, nisi quod Cl. filius Tuus omnesque quos hic nosti 
valeant. Yale igitur favere perge

Vir Celeberime et Excellentissime
Obstrictissimo servo tuo 

Petropoli ad d. 18 L. E ulero .
Pebruarii A. 1729.

Aufschrift:
A Monsieur 

Monsieur J e a n  B e r n o u l l i  

Tres celebre Professeur des Mathematiąues
a

Bale.

5.

Bernoulli an E u ler 18. April 1729.
Antwort auf E t-l e k s  zwei Briefe vom 10. Dezember 1728 und 18. Februar 1729. Original ver- 

lo ren ; Konzept in der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften in Stockholm. Veróffentlicht 
von E n e s t e o m  im B i h a n g  t i l l  s y e n s k a  y e t e n s k a p s a k a d e m i e n s  h a n d l i n g a r  5, Nr. 21 
(1880), S. 5-10.

Inhalt. Die Logarithmen negatiyer GroBen. — Integration zweier Differential- 
gleicliungen zweiter Ordnung. — Die Gleichung der kiirzesten Linie auf einer Ober- 
flache.

Clarissimo ac Doctissimo Viro Leoniiardo  E ulero  S. P. D.
J oh . B erno ulli.

Debeo responsum ad binas litteras quas a te accepi; ad priores, quibus 
significabas me acceptum 50 Rubelos a filio meo transmissos, quos Rev. 
tuus pater octiduo post rite persolvit, partim  jam  respondi in litteris 
meis ad filium datis, ubi ei ostendi dubia vestra (nam et ipse similes 
formavit difficultates circa logarithmos imaginarios) inde tantum  oriri, quod 
conceptus quem habuistis de logarithmis quantitatum  negatiyarum cum rei 
natura non satis bene congruebat, dixique si statuatur (& recte quidetn)

l x  =  l  —  X,  r

1) Uber den yorangehenden Inhalt des Briefes vgl. die Abhandlung von E u x e h ,

Be linea brecissima in super ficie quacumque duo ąuolibet puncta jungente; Comment. 
acad. sc. P etrop . B, S. 110—120, sowie E n e s t r o m , B ib lio th  M athem  1899 
S. 19—24.
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in te lligendum  esse
i - m

non vero
H— Ą

vos autem utrum ąue confudisse, etiamsi magna sit inter utrumąue difFerentia, 
sic. e. gr.

I -  (a ) ł
est reale quid, sed

l ( — x$)
imaginarium. Hoc bene observato, cessant omnes vestrae difficultates & mon- 
strosae inde deductae conseąuentiae. Quod attinet ad scrupulum quem porro 
moves desumtum ex area sectoris circularis per logarithmum expressa, ubi 
posito sinu —  y & cosinu =  x invenitur per methodum meam ąuadraturam 
circuli ad logarithmum reducendi, area sectoris

____  a a  j  x -f- y \  — 1
x  — y f ^ T’

de eo pariter jam  monui filium meum in casu quo
x =  0,

hanc aream revera exhiberi tanquam =  0, quamvis deberet esse =  quadranti; 
hinc autem nihil aliud concludi debere, quam ąuod expressio ista

aa j X - \ - y V — 1 
4 V — 1 x  — y V — 1

augeri debeat ąuantitate constante n Q , seu multiplo quadrantis, quod 
vel ideo patet, quia sinus & cosinus inter se convertuntur, atque non uno 
tantum modo sed infinitis modis fieri potest ut sit

x =  0 & y  =  1 ,
vel vice versa

x =  1 & y  —  0 ;

nam hoc fit assumto sectore —  vel 1 Q, vel 2 Q , vel 3 Q, etc. vel etiam 
quando vis =  0 Q, adeoque nulla ratio est cur

aa i x +  y
4 V — 1 x  — y  V— 1

1) Was J o h a n n  B e r n o u l l i  m it l — (x) meint, hat er weder hier noch, so viel ich 
weifi, an irgend einer anderen Stelle auseinandergesetzt, aber aus dem folgenden In
halt des Briefes geht hervor, daB er, vorausgesetzt daB seine Auseinandersetzungen 
iiberhaupt irgend einen Sinn haben, unter l — (x) den reellen Teil von log (— x) ver- 
stehen muB. Auch die Bemerkung von J oham n  B e r n o u l l i : „hujusmodi expressiones 
imaginariae usum potius habent, si in series expendantur, in ąuibus ąuippe termini 
imaginarij se destruunt" deutet darauf hin, denn was nach der Entwickelung zuruck- 
bleibt, ist natiirlich gerade der reelle Teil.
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unum potius exprimat quam alterum; mało itaque dicere quod area sec- 
toris statuenda sit generaliter

=  1  +  n Q >

4 V — 1 x  — y i  — 1

adeo ut quotiescunque pars prior in nihilum abit, id, quod deest, suppleri 
possit per nQ,  hoc est, per multiplum, submultiplumve quadrantis, prout 
necessitas id exigit; semper enim invenies differentiando sectoris tui diffe- 
rentiale1) quod est

1) Die yorangehenden Bemerkungen yon J o h a n n  B e r n o u l l i  scheinen nicht genau 
durchgedacht zu sein. Was er mit dem Passus „quia sinus et cosinus inter se conver-

x  “}— y  y — 1
tuntur” meint, ist nicht klar, denn der Wert von log '/ - wird naturlich

x — y \ — l
nicht unverandert, wenn man x  statt y  und y  statt x  setzt, und fiir x — 0, y =  1,
kann die Flachę des entsprechenden Sektors nicht 0 Q oder 2 Q sein. Perner hat
B e r n o u l l i  hier die hestimmte Integration (denn es handelt sich ja um eine solche) 
mit der unbestimmten yerwechselt. Sein Ausdruck

a2 1x ± y f £ \  +  nQ
4 V — 1 x  — y  V — 1 

muB darum modifiziert werden, und zwar kann man den richtigen Ausdruck auf 
folgende Weise herleiten. Setzt man in dem Ausdrucke

' +  y V  —  iX  -

loS “ ■ 1/---- 7x  — y V — 1
x  =  cos y — sin 5-, so wird daraus

cos ■9' 4- i sin ^ . e l & , 29i  „ , „ , , .
lo g -----=----- —-  =  lo g ---- s-. =  log e =  (2 & - f  2 lcn)i;5 cos .9 — t s m #  —e

der reelle Teil des Ausdruckes ist also =  0, d. h.

l x +  y Y = T _ q 
x  — y V— 1 

Aber der yollstandige Wert von

- a8—  ]0g
4 V — 1 x  — i/V  — 1

ist
a2 . a2

4 y ---- 1 (2 -O- — 2 len) i =  g" 09 -f- lin)

und fiir x — 0, y  — 1, wird so daB, wenn man mit J o h a n n  B e r n o u l l i  Q ==

setzt, in diesem Falle
a2 x - \ - y  V — 1 a2 x Ą - y  ^ — 1

4V^i °8 x - y \ ^ i ~  4/^1 l x - y y Z Z i  +  { 2 h + l ^ -
Der von J o h a n n  B e r n o u l l i  angegebene Ausdruck ist also richtig, wenn n eine 

ungerade ganze Zahl bedeutet.
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aa d x
2

sicuti decet. In casu semiquadrantis, ubi

« =  2/ =  V ł ’
habebis etiam partem priorem =  0, aut si mavis

ąuocirca adjiciendnm \ Q ; sed hujusmodi expressiones imaginariae usum 
potius babent, si in series expendantur in quibus quippe termini imaginarij 
se destruunt. De bis satis.

Probum erit intelligere methodum, quam tibi inventam dicis ejusque 
communicationem prom ittis, reducendi hujusmodi aequationes differentio- 
differentiales

y y d d y  =  x d x 2,
existente

d d x  =  0,
ad difFerentiales primi gradus, interim  non satis capio mentem tuam de 
duobus aliis generibus differentio - differentialium pluribus quam duobus 
terminis constantibus; imprimis non video quomodo quadret exemplum 

d d x  =  x n Y d x m~n d y 2~m +  xp tydxi~P d y 2~i  etc. 
ad eas, quas innuis, aequationes, in quibus alterutra indeterminata in 
singulis terminis eundem dimensionum numerum obtinet; unius autem 
dimensionis tam x quam dx  & d d x  dicis te ponere, cum tamen in exemplo, 
quod proponis, neque x, neque dx,  neque d d x  unius sit dimensionis nec 
etiam eundem dimensionum numerum obtineat. Cave autem ne in his 
asystata vel incompatibilia comparare inter se suscipere velis, nam e. gr. 
comparare velle d d x  cum Y d x  vel cum Y d x 3 aeque absurdum est quam 
yelle lineam invenire aequalem superficiei, sed d d x  comparabile est cum 
Y d x 2. U t verbo dicam comparabilia sunt tantum  illa differentialia in 
quibus littera d  ubique aequaliter reperitur, cujuscumque gradus sint

ęly 3
differentialia, sic e. gr. d d x  cum Y d x 2 vel Y  d y 2 vel Y d x d y  vel Y  -

xet d 3x cum Y d x 3, vel Y d x 2d y , vel Y d x d d x , vel Y ; atque itaa y
in aliis. Hinc itaque primus terminus tui exempli generaliter loquendo 
est incomparabilis cum d d x ,  nam ut cum d d x  subsistere possit

x n Y d x m~nd y 2~ m,

1) Aus der Anmerkung auf Seite 360 ist ersichtlich, dafi man hier

^ T ^ \ 1 +  % (f + =  (2k + 1) Q
zu setzen hat.
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oportet supponere
m — n +  (2 — m) =  2,

sed cum sit =  2 — n, vides nullam posse fieri comparationem inter d d x  & 
hunc terminum nisi in casu quo n —  0; idem etiam de altero termino 
dicendum, quare haec attentiori curae tuae commendo, ne possibilia velis 
facere quae sua natura sunt impossibilia.

Venio nunc ad litteras tuas novissimas. Solutio tua problematis de 
ducenda linea brevissima in superficie data videtur bona. Quod ad m eam x) 
attinet, ea consistit in hac aequatione

T d d y  ______ ddz
T d z d y  — zds* d s 2 +  d z 2 ’

ubi notandum per x, y, z  me intelligere tres coordinatas, quae tibi sunt 
t, x, y:  item T  esse subtangentem curvae illius datae, quae fit in superficie 
data, quando secatur per planum subjecto piano perpendiculare & ipsis y  
parallelum; porro per ds (quod constans suppono) intelligo elementum 
curvae projectae seu

/ d x 2 +  d y 2.

Possum etiam naturam curvae quaesitae exprimere hac aequatione

®ddx  — T d d y _____ d z d d z
0 d x — T d y  d s 2 - \ -dz '2’

quae aliquando commodior est, ubi litterae x, y, z, T  idem mihi significant 
quod ante, & praeterea 0  est subtangens alterius curvae datae quae fit 
secando superficiem per planum priori coordinatum, h. e. ipsis x  parallelum. 
Es his aequationibus facile onmes casus particulares, quos solutos das, 
deducuntur. Non unum tantum  solvendi fundamentum habeo; quantum 
conjicio, tuus solvendi modus nititur natura minimi, quo etiam agnatus2) 
meus feliciter usus est, & problema legitime solvit, sed hic solvendi modus 
non satis est generalis, ad alia quippe hujusmodi problem ata sese non 
extendens, quale esset e. gr. hoc: Ducere in data superficie lineam curvam, 
cujus in puncto quolibet planum osculans datam habeat inclinationem ad 
planum tangens superficiem datam in eodem puncto. Voco autem planum 
osculans, quod transit per tiia  curvae quaesitae puncta infinite sibi invicem 
propinqua. Patet hoc problema includere prius, nam si angulus incli- 
nationis est rectus, erit quilibet arcus curvae quaesitae minimus inter duo 
puncta sua extrema. Poteris ergo etiam vadum tentare pro hoc proble- 
mate ita generaliter concepto, ego illud pariter reduxi ad aequationem

1) Ygl. den Aufsatz von J o h a n n  B e k n o d l l i  in seinen Opera omnia T 1Y 
S . 1 0 8 - 1 2 8 .

2) Wahrscheinlich der Neffe von J o h a n n  B e r n o u l l i , N ik o l a iib  I B e r n o u l l i , der 
damals Professor der Logik an der Universitat in Basel war.
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differentio-clifferentialem. Caeterum in applicatione quam facis aequationis 
tuae ad superficiem cylindricam, qui tamen casus est omnium facillimus, 
posset dubium moveri, utrum  liceat in aequatione ad quam pervenis

dxddx -|- d y d d y  dxddx dyddy
dx'i 4 -  dy* dt* Ą- dx* 4 -  dy*1

supponere
d x d d x  +  d y d d y  =  0,

cum hoc nihil aliud sit quam communis divisor utriusque membri; ideoque 
mailem ego citra hanc suppositionem immediate integrare utrum que mem- 
brum per logarithmos, nempe sic: Assumto logarithmo constante numeri 
arbitrarii c habebo

le +  l ( d x 2 +  d y 2) —  l ( d t 2 +  d x 2 +  d y 2) ,
ideoque

c d x 2 - f  c d y 2 =  d t 2 +  d x 2 +  d y 2.
Hinc

c — 1 X d x 2 +  dy'1 =  d t 2,
vel

7 F =  dt  =  ]/dx* +  dy*,
V c —  1

et

Y = = t =  ]̂/ dx2 +  dy*,

prorsus u t tu  invenisti. Quod enim tibi est n,  id hic est 7= = = .  Si
V c  —  1

superficies proposita sit conoidea, cujus sectiones transversae per planum 
primarium sint circuli, habeo praeter methodum generałem aliam parti- 
cularem pro hoc casu, quae immediate deducit ad aequationem differenti- 
alem primi gradus, ubi indeterminatae non sunt permixtae, & quae suppe- 
ditat constructionem, quam olim frater meus dedit,Ł) nescio ex quo funda- 
mento erutam , quod quia non exhibuit, incertum est an sit legitimum, 
nam observavi posse perveniri etiam ad eandem illam constructionem per 
viam aliquam quae est paralogistica. Interim  quod attinet ad tuam pro 
hoc casu aequationem

x d y  — y d x  —  a ) / d t 2 4- d x 2 +  d y 2,

non video, quomodo (positis y y  Ą- xx  =  z z  & \  d t 2 4 - d x 2 +  d y 2 =  du) 
inde sequatur _______

z)/  dt* 4- dz2 du - — — - ,

1) Siehe J a k o b  B e r n o u l l i , Solutio sex problematum fraternorum, in Ephem. Gall. 
26. Aug. 1697 propositorum; A cta  E ru d itoru m  1697, S. 226—230: „Probl. I. In
superficie dati conoidis vel sphaeroidis, ex. gr. parabolici, inter duo data puncta 
geometrice describere lineam omnium in illa superficie sic ductarum brevissimam.“
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multo minus, ąuomodo haec aliąuid conferat ad constructionem curvae 
ąuaesitae, si quidem du  est elementum ipsius curvae & d t , d z  elementa 
diversarum indeterminatarum. Mea vero, quam habeo aeąuatio, in qua 
indeterminatae sunt separatae, expedit morę solito constructionem per 
quadraturas, cujus ope in casu partieularissimo globi statim  videre est, 
lineam brevissimam in superficie sphaerica esse circulum maximum. Porro 
si in aequatione pro solidis rotundis (quorum scilicet axis est perpendi- 
cularis ad basin, nam si est obliquus, res est altioris indaginis, quam non 
facile ad differentias primas reduces), ponatur a =  0, ita ut sit

x d y  — y d x  —  0,
seu y  =  nx,  haud dubie dat meras (ut dicis) etiam lineas brevissimas, sed 
omnes nonnisi unam eandemque efficiunt, nempe eam ex cujus revolutione 
generatur solidum rotundum. Eas vocat frater meus in suo schediasmate 
meridianos; circulos vero, quos singula puncta in revolutione describunt
—  parallelos; corpora conica, quae tu  non satis apte conoidica vocas, 
sunt utique omnia illa quae generantur ex circumductu lineae rectae circa 
curvam aliquam datam in aliquo piano & perpetuo transeuntis per punctum 
(quod yertex conici corporis yocatur) extra planum existens.

Quae hic habes de ducenda linea brevissima in superficiebus horum 
corporum conicorum sunt intricata & obscura; putat agnatus meus, cui 
epistolam tuam  legendam tradidi, in iis aliquem paralogismum latitare. 
Quidquid vero sit, problema pro hujusmodi superficiebus non minus quam 
pro  simplicibus conis & cylindroidibus facillimam adm ittit solutionem, ita 
ut non egeat tam operoso quod suscipis molimine; possunt enim eae 
omnes superficies transm utari in planas, u t tu  ipse nunc etiam probe 
anim advertisti, postquam idem ego jam diu insinuavi, vid. Act. Lips. a. 
1698 p. 469,x) ac revera hic casus nihil aliud est quam corollarium unius 
ex solutionibus meis generalibus, nam plures habeo.

Quod superest yale & omnes amicos meos verbis saluta.
Dab. Bas. a. d. 18 Apr. 1729.

P. S. Tenta num possis problema de ducenda linea brevissima reducere 
ad aequationem differentialem primi gradus in superficie aliqua quae 
non sit vel cylindroidica vel conoidica sed alia a liqua.2)

1) Es han delt sich hier um einige Zeilen im Aufsatze von J o h a n n  B e r n o u l l i , 

Annotata in solutiones fraternas problemat am ąuorundam suorum, editas proximo 
Actorum Maio; A cta  E ru d itoru m  1698, S. 466—474.

2) Diesem W u n sc h e  von J o h a n n  B e r n o u l l i  hat E u l e r  am Ende seiner schon 
zitierten Abhandlung in dem Com m ent. acad. sc. P etrop . 3 („ad annum 1728“) 
Geniige geleistet. Die Abhandlung war also im April 1729 noch nicht fertig (vgl. 
E n e s t r o m , B ib lio th . M athem . 1899, S . 23).
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6.
E u le r  an B ernoulli 16. Mai 1729.

Antwort auf Behnoullis Brief vom 18. April 1729. Original in der Bibliothek der Akademie 
der Wissenschaften in Stockholm. Einige Zeilen yeroffentlicht von E n e s t r o m  im B i h a n g  t i l l  
s y e n s k a  y e t e n s k a p s a k a d e m i e n s  h a n d l i n g a r  5, Nr. 21 (1880), S. 21, und in der B ib l i o t h .  
Mathem.  1899, S. 23—24.

Inhalt. Die Logarithmen negativer Grofien. — Drei Arten von Differential
gleichungen zweiter Ordnung, die integriert werden konnen. — Die kiirzeste Linie 
auf einer Oberflache; noch einmal ausfuhrliche Behandlung des Falles, wo die Ober
flache konisch ist.

Viro Celeberrimo J oh . B ernoulli S. P. D.
Leo n h . E u ler .

Acceptis heri Festo Ascensionis Christi Tuis literis statim ad eas 
respondendum duxi, etsi magis deceret paulisper differe responsionem, propter 
literarum tuarum  res tam arduas talesąue u t tempore opus sit non parvo, 
debito modo ad eas respondendum. Tamen, cum animus sit crastina die 
hinc proficisci, et mensem circiter rure degere cum Cl. Filio Tuo aliisąue 
amicis, nimis longum mihi yidebatur differendae responsionis tempus. 
Quamobrem hoc ąuidem tempore respondeo quae iri promtu sunt; quae 
majore industria opus habent temporisque plus requirunt, rure reversus 
perscribam.

Quod primo scribis de logarithmis imaginariis, id mihi nondum satis 
est perspicuum, praecipue discrimen, quod ponis inter l — (x) et l (— x) 
nondum percipere possum, neque quo calculo ductum ad unum potius 
horuin logarithm orum , quam ad alterum pervenire oporteat. Prae-

aa  x -\- y \  — 1
terea expressio sectoris circularis " l ; debita constante iam

1 4 y _ i  x  —  2/ y — i J

mihi yidetur esse aucta, cum facto x = 0  exhibeat sectorem evanescentem.
Deinde si modo, n Q adjici deberet, id quod vero nondum perspicio, n mihi
praeter m ultiplum quaternarii nihil aliud denotare posse yidetur, cum
demum post quatuor quadrantes percursos una reyolutio absolvatur. Sin
vero n, ^ esse potest, poterit quoque \  et omnes numeros significare, un-

aa x  y \  — 1
de superfluum est etiam — l ---------adhibere, ad sectorem ex-

c 4 y  — 1 x  — y y — 1
primendum, cum solum n Q sufficiat ad sectorem quemvis repraesentandum1).
Quicquid autem sit, res ita  mihi se habere yidetur, u t neque Tu ex tuo
conceptu, neque nos nostro hac in re in paralogismum incursuri simus.

1) Ygl. iiber diese Bemerkungen. von E u l e r  die Anmerkungen S. 360 und 361. 
M e r k w i i r d ig e r w e is e  hat J o h a n n  B e r n o u l l i  in seiner Antwort die kritischen Bemer
kungen von E u l e r  gar nicht beantwortet.



Aequationum differentio-differentialiuin utiąue tria genera ad differen- 
tiales primi gradus reducere possuin quorum priraum comprehendit omnes 
aequationes duobu3 terminis constantes, cujusmodi est

y md d y  —  x nd x p dy  2~ p,
quae est homogenea1).

Alterum genus est aequationum, in quibus alterutra indeterm inata in 
singulis terminis eundem babet dimensionum numerum ut

d d x =  Y x mdx  1—m dy  1 + TO — 2)x n dx  l ~ n d y  etc.

quae itidem est homogenea, et in singulis terminis x unius habet dimensionis-). 
Sic se habet aequatio in schediasmate meo praelecto coram conventu, et 
quoniam id non amplius in manibus erat, cum postremas mandarem literas, 
fieri potuit ut in perscriptione harum aequationum falsus sim.

Tertium genus complectitur aequationes simili modo homogeneas, 
quo Tu aequationes differentiales l mi gradus tales yocare soles, u t3)

a x my nd x p d y qd d y  +  bxr y  m + n~ r d x s d y p + q~ s d d y  etc.
=  c x ly  + ż d x vd y  p+ i +^—v etc.

Has aequationes sic reduco, u t eas in alias transmutem, in quibus 
alterutra indeterminata finitae quantitatis nusquam reperitur, quae ergo facto 
d y  — p d x ,  posito dx  const., ad differentiales primi gradus reducuntur. 
Totum meum artificiuni unici casus reductione illustrasse sufficiat. Sit 
reducenda haec aequatio:

y md d y  —  x nd x p d y 2 — p,
ubi d d x  —  0, pono

— n + p  . v  m + p  — 1
x =  cv et y  —  c t,

posito c numero cujus log. =  1, erit, posito brevitatis gr.  ̂ =  IZ)

dy  =  cav dt  +  <y.cuvtd v
et

d x = cvdv
et

d d x  =  cv d d v  +  cv d v 2 =  0,
ergo

d d v  —  — d v 2,

1) Ygl. iiber diese Gleichung S. 128—130 der schon zitierten Abhandlung Nova 
methodus innum erdbiles aeąuationes differentiales secundi gradus reducendi ad aeąua- 
tiones differentiales p rim i gradus.

2) \ gl. iiber diese Gleichung S. 134—136 der soeben zitierten Abhandlung, wo 
E u l e r  m  —  li statt n  eingefiihrt hat.

3) Nur einen sehr speziellen Fali dieser Gleichung hat E u l e r  in seiner Abhand
lung (S. 130—134) behandelt.

3 6 6  Gr. E n e s t r ó m .
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ergo
d d y  =  cuv (d d t  +  2o,dtdv  +  (a a  — a) t d v 2).

Quibus valoribus substitutis babebitur

cm+ 1,M (t md d t  +  2<x.tmd td v  -j- (a a  — a) t m +  l dv'2)
=  c (n+P +  2a- pa)vdvP {dt  +  a t d v ) 2~P.

Quia vero est
nJ rP  

m Ą -p  — 1 ’
erit

m  +  1 . a =  n  +  p  +  2 a — pen.

Unde diviso per c"' +  1 “ ' restabit haec aeąuatio 

t md d t - \ -  2v. tmd t d v —  ( a a — a) t m+1d v 2 =  dvP(dt  +  v. tdv)2~P.  

F iat porro d v  — z  dt ,  erit

d d v  =  z d d t  +  d z d t  =  —  d v 2 =  — z z d t 2,
ergo

d d t  =  — . s ^ 2 -  —  •z
Ex quo fit

— t m z d t 2 —  -— ą . 2 y.tmz d t 2 +  (« «  — <*) t m + l z z d t 2 

=  z p d t 2 (1 +  a t z ) 2~P
seu

+ 1 ( 1 +  a tz)2~ p d t  =  (a a  — a) + 1 £3 <2# +  (2a — 1 ) t rnz z d t — t mdz.

Quae aeąuatio, quia est differentialis primi gradus, si construi posset, 
etiam proposita

y md d y  —  x nd x pd y 2~p

construi posset. Hujus aequationis est casus specialis y y d d y  =  x d x 2, 
quae reducta abit in hanc (ob m  =  2, n  =  1, p  =  2 et inde a  =  1)

z 6d t  =  t t z z  d t  —  t t  d z .1)

Ex hisce facile erit concludere, quomodo altera duo genera per- 
tractem.

Aequatio Tua pro linea brevissima generalis egregie cum mea con- 
venit, in eam enim transm utatur expressa litera T  ex aequatione mea 
assumta

P d x  =  Q dy  +  Rdt .

1) Hier hat J o h a n n  B e k n o o l l i  notiert: „Inventa relatione inter z et t, sumendum 
est x  =  c f z et y  =  c f zdH ; caeterum ad hanc aeąuationem facilius pervenio methodo 
dudurn rnihi usitata ut in adjecta scheda apparet.“ Diese „scheda" ist nicht auf- 
bewahrt, wahrscheinlich ist ihr Inhalt fiir den Aufsatz in dem 4. Bandę (S. 79—80) 
der Opera omnia von J o h a n n  B e k n o u l l i  benutzt worden.



Aeąuationem meam quidem ex natura minimi deduxi, sed aliis ąuibus- 
dam modis ad eandem perveni aeąuationem. Problema, quod hac occasione 
proponis, nunc cogitationes meas occupabit, et si quid invenero proxime 
recensebo.

Aequationem
d x d d x  - f -  d y d d y   d x d d x  - f -  d y d d y

d x 2 +  d y 2 d t 2 +  dx* +  d y 2

eodem, quo doces, modo, in dissertatione mea reduxi, sed cum viderem 
divisione per d x d d x  +  d y d d y  idem resultare, eam ob brevitatem ad- 
hibui. Ex aequatione

x d y  —  y d x  =  a ^ d t 2 +  d x 2 +  d y 2
non eo hanc

^  ___ z ^dt2 +  d z 2
i z z  —  aa

derivo, quo faciliorem constructu eam arbitror, sed ea commodius ad casus 
speciales accommodatur. Modus autem ejus eruendae ex illa, factis

xx  Ą- y y  =  zz
et

y[di2 +  d x 2 +  d y 2 =  du,
hic est. Ob

xx  +  y y  =  zs,
est

x d x  +  y d y  =  z d z
ergo

x x d x 2 +  2 y x d x d y  +  y y d y 2 =  z z d z 2.
Altera aequatio dat

du2 — d t2 =  d x 2 +  d y 2,
unde

e z d u 2 — z z d t 2 =  x x d x 2 +  y y d x 2 +  x x d y 2 +  y y d y 2,

a qua si illa auferatur restabit

x x d y 2 — 2 y x d y d x  +  y y d x 2 =  z z d u 2 —  z z d t 2 — z z d z 2 
=  (xdy  —  y d x ) 2 =  a a d u 2,

ergo
j — » Y W + &

V zz — aa

Caeterum methodus mihi quoque est lineae brevissimae in superficiebus 
conoideis per quadraturas construendae. Aequatio mea canonica pro super
ficiebus conoideis haec est

x x  +  yy  =  T ,
ubi T  denotat functionem quamcunque ipsius t. Posito ergo

xx  +  y y  =  zz,

3 6 8  G . E n e s t e S m .



Der Briefwechsel zwischen Leonhard Euler und Johann I Bernoulli. 369

erit „T  —  zg,
ergo t aequalis erit functioni cuidam ipsius g, quam pono f Z d z .

Sit jam (Fig. 1) B M C  planum ad 
axem solidi perpendiculare et A  vertex, sit 
porro B M C  projectio lineae brevissimae in 
qua sit A P  —  x, P M = y , erit A M — z.
Sit elementum curvae hujus

d x 2 +  d y 2 =  ds —  y  du2 — d t 2,

“ nde * , _ y s n R ? _ 4 2 ± S ,y z z — aa

seu (eg — aa) d s 2 — a a d t 2 -\- g g d z 2 =  a a Z Z d g 2 g g d z 2,
ob d t — Zdz .  Ergo

ds  =  d z ] / a a Z Z + zŁ .
F z z  — aa

Demittatur ex A  in tangentem M T  perpendiculum A T — p,  erit

  z d z  d z ^ a a Z Z Ą - z z
yzz — pp \ z z — aa

Consequenter

a a z z Z Z  —  a a p p Z Z  =  p p g g  — aaz z ,

seu p =  az  l/_. 
' a

Z Z - 1- 1
l aZZ zz

Ex qua aequatione curya facile construitur.
Quod ad corpora conica a ttin e t,1) aequationes pro iis, sumto initio 

abscissarum in vertice, tales esse debent, u t yariabiles t, x, y  in singulis 
terminis eundem dimensionum numerum constituant, uti t t  —  xx  +  yy. 
De hoc dubium non est, de novo rem scrutatus sum. Inde ergo eruitur 
t =  functioni cuidam ex x et y  compositae unius tantum dimensionis, erit

ig itur t :  x —  functioni nullius dimensionis, u t~ ,  X ubi in numera-
y  \ x x + y y

tore to t sunt dimensiones, quot in denominatore. Haec functio dicatur 
F,  eritque

t : x =  F,
unde

x d t  t d x  ^

XX '
ponatur

d F  =  M d x  +  Ndy,

1) Das Folgende stimmt wesentlich mit dem Ende des Briefes vom 18. Februar 
1729 iiberein (siehe oben S. 3 5 7 — 3 5 8 ) .

Bibliotheca Mathematica. III. Folgę. IV. 24

Fig. 1.



cum F  ex x  et y  componatur. Ex eo vero quod F  sit lunctio nullius 
dimensionis, fluit esse

M x  +  N y  =  0,
ergo

M  =  — N y  : X;
erit autem

x d t  — t d x  —  M x x d x  +  N x x d y  =  N x x d y  N x y d x ,
ergo

( N x y  — t )dx =  N x x d y  — x d t ,
seu

I t \  j j xdt
\ x y ~ Ń ) dx  =  x x d y  — w

E rat autem canonica aeąuatio
F d x  =  (Jdy  +  Rdt ,

quae huc traducta dabit
p —  ____

N
est vero

, T x d t  — t d xN  =

370  G- E n e s t r o m .

P = x y  —  ~ e t  Q == xx-,

x x d y  — x y d x
His valoribus in generali aeąuatione pro linea brevissima, quae est

Q d d x - \ - P d d y  d x d d x  -j- d y d d y  
Q d x  +  P d y  =  d #  +  d x * + d y 2

substitutis, h abetu r1)
y d t d d y  — t d y d d y  -(- x d  t d d x  — t d x d d x  dxd\dx  -j- d y d d y

y d t d y  — t d y 2 -j- x d t d x  — t d x 2 d t 2 -f- dx 2 dy2 '
Ponatur

t t  +  p x  +  y y  =  s z ,  
ut sit z  distantia puncti cujusyis lineae brevissimae a vertice, et

^ d t 2 +  d x 2 +  d y 2 =  ds 

elementum lineae brevissimae. His substitutis, dat:

ds  = z d s d d z  dz2ds  — z d z d d s
d s 2

quae integrata dat
z dz
~ds ~  S’

et porro
ss  =  z  z  +  C —  t t  +  xx  -1- y y  - f  C.

Quae aequatio cum ea, quam alia methodo faciliori investigavi, con-

1) An der entsprechenden Stelle in der gedruckten Abhandlung von E d l e r  ist
die Gleichung auf Grund eines Versehens unrichtig. Dort ist namlich (S. 12CT) das
linkę Glied:

y x d t d d x  — t y d x d d x  — t x d y d d y  -|- x y d t d d y
y x d t d x  — t y d x 2 +  t x d y 2 ~ ^ x y d t d y  “  '
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gruit, neque usquam paralogismum deprehendere potui. Hic ergo hanc 
epistolam finio, alio tempore uberius hac de re scripturus.

Vale itaque, Yir Celeberrime, mihique favere perge atque Tibi per- 
suade me Tui esse observantissimum.

Petropoli die 16. Maj.
A. 1729.

7.

E u le r  an B ernoulli 21. Oktober 1729.
Original in der Bibliotliek der Akademie der Wissenschaften in Stockholm.

Inhalt. Integration einer Diffeientialgleichung zweiter Ordnung. — Tautochrone 
und isochrone Kuryen. — Reihe, dereń allgemeines Glied 1 . 2 . 3 . . . .  n ist, und das 
Glied dieser Reihe, das n =  entspricht.

Yir Excellentissime Celeberrime.

In ultimis Tuis, quas ad Clar. Filium dedisti, literis mentionem fecisti 
methodi meae innumerabiles aequationes difPerentiales secundi ordinis ad 
primum reducendi, quibus Te quoque, Vir Celeberrime, earumdem redu- 
cendarum modo potiri significasti. Hoc ni fallor, exemplum attulisti

a x md x p =  y nd y p — 2d d y ,

cui semper aequatio quaedam parabolica satisfacere Tibi observata sit. 
Hic quidem casus est particularis, nam aequatio differentio - differentialis, 
u t Tute innuis, multo latius patet. Exponam hic universalem ejus re- 
ductionem, u t cum Tuis conferre possis1). Pono

x  _  c (n + p  —  l ) / z d t  y  —  c ( m + p ) / z d ł ^

ubi c denotat numerum cujus logarithmus hyperbolicus est ł. His factis 
substitutionibus, exponentialia per dmsionem  tolli poterunt, et si d x  
ponitur constans, aequatio tantum  differentialis emerget, haec

(] Z
a ( n + p  — l )PzPt  =  V-l { l + ( m  + p ) t z ) P  ~ 2 [ — — +  (2m — n + p  +  l ) z d t

+  (:m +  p) (m  —  n +  1 ) t z 2dt\.

Quae si construi poterit, etiam aequationis differentio-differentialis con- 
structio in promptu erit. Simili modo reliquas, de quibus scripsi, aequa- 
tiones reduco.

Habeo praeterea, Vir Celeb. quaedam, quae ad tautochronas spectant, 
Tibi explicare, quae haud displicitura spero. Incidi nuper in hanc ques-

1) Ygl. S. 128—130 der EuiERSchen Abhandlung Nova metliodus innumerabiles 
aeauationes differentiales secundi gradus reducendi ad aequationes primi gradus.

24*
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tionem, quomodo data curva, in qua fit descensus corporis in vacuo tantum , 
aliam inyeniri oporteat ei jungendam, in qua ascensus fiat ut omnes os- 
cillationes absolvantur eodem tempore. U t data (Fig. 2) curva B A ,

reąuiritur altera A C  eiusmodi, ut corpus 
super B A C  oscillans integras oscillationes 
perficiat eodem tempore, u tu t eae sint 
inaeąuales. Hic statim perspicuum est, 
si altera fuerit semicyclois, et alteram  talem 
fore. Problema hoc Clar. Filio Tuo com- 
municavi simuląue cum eo in illo operam
collocavi. Solutionem vero et ipse et ego

statim post adepti sumus, eamque coram societate proposuimus1). Mihi 
quoque haec meditanti ejus conditionis in mentem venit, u t inquirerem, 
quibus casibus hae duae curvae sint partes ejusdem curyae continuae. Non 
difficile quidem erat innumerabiles hujusmodi curvas invenire quae 
oscillationes reddant isochronas, sed algebraicas curvas eruere minus 
facile visum erat. Assecutus autem sum 2) unicam algebraicam quae 
est quarti ordinis et dictis A P ,  x; P M ,  y, hac exprim itur aequatione

81 y 4 ±  54 a y 3 — 216 a x y y  — 256a # 3 -f* 9 a a y y  — 72 a a x y  +  4 8 a2xx
— 9 a3x =  0,

in qua \  a significat longitudinem penduli isochroni. Hujusmodi ergo 
curvae, ąuarum numerus est infinitus, aeque sunt tautochronae atque cyclois, 
cum oscillationes integrae omnes sint aequalis durationis. Sed hoc differt 
inter eas et cycloidem, quod in hac etiam dimidiae oscillationes a puncto 
infimo sumtae sint isochronae, quod ibi locum non habet. Ad usum vero 
pendulorum omnes debent esse aequaliter idoneae.

In hac questione tali usus sum methodo, quae omnes prorsus casus
complectatur, quod non exigui hac in re momenti mihi esse videtur, cum 
inde simul demonstrationem sim assecutus, praeter cycloidem nullam aliam 
curvam hoc modo tautochronismum producere posse, id quod ante Cl. 
Filio Tuo non penitus certum visum est. Non alio autem usus sum principio 
nisi hoc ut tempus oscillationis debeat esse constans, sive u t in functionem

1) Yergl. die Abhandlungen von E uler: Be innumerabilibus cunis tautochronis 
in vacuo; Com m ent. acad. sc. P etrop . 4, 1729 (gedruckt 1735), S. 49—66; Quo- 
modo, data qmcumque cuna, imenire oporteat aliam, quae cum data ąuodammodo 
juncta ad tautochronismum producendum sit idonea; daselbst 5, 1730/1731 (gedruckt 
1738), S. 143—159, und Solutio singularis casus circa tautochi-onismum ■ daselbst 6 
1732/1733 (gedruckt 1738), S. 28—36.

2) Ygl. S. 63 der soeben zitierten Abhandlung De innumerabilibus curvis tauto
chronis in vacuo.
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ternpus exprimentem, nulla ąuantitas quae ab arcu descripto pendet, ingre- 
diatur. Ex quo deinde deduxi, quale debeat esse elementum temporis. E t 
sane baec metbodus boc utilitatis mihi praestitit, u t etiam tautocbronam in 
medio secundum qoadrata yelocitatum resistente inyenerim.1)

Sit (Fig. 3) curva A M C  talis, ut 
globus super ea descendens semper aequali D\ B ,C
tempore ad infimum punctum A  perveniat. j
Hujus sequentem inveni aąuationem :2) /

8 m2a s d s  -f- 3 (m — n) nf x d s  \  ^  / M .
=  8 (m — n) m a f d x , v''-~—

A
in qua s denotat arcum quemvis A M ,  x Fig 3
respondentem abscissam AP ,  a diametrum
globi oscillantis, f  longitudinem penduli dimidias oscillationes aequali tempore 
absolventis, et m  ad n rationem gravitatum specificarum globi et fluidi. 
Curva haec C M  A  ultra A  continuatur in A D ,  quae hanc babet pro- 
prietatem , ut omnes ascensus super ea sint isocbroni. Ex quo intelli- 
gitur omnes oscillationes super curva C A D  esse isochronas, dum des- 
census super C A  et ascensus super A D  fiant. Hinc ejus quoque proble- 
matis, quod in vacuo proposui, solutionem sum nactus. Infinitos nimirum 
casus binarum curvarum jungendarum dare possum, super quibus oscilla
tiones fiant isocbronae. In aliis quidem medii resistentes hypothesibus 
metbodo mea idem nondum assequi potui; cujus rei ratio est, quod ibi 
mobilis yelocitas finite exprimi non possit, quemadmodum, si resistentia 
quadrato velocitatis proportionalis est, fieri potest.

Unicum adhuc, Vir Excellentissime, quod ad progressiones attinet 
nunciandum restat. Agitata est a Clar. G o l d b a c h io  in literis ad Clar. 
Filium Tuum datis3) haec progressio

1, 1 . 2, 1 . 2 . 3 ,  1 .  2 . 3  .4 . etc. seu 1, 2, 6, 24, 120 etc.,

cujus ut termini medii aeterminarentur, requirebat. Variis quidem 
modis et ipse et Filius Tuus iis proximos dederunt. Yerum tautochronis

1) Siehe die Abhandlung von E u l e r ,  Curva tautochrona in fluido resistentiam 
faciente secundum ąuadrata celeritatuni; Com m ent. acad. sc. P etrop . 4, 1729, 
S. 67—89.

2) Ygl. S. 77 der soeben zitierten Abhandlung Curva tautochrona in fluido 
resistentiam faciente secundum ąuadrata celeritatuni.

3) Die Frage wurde zum ersten Mai gestellt in einem Briefe von C h r . G o ld b a c h  

an D a n i e l  B e r n o u l l i  vom 18. Noyember 1728 (siehe Fuss, a. a. O. II, S. 273). Ygl. 
noch iiber diese Frage Fuss, a. a. O. II, S. 278, 283, 285, 325, 328.
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quaerendis in modum incidi eosdem accurate inveniendi.x) Terminura ennn 
ordine \  aequalem esse demonstrare possum lateri quadrati circulo aequalis 
cujus diameter =  1. Hujus sesąuialterum dat terminum ordine 1-J-, unde 
reliqui exponentium 2-|-, 3 ^  etc. invenientur.

Haec igitur sunt, Vir Celeberrime, quae hoc tempore judicio Tuo sub- 
mittere volui, quae si placuerint accuratius sum expositurus.

Vale et favere perge, Vir Excellentissime Celeberrime,

Dabam Petropoli d. 21. Octobr.
A. C. 1729. Tibi Obstrictissimo E ulero.

Auf schrift:
A  Monsieur 

Monsieur J e a n  B e r n o u l l i  

Tres Celebre Professeur des Mathematiąues
a

Bale.
8.

B e rn o u lli  an E u le r 17. Dezember 1729.
Antwort auf E ulers zwei Briefe vom 16. Mai und 21. Oktober 1729. Original verloren; Kon- 

zept in der Bibliotbek der Akademie der Wissenschaften in Stockholm. Terbffentlicht von E n e s t r o m  

im B i h a n g  t i l l  s y e n s k a  v e t e n s k a p s a k a d e m i e n s  h a n d l i n g a r  5,  Nr. 21 (1880), S. 10—15.

Inhalt. Integration zweier Differentialgleichungen zweiter Ordnung. — Be- 
merkung iiber eine dritte von E u l e r  erwahnte Gleichung zweiter Ordnung. —  Tauto- 
chrone und isochrone Kurven. — Uber die Reihe, dereń allgemeines Glied 
1 . 2 . 3  . . . .  n  ist.

Yiro Cel. Leonhardo  E ulero S. P. D. J oh . B er n o u lli.

Egregia sunt quae habuisti in binis litteris ad me postremo datis; 
cum autem novissimas ante paucos demum dies acceperim, brevis ero in 
mea responsione, atque communicabo vicissim quae ea occasione inveni, 
etsi breve admodum meditandi spatium concessum fuerit. Quod attinet ad 
reductionem hujus aequationis differentio-differentialis2)

y md d y  =  q x n d x P d y 2—P,

eam tum  temporis cum acciperem anteriores tuas litteras, ita obtinui: 
Posui statim y =  t x a, ut et valores ex hac suppositione prodeuntes 
ipsarum d y  et d d y  (supposito d d x  =  0) substitui in aeąuatione proposita. 
In aequatione transm utata posui porro dx  =  x z d t , ita u t inde emergat

1) Vgl. die Abhandlung von E u l e r ,  De progressionibus transcendentibus sen
ąuarum termmi generales algebraice dari nequeunt; Com m ent. acad  sc P e tr ó n  5 
1730/1731 (gedruckt 1738), S. 36—57. '

2) Ygl. den Aufsatz von J o h a n n  B e r n o u l l i  „Reductio aeąuationis ymddy =  
ąxn d x P d y 1 —P ad aeąuationem differentialem primi gradus, ubi supponitur d d x  =  0“ 
in seinen Opera omnia T. IV, S. 79—80.
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aequatio continens nullum dx,  sed quae constet tribus indeterminatis x, 
t & z, quare u t eliminetur x, ponendae sunt (te quoque ita observante) 
exponentes ejus dimensionum ubique aequales, & boc modo invenitur con= 
ditio ipsius a, nempe

n + r
m p  — 1

sequestratis itaque x  ex singulis terminis, superest aequatio duabus tantum  
indeterminatis t et z  constans, quae erit tantum primi gradus. Curva ergo 
ei conveniens, si qua arte construi potest, dabit coordinatas z  et t, ex 
quibus habentur valores ipsarum x  et y,  nimirum

Jzdt  —n ^ ■ f zdt
x =  c , et y  —  t c m p ,

ubi etiam c est numerus cujus logaritbmus =  1. Fortassis non absimili 
modo invenisti tuum x  et y,  quando sumere jubes

x =  c(łl + p ~  et y  =  c (TO +  P)/s d t t.
Vides tunc rem peractam per substitutiones mihi primo dudum usitatas. 
In casibus quibusdam particularibus possunt separari z  et t, sed non sine 
aliqua dexteritate. Sic pro hoc exemplo, quod satis memorabile est1)

x x d d y  == q y d x 2, 
invenio aequationem finitam hanc

, _ ł , »  +  if i + ł )  +  M ( ł - V 7 + ł ) i

ubi b et c sunt coefficientes arbitrarii, quae omnino fit algebraica, si 
y  q _|_ x est rationale. Caeterum aequatio parabolica quae semper satisfacit, 
haec est

(;n — m -f- 1) y m + p ~  1 =  (?(w 4- P ) 1 _ J X ( » i + J )  — 1 )p ) x n + p.
Licet autem illa non omnes possibiles curvas complectatur, ideo tamen 
non est contemnenda, quia saltem solvit aequationem propositam et quidem 
semper per aequationem finitam2), etiam iis in casibus ubi in formuła

1) Mit dieser Gleichung hatte sich J o h a n n  B e r n o u l l i  schon 1716 beschaftigt, 
wie aus seinem Briefe an L e ib n iz  vom 20. Mai 1716 heryorgeht; eine weit allgemeinere 
Gleichung derselben Art hatte er nach eigener Angabe schon vor 1700 integriert (vgl. 
B ib lio th . M athem . 1898, S. 58—60). Es ist aber zu bemerken, da£ fiir die im Texte 
angegebene Gleichung

n — — 2, p =  2,m =  — 1,
so da£

n-\- p 0 .
m + p  — 1 ~  "O’

die von J o h a n n  B e r n o u l l i  angegebene Methode ist also in diesem Falle nicht an- 
wendbar. Vgl. hieriiber J o h a n n  B e r n o u l l i ,  Opera omnia T. IV, S. 81—83.

2) Auch hier ist zu bemerken, daB die fragliche Gleichung fur den von J o h a n n  

B e r n o u l l i  behandelten Spezialfall die Form 0 =  0 annimmt.
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generali indeterminatae t e  t z  videntur inseparabiles, adeo u t pro con- 
structione parum utilitatis allatum sit, rem reduxisse ad differentias primas.

Non satis intelligo in penultimis tuis literis, quam requirant conditionem 
duo altera genera aequationum, in quorum prioris generis aequationibus 
vis ut alterutra indeterminata in singulis terminis eundem habeat dimen- 
sionum numerum, cujus exemplum quod affers, hoc est

d d x  =  Y x md x l ~  md y 1 + m +  t y x nd x l -  nd y 1 + n &c,

quam dicis itidem es.se homogeneam & in singulis terminis x unam habere 
dimensionem, cum tamen utrobique x  nec unam nec eandem habeat dimen- 
sionem; tertii generis exemplum, quod mentem tuam  illustrare deberet, 
simili laborat obscuritate, praeterquam quod exponentes differentiałium ita 
se habeant & reddant quantitates heterogeneas & ideo incomparabiles; 
oportet itaque ut te explices clarius, si ea de re judicare debeam.

Speculationes tuae de tautochronis mirifice quidem placent, sed illud
quod proponis inveniendum, data scilicet ąualicumąue curva, invenire aliam 
ei jungendam, per ąuam utramąue oscillationes integrae sint isochronae in 
vacuo, non admodum difficile est, nam statim  ac legi e vestigio solvi 
adeoque non mirum est, si idem & Tu & filius meus solvistis. Tota res huc 
redit u t (Fig. 4) ad axem A G  verticalem curvae datae A B H  constituatur 
arcus cycloidalis A E F ,  verticem habens in A , et postmodum quaeritur 
alia curva A  CL, ejus naturae, ut ducta quavis horizontali E C , secante

curyas & axem in punctis E , B,
C & P, arcus compositus B A  C sit 
semper aequalis arcui cycloidico E A ,
ab eadem horizontali E  C resecto 
vel sit ejusdem m ultiplex qualis-
cumque. Ducta enim proxima paral- 
lela ec, erit B b  +  Cc =  E e  vel 
n X  E e ;  concipiuntur jam  duo mo- 

bilia cadere ex eodem horizonte F L , unum incipiens ab F, alterum ab
H, habebunt illa in punctis E, B  & C velocitatem aeąualem, quae est
V G P ;  erit igitur

Bb  - f  C c ____ E e n X  E e
f G P  ~~ f G P '  VC ~  \~G P '

unde tempuscula duo per Bb & per Cc simul sumta sunt =  tempuscula 
per E e  vel hujus multiplo, ideoque tempus per arcum compositum B A C

tempori per arcum cycloid. E A  vel =  hujus temporis m ultiplo;
quandoquidem igitur tempora per singulos arcus cycloidales E A  sunt 
aequalia, erunt etiam tempora per singulos arcus combinatos B A C  aequalia 
h. e. oscillationes integrae (descensu et ascensu simul peragendo) sunt iso-
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chronae etiamsi tempus per descensum sit inaeąuale tempori per ascensum. 
Quod nunc attinet ad modum id praestandi, ut duo arcus B A  & A C  
faciant arcus unius ejusdemąue curvae continuae B A C ,  & ut ąuaeratur 
talis B A C  quae sit algebraica, de quo ita loqueris, quasi Tu solus id 
praestiteris, ita ut nesciam annon in solutione harum duarum posteriorum 
conditionum habueris etiam socium filium meum aeque ac in priori, cujus 
solutionem ipsi non minus quam Tibi adscribis. Etenim bisce quoque 
conditionibus satisfacere baud adeo difficile deprebendes, ubi ante omnia 
boc dico, in inquisitione hujus non opus esse ea quam innuis cautela, ut 
nimirum in functionem tempus exprimentem nulla guantitas, ąuae ab arcu 
descripto pendet, ingrediatur. Quin imo ego contrarium facio, dum curvam 
B A C  determinaturus, assumo pro longitudine arcus A B  vel A C , aliquam 
functionem convenientem solius arcus cycloidalis A  JE, quae functio id 
praestet, u t arcus illi duo A B  et A C  inde mutuo continuentur ex sup- 
positione arcus A E  negative sumti; sic post superiorem meam solutionem 
tempus non amplius in considerationem venit; ecce ergo meam methodum. 
Sit arcus cycloidis A E  =  s, fiatque ad lubitum  aliqua ejus functio =  S, 
quae componatur ex meris potentiis ipsius s dimensionum parium. Quo 
facto ponatur arcus A  C —  s -f- S, erit utique idem ille continuatus in 
partem oppositam seu negative sumtus A B  =  — s +  S, adeoquo arcus 
ipse absolute seu affirmative sumtus A B  =  s —  S. Hinc A C  +  A B  seu 
curva to ta continua C A B  =  2s  =  2 A E .  Ergo curva C A B  vel B A C  
erit isocbrona. Q. E. I.

Restat u t modum ostendam naturam curvae exprimendi per aequationem 
inter coordinatas A P  & P C ,  seu inter x  et y  ex assumta functione S, 
quod non est arduum. Differentietur S,  voceturque d S  =  Td s ;  sit dia- 
meter circuli generatoris cycloidis A E F  —  ^ a ,  erit arcus A E  seu s =

2 ] / 1-, ax  =  }t ax,  unde d s —  \ d x  | / ”' & d S  seu T d s  =  \ T d x | / ^ ,  adeoque

C c =  ds  +  d S  =  1Ą T d x ^ “c ,

a cujus quadrato
<1 + 2  T + T Ta i x ,

4 x

auferatur quadratum P p  seu d x 2, erit radix quadrata reliąui

dx  | / ^ +  2aT  j L i j Z z j g  =  d y ,

id quod dat aequationem pro natura curvae A B ,  quae ut algebraica fiat, 
id quidem dependet ab electione quantit,atis liberae S; sumamus ergo
S =  s s : a  utpote simplicissimam inter functiones ipsius s praescriptam eon-



ditionem habentes; eritąue d S  =  T d s  =  2 s d s : a =  dx,  et _T =  2 s . a

2 j / - ;  quibus substitutis in aeąuatione generali

■j -t /  ci -4- 2 a T  —f- ci T 1 — 4 x __ 7
d * \ — — ^ ------------

abit illa in banc _________

ąuae ut commode integrari possit, scribatur tantisper (ąuod ąuidem jam 

supra fieri potuisset) ^  pro x, —— pro dx , et s pro }j ax,  & tunc babebitur

i s f ^  =  d V,

cujus integrale _____
---------- 1 /a 4 - 4s , ,| . a  +  4s . l / ^ — = ? /  +  i a ,

seu
(a +  4s) (6y  +  o) X  V«;

resubstituto pro 4s ejus valore 4 \  ax  prodibit aeąuatio algebraica inter
coordinatas x & y, ąuae baec est

(a -)- 4 V aa;) ^ =  (Qy 4- a) X  a.
Haec autem sublata asymmetria producit accurate tuam aeąuationem

81 ?/4 -j- 54 a y s —  216a x y y  —  &c =  0.
Coroll. Hinc patet ąuia diameter circuli generatoris cycloidis =  {-a, fore 
pendulum simplex longitudini \ a  isochronum cum oscillatione integra per 
curvam B A C v e \  C A B .  Quod ad tautocbronas in medio secundum ąuad- 
rata  velocitatum resistente spectat, non vacavit per paucos bos dies de 
solutione bujus casus cogitare, verum ubi per otium licuerit, tentabo, 
neąue de successu despero.Ł) Interim  ąuando de tua inventa curva dicis, 
ąuod descensus per CA  sibi invicem sint isochroni, pariterąue etiam iso- 
chroni sint ascensus per A B ,  non addis, an etiam isochroni fiant regressus, 
h. e. descensus per D A  & ascensus per A C, hoc enim omnino necessarium 
esset ad reciprocationem oscillationum.

Non habeo multum ąuod addam de progressione
1, 1 . 2 ,  1 . 2 . 3 ,  1 . 2 . 3 . 4 ,  & c., 

de qua dicis te habere modum accurate determinandi terminos medios, 
sed definiendum fuisset, ąuid per terminos medios intelligendum sit; idea

2 7 8  Gr- E n e s t k o m .

1) Vgl. die Abhandlung yon J o h a n n  B e r n o u l l i ,  Methode pour trouver les tauto-
chrones dans les milieiuc resistans comme le ąuarre des vitesses (Mem. P a r is  1730,
S. 78—101 =  Opera omnia III, S. 173—197).



enim hujus rei nimis est vaga. W a llis iu s  in sua Arithmetica infinitorum 
adhibet suas interpolationes pro simili negatio & ni fallor eandem hanc 
rem jam  pertractavit.

Vale. Dabam Basil. a. d. XVII. Xbr. 1729.

9 .

E u le r  an B ernoulli 11. Juli 1730.
Antwort auf Bern-oullis Brief vom 17. Dezember 1729. Original in der Bibliotliek der Aka

demie der W issenschaften in Stockholm. Einige Zeilen veróffentlieht yon E nestrom im B ih a n g  
t i l l  s y e n s k a  v e t e n s k a p s a k a d e m ie n s  h a n d l i n g a r  5 , Nr. 21 (1880), S. 22—23.

Inhalt. J oh a n n  B e r n o u l l i s  franzosische Preisschrift. — Drei Differentialgleichungen 
zweiter Ordnung. — Tautochrone und isochrone Kurven. — Losung zweier von 
J o h a n n  B e r n o u l l i  gestellter Probleme, von denen das erste eine Yerallgemeinerung der 
Aufgabe von der kurzesten Linie auf einer Oberflache enthalt, das andere sich auf 
die Bewegung eines Korpers bezieht, der sich auf einer in einer beweglichen Yer- 
tikalebene liegenden Kurve bewegt. — Eine DifFerentialgleichung erster Ordnung.

Vir Excellentissime Celeberrime.1)
lam  pridem officium meum fuisset ad postremas literas Tuas re- 

spondere, idque maxime eo tem pore, quod ad nos fama peryenit de 
praemio P arisino2) Tibi adjudicato. Sed variae occupationes me impedi- 
yerunt, quominus ea, quae scribere statueram, perficere potaerim. Solam 
vero gratulationem  m ittere non volebam. Praecipuam enim causam hujus- 
modi gratulationum  praestantiam ingenii esse existimo, ex qua orta est ea 
disquisitio, quae optima est pronunciata. Neque vero haec laus in Te, Yir 
Celeberrime, competit; sed in eos praesertim, qui ex ea famam de se divul- 
gari quaerunt. Quicquid autem est, quo Te hoc judicio auctum esse sentis, 
de eo ex animo gratulor, atque u t idem Tibi adhuc saepenumero usu veniat, 
vehementer exopto.

Aequationem x x d d y  =  q y d x 2 sine methodo m ea, qua hujusmodi 
aequationes omnes, si fieri potest, vel reduco vel integro, sequenti modo, 
nulla adhibita substitutione, statim  integravi. Addo utrinque terminum 
x x d x d y  et multiplico der x n. Hoc facto quaero, qui numeri a et w esse 
debeant3) aeąuationis

1) Am oberen Rande der ersten Seite des Briefes finden sich die folgenden 
Worte von E u l e r :  „Vorigen Posttag hat Herr Prof. B e r n o u l l i  von hier auch ge
schrieben, welche er mich gebetten zu berichten“.

2) Im Jahre 1730 hatte J o h a n n  B e r n o u l l i  fiir die von der Pariser Akademie der 
Wissenschaften gestellte Frage iiber die Ursachen der elliptischen Gestalt der Bahnen 
der Planeten und der Veranderung der Aphelien den Preis bekommen. Die Ab
handlung ist unter dem Titel: Nowelles pensees sur le systeme de M. D e s c a r t e s  et la 
maniere d’en deduire les orbites et les aphelies des planetes gedruckt.

3) Hier spielt also x n die Rolle eines integrierenden Faktors. Vor 1730 hatte 
sich J o h a n n  B e r n o u l l i  zweimal eines solchen bedient (vgl. C a n t o r ,  Yorles. iiber Gesch. 
d. Mathem. 3 2, S. 227 und E n e s t r o m , B ib lio th . M athem . 1898, S. 58), aber davon 
hatte E u l e r  wahrscheinlich keine Kenntnis.
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a x n + 1d x d y  +  x n + * d d y  =  q x ny d x 2 +  x x n +  1d x d y ,  

ut utrum ąue membrum integrari possit. Inveni autem

a =  \  +  V<T+lr et n =  —  1 +  v 2 +  4’

et integratione facta prodit baec aeąuatio

- • i -  + V g + T  ł  + V s +  i  ,
( ł  +  V? +  ł )  x  ~ y d x  =  b d x  +  x  d y ,

g g Q  Gr. E n e s t k o m .

haec divisa per
- ł + y r + i

X

dat
_____  - J -  —  V ?  +  i *  7

( ł  +  V? + \ ) v d x  —  x d y = = h x  d x -

M ultiplicetur per
— -f — V? +

x

integrari poterit aeąuatio atąue resultabit

C — X - ł - y (1+ ł y =  — b x ~ ^ q +  ł

posui tantum b pro 2 ’ Poriocł ue haec

i  -  V 3 + l  i  + V 9 +  i-  
y  =  b x -\r c x

Quando dico in aeąuatione

dda; =  :Fs,', <ia;1- m<*y1 + m +  t y x n d z 1~ n d y 1+ n +  etc.

indeterminatam x  unicam dimensionem habere in singulis terminis, non 
tantum x sed etiam d x  et d x x  unam dimensionem ipsius x  efficere in- 
telligi volo. Sic in termino Y x  m d x 1 ~ m d y 1 +  m numerus dimensionum 
ipsius x non est m sed m +  1 — m  seu 1 u t in primo termino ddx.

Nescio ąuomodo factum est, u t aeąuatio tertii generis, ąuam perscrip- 
seram, sit absurda, puto me ita  scripsisse

ax™y ~  m~~ 1 dxP d y 2~P +  bxny ~ n ~ 1 d x i  d y 2~ v  +  etc. =  d d y ,

in qua nullam heterogeneitatem deprehendere possum. A tąue in ea x, y , dx, 
d y , d d y  in singulis terminis eundem dimensionum numerum tenent 
nempe 1.

Quae de pluribus tautochronis novis in vacuo scripsi, utiąue facilia sunt, 
et propterea non tam methodum, ąuam rem ipsam aestimandam esse puto. 
Non dubito, ąuin Filius Tuus Clar. problematis casum, ąuo utraąue curva 
est una continua, solverit statim, si de eo cogitasset; sed ąuia hujus casus
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ei in mentem non yenit, factum est, u t de his novis tautochronis tanąuam 
ad me solum pertinentibus loquutus sim. Casus vero hujus, quo utraque 
curva debet esse continua, solutio Tua, Vir Celeberrime, prorsus cum ea, 
qua usus sum, congruit. Quod ad tautochronam in medio secundum quad- 
rata celeritatum resistente attinet, quam in postremis literis Tecum com- 
municavi, ea tantum  oscillationes yersus eandem plagam euntes reddit iso- 
chronas, reyertentes vero tales non sunt. Propterea igitur ad usum pendu- 
lorum more consueto accommodata non est idonea. Nihilo tamen minus 
augmentum quoddam ea re Analysi accesisse arbitror, propter peculiarem 
atque latissime patentem methodum, qua in ea invenienda sum usus. 
Si vero utilitas in praxi desideratur, eadem methodo curvam determi- 
navi, in qua pendulum oscillans binas oscillationes ex itu  penduli et reditu 
constantes semper absolvit aequalibus temporibus, quamyis neque soli itus 
neque reditus sint isochroni.

In ultimis ad Cl. Filium datis literis me admonere jussisti de proble- 
mate mihi in prioribus literis proposito, ut ejus solutionern, si quam in- 
yenire possum scriberem. Is vero simul mihi aliud elegans problema te 
auctore proposuit de definiendo motu corporis super piano inclinato mobili. 
Utriusque problematis solutionern hic appono.

Problema prim um , cujus solutionern jam diu investigare debuissem, 
est hoc: In superficie cujuscunque solidi lineam ducere hujus naturae, ut 
planum, in quo sita sunt duo elementa contigua, cum piano tangente super- 
ficiem in eo loco angulum datum efficiat.J) Solutio mea haec est. Sit (Fig. 5) 
curva quaesita BM.  Assumto piano quo- 
cunque A P Q  pro lub itu, in eoque recta 
A P  tanquam axe, dem ittatur ex puncto 
quocunque curvae quaesitae M  in planum 
A P Q  normalis M Q ,  et ex Q ad A P  
etiam normalis QP.  Dicantur A P , x,
PQ,  y et QM, z. Exposita sit natura 
superficiei datae, in qua est curva B M ,  
aequatione inter tres indeterminatas x, 
y , z , quae sit haec

P d x  =  Qdy  -f- Rdz .

1) Y g l .  iiber dies Problem J o h a n n  B e r n o u l l i ,  Opera omnia T. IV, S. 118—114. 
B e r n o u l l i  gibt ais Gleichung der gesuchten Kurve

( T d x 2d d z  — zds2d d y  +  T d y d z d d y )  V ds2 -)- dz 2 
=  n z d s 2d x d d z  — n T d y d x d z d d z  +  n T d x d d y ( d s 2 -f- d z 2),

z B  1
wo d s 2 =  d x i 4- d y 2, T  = -----t t ,  n =  —

Q 2
und ds ais konstant angenommen wird.
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His positis inveni anguli piani curyae cum piano tangente in M  co- 
tangentem esse

P d y d d z — P  d z d d y -f- Q d x d d z — B d x d d y  
(.Qddy - f  Bddz )  \d x 2 +  d y2-\- d z2

posito sinu toto =  1. Si ergo requiratur, ut haec cotangens sit ą, erit,

P d y d d z  — P d z d d y  -(- Q d x d d z  — R d x d d y

=  ( Qd d y  +  R d d z ) q Vd x 2 +  d y 2 +  d z 2;

ex qua aeąuatione cum locali superficiei

P d x  =  Qdy  +  R d z

conjuncta determinabitur curva quaesita. Si requiratur, u t dictus angulus 
ubique sit rectus, erit q =  0 habebiturque aequatio

P ( d y d d z  — d z d d y )  =  R d x d d y  —  Q d x d d z ,

quae est ea ipsa, quam pridem pro linea brevissima inveni.
Alterum problema generalius quam mihi erat propositum  solvi hoc 

sensu. Super piano horizontali (Fig. 6) B C  sit perfecte mobilis curva AM CB. 
Super ejus parte convexa A M C  descendat pondus quod ad pondus figurae 
A M C B  rationem habeat ut C ad A. His positis requiritur motus utriusque 
et ponderis descendentis et figurae horizontaliter progredientis.1) Inveni

autem corpus revera propter figuram 
cadentem moveri in curva A N D  cujus 
applicata P N  ad respondentem P M  
habet rationem constantem; est nimirum 
P N : M N  =  A : C. Tangentes ergo ex 
M  et N  ductae concurrent in T  puncto 
axis A B  producti. Est autem celeritas 
corporis A  in N  ad celeritatem figurae 
A B C  u t N T  ad M N .  Sumta vero P O  
media proportionali inter P N  et P M

B  D C  ductaque TO,  erit celeritas corporis in
p. N  ad celeritatem, quam haberet, si ex

altitudine A P  libere cecidisset, u t N T  
ad OT.

1) Das von J o h a n n  B e r n o u l l i  gestellte Problem war: Sit A C K  triangulum 
materiale, rectangalum in K, quod super piano horizontali I )I I  sine omni frictione 
moven possit. Sit etiam corpus grave m, quod super hypothenusa A C  positum sua 
gravitate descendat, pariter sine frictione; quo fiet ut, descendente coi-pore m, trian
gulum jugiter ab eo pressum retrocedere cogatur. Quaeritur tunc corporis, tum



Sblutionem quidem hanc non ex principiis mechanicis et effectu solli- 
citationum grayitatis deduxi. Principia, quibus usus sum, sunt haec duo-
I. Yim vivam, quae adest, si corpus est in N  tam in corpore quam in 
figura, equivalere vi vivae, quam solum corpus haberet, si ex altitudine A P  
libere cecidisset. II. Hanc vim vivam ita distribui inter corpus et figuram 
ABC,  ut corpus minimo tempore ad lineam horizontalem BC  perveniat, 
vel ut corpus celerrime descendat. Hac vero solutione non contentus, 
quaero genuinam, eamque mox invenire spero.

Incidi nuper in hanc aequationem

ccdz  —  z z d z  — x z d x  —  cdx ^ x x  +  z  z  — cc,

quae est ad curvam quandam tautochronam. Eam construere possum, 
sed tamen nullo modo adhuc indeterminatas a se invicem separare potui. 
Ejusmodi praeterea innumerabiles dare possum, quarum omnium construc- 
tiones habeo, neque tamen vix eas separare spero.

Yale et favere perge
Yir Excellentissime Celeberrime

Petropoli d. 11. Julii Tuo obstrictissimo
1730. L. E ulero .

10.

E u le r  an B ernoulli 25. Mai 1731.
Original in der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften in Stockholm.

Inhalt. Yorlaufiger Bericht iiber eine mathematische Theorie der Musik

Hochedelgebohrner Hochzuehrender Herr.

Dass ich so lange Zeit an Ew. Excellenz zu schreiben aufgeschoben 
und dabey derselben meines schuldigen Respects zu versicheren, ist die Ur- 
sach, weilen ich seit der Zeit nichts gearbeitet habe, welches derselben zu 
iiberschreiben wiirdig geschatzet hatte. Ich habe fast diese ganze Zeit 
angewendet zu Verfertigung eines Systematis Musici womit ich jetzund 
fast zu Ende gekommen. 2) W as ich darinn yermeine gethan zu haben,
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trianguli velocitas, tum etiam yia A P, quam corpus ex motu composito describit, atąue 
utriusque lex accelerationis. Ygl. iiber dies Problem die Abhandlungen yon J o h a n n  

B e r n o u l l i  in den Com m ent. acad . sc. P etrop . 5, 1730/1731 (gedruckt 1738), S. 11 
—25, und in seinen Opera omnia T. IV, S. 341—347.

1) Diese Arbeit erschien in St. Petersburg 1739 unter dem Titel: Tentamen 
novae theoriae musicae, ex certissimis harmoniae principiis dilucide exposita. Wie 
P o g g e n d o r f f  (Biographisch-literarisćhes Handworterbuch I, Sp. 689) fur diese Arbeit 
drei Druckjahre (1729, 1734, 1739) hat angeben konnen, verstehe ich nicht. Jeden- 
falls geht aus E u l e r s  Brief heryor, dafi sie im Mai 1731 noch nicht fertig war.
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nehme ich biemit die Freyheit Ew. Excellenz zu uberschreiben, weilen ich 
yermuthe, dass dieselbe darauf curios seyn mochte, indeme ich neulich 
yon dero Herrn Sobn yernommen, dass dieselbe yon dem H errn H erm ann  
etwas dayon gehoret. Mein Endzweck in diesem W erke war dieser, dass 
ich suchte die Musik ais einen Theil der M athematik auszufuhien, und 
alles was eine Zusammenfugung und Yermischung der Thone kann an- 
genehm machen, aus richtigen Grunden ordentlich herzuleiten. Zu dieser 
ganzen Abhandlung babe ich einen metaphysischen Grundsatz nothig ge- 
habt, worinnen die Ursach enthalten, warum einer an einer Musie ein 
Wohlgefallen haben konue und worinn der Grund zu setzen sey, dass uns 
eine Sach angenehm, eine andre aber unangenehm vorkomme. Mit den 
Thonen habe ich dargethan, dass es diese Bewandtniss habe, dass uns 
viel zusammengefiigte Thone gefallen, wenn wir die Verhaltniss der Hohe 
und Tiefe derselben, nehmlich die rationem intervallorum pulsuum, welche 
die Saiten geben, einsehen. Und aus diesem habe ich die Reglen gezogen, 
wie die Thone wiirden zusammen gefugt werden, dass sich derer ein ver- 
standiges Ohr belustigen konne. Es ist aber noch ein anderer Grund 
weswegen wir an einer Musie eine Lust empfinden, welcher in der Daurung 
der Thone bestehet, und kann uns deswegen auch eine Musie bloss darum 
gefallen, weilen wir die Yerhaltniss der Daur der Thone begreiffen. Nach 
dem ersten principio ist also die yerschiedene Hohe und Tiefe der Thone 
das was uns belustiget, nach dem andren aber die yerschiedene Daur der
selben. Bey einer yollkommenen Musick muss beydes beysammen seyn 
und uns gefallen, so wohl ratione acuminis et grayitatis ais ratione dura- 
tionis sonorum. Eine Musie, die uns nur nach dem ersten gefallt, ist der 
Chorał, worinnen es nur auf die Zusammenstimmung der Stimmen an- 
kommt und auf die Daur nicht gesehen wird. Ein Exempel aber einer 
Musie, welche nur nach dem andren Grundsatz ein Gefallen erwecken 
kann, ist das Trommelspiel, worinnen nur auf die Daur und nicht auf die 
Hohe der Thone gesehen wird. Ich habe erstlich die Musie nach dem ersten 
Principio allein abgehandlet, hernach nach dem andren und endlich wrerde 
ich noch beyde zusammen nehmen. Im ersten Theil, welcher ohne Zweifel 
der fiirnehmste ist, sind folgende Stiick abzuhandeln yorgekommen. Fiir 
das erste von den Accorten, worinnen ich gewiesen, wie 2 oder mehr 
Thone miissen beschaffen seyn, dass sie, wenn sie zusammen klingen, eine 
angenehme Harmonie erwecken. Zum zweiten habe ich untersuchet wie
2 Accorte beschaffen seyn miissen, dass sie nacheinander geschlagen an- 
nehmlich klingen. Zum dritten habe ich eine ganze Suitę von Accorten 
betrachtet, und was zur Annehmlichkeit derselben erfordert wird gewiesen. 
Die Schrambe, in welchen sich eine solche Suitę befindet, machet die Modos 
aus, von welchen ich darauf gehandlet, und habe dabey auch gewiesen,
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was fiir Thone man fiir einen jeden modum nothig habe auf den In- 
strumenten, wobey ich das genus chromaticum mit 12 Thonen in einer 
Octay sehr schon heraus gebracht. Zu den folgenden Betrachtungen habe 
ich alles nach dem Systemate chromatico tractirt. Hernach habe ich was 
yorhergegangen specialer ausgefiihret, und auf die Praxin mehr appliciert. 
Und da ich darinn eine perfectam enumerationem modorum gemacht, so 
kann man daraus sehen, wie viel weiter man annoch in der Musie kommen 
konne, und dass von so vielen Modis jetzund nur 2 im Schwange sind. 
Dieses verstehet sich von der Musick, welche sich auf das Genus chro
maticum griindet, denn wenn man iiber die 12 Thone, so sich in eine 
Octav befinden, mehr oder an dereń Statt andre gebrauchen wollte, so 
wiirde man unendlich viel verschiedene Arten Musie haben konnen. Alles 
dieses habe ich aber aus dem ersten Principio allso heraus gebracht. Es 
seyen viel yerschiedene Thone, davon die zu gleicher Zeit absolvierte 
numeri pulsuum seyen wie diese ganze Zahlen a, b, c, d, etc. durch welche 
auch die Thone selbsten exprimiret zu werden pflegen. Dieser Zahlen 
minimus communis dividuus sey A. Diese Zahl nenne ich den Exponentem 
derselben Thonen, weilen daraus die Anmuth erkennet wird, welche yer- 
ursachet w ird , wenn dieselben Thone entweder zugleich oder nach ein- 
ander klingen. Ich habe darauf gradus suavitatis festgesetzt, davon der 
erste die perfecteste Zusammenstimmung, nehmlich wenn alle Thone ein- 
ander gleich sind, begreifift. Die folgenden begreiffen die weniger voll- 
kommenen nach ihrer Ordnung unter sich. Aus dem Exponente nun wird 
auf folgende Weise der Gradus suayitatis erkannt; ich solvire denselben 
in seine factores simplicissimos. Diese addire ich in eine Summ und 
subtrahire dayon n — 1 (n bedeutet den numerum factorum), die Zahl 
alsdann, die heraus kommt, gibt den gradum. Zum exempel die Thone 
seyen 1, 2, 3, 4, 6 , so wird derselben exponens seyn 12. Dieses fac
tores simplicissimi sind folgende 3: 2. 2. 3. Dereń Summ weniger 2 
ist 5, woraus erhellet, dass die harmonie dieser Thone im 5 : ten grad an- 
genehm sey.

Auf diese Weise kann man den Exponentem eines ganzen Musi-
calischen Stucks finden, wenn man alle Thone durch ganze Zahlen ex- 
prim irt und davon das minimum commune dividuum nimmt. Dieser expo- 
nens aber ist nicht anderes ais der modus musicus desselben Stiicks; zu 
einem Stiick, da alle Thone auf dem Clavier yorkommen, ist der Exponens 
2n 33. 52 wo n von der Anzahl der Octayen dependirt. Nach diesem
miissen in eine Octav folgende 12 Thone seyn

480, 512, 540, 576, 600, 620, 675, 720, 768, 800, 864, 900,
der 13te ist eine Octav hóher ais der Erste nehmlich 960.

Dieses ist was ich aus meiner Musica Theoretica Ew. Excellenz habe 
B ibliotheca Mathematica. III. Folgę. IV. 25
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iiberschreiben wollen. Ich verbleibe also nebst Yermeldung meines schul- 
digen Respects an dieselbe und dero samtliche Familie

H o ch w o h lg eb o h rn er H o ch zu eh ren d er H e rr

Petersburg, d. 25ten Maj. dero gehorsamster und
1731. verbundenster Diener

Leonhard  E uler . 1)

11.
Bernoulli an E u ler 11. August 1731.

Antwort auf E u l e r s  Brief vom 2 5 . Mai 1 7 3 1 . Original im Arcliiv der Akademie der Wissen- 
sckaften in St. Petersburg. Veroffentlicht zuerst im J o u r n a l  f i ir  M a th e m a tik  2 3 ,  1 8 4 2 , S. 199 

— 2 0 0  und dann abgedruckt yon Fuss, a. a. O. S. 8 — 11.

Inhalt. Uber die yon E u le r  angekiindigte mathematische Theorie der Musik. 
Kritische Bemerkungen zu den Auseinandersetzungen in E u le r s  yorangehendem Brief.

Clarissime et Doctissime Domine Professor,
Arnice Carissime.

Dessen letzteres vom 25. Mai ist mir yon Seinem H errn Y atter zu- 
recht iiberlieffert worden; E r hat nicht nothig sich wegen Saumseligkeit 
im Schreiben zu excusiren, da ich selbsten eine Antwort schuldig ware: 
hoffe aber E r werde mir zu gut halten, was ich diesorts an meiner Pflicht 
etwas lasse abgehen, in Betrachtung meiner vielfaltigen Occupationen, sonder- 
lich bei dem mir neulich aufgetragenen, oder yielmehr aufgedrungenen 
Decanat, welches mir in meinem angehenden hohen Alter sehr beschwer- 
lich ist.

Es ist mir sehr lieb gewesen zu vernehmen, d^ss der Herr Prof. an 
Yerfertigung eines Systematis Musici (welches fast zu Ende soli gekommen 
seyn) arbeitet; ich zweifle nicht, es werde ein schones W erk zu Tage

1) Am Anfange der yierten Seite des Briefes finden sich folgende von D a n ie l  B e r 
n o u l l i  geschriebene Zeilen: „Da mir der Hr. Prof. E u le r  gesagt, dass er diesen Brief an 
den Vatter ablassen wolle, so habe diese paar Zeilen hinzusetzen wollen, umb Ihnen und 
der Mutter meines Respects zu yersichern und meine Geschwistern nebst allen guten 
Freunden zu grussen, auch anbey meine Gott lob gute Gesundheit zu berichten. 
Sonsten berufe mich auf mein letzteres vom 1. Juni oder 8 . (das ich mich nicht recht 
erinnere). Wenige Tage daraut habe ich von dem J o h a n n es einen Brief empfangen, 
dero ich beantworten werde, wenn ich seine Antwort auf mein erstgedachtes Schreiben 
werde empfangen haben. W ir haben alhie yernommen, dass die Muller banąuerotiret 
haben, ich furchte der Yatter werde auch interessiret seyn und bedaure den guten
H . H erm ann ais welcher vor 800 Rtl. sp. interessiret seyn solle. Sonsten recommendire 
noch einmahl mein yoriges beachten wegen des Joh a n n es Herkunft und yerbleibe mit 
gebiihrenden Grussen

M. M. T. C. E. T. H. B. Y. T. H. E. T. O. F.

D. B e b n o u ll i ."



kommen, so des Auctors furtreffliches ingenium sattsam zeigen wird. Ich 
kann mir leicht einbilden, dass dergleichen opus kaum wird gefunden 
werden, darin alles auss mathematischen Griinden hergeholet ist, da wenig 
Scriptores Musici oder wohl gar keine zu finden sind, welche mit so grosser 
und aussbiindiger mathematischer Wissenschaft begabet sind, wie der Hr. 
Professor ist, desswegen mich sehr yerlanget Sein W erk selbsten dermahlen- 
eins zu sehen. Ich konnte zwar nicht leicht errathen, worin derjenige 
Grundsatz bestehe, so metaphysisch seyn solle, wie E r sagt, dadurch die 
Ursach konnte gegeben werden, warum Einer an einer Musie ein W ohl- 
gefallen haben konne, und dass uns eine Sach angenehm, eine andere aber 
unangenehm yorkomme: Man hat zwar eine General-idee von der Harmonie, 
dass sie lieblich ist, wenn sie wohl eingerichtet und die Consonanzen wohl 
menagirt seind, denn, wie bekandt, so haben auch die Dissonanzen in der 
Musie ihren Gebrauch, damit die Lieblichkeit der gleich darauf folgenden 
Consonanzen desto besser herauskomme, nach dem gemeinen Sprichwort: 
opposita juxta se posita magis elucescunt; also yerhalt sich es auch mit 
dem Schatten in der Malereykunst, welcher das Licht releviren muss. Es 
kommt, glaube ich, in musica practica meistens auf die A rt und Modifi- 
cation an, daran man gewohnet ist, und diese Art dependiret viel von dem 
Naturel und Temperament der Leute, dereń einige dieses, andere ein anderes 
fur suss und angenehm halten; also ist die Italienische M usie-Art dis- 
crepant von der Franzosischen, und diese von der Englischen. Mit einem 
W ort, de gustibus non est disputandum. W enn hiemit die Lieblichkeit 
eines Musicstiickes in der N atur selbsten soli gegriindet seyn, so muss man 
wohl definiren, was man durch Lieblichkeit yerstehe und nicht sagen: dies 
oder jenes ist lieblich, weil es mir gefallt, denn eben dieses konnte einem 
anderen miBfallen, zum Exempel dem Midae hat des Pans Schnader-Music 
besser gefallen, ais des Appollinis Harfenklang. Der Hr. Professor sagt, 
man konne urtheilen yon dem W ohlgefallen oder Missfallen der viel zu- 
sammengefugten T5ne, wenn man die Yerhaltniss der Hohe und Tiefe 
derselben, namlich die rationem inter\rallorum pulsuum, welche die 
Saiten geben, einsiehet; daraus habe E r die Regel gezogen, wie die 
Tonę miissen zusammengefugt werden, dass sie ein yerstandiges Ohr 
belustigen konnen. Dieses lasse ich gelten fur einen Meister, der mehr 
auf die Accuratesse eines Musicstuckes Achtung gibt, ais auf den Effect, 
den es auf die Zuhorer thu t; ein Solcher wird sich ohne Zweifel daran 
ergotzen und belustigen, wenn er es nur auf dem Papier geschrieben 
siehet und examiniret, und befindet dass es nach den Grundregeln wohl 
componirt ist; aber da ein Musicstuck meistens gespielet wird vor unver- 
standigen O hren , welche die rationem interyallorum pulsuum der Saiten 
nicht einsehen, viel weniger zahlen konnen, so wird, glaube ich, dergleichen

25*
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Ohren das Musicstuck entweder gefallen oder missfallen, je nachdem sie 
an diese oder jene Gattung der Musie gewohnt sind. Im iibrigen ge a t 
mir sein dessein ganz wohl, weilen aufs wenigste die Theoria musices a 
durch perfectionniret und gewiesen wird, dass ein Mathematicus schier alle 
Wissenschaften auszufiihren im Stande ist, dahingegen andere Meister, die 
nur Practici seind yon ihrer eignen Kunst nicht anderst schreiben ais wie
ein Blinder von der Farb.

W enn dieser Tractatus Musices zu End seyn wird, wird der Hr. 
Professor seine yorhabende Mechanicam1) (von dereń mir ist geschrieben 
worden) ohne Zweifel mit E rnst fiir die Hand nehmen, von denen ich mir 
etwas Sonderbares promittiere, dazu ich denn beharrliche Gesundheit von 
Herzen anwiinsche. Verbleibe indessen unter Empfehlung Gottl. Protection 
des hochgeehrten Hrn. Professors

bereitwilligster
J. B erno ulli Dr.

Basel, d. 11. August 1731.

3 8 8  G . E n e s t r o m :  Der Briefwechsel zwischen Leonhard Euler und Johann I Bernoulli.

1) Diese Arbeit erschien schon vor der Tlieoria musicae unter dem Titel: Me-
chanica sine motus scientia analytice exposita (St. Petersburg 1736).
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Zur Frage der Begriindung einer mathematischen 
Zentralbibliothek.

Von F elix  Muller  in Friedenau-Berlin.

W ie die Leser dieser Zeitschrift erfahren haben, wurde auf der Ver- 
sammlung der Deutschen M athem atiker-Vereinigung zu Karlsbad im Sep- 
tember 1902 yon Herrn F e l ix  K le in  der Gedanke angeregt, eine mathe
matische Zentralbibliothek zu begriinden, um die Mitglieder bei ihren 
wissenschaftlichen Arbeiten zu unterstutzen. Um die Yerwirklichung dieses 
Planes zu erortern, wurde eine Kommission gewaklt, welche in Kassel 
womoglich praktisch durchfiihrbare Vorschlage unterbreiten sollte. Durch 
den Aufsatz des Herrn E n es tro m : Uber die Aufgaben einer mathematischen 
Zentralbibliothek, B ib l. m ath . £3, 1 9 0 3 ,8 2 —85, wurde ich zur Aufstellung 
einiger Vorschlage yeranlaBt, welche den Mitgliedern auf der Yersammlung 
in Kassel iiberreicht wurden. Am letzten Yersammlungstage gestattete 
leider die Kurze der Zeit, die fiir die Beratung des Planes einer Zentral
bibliothek eriibrigte, weder ein Yerlesen der einzelnen Vorschlage, noch 
eine Diskussion derselben. Der Plan zur Begriindung einer Zentral
bibliothek wurde so lange vertagt, bis hinreichende Geldmittel yorhanden 
waren, doch wurde eine bibliographische Kommission eingesetzt, welche 
Berichte uber die Benutzbarkeit der mathematischen Bibliotheken und iiber 
ihre Bestande an seltenen Einzelwerken und Zeitschriften sammeln und 
yeroffentlichen soli.

Da indessen mehrere Mitglieder den W unsch geiiufiert hatten, dafi 
der Plan der Begriindung einer mathematischen Zentralbibliothek nicht 
ganzlich fallen gelassen werde, so sollen folgende Vorschlage zur Reali- 
sierung dieses Planes m itgeteilt werden, um womoglich zu neuen Yor- 
schlagen anzuregen.

1. An alle Mathematiker, besonders an die Mitglieder der Deutschen 
Mathematiker-Yereinigung, sowie an alle Verleger mathematischer W erke 
wird ein Aufruf erlassen mit der B itte, durch Geschenke von Biichern 
oder Zusendungen yon Geld die Begriindung der mathematischen Zentral
bibliothek zu unterstutzen.



2. Um die Yermehrung der Bibliothek durch NeuanschafFungen dem 
Bediirfnis entsprechend zu gestalten, werden Biblioth ekskataloge von 
selteneren oder schwer zuganglichen mathematischen Einzelwerken und 
Zeitschriften mathematischen Inbaltes mit Angabe der Bibliotheken, in 
denen sich dieselben befinden, hergestellt.

3. Um einen fortlaufenden Bericht iiber den Fortgang des Unter- 
nehmens den Mitgliedern zuganglich zu machen und ihnen den Nutzen 
der zugleich mit einer mathematischen Zentralbibliothek zu errichtenden 
Zentralstelle fiir mathematische Bibliographie wiederholt vor Augen zu 
fiihren wird ein Korrespondenzblatt zur Verbreitung mathematisch-biblio- 
graphiseher Kenntnisse herausgegeben.

4. Es wird eine standige Bibliotheks-Kommission ernannt, welche die 
E inrichtung und Erhaltung der Zentralbibliothek zu iiberwachen hat und 
die mit einer solchen Zentralbibliothek zweckmaflig zu yerbindenden Auf
gaben, wie die Auskunft iiber mathematische Literatur, die Erstattung 
eines fortlaufenden Berichtes iiber den Stand des Unternehmens, die Re- 
daktion des Korrespondenzblattes, spater die Herausgabe einer mathe
matischen Bibliographie, die Veroffentlichung eines mathematischen Ge- 
samtkataloges m it Hinzufiigung der Bibliotheken, die Herstellung eines 
W orterbuches der mathematischen Literatur und ahnliche Untersuchungen 
im Auge zu behalten und nach Moglichkeit durchzufiihren hat.

Die yerschiedenen Gegenstande, welche in dem Korrespondenzblatte 
zur Yerbreitung mathematisch-bibliographischer Kenntnisse zu besprechen 
waren, diirften etwa folgende sein:

1. Die mathematische Zentralbibliothek. Berichte iiber den Plan und 
die Realisierung desselben, iiber den Zuwachs durch Geschenke, iiber Neu- 
anschaffungen, iiber Verwendung der etwa eingegangenen Gelder. Grund- 
satze und sonstige Mitteilung iiber die Benutzung der Bibliothek u. a.

2. Offentliche Bibliotheken. Belehrungen iiber Benutzung der Biblio
theken des In- und Auslandes. Resultate der an die Yorstande ergangenen 
Aufforderungen. Bibliotheksverzeichnisse seltener Schriften. Materialien 
zu einem mathematischen Gesamtkatalog.

3. Literarische Desiderata. Verzeichnisse derjenigen Schriften, dereń 
Beschaffung unmoglich oder sehr schwierig war, nach M itteilungen der 
Leser des Blattes. Diese Verzeichnisse sind ais Materiał fiir das Schreiben 
an die Bibliotheks-Yorstande zu verwerten. Dadurch wiirden zugleich die 
Vorstande auf bedauerliche Liicken in ihren Bibliotheken aufmerksam ge- 
macht , werden. W unsche zur Anschaffung fiir die Zentralbibliothek u. a.

4. Bibliographisches. Mitteilung von alteren und neueren Schriften, 
in denen wichtige bibliographische Aufsatze oder Notizen iiber m athe
matische Gegenstande enthalten sind. Fortlaufende Berichte iiber den

390  F e l i x  M u l l e r .
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mathematischen Inhalt alterer Zeitschriften, Berichte iiber die im Er- 
scheinen begriffenen grofien Bibliographien, Ubersicht iiber neu erschienene 
Schriften. Materialien zu einer systematisch geordneten mathematischen 
J  ahresbibliographie.

5. Fragen und Auskunfte. Anfragen (mit Angabe des Namens oder 
pseudonym) uber mathematische Literatur, wie solche zum Teil schon im 
I n te rm e d ia ire  des m a th e m a tic ie n s  sich finden. Antworten auf einge- 
gangene Fragen, seitens der Leser des Blattes.

6. Literaturangaben. Erganzungen und Yerbesserungen unvollstandiger 
oder fehlerhafter Zitate in Repertorien, Encyklopadien und anderen mathe- 
mathischen Schriften.

7. Wórterbuch der mathematischen Literatur. Sammlungvon Materialien 
zu einem lexikographischen Yerzeichnis mathematischer Termini technici 
mit Angabe der einschlagigen Literatur.

8. Vorlesungen. Mitteilungen iiber Beriicksichtigung der mathematischen
Literatur in Yorlesungen.

9. Anzeigen. Yerkaufe von Bibliotheken, Buchhandleranzeigen, Anti-
ąuariatskataloge etc. etc.

Vielleicht ware es moglich, wóchentlich eine Nummer des Foire- 
spondenzblattes erscheinen zu lassen, damit Auskiinfte auf literarische 
Fragen moglichst schnell gegeben werden konnen. Der jahrliche Abonne- 
mentspreis diirfte Mk. 6.— . nicht iibersteigen. Durch Austausch des 
Jahresberichtes und des Korrespondenzblattes mit anderen mathematischen 
Journalen liefie sich die Zentralbibliothek vermehren. Die der Redaktion 
eingesandten W erke wurden ebenfalls der Zentralbibliothek zu gute kommen.
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Uber Ausstellungen mathematischer Literatur.

Von G. E nestrom  in Stockholm.

Betrachtet man ais Zweck einer Ausstellung, die Ubersicht iiber das, 
was bisher auf einem gewissen Gebiete geleistet worden ist, zu erleichtern 
und dadurch Anregungen zu Yerbesserungen oder zu neuen Arbeiten auf 
diesem Gebiete zu geben, so hat man in betreff der reinen Mathematik 
eigentlich nur wenig Gegenstande, die ausgestellt werden konnen. Fiir die 
Geometrie kommen in Betracht Modelle von Flachen und Kuryen, sowie 
Instrumente zur Herstellung oder Berechnung raumlicher Gebilde, und auch 
fiir die Analysis haben solche Modelle und Instrumente eine Bedeutung, 
sofern dadurch Funktionen yeranschaulicht werden konnen. H ierher ge- 
horen ferner zahlentheoretische Diagramme, und auch Rechenmaschinen 
oder Maschinen, die gewisse andere analytische Operationen ausfiihren, 
konnen ja  ais der reinen M athematik angehorig betrachtet werden. Aber 
einen Einblick in das, was bisher auf dem Gebiete der M athematik iiber- 
haupt geleistet worden ist, wird man natiirlich nicht durch eine Aus
stellung solcher Gegenstande bekommen.

Fordert man dagegen von einer Ausstellung nur, dafi sie an einer 
und derselben Stelle eine ziemlich groJBe Anzahl von solchen Sachen, aus 
denen der Fachmann Belehrungen erhalten kann, zusammenfuhren soli, so 
gibt es fiir die Mathematik auch eine andere A rt yon Gegenstanden, die 
ausgestellt werden konnen, namlich mathematische Schriften. Freilich 
finden sich in den grofien Bibliotheken nicht unbedeutende Sammlungen 
solcher Schriften, und wer Auskunft iiber die mathematische Literatur 
w iinscht, hat jetzt zur Verfiigung wertvolle literarische Hilfsm ittel, aber 
die Biicherbestande der groBen Bibliotheken sind nur ausnahmsweise dem 
Fachmanne zuganglich, und die literarischen Hilfsm ittel konnen nicht 
immer den Nutzen gewahren, den man hat, wenn man die Schriften selbst 
gesammelt vor sich findet. Um dies zu ermoglichen, g ib t es yielleicht 
augenblicklich, so lange wir keine mathematische Zentralbibliothek besitzen, 
keinen besseren Ausweg ais von Zeit zu Zeit Ausstellungen mathematischer 
L iteratur anzuordnen.
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Ohne Zweifel kann es von Interesse sein, auch die altere mathematische 
L iteratur auszustellen, aber sofern es sich nicht um eine Spezialausstellung 
handelt, ist es wohl im allgemeinen angebracht, sich auf die neuesten 
Schriften zu beschranken. Am einfachsten ware es, zuerst ein Rund- 
schreiben an Yerleger und Yerfasser ausgehen zu lassen, worin diese er- 
sucht werden, ihre mathematischen Publikationen einzusenden, und dann 
zu Yersuchen, die so erhaltene Sammlung auf andere Weise zu erganzen, 
so daB sie wenigstens alle wichtigeren Erscheinungen der letzten Zeit um- 
faBt. Gelingt ein solches Verfahren, so kann man die Schriften auf ver- 
schiedene Weise ordnen, je  nach dem Zweck, den man in erster Linie 
verfolgen will. W ill man die Entwickelung der literarischen W irksamkeit 
auf dem mathematischen Gebiete hervorheben, empfiehlt es sich selbstver- 
standlich die Schriften chronologisch zu ordnen, sonst diirfte unter allen 
Umstanden eine eigentlich systematische Anordnung vorzuziehen sein. Zu
erst werden dann Zeitschriften und allgemeine Arbeiten gestellt, und darauf 
die iibrigen Schriften nach den behandelten Gegenstanden geordnet; liierbei 
ist es wiinschenswert, nicht nur die besonders erschienenen Arbeiten son
dern auch Separatabziige aus Gesellschafts- und Zeitschriften zu sammeln. 
Auf diese Weise bekame man eine TJbersicht iiber die neueste literarische 
W irksamkeit auf den verschiedenen Gebieten der M athematik, und die 
Sammlung wiirde auch zu einem naheren Studium der einschlagigen 
Literatur einladen.

Erweist es sich dagegen unmoglich, auch nur annaherungsweise die 
wichtigeren mathematischen Schriften der letzten Jahre zu bekommen, 
so sollte man wenigstens auf einem besonderen Gebiete Yollstandigkeit 
erstreben, denn auch eine Spezialausstellung kann gewiB von groBem Inter
esse sein. Die Grenzen einer solchen Ausstellung konnen natiirlich auf 
verschiedene W eise gezogen werden; sie konnen zeitlich sein, so daB man 
sich z. B. auf die Schriften des letzten Jahres beschrankt. Sonst liegt es 
auch nahe, die L iteratur eines gewissen Zweiges der Mathematik z. B. der 
Funktionentheorie, auszustellen; hat man irgend einen Grund die Grenzen 
noch enger zu ziehen, kann man die Ausstellung nur die Schriften von 
oder iiber einen bestimmten M athematiker, z. B. E u l e r , oder iiber eine 
besondere Frage, z. B. die Grund] agen der Geometrie, umfassen lassen.

Es kann auch Spezialausstellungen geben, die mehr padagogische oder 
praktische Zwecke verfolgen. In den verschiedenen Landern werden bei 
dem U niversitatsunterricht eine Menge von Lehrbiichern oder Vorlesungs- 
heften benutzt, von denen die meisten dem groBen Publikuin fast unbekannt, 
und schwer zu bekommen sind; an einer Stelle die wichtigsten dieser 
Lehrbiicher und Vorlesungshefte zu sammeln, wiirde fiir die Universitats- 
lehrer der M athematik und auch fiir andere M athematiker sehr belehrend
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sein konnen.1) Einen unleugbaren Nutzen, wenn auch etwas anderer Art 
ais der bisher in Betracht gezogenen, wiirde es auch mit sich bringen, 
wenn die grofieren Yerleger auf dem Gebiete der Mathematik besondere 
Ausstellungen ihrer Yerlagsartikel anordnen wollten, worin sie die Zweige 
der Mathematik hervorheben, mit welchen sie sich vorzugsweise beschaf
tigen, denn daraus konnten jungę Mathematiker, die ausfiihrlichere Arbeiten 
in Angriff genommen haben, ersehen, wohin sie sich wenden sollen, um 
ihre Schriften veroffentlicht zu bekommen. Kurz, die Zahl der ver- 
schiedenen Ausstellungen mathematischer Literatur, die dem Fachmanne 
wertvolle Belehrungen geben wurden, ist so groB, daB man sehr wrohl 
eine ganze Reihe solcher Ausstellungen anordnen konnte, die yerschiedene 
Zwecke yerfolgen.

Sind also Ausstellungen mathematischer L iteratur im allgemeinen niitz- 
lich, so miissen sie ganz besonders zu empfehlen sein, wenn sie mit
grofieren Mathematiker-Yersammlungen in Yerbindung gesetzt werden, und 
es ist darum sehr erfreulich, dafi der AusschuB fiir die Yorbereitung des 
dritten internationalen Mathematikerkongresses in Heidelberg 1904 be- 
schlossen hat, m it dem Kongresse eine Literaturausstellung zu verbinden.

Wenn ich sage, dafi die Ausstellungen in diesem Falle besonders zu 
empfehlen sind, so denke ich nicht in erster Linie daran, dafi die Besucher 
viel zahlreicher ais sonst werden miissen, obgleich dieser Umstand gewifi 
nicht ohne Belang ist. Ungleich grofieres Gewicht lege ich darauf, dafi 
die bei einem Kongresse gehaltenen Yortrage in vielen Fallen die Fach- 
genossen zu unmittelbarem Studium der einschlagigen Literatur anregen 
miissen, und daB ein solches Studium , wenn es schon wahrend des Kon-
gresses moglieh wird, zu wertvollen Bemerkungen seitens der Zuhorer
Anlafi geben konnte, wodurch das wissenschaftliche Resultat der Verhand- 
lungen wesentlich erhoht wiirde. Aber die Literaturausstellung kann auch 
direkt fiir gewisse Yortrage yerwertet werden, z. B. wenn es sich um 
Berichte iiber den gegenwartigen Stand bestimmter Theorien handelt.

Indessen wird die Literaturausstellung meiner Ansicht nach ihre grofite 
Bedeutung bei dem geselligen Yerkehr der KongreBmitglieder bekommen. 
W o eine Anzahl Personen, die sich mit denselben Gegenstanden beschaf
tigen, yersammelt sind, werden natiirlich gesprachsweise yiele Fragen 
beriihrt werden, zu dereń Erledigung es nicht seiten notig ist, die be-
treffende Literatur zur Yerfiigung zu haben, und wenn dies durch eine 
Literaturausstellung ermoglicht wird, so konnen solche priyate Colloquia 
einen weitaus grofieren W ert haben, ais manche offiziell angekiindigten Yor-

J) Den Gedanken einer solchen Spezialausstellung entnebme ich einer freund- 
lichen Mitteilung des Herrn A. K r a z e r .
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trage. Besonders willkommen wird die Ausstellung fiir diejenigen werden, 
die sich mit historischen und literarischen Forschungen beschaftigen, und 
ich denke mir, dafi im Ausstellungslokal zu bestimmten Zeiten Zusammen- 
kunfte angeordnet werden, wo keine Yortrage gehalten werden, sondern 
die Gleichgesinnten sich in kleine Gruppen yereinigen, um Fragen mehr 
literarischer A rt zu diskutieren. GewiB konnte auf diese Weise man che 
Frage sogleich erledigt werden, die unter anderen Umstanden umfassende 
Nachforschungen erfordern wiirde.

Bisher habe ich yon der Weise gesprochen, worauf Literaturaus- 
stellungen zweckmafiig angeordnet werden konnen, und von dem Nutzen, 
den sie gewahren, aber es gibt auch eine andere Sache, die in Betracht 
gezogen werden muB, namlich die Schwierigkeiten bei dieser Anordnung und 
die grofie Miihe, die damit yerbunden ist. Es ware darum unangezeigt 
zu verlangen, dafi die je tz t in Aussicht genommene Literaturausstellung 
alles bringen wird, das man a priori geneigt ist von einer solchen zu 
erwarten, aber schon der Umstand, dafi eine mathematische Literaturaus
stellung zustande kommen wird, ist sehr erfreulich; spater, nachdem man 
Erfahrung auf diesem Gebiete erworben hat, konnen ja  ziemlich leicht 
Erweiterungen oder Yerbesserungen angebracht werden.
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Kleine Mitteilungen.

Kleine Bemerkungen zur zweiten Auflage von Oantors „Vorlesungen iiber 

Geschichte der Mathematik.11
Die erste (fette) Zahl bezeichnet den Band, die zweite die Seite der „Vorlesungen“. 

BM =  B ib l io th e c a  M a th e m a tic a .
1 : 1 2 ,  siehe BM 1 3, 1900, S. 265. — 1 : 15, siehe BM 3 3, 1902, S. 323. —

1 :22 , 29, 34, siehe BM 13, 1900, S. 265—266. — 1 :3 6 , 64, siehe BM 3 3, 1902, 
S. 137. — 1 : 103, siehe BM 13, 1900, S. 266. — 1 :1 3 5 , siehe BM 13, 1900, S. 266; 
3-3, 1902, S. 137. — 1 :  144, 155, 169, 171, siehe BM 3 3, 1902, S. 137—138. — 
1 :1 9 0 , siehe BM 13, 1900, S. 266. — 1 : 195, siehe BM 3 3, 1902, S. 56. — 1 :197 , 
202, siehe BM J 3, 1900, S. 266. — 1 :2 07 , siehe BM 4 3, 1903, S. 283. — 1 :2 2 5 ,
234, siehe BM 3 3, 1902, S. 138. — 1 :255, siehe BM 3 3, 1902, S. 238.

1 :  272. Die yon J o h n  D e e  angefertigte lateinische Ubersetzung der 
Schrift des M uham m ed  B a g d a d in u s  w urde zum erstenm al von P. C om m andino  
herausgegeben un ter dem Titel: De superficierum divisionibus Iiber M a c e o m e to  
B a g d e d in o  ascriptus (Pisauri 1570). F ast gleichzeitig erschien eine italienische 
Ubersetzung yon E. V ia n i d e ’ M a l a t e s t i  d a  M o n t e f i o r e  (Libro del modo di 
dwidere la superfieie ałtribuito a M a c h o m e to  B a g d a d in o ,  Pesaro 1570). —  
Zu den in Anm. 2 genannten Sćhriften iiber die yerlorene Aufgabensammlung 
7Z£Qi ÓIV.IQ£G£0)V p ip /J ,O v  konnen noch folgende hinzugefugt werden: H e ib e r g ,  
Litterargeschichtliche Studien iiber E u k l i d  (Leipzig 1883), S. 12— 16; F a y a r o .  
Preliminari ad una restiłuzione del libro di E u c l i d e  sulla divisione delle 
figurę piane, A t t i  d e l l ’ I s t i t u t o  Y e n e to  16, 1883, S. 393— 397; F a v a r o ,  
Nolizie storico-critićhe sulla divisione delle aree, M e m o rie  d e l l ’ I s t i t u t o  
V e n e to  2 2 , 1 8 8 3 , S. 129— 154. Die letzte Schrift habe ich yergebens in 
den F o r t s c h r i t t e n  d e r  M a th e m a t ik  gesucht, und sie scheint auch H errn 
L o r i a  (Le scienze esatte nell’ antica Grecia I I ;  M e m o rie  d e l l ’ a c c a d e m ia  
d i s c ie n z e  d i M o d e n a  1 1 2, 1895, S. 221) unbekannt gewesen zu sein.

G. E n e s tr o m .

1 :283, siehe BM 13, 1900, S. 499. — 1 :  2S4, 321, siehe BM 13, 1900, S. 266
—267. — 1 : 370, siehe BM 13, 1900, S. 319. — 1 :383, siehe BM 13, 1900, S. 267.
—  1 :3 9 5 , siehe BM 3 3, 1902, S. 323. — 1 : 400, siehe BM 13, 1900, S. 267. —
1 :4 2 9 , siehe BM 3 3, 1902, S. 324. — 1 :432, siehe BM 13, 1900, S. 267.

1 :  4 3 4 — 435. Nach dem Erscheinen der 2. A uflage des 1. Bandes der 
Yorlesungen h a t P . T a n n e r y  in den D io p h a n ti  opera omnia Vol. I I  (1895), 
S. 37— 42 einen Brief von M ic i i a e l  P s e l l o s  yeroffentlicht, wo gesagt wird,
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dafi A n a t o l io s  eine arithmetische Schrift iiber die agyptischen Rechenmethoden 
abfafite und dieselbe dem D io fa n t o s  widmete. Nach T a n n ery  (a. a. O. S. IX) 
hat P s e l l o s  diese Notiz wahrscheinlich dem Kommentar der H y p a t ia  ent- 
nommen. Ist P s e l l o s  hier ais zuverlassig anzusehen, so folgt daraus, dafi 
D io fa n t o s  in der 2. Halfte des 3. Jahrhunderts n. Ohr. gelehrt hat, denn 
A n a t o l io s  war um 280 Bischof von Laodikeia; H u l t s c h  (Art. D io p e a n to s  
in P a u ly -W is s o w a , RealencyMopadie B. 5, Sp. 1052) setzt darum D io fa n t o s ’ 
Bliite um 250 n. Chr. an. G. E n estro m .

1 :436, siehe BM 3 3, 1902, S. 138. — 1 :437, 440, siehe BM 13, 1900, S. 267.
— 1 :4 5 7 , siehe BM 3 3, 1902, S. 238. — 1 :4 6 3 , siehe BM 3 3, 1902, S. 139, 324.

1 : 466. Hier ware es angebracht einige Worte iiber den griechisch- 
jiidischen Mathematiker D om ninos aus der syrischen Stadt Larisa einzufiigen. 
D om ninos, ein Zeitgenosse von P r o k lo s ,  hat eine kurze Ubersicht iiber die 
Elemente der Zahlentheorie Yerfafit, die von J. F . B o is s o n a d e  im 4. Bandę 
(S. 413 — 429) der Anecdoła graeca herausgegeben wurde, und iiber dereń 
Inhalt P . T a n n ery  (D om ninos de Larissa; B u lle t . d. sc. m athem . 82, 1884, 
S. 288— 298) und F. H u l t s c h  (Art. D om ninos in P a u ly -W is s o w a , Realencyldo- 
pddie) berichtet haben. H u l t s c h  bemerkt, dafi die Schrift von D om ninos fur 
die Geschichte der Arithmetik beachtenswert ist, weil sein Yerfasser aufier 
E u k le id e s ,  N ik o m a ch o s und, wie es scheint, T h e o n  von Smyrna noch eine jetzt 
verloren gegangene Quelle benutzt hat, die auch dem J a m b lic h o s  vorgelegen hat.

G. E n estro m .

1 :467, 469, siehe BM 13, 1900, S. 267. — 1 :475, siehe BM 13, 1900, S. 267 
—268; 3 S, 1902, S. 139; 4 3, 1903, S. 283. — 1 :  476, siehe BM 13, 1900, S. 268. —
1 :5 1 0 , siehe BM 13, 1900, S. 314. —  1 :5 1 9 —520, siehe BM 33, 1902, S. 239. —
1: 537, 540, 542, siehe BM 13, 1900, S. 268. —  1 :6 2 2 , siehe BM 2 3, 1901, S. 143.
— 1 :6 4 1 , siehe BM 3 3, 1902, S. 139. — 1 :661, siehe BM 13, 1900, S. 499. —
1 : 662, siehe BM 13, 1900, S. 499; 3 3, 1902, S. 139. — 1 :663, siehe BM 3 3, 1902,
S 405. — 1 :6 7 1 , siehe BM 13, 1900, S. 499. — 1 :6 8 7 —689, siehe BM 2 3, 1901, 
S 143—144; 4 3, 1903, S. 205—206. — 1 :6 9 4 , siehe BM 1 3, 1900, S. 499; 4 3, 1903, 
S 284. — 1 : 704, 706, 708, 714, 735, 736, 744, 748, siehe BM 13, 1900, S. 49 5 —500.
— 1 :7 4 9 , siehe BM 13, 1900, S. 2 6 8 . -  1 :  756, 757, 767, siehe BM 13, 1900, S. 500 
—501. — 1 :7 9 4 , siehe BM 3 3, 1902, S. 139. — 1 :8 0 4 , 805, 807, 808, 812, 823, 
852, siehe BM 13, 1900, S. 268—269. —  1 : 853, 854, siehe BM 13, 1900, S. 501. —  
1 :8 5 4 , siehe BM 3 3, 1902, S. 324; 4 3, 1903, S. 206. — 1 : 855, siehe BM 1 3, 1900, 
S. 501.

2  : 7, siehe BM 2 3, 1901, S. 351. — 2 : 8 ,  10, siehe BM 13, 1900, S. 501—502.
— 2 : 1 4 —15, siehe BM 2 3, 1901, S. 144. — 2 :2 0 ,  siehe BM 13, 1900, S. 502; 3 3,
1902, S. 239. — 2 :2 5 ,  siehe BM 13, 1900, S. 274. — 2 :3 1 ,  siehe BM 2 3, 1901, 
S. 351—352; 3 3, 1902, S. 239—240. — 2 :3 4 ,  siehe BM 2 3, 1901, S. 144. — 2 :3 7 ,  
siehe BM 13, 1900, S. 502. — 2 : 3 8 ,  siehe BM 2 3) 1901, S. 352. — 2  :39 , siehe 
BM 13, 1900, S. 502. — 2  : 41, 57, siehe BM 2 3, 1901, S. 352. — 2 :5 9 ,  siehe BM 13,
1900, S. 502. — 2 :6 3 ,  siehe BM 4 3, 1903, S. 206. — 2 : 7 0 ,  siehe BM 13, 1900, 
g 4 1 7  — 2 : 7 3 ,  82, 87, 88, 89, 90, 92, siehe BM 13, 1900, S. 502—503. — 
2 : 9 7  siehe BM 3 3, 1902, S. 406. — 2 :9 8 ,  siehe BM 13, 1900, S. 269—270. — 
2 :1 0 0 ,  siehe BM 3 3, 1902, S. 140. — 2 :1 0 1 ,  siehe BM 3 3, 1902, S. 325.

2 . 104— 105. Die zwei Bemerkungen; „Am Schlusse des IV. Bucbes 
[seiner EuKLroausgabe] lehrt Campanus die Dreiteilung des Winkels,“ und
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„Merkwiirdigerweise fehlt die Winkeldreiteilung in den Handschriften der 
EuKLiDausgabe des Campanus* miissen den Leser veranlassen zu fragen: Wolier 
w eifi man denn, daB Campanus sich mit der Dreiteilung des Winkels beschaftigt 
hat?, und iiber diese Frage findet man in den Vorlesungen keinen AufschluB. 
In der Tat sind sowohl der soeben zitierte Ausdruck „Cam panus lehrt“ ais 
der S. 103 yorkommende Ausdruck „Stellen in der EuKLiDausgabe des Cam- 
p a n u s“ ein wenig irreleitend; bekanntlich hat C u r tz e  etwa 20 Handschriften 
dieser EuKLiDausgabe untersucht, ohne darin etwas iiber die Winkeldreiteilung 
zu finden (vergl. C entralb l. fiir  B ib lio th ek sw . 16, 1899, S. 262; Abhandl. 
zur Gesch. d. m athem . W iss. 12, 1902, S. 259), und soweit jetzt bekannt 
ist, kommt der Anhang iiber die Dreiteilung des Winkels zuerst in der bei 
R a t d o l t  gedruckten Ausgabe vom Jahre 1482 yor. Auf diesen Umstand 
deutet die zweite B em erk ung des Herrn C a n to r  hin (die in der 2. Auflage 
der Vorlesungen hinzugefiigt ist), aber dann ware eigentlich auch eine neue 
Redaktion der ersten Bemerkung erforderlich gewesen. G. E n e str o m .

2  :105, siehe BM 13, 1900, S. 503. — 2 :111, siehe BM 2 3, 1901, S. 352. — 
3 :1 1 6 , siehe BM 3 3, 1902, S. 406. — 2 :1 2 2 ,  siehe BM 13, 1900, S. 503—504. —
2  :126, 127, siehe BM 3 3, 1902, S. 406. — 2  :128, siehe BM 13. 1900, S. 504. — 2  :132, 
siehe BM 13, 1900, S. 515—516. — 2 :1 4 3 ,  siehe BM 13, 1900, S. 504. — 2 :1 5 7 ,
158, siehe BM 2 3, 1901, S. 352. — 2  :163, 166, siehe BM 13, 1900, S. 504. — 2  : 175, 
siehe BM 3 3, 1902, S. 140. — 2 :2 1 0 , siehe BM 2 3, 1901, S. 352—353. — 2 :2 1 8 ,
siehe BM 4 3, 1903, S. 284. — 2  : 219, siehe BM 2 3, 1901, S. 353. — 2  : 229, 242,
243, siehe BM 13, 1900, S. 504—505. — 2  :253, siehe BM 2 3, 1901, S. 353. —
2  : 273, siehe BM 13, 1900, S. 505. — 2  : 274, siehe BM 3 3, 1902, S. 325. — 2  : 282,
283, siehe BM 13, 1900, S. 506; 2 3, 1901, S. 353—354. — 2 :2 8 4 ,  286, 287, 289, 
290, 291, siehe BM 13, 1900, S. 506—507. — 2  :2 9 6 , siehe BM 2 3, 1901, S. 354.
— 2 :3 1 3 , siehe BM 13, 1900, S. 507. — 2 :  328, siehe BM 3 3, 1902, S. 140; 4 3, 
1903, S. 285. — 2  : 334, siehe BM 13, 1900, S. 507. — 2  : 353, siehe BM 1 3, 1900, 
S. 507; 4 3, 1903, S. 8 7 .'— 2  : 358, 360, siehe BM 4 3, 1903, S. 87. — 2 :3 8 1 , siehe 
BM 13, 1900, S. 507. — 2 :  385, siehe BM 3 3, 1902, S. 81; 4 3, 1903, S. 207 —
2  : 386, 395, 401, 405, 425, siehe BM 13, 1900, S. 507—508. — 2  : 430, siehe BM 2 3,
1901, S. 145. — 2  :440, siehe BM 4 3, 1903, S. 285. — 2  : 442, siehe BM 3 3, 1902, 
S. 325. — 2  :449 , siehe BM 3 3, 1902, S. 140. — 2  :454, siehe BM 3 3, 1902, S. 242.
— 2  : 474, 480, siehe BM 3 3, 1902, S. 140—141. — 2 :4 8 1 , 482, siehe BM 13, 1900, 
S. 508. — 2 :  482, siehe BM 2 3, 1901, S. 354; 3 3, 1902, S. 240. — 2 :4 8 4 ,  siehe BM 
3 3, 1902, S. 141. — 2 :4 8 6 ,  489, 490, siehe BM 13, 1900, S. 509. — 2 :4 9 7 , siehe 
BM 13, 1900, S. 509; 4 3, 1903, S. 87. — 2 :5 0 9 , siehe BM 13, 1900, S. 270, 509. —
2  : 510, siehe BM 13, 1900, S. 509. — 2  : 512, siehe BM 3 3, 1902, S. 141. — 2 :  514, 
516, 517, siehe BM 13, 1900, S. 509. — 2 :  530, siehe BM 2 3, 1901, S. 354—355; 3 3,
1902, S. 141. — 2  : 532, 535, 541, 548, 549, siehe BM 13) 1900, S. 509—510. — 2  : 550, 
siehe BM 2 3, 1901, S. 355. — 2  : 554, siehe BM 1 3, 1900, S. 510. — 2  : 555, 565, 567, 
568, siehe BM 4 3, 1903, S. 285—286. — 2  : 569, siehe BM 13, 1900, S. 510. — 2  : 572 
—573, siehe BM 1 3, 1900, S. 510; 3 3, 1902, S. 141. — 2 :5 7 6 , siehe BM 2 3, 1901, S. 355 
—356. — 2 :579 , siehe BM 2 3, 1901, S. 145. — 2  : 580—581, siehe BM 4 3, 1903, S. 207.
— 2  : 582, siehe BM I 3, 1900, S. 510. — 2 :5 8 3 , siehe BM 13, 1900, S. 270; 2 3,
1901. S. 356. — 2 :  592, siehe BM 2 3, 1901, S. 146. — 2 :5 9 4 , siehe BM 13, 1900,
S. 270. — 2  : 597, siehe BM 1 3, 1900, S. 270; 2 3, 1901, S. 146. — 2 :5 9 9 —600,
siehe BM 2 3, 1901, S. 146. — 2 :6 0 2 ,  603—604, siehe BM 13, 1900, S. 270—271.
— 2 :6 1 1 , siehe BM 2 3, 1901, S. 356—357. — 2  : 612, siehe BM 13, 1900, S. 277; 
2 3, 1901, S. 146. — 2 :6 1 3 , siehe BM 2 3, 1901, S. 357. —2 :6 1 4 , 620, siehe BM 3 3,
1902, S. 141. — 2 :6 2 1 , 623, siehe BM 13, 1900, S. 277; 2 3, 1901, S. 146-147. —
2 :6 3 8 , siehe BM 2 3, 1901, S. 147. — 2  : 642, 643, siehe BM 13, 1900, S. 271. —
2  : 655, siehe BM 2 3, 1901, S. 357. —  2  : 656, siehe BM 4 3, 1903, S. 286. —  2  : 659, 
660, siehe BM 2 3, 1901, S. 147—148. — 2  : 665, siehe BM 13, 1900, S. 271. — 2  : 674, 
siehe BM 4 3, 1903, S. 8 8 . — 2 :6 8 3 , siehe BM 2 3, 1901, S. 148. — 2 :6 9 3 , siehe
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BM 4 3, 1903, S. 287. — 2 :7 0 0 , 701, 703, 704, 70Ó, siehe BM 13, 1900, S. 271— 
273. — 2 :7 1 9 , siehe BM 2 3, 1901, S. 357. — 2  : 720, siehe BM 4 3, 1903, S. 287. 
— 2 :7 2 1 ,  siehe BM 13, 1900, S. 273. — 2 :7 4 2 ,  siehe BM 1 3, 1900, S. 273; 
3 3, 1902, S. 142. — 2 :7 4 6 ,  siehe BM 13, 1900, S. 273. — 2 :7 4 7 , siehe BM 13, 
1900, S. 173; 2 3) 1901, S. 225. — 2 :  749, siehe BM 4 3, 1903, S. 88. — 2 :7 6 6 ,

BM 2 3, 1901, S. 359; 4 3, 1903, S. 88—89. — 2 :7 8 4 , siehe BM 2 3, 1901, S. 148. —
2  : 802, siehe BM 4 3, 1903, S. 208. — 2  : 812, siehe BM 4 3, 1903, S. 37. — 2 : 820, 
825, 840, 856, 865, siehe BM 2 3, 1901, S. 148—149. — 2 :876, 878, 879, siehe BM 
13, 1900, S. 511. — 2 :8 9 1 ,  siehe BM 13, 1900, S. 273. — 2 :8 9 8 ,  siehe BM 4 3,
1903, S. 37, 208. — 2  : 901, siehe BM 13, 1900, S. 511. — 2 : V III (Vorwort), siehe 
BM 3 3, 1902, S. 142. — 2  : IX , X (Yorwort), siehe BM 13, 1900, S. 511—512.

3  : 9, siehe BM 2 3, 1901, S. 359. — 3  : 10, siehe BM 13, 1900, S. 518. — 3 : 11,
siehe BM 4 3, 1903, S. 209 — 3  : 12, 17, siehe BM 13, 1900, S. 512. — 3 : 22, siehe
BM 1 3, 1900, S. 512; 4 3, 1903, S. 209. — 3 :2 4 ,  25, siehe BM 4 3, 1903, S. 209.

3 : 25. Da Philipp Ronayne hier ais „sonst ganz unbekannt“ bezeichnet
wird, so sei bemerkt, dafi dieser M athematiker im Jahre 1717 in London ein 
ziemlich yerbreitetes Treatise of algebra yeroffentlichte, dessen zweite yermehrte 
Auflage daselbst 1727 in zwei Banden erschien. G. Enestrom.

3 :2 6 ,  siehe BM 2 3, 1901, S. 359. — 3  :4 5 -4 8 , 49, 50 , siehe BM 13, 1900, 
S. 512—513. — 3 : 7 0 ,  siehe BM 2 3, 1901, S. 360. — 3 :1 0 0 ,  siehe BM 2 3, 1901, 
S. 149. — 3  :112, siehe BM 4 3, 1903, S. 209—210. — 3  :116, siehe BM 13, 1900, 
S. 513. — 3  : 117, siehe BM 13, 1900, S. 518. — 3  : 123, siehe BM 13, 1900, 8. 513.

B : 123. In Zeile 8— 13 mufi es s ta tt des Textes heifien: „die in dieser 
Entw icklung auftretenden Koeffizienten von x n, x n~ l, . . . heifien Cascaden“. 
Dann ware n u r Zeile 23 noch zu lesen: „die W urzeln irgend einer gleich Nuli 
gesetzten Cascade . . Zur naheren E rlau terung  mag noch folgendes bemerkt 
werden. Is t f  (v) =  0 die gegebene Gleichung, so setzt R o l le  v —  x  -f- z  und 
bildet also f  (z -\- x)

(n—1) (n)= f(e) + xqf + x*qv + x3q£+ + +
(n— 1) (n— 2)

/ '  / *  (z')
Nach seiner Bezeichnung ist dann —— die erste, die zweite Cas

cade usw. Som it dient ihm  die obige Substitution nur zur Bildung  der Cascaden 
oder Abgeleiteten, wie wir sagen. Benutzt werden dieselben dann, um  Grenzen, 
zwischen denen die reellen W urzeln der Gleichung liegen, abzuleiten. Dazu 
bedient er sich des Theorems: „Zwischen zwei aufeinanderfolgenden W urzeln 
a und b von f '  (z) =  0  kann nu r eine einzige W urzel von f  (z) =  0  liegen“. 
Dieses Theorem allein gehort R olle  an, nicht aber das gewohnlich (so bei S erre t, 
Handbucli der hóheren Algebra, deutsch yon W ertheim I, 1868, 216 und bei 
N etto , Yorlesungen uber Algebra I ,  1896, 208) ais solches bezeichnete all- 
gemeinere Theorem: „Zwischen zwei aufeinanderfolgenden reellen W urzeln a 
und b von f  (z) =  0 liegt eine ungerade Anzahl von W urzeln der Gleichung 
f  ( z )  =  0, also stets mindestens eine“. R olles Satz ist eine Folgerung yon 
diesem. A. v. Braunmuhl.
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3  :124, siehe BM 3 3, 1902, S. 407—408.

3 : 124. Anmerk. 1 mufi es heifien pag. 151 s ta tt 152.

.3 :126 , siehe BM 4 3, 1903, S. 288. — 3 :1 3 1 , siehe BM 4 3, 1903, S. 210. — 
3 :1 5 1 ,  siehe BM 3 3, 1902, S. 326.

3 : 1 6 7 .  Z. 29 soli nicht 1725 sondern 1722 stehen. O {fen bar bezieht 
sich die Angabe auf die zweite Auflage des Commercium epistolicum, wo dem 
Auszuge aus dem Tangentenbrief von 1672 hinzugefiigt w urde: „Missum fuit 
apographum  hujus epistolae ad Tschirnhausium mense maio 1 6 7 5 “ (siehe die 
Ausgabe von -T. B. Biot und F. Lefort, Paris 1856, S. 84). Nun gibt es 
bekanntlich Exem plare dieser zweiten Auflage, die auf dem Titelblatte das 
D ruckjahr 1725 tragen, aber die Auflage selbst erschien, wie H err Cantor 
ganz rich tig  S. 326 des 3. Teiles seiner Vorlesungen angib t, schon 1 7 2 2 , und 
ubrigens h a t F. Lefort (a. a. O. S. IX) konstatiert, dafi die Exem plare mit 
dem D ruckjahre 1725 sich von den iibrigen nu r in  betreff des Titelblattes 
unterscbeiden. G. Enestrom.

3 : 1 7 2 — 173. In  der ersten Auflage des 3. Bandes seiner Vorlesungen 
hatte  Cantor (S. 166) nach Weissenborn (Die Principien der liólieren Analysis 
in ilirer Entwickelung von L e i b n iz  lis auf L a g r a n g e , Halle 1856 , S. 3 9 — 41) 
angegeben, dafi Newton in der Methodus fluxionum sich m it partiellen 
Differentialgleichungen beschaftigt, und beanstandete die NEWTONsehe Behandlung 
dieser Gleichungen. H iergegen machte Zeuthen in seiner A bhandlung Sur 
ąuelgues critiąues faites de nos jours a N e w t o n  ( B u l l e t .  de l ’a c a d . d. sc. 
de D a n e m a r k  1 8 9 5 , S. 263) darauf aufm erksam , dafi die angeblichen par
tiellen Differentialgleichungen in W irk lichkeit totale Differentialgleichungen m it 
m ehr ais zwei Yeranderlichen w aren, und dafi Newtons Behandlung derselben 
durchaus einwandfrei w ar; m it Bezugnahme auf diese Bem erkung, die ubrigens 
gar nicht neu w ar (vgl. z. B. Lacroix, Traite du calcul differentiel et du calcul 
integral, 2 e ed. t. 2 , S. 6 9 1 ), gab Cantor im V orw ort (S. VII) zur ersten 
Auflage des 3. Bandes der Yorlesungen zu, dafi Newtons Gleichungen m it 
m ehr ais zwei Veranderlichen ais to tale und nicht ais partielle Differential
gleichungen betrachtet werden miissen. Besonders auffallig ist es darum , dafi 
die betreffenden Gleichungen auch in der zweiten Auflage ais partielle Differential
gleichungen bezeichnet werden. W orauf dies beruht, weifi ich nicht, aber jeden- 
falls scheint m ir Zeuthens Bem erkung rich tig  zu sein. N atiirlich sagt Newton 
nicht selbst, dafi die Gleichungen totale D ifferentialgleichungen sind, aber ebenso 
wenig diirfte bei ihm irgend ein Ausdruck yorkommen, der darauf hindeutet, 
dafi es sich um  partielle Differentialgleichungen handelt, und u n te r solchen U m 
standen mufi wohl die Tatsache, dafi die NEWTONsehe B ehandlung gerade fiir 
totale aber nicht fiir partielle Differentialgleichungen pafit, entscheidend sein. 
Es ware ja  in der Tat m erkw iirdig, wenn man ganz unnotigerweise von der 
Voraussetzung ausgehen sollte, dafi Newton unrich tig  yerfahren ist. —  In betreff 
der Bem erkung S. 17 3 , dafi das NEWTONsehe V erfahren „geeignet ist zur 
Integration zu fiihren, aber dam it noch keineswegs B erechtigung gew innt“ , 
diirfte es geniigen, au f die zitierte Stelle in  Zeuthens A bhandlung zu ver- 
weisen. G. Enestrom.
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3  : 174, siehe BM 2 3, 1901, S. 149—150. — 3  : 183, siehe BM 13, 1900, S. 432. —
3  :188, siehe BM 3 3, 1902, S. 241. — 3  : 201, siehe BM 18, 1900. S. 513. — 3  : 207, siehe 
BM 13, 1900, S. 519. — 3 :2 1 5 , siehe BM 2 3, 1901, S. 150. — 3 :2 1 8 , siehe BM 13,
1900, S. 513. — 3 :2 2 0 ,  siehe BM 3 3, 1902, S. 326. — 3  :224, siehe BM 13, 1900,
S. 514. — 3  :225, 228, siehe BM 2 3, 1901, S. 150. — 3 :232, siehe BM 13, 1900,
S. 514. — 3 :2 4 6 , siehe BM 13, 1900, S. 514; 2 3, 1901, S. 151. — 3  :250, siehe
BM 13, 1900, S. 514. — 3 :3 0 3 ,  siehe BM 2 3, 1901, S. 155. — 3 :3 3 0 —331, siehe
BM 3 3, 1902, S. 241-242. — 3  : 447, 455, siehe BM 2 3, 1901, S. 151. — 3  :473, 
siehe BM 2 3, 1901, S. 154— 155.

8 :4 7 3 .  Die Zeile 16 erwahnte Differentialgleicłrang z2d2x  =  2 x d z 2 ist 
ein spezieller Pall der Seite 892 Zeile 19 erwiihnten, von J ohann Bernoulli 
bereits vor 1700 integrierten Gleichung. A. v. Braunmuhl.

3  : 477, 479, siehe BM 2 3, 1901, S. 151—152.— 3  : 521, siehe BM 2 3, 1901, 
S. 441.

B : 535. DaB Simpsons U nabhangigkeit in betreff der Anwendung von 
Hilfswinkeln nicht gegen jeden Zweifel gesichert ist, hat H err Cantor selbst 
in seiner Besprechung vom 2. Teile der B RAUNMUHLSchen Vorlesungen iiber 
Geschichte der Trigonometrie im A r c h iv  d e r  M a th e m a t ik  6 3 , 1903, S. 328 
— 330 anerkannt. In  der T at hat Braunmuhl (a. a. O., S. 44) nachgewiesen, 
dafi Thomas Streete schon 1661 in seiner Astronomia carolina Hilfswinkel 
benutzt h a t, um  logarithmisehe Rechnungen zu erleichtern. Nach Cajori 
( B u l l e t i n  of th e  a m e r ic a n  m a th e m a t i c a l  s o c ie ty  IO2, 1903, S. 155— 157) 
wird dieser Astronom  Thomas Streete gewohnlich m it dem Richter Thomas 
Street (1626— 1696) verwechselt (so auch von Braunmuhl a. a. O.). Cajori 
gibt an, dafi Thomas Streete am 5. Marz 1621 in Castle Lyons (Irland) ge- 
boren w ar und am 17. A ugust 1689 in Chanon-row bei W estm inster starb.

G. Enestrom.

3 :  565, 571, 578, siehe BM 3 3, 1902, S. 326—327. — 3 :6 1 4 ,  siehe BM 
4 3 , 1903, S. 89—90. — 3 :  636—637, siehe BM 2 3, 1901, S. 441 .— 3  : 652, siehe 
BM 2 3, 1901, S. 446. — 3 :6 6 0 , 667, 689, 695, siehe BM 2 3, 1901, S. 441—442. —
3 : 750, 758, 760, 766, siehe BM 2 3, 1901, S. 446-447. — 3  : 774, 798, siehe BM 2 3,
1901, S. 442—443.— 3 :8 4 5 , siehe BM 2 3, 1901, S. 447; 3 3, 1902, S. 327—328. —
3  :848, 881, siehe BM 2 3, 1901, S. 443. — 3  :882, siehe BM 2 3, 1901, S. 447.

B : 890 . Im  letzten Absatz diirfte die Bemerkung, dafi Euler der erste 
war, der die Zuruckfiihrung yon Differentialgleichungen zweiter Ordnung auf 
solche erster Ordnung sich ais eigentliche Aufgabe stellte, etwas abgeandert 
werden, da, wie S. 892 angegeben wurde, bereits J ohann Bernoulli vor 1700 
dieses Yerfahren eingeschlagen hatte. A. v. Braunmuhl.

3  : 892, siehe BM 3 3, 1902, S. 143. — 3 : IV (Yorwort), siehe BM 2 3, 1901, 
S. 443.
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402 G. E n e s t b o m .  —  P. S t a c k e l .  —  C. R. W a ł l n e b .

Anfragen und Antworten.
113. Uber einen Brief von Gerbert an Adelbold. Am 10. Mai

1 8 9 6  schrieb mir M a x  C u r t z e : „ E s ist mir gegliickt, die Antwort G e r b e r t s  

„auf den Brief A d e l b o l d s  von Utrecht dc crassitudine spaerae in zwei Ab- 
„schriften, davon eine aus der ersten Halfte des XI. Jahrhunderts, aufzufinden. 
„Es ist wunderbar, dafi alle, welche die Briefe G e r b e r t s  gesammelt haben, 
„an diesen beiden Exemplaren haben achtlos voriiber gehen konnen, da sie doch 
„in den betreffenden Bibliothekskatalogen deutlich und klar ais solche be- 
„zeichnet sind“.

So yiel ich weiB, hat C u r t z e  diesen Fund in keinem seiner zahlreichen 
Artikel erwahnt, und auch in B u b n o v s  Ausgabe von G e r b e r t s  mathematischen 
Schriften habe ich yergebens Auskunft iiber den betreffenden Brief an A d e l b o l d  

gesucht. Es ist wohl also anzunehmen, dafi C u r t z e  yon den angedeuteten 
Bibliothekskatalogen irre geleitet worden ist, bald aber das Versehen entdeckt 
hat. Kann diese Annahme auf irgend eine Weise definitiy bestatigt werden?

G . E n e s t r o m .

114, Uber die Geschichte des Begriffes „zweite Kriimmung41 und 
des Termes „Torsion“. Dafi bei Raumkuryen neben den schon bei ebenen 
Kurven auftretenden Begriff der Kriimmung ein weiterer, analoger Begriff tritt, 
hat wohl zuerst M o n g e  in seinem Memoire sur les developpees, les rayons de 
courbure, et les differens genres d’inflexions des courbes a double courbure (ver- 
fafit 1771, gedruckt im 10. Bandę, 1785, des Mem. div. sav.) erkannt, 
ohne dafi er allerdings diese Erkenntnis ausdriicklich formuliert und fiir den 
neuen Begriff einen besonderen Namen eingefiihrt hatte; der bei P i t o t  (1724) 
und C l a i r a u t  (1731) auftretende Terminus „Kurve doppelter Kriiinmung“ hat 
mit der sogenannten zweiten Kriimmung nichts zu tun (vgl. C a n t o r ,  Yorles. 
iiber Gesch. d. Mathem.32, 428, 755). Erwahnung verdient dagegen yielleicht, 
dafi T i n s e a u  in seiner Abhandlung Solution de ąueląues problemes relatifs a 
la theorie des surfaces courbes et des courbes a double courbure (Mem. div. 
sav. 9, 1780) bei Kuryen doppelter Kriimmung Punkte linearer und Punkte 
planarer Inflexion unterscheidet, aber eine besondere Bezeichnung fiir die zweite 
Kriimmung habe ich zuerst bei L a n c r e t  (Memoire sur les courbes a double 
courbure [1802]; Mem. div. say. I 2, 1805) gefunden, der yon erster und zweiter 
Flexion spricht, und fiir diese Unterscheidung sich auf mundliche Mitteilungen 
von F o u r i e r  beruft (ygl. auch D u p in ,  Developpements de geometrie, Paris 1813, 
S. 334).

Es ware von Interesse, yollstandige Auskunft iiber die Entstehung des 
Begriffes „zweite Kriimmung" zu haben, sowie festzustellen, wann und wo der 
jetzt gebrauchliche Name „Torsion* zuerst aufgetreten ist. Weder in den 
Lehrbiichern noch in der Encyldopadie der mathematischen Wissenschaften habe 
ich dariiber eine Angabe gefunden.1)

Kiel. P. S t a c k e l .

1) Auch die Geschichte der Theorie der Kriimmung von Flachen und Raurn- 
kurven von S. A. C h b i s t e n s e n  (Om den historiske Udvikling af Theorien for Fladers 
og Mimhuroers Krumning; Tidsskr. for Mathem. 1883, S. 97—127) enthalt keine 
bestimmten Aufschliisse hieriiber; ebenso wenig die Dissertation von A. H a a s ,  Versuch 
einer 'Darstellung der Geschichte des Kriimmungsmasses (Tubingen 1881). G. E.



Antwort auf die Anfrage 93 iiber einen geometrischen Q,uadranten 
von 1594. Durch K a s t n e r s  Geschichte der Mathematik III (Gottingen 1799), 
S. 379, bin ich zu der Yermutung veranlaBt, die betreffende Schrift riihre von 
L e v i n u s  H u l s i u s  her, und diese Yermutung scheint durch eine Angabe best&tigt 
zu werden, die ich in einem kiirzlich erschienenen antiąuarischen Kataloge gefunden 
habe. Dort wird namlich eine Schrift mit folgendem Titel ausgeboten: H u l s i u s ,  

L e v . ,  Theoria et praxis ąuadrantis geometrici. . .  1). i. Beschreibung, Unterricht 
und Gebrauch des gevierdten Geometrischen u. a. Instrument, . . .  Norimbergi, 
typ. Gerlach., sumptibus Cornelii de Judaeis 1594. 4°, 70 S. -j- 37 Taf.

G. E n e s t r o m .
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Antwort auf die Anfrage 112 iiber den deutschen Mathematiker 
Andreas Alexander.1) Die Hof- und Staatsbibliothek in Miinchen besitzt zwei 
Exemplare des Mathemalogium prime partis A n d r e e  A l e x a n d r i  Ratisbonensis 
mathematici super novam et veterem logicam A r i s t o t e l i s .  Am Ende der Schrift 
steht: „Opus mathemalogii A n d r e e  A l e x a n d r i  Ratisbonensis mathematici in
novam et veterem logicam A r e s t o t e l i s  finit. Melchior Lotter Liptzen. im- 
pressor solertissimus impressit Anno salutis millesimo ąuingentesimo quarto 
Nonis Marci“.

D as T ite lb la tt enthalt ein E pigram m  a u f A n d reas A le xa nd er  von  H er- 
mannus B u sc h iu s (vg l. iiber diesen S. Gun th er , Geschichte des mathematischen 
TJnterrichts im deutschen Mittelalter bis zum Jahre 1525, B erlin  1887, S. 212), 
das aber keinen A ufschluB  iiber jenen  gib t. D agegen  b ietet die E in le itu n g  
etw as von  Interesse dar. S ie  b eg in n t m it den W orten: „A n d reas  A lexa nd er  
libera lium  artium  professor P aulo  S chrvoffheym  G orlicensi (dieser w ar nach der 
L eipziger U n iversita tsm atrik el im  Jahre 1504 D ekan der U niversitat) philosopho  
acutissim o et auditori suo S. P . D .“, und am E nde bem erkt der Verfasser, daB 
„presertim  C olonie: in  qua academ ia in bonarum  artium  professorem  prom otum  
g lor ior  et exu lto : sem per hec m athem atica floruerunt et florean t“. Man ersieht 
daraus, daB A n d reas  A le x a n d er  im  Jahre 1504 zum  P rofessor der M athem atik  
an der U n iyersita t in  K oln ernannt w urde, und dies stim m t auch m it den A n 
gaben der L eip ziger U n iversitatsm atrikel, w o er zum  letzten  Mai fiir das Som m er- 
sem ester 1504 aufgefiihrt w ird . N ach dieser M atrikel war er im  W inter- 
sem ester 1502 L ehrer der „arithm etica  com m u n is“ ; im  Som m ersem ester 1503 
la s er „m athem ath icam “ und im  Som m ersem ester 1504 „perspeetivam  com m unem “.

C. R. W a l l n e r .

1) Nach einer freundlichen Mitteilung des Herrn G. V a l e n t in  wird A n d r ea s  
A l e x a n d e k  auch in dem Lexicon baierischer Gelehrten und Schriftsteller bis zum Ende 
des siebzehnten Jahrhunderts von A . M. K o b o l t . Mit Naćhtragen von G . M. G a k d e r s -  
h o f e n  (Landshut 1825, S. 311) erwahnt. Freilich wird hier nur angegeben, daB A n d r e a s  
A l e x a n d e r  ein Mathematiker aus Regensburg war, der 1504 in Leipzig ein Mathe
malogium veroffentlichte. G. E.

2 6 *
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Rezensionen,
J .  T ro p fk e . Geschichte der Elementar-Mathematik in systematischer 

D arstellung. Zweiter Band. Geometrie. Logarithmen. Ebene Trigono- 
metrie. Spharik und spharische Trigonometrie. Reihen. Zinseszinsrechnung. 
Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Kettenbriiche. Stereometrie. 
Analytische Geometrie. Kegelschnitte. Maxima und Minima. Leipzig, Yeit
1903. VIII +  496 S. 8°. Mark 12.
Im ersten Bandę seiner Geschichte der Elementar-Mathematik hatte Herr 

T r o p f k e  Rechnen und Algebra behandelt, und man hatte darum erwarten konnen, 
dafi der zweite Band ais Untertitel „Analysis und Geometrie* tragen wiirde. 
Warum der Verfasser es yorgezogen hat, den Inhalt dieses Bandes sogleich in
12 Teile yon so wesentlich ungleichem Umfange und Bedeutung zu sondern 
und alle diese Teile schon auf dem Titelblatte zu yerzeichnen, ist mir unbe- 
kannt. Im Vorwort bemerkt er, dafi die gewahlte Anordnung sich im grofien 
und ganzen dem Verlaufe des Schulpensums anschliefit, aber dadurch scheint 
mir sein Verfahren nicht genug motiyiert zu sein; in der Tat enthalt ja sein 
Buch sehr yieles, das iiber den Rahmen des Schulunterrichts hinausgeht. Meines 
Erachtens ware es besser gewesen, in eine Arbeit, die auf dem Titelblatte eine 
systematische Darstellung yerspricht, die einzelnen Teile etwas weniger un- 
systematisch zu ordnen.

Etwas auffallig erscheint es mir auch, aus den 7 Druckseiten, worauf Maxima 
und Minima behandelt werden, einen besonderen „Teil* zu bilden, und die Be- 
nennung „Geometrie" fiir den ersten Teil ist wohl wenig gliicklich gewahlt, 
da spater die Stereometrie in einem anderen Teile behandelt wird. Aber natiirlich 
sind diese Ausstellungen von geringem Belang und wesentlich formaler Art.

Wie der erste Band, zeichnet sich auch dieser durch Reichhaltigkeit des 
Inhalts und Zuyerlassigkeit der Angaben aus; die Zahl der Anmerkungen unter 
dem Texte iibersteigt hier 1800. Auch aus dem zweiten Bandę kann der Fach- 
mann hie und da Belehrungen bekommen; so finden sich darin zahlreiche Bei- 
trage zur Geschichte der mathematischen Terminologie, die offenbar auf un- 
mittelbarem Studium der Quellen beruhen. Inwieweit der Verfasser allen 
Gegenstanden, die in eine Geschichte der Elementarmathematik gehoren, die 
gebiihrende Aufmerksamkeit geschenkt hat, ist eine Frage, woriiber natiirlich 
die Ansichten yerschieden sein konnen. Dafi die Darstellung an gewissen Stellen 
ziemlich ausfiihrlich, an anderen sehr knapp ist, beruht ohne Zweifel zum Teil 
darauf, dafi der Verfasser yon den friiheren mathematisch-historisclien Forschungen 
abhangig gewesen ist, und diese auf einigen Gebieten recht geringe Resultate 
an den Tag gebracht haben. Moglicherweise ist dies der Grund, warum der 
Yerfasser z. B., obgleich er eine besondere Abteilung fiir Maxima und Minima



Rezensionen. 405

bat, gar nichts iiber die reine elementare Methode zur Losung von Maximal- 
fragen sagt (vgl. B ib lio th . M athem . 2 3 , 1901, S. 360).

Auch in betreff der Darstellungsweise ist die Arbeit des Herrn T r o p f k e  
verdienstvoll; sein Stil ist nicht seiten schwungvoll, und nur ausnahmsweise 
geht er dabei zu weit, so dafi er um der Phrase willen das wahre Sachver- 
haltnis in einer nicht ganz richtigen Beleuchtung darstellt. Nur in einem Falle 
mochte ich eine rein sprachliche Ausstellung gegen ihn machen, namlich in be
treff seiner Anwendung des Wortes „ Mittelalter “, wodurch der Leser ganz 
unnotigerweise irregeleitet wird. Unter „Mittelalter* versteht er namlich nicht 
nur das, was man gewohnlich damit meint, sondern auch die folgende Zeit 
wenigstens bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, denn S. 97 wird nicht nur 
L a h i r e  sondern auch M a c l a u r i n  zum „Mittelalter*1 gerechnet. Welchen Nutzen 
es mit sich bringt, dem Worte eine solche Bedeutung zu geben, habe ich nicht 
erraten konnen.

Diesem zweiten Bandę ist ein ausfiihrliches Namen- und Sachregister (29 
zweispaltige Druckseiten) der ganzen Arbeit hinzugefiigt worden, wodurch das 
Auffinden der erwiinschten Aufschlusse dem Leser sehr erleichtert wird. In  
meiner Besprechung des ersten Bandes (siehe B ib lio th . M athem  43, 1903, 
S. 214) bemerkte ich, dafi ich gewisse Sachen, die meiner Ansicht nach in 
eine Gesćhićhte der Elementarmathematik gehoren, yergebens gesucht hatte, 
und ich sprach die Yermutung aus, dafi moglicherweise die Stellen, wo sie 
behandelt waren, meiner Aufmerksamkeit damals entgingen. Durch das Register 
bin ich jetzt in den Stand gesetzt, hieriiber genauere Auskunft zu bekommen, 
und es zeigte sich dabei, daB meine Yermutung in einigen Fallen richtig war. 
Auf der anderen Seite fehlte wirklich etwas, was ich gesucht hatte, darunter 
fast ganzlich  Notizen iiber die „Reguła fa ls i“ . Bekanntlich hat diese Rechen- 
methode in der Gesćhićhte der Arithmetik eine bedeutende Rolle gespielt, und 
man hat dieselbe nicht ohne Grund ais einen Yorlaufer zur NfiWTON’schen  
Approximationsmethode bezeichnet (vgl. H. W e b e r  und J. W e l l s t e i n ,  E ncy
klopedie der Elementarmathematik I, Leipzig 1903, S. 295). Auch fiir die 
Gesćhićhte der mathematischen Zeichensprache ist die „Reguła falsi“ yon Be
deutung gewesen, insofern die Zeiehen -j- und —  lange Zeit eigentlich nur 
dort angewendet wurden. Unter solchen Umstanden ist es ein wenig auffallend, 
dafi, wie man aus dem Register (S. 474: „Falsi, reguła*) ersieht, der Name 
„Reguła falsi* freilich einmal (Bd. I, S. 33) zitiert wird, aber ohne die ge- 
ringste ErklSrung, so dafi der nicht sachkundige Leser annehmen mufi, es handle 
sich um etwas durchaus unwesentliches.

Im Yorworte gibt der Verfasser an, die herangezogene Literatur erstrecke 
sich in beiden B&nden bis zum Jahre 1900, mit welchem Zeitpunkte die Aus- 
arbeitung abgeschlossen sei. Da nun die mathematisch-historische Forschung 
in den Jahren 1900— 1903 bedeutende Errungenschaften auch auf dem Gebiete 
der Elementarmathematik aufzuweisen hat, so ware das definitiye Abschliefien 
der Ausarbeitung mit dem Anfange des Jahres 1900 sehr zu bedauern gewesen. 
Gliicklickerweise war es dem Verfasser, wie er auch im Vorworte andeutet, bei 
der Drucklegung moglich, hie und da unter Bezugnahme auf die neueste Lite
ratur Verbesserungen anzubringen; freilich sind diese Verbesserungen (aus typo- 
graphisch-technischen Griinden ?) zuweilen nicht in den Text, sondern nur in 
die Anmerkungen eingefiihrt,, so dafi der Leser, der nur den Text liest, die 
altere, unrichtige Auskunft bekommt. So z. B. wird S. 118 im Texte gesagt, dafi
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bei V i t r u v i u s  einmal der Wert 71—  3J/g vorkommt, wahrend in der Anmerkung 
493 diese Angabe dahin berichtigt wird, dafi nach der richtigen Lesart der betreffen- 
den Stelle bei V i t r u v i u s  der Wert n —  3 benutzt wurde. Ebenso gibt Herr T r o p f k e  

S. 410 an, dafi bis zur Zeit des D i o f a n t o s  anscheinend eine Algebra ganzlich 
yermifit wurde, aber S. 412 (Anmerkung 1623a) wird auf einen Umstand hin- 
gewiesen, der beweist, dafi schon zu H e r o n s  Zeit die Algebra ziemlich hoch 
ausgebildet war. Ich bin naturlich nicht imstande zu entscheiden, ob die typo- 
graphischen Schwierigkeiten, die eine kleine Anderung des Textes mit sich ge- 
fiihrt hatte, unmoglich zu beseitigen waren, aber jedenfalls ist der yon mir jetzt 
heryorgehobene Umstand zu bedauern.

In betreff der Einzelheiten der T R O P F K E s e h e n  Arbeit erlaube ich mir hier 
unten einige kleine Bemerkungeu hinzuzufugen; wie man daraus ersehen wird, 
stammt die dabei herangezogene mathematisch-historische Literatur zum grofiten 
Teil aus dem Zeitraume 1900— 1903 lier.

S. 5. A n m .  4 s o l lt e  i i b e r  H i p p o k r a t e s  n i c h t  n u r  a u f  B r e t s c h n e i d e r  

s o n d e r n  a u c h  a u f  G. A l l m a n  ( H e r m a t h e n a  4, 1881, S. 180 — 228) u n d  P. 
T a n n e r y  ( M e m o i r e s  d e  l a  s o c i e t e  d e s  s c i e n c e s  d e  B o r d e a u x  52, 1882, 
S. 211— 236) y e r w i e s e n  w e r d e n .  — Die w e i t e r  u n t e n  S. 110 ( A n m .  475) z i t i e r t e  

Abhandlung y o n  K u d i o  scheint d e m  Y e r f a s s e r  b e i  d e r  Drucklegung d e s  e r s t e n  

B o g e n s  n o c h  n i c h t  z u g a n g l i c h  g e w e s e n  z u  s e i n ,  s o n s t  h a t t e  e r  s ie  n a t u r l i c h  

s c h o n  S. 5 a n f i i h r e n  s o l le n .

S. 8 . Die Bemerkung, dafi auf dem geometrischen Gebiete „ L e o n a r d o  

P i s a n o  wegen der selbstandigen Behandlung des von seinen Vorgangern iiber- 
nommenen Stoffes ruhmend genannt werden mufi“ ist nach den neuesten Unter
suchungen von M. C u r t z e  z u  modifizieren. C u r t z e  hat namlich gezeigt (siehe 
Urlmnden zur Geschichte der Mathematik im Mittelalter und der Renaissance 
I, Leipzig 1902, S. 6— 9), dafi L e o n a r d o  ausgiebig und zum Teil wortlich die 
ihm zuganglichen lateinischen Ubersetzungen des P l a t o n e  T i b u r t i n o  und G h e -  

r a r d o  C r e m o n e s e  aus dem Hebraischen und Arabischen benutzt hat. — In 
dem Passus: „erst iiber arabische Autoren hinweg gelangte griechische Geometrie 
in reinerer Form zum Abendlande“ ware es yielleicht angebracht, nach „ara
bische" die Worte „und judische* hinzuzufugen.

S. 9. D a f i  L e o n a r d o  P i s a n o  und J o r d a n u s  N e m o r a r i u s  bis zur zweiten 
Halfte des 15. Jahrhunderts „die Gewahrsmanner abendlandischer Gelehrten, die 
aus ihnen ihre ganze Weisheit entlehnen, bilden“ ist yielleicht zu viel gesagt 
(vgl. z. B. die Angaben von M. C u r t z e  iiber D o m i n i c u s  d e  C l a v a s i o  in der 
B ib lio th . M athem . 1897, S. 107— 110).

S. 20. In betreff der Form „punctum“ kann es von Interesse sein zu 
erwahnen, dafi „Punkt11 in der danischen Sprache noch gen. neutr. ist („et Punkt, 
Punktet“), wahrend das Wort in der schwedischen Sprache ganz wie in der 
deutschen gen. masc. ist.

S. 43. B r i a n c h o n  wurde nicht 1785 sondern 1783 geboren und starb 
1864, nicht 1870 (vgl. B ib lio th . M athem . 1894, S. 91 und 43, 1903, S. 99).

S. 44— 45. Im Anschlufi an eine Bemerkung yon C u r t z e  in der A n a r i t i u s - 

Ausgabe (Vorwort S. XIV) behauptet Herr T r o p f k e , die Verwendung eines 
Zirkels mit unyeranderlicher Spannweite bei H e r o n  sei gesichert. Diese Be
hauptung ist aber meiner Ansicht nach falsch. Es ist richtig, daB A n a r i t i u s  

dem H e r o n  eine Losung eines uberaus einfachen Problems (Konstruktion der 
Senkrechten in dem Endpunkte einer Strecke) zuschreibt, wo nur ein Zirkel
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benutzt wird, aber bei Anaritius gibt es gar keine Andeutung, dafi es sich 
hier um eine besondere Konstruktionsmethode handelt. Hatte Heron beabsichtigt 
zu zeigen, mit welchem Erfolge man sich eines festen Zirkels bedienen kann, 
so wiirde er wohl auch den Punkt e auf diese Weise und nicht durch Hal- 
bierung des Winkels agd bestimmt haben. Die von Curtze hervorgehobene 
Teilung einer Strecke in beliebig yiele gleiche Teile (S. 75 der Anaritius- 
Ausgabe) kann ich ebenso wenig ais eine bewufite Anwendung eines Zirkels 
mit unyeriinderter Spannweite ansehen, und ubrigens behauptet Anaritius nicht, 
dafi diese Teilungsmethode von Heron herriihrt.

S. 46. Was der Yerfasser mit dem Ausdrucke: „Campanus in der ersten 
EuKLroausgabe (um 1270) benutzte łełragonus longus“ meint, ist mir nicht 
klar; dafi Campanus nicht der erste Ubersetzer der Elementa aus dem arabischen 
war, hat Herr Tropfke schon im 1. Teile (S. 13) angegeben, und ubrigens ist es 
noch nicht entschieden, ob Campanus wirklich eine eigene Ubersetzung ver- 
fertigt hat (vgl. CuRTze, C en tra lb l. fiir B ib lio theksw . 16, 1899, S. 262). 
Jedenfalls scheint der Term tetragonus longus schon bei A te lh a rd  von Bath 
vorzukommen (ygl. Weissenborn, Die Uberseteungen des E u k l id  aus dem 
Arabischen in das Lateinische durch A d e l h a r d  von Bath; Ab han dl. zur 
Gesch. d. M athem. 8, 1880, S. 148).

S. 69. Uber die Behauptung, dafi das Abendland dem Leonardo Pisano 
„erst wieder eingehendere mathematische Kenntnisse verdankt“, yergleiche meine 
Bemerkung zu S. 8.

S. 102. Da die erste Schrift, worin Herr Tropfke den Term „Goldener 
Schnitt“ gefunden hat, aus dem Jahre 1854 herzuruhren scheint, kann es yiel- 
leicht von Interesse sein, darauf hinzuweisen, dafi A. W iegand 1849 eine Schrift
mit dem Titel: Der allgemeine goldene Schnitt und sein Zusammenhang mit
der harmonischen Theilung yeroffentlichte, (ygl. P oggendorffs Biogr.-lit. Hand- 
wórterbuch II, 1320); und dafi derselbe Verfasser zwei Jahre friiher den Aus
druck „Goldener Schnitt" in seinen Geometrischen Lehrsatzen und Aufgdben 
(Bd. II, Halle 1847, S. 142) benutzt hatte.

S. 111. Wenn Herr Tropfke hier yon einer Metbode redet, „die unter
dem Namen der Exhaustionsmethode in der griechischen Mathematik eine be- 
deutende Eolle gespielt hat“ so ist seine Redeweise ein wenig irreleitend — der 
Name „Exhaustionsmethode“ kommt in der griechischen Mathematik nicht vor. 
Ubrigens hat kiirzlich Herr C. R. Wallner (siehe B ib lio th . M athem . 43, 1903, 
S. 252) yersucht zu zeigen, dafi die Eshaustionsmethode nicht von den grie
chischen Mathematikern, sondern zuerst yon Gkegoire de Saint-Y incent an- 
gewendet wurde.

S. 119. Die Kreisquadratur des Ibn al-Heitam ist 1899 von H. Suter 
ver6ffentlicht und ubersetzt (Z eitschr. fiir M athem . 44, 1899, Hist. Abt. 
S. 33— 47; ygl. B ib lio th . M athem . I 3, 1900, S. 500). — Die Practica geo- 
metriae des Dominicus de Clavasio ist nicht vom Jahrel378; eine Handschrift 
riihrt aus dem Jahre 1368 ber, und in einer anderen Handschrift wird an
gegeben, die Arbeit sei 1346 yerfasst worden (ygl. unten die Anmerkung zu 
Seite 208).

S. 133. Die Yerdienste des J. H. Lambert um die Lehre von der Ir- 
rationalitat der Zahl Jt hat Herr Tropfke nicht ganz richtig gewurdigt, offen- 
bar weil ihm die Abhandlung des Herrn A. P ringsheim Uber die ersten Be
weise der Irrationalitdt von e und jr; S itz u n g sb e ric h te  der b a y e risch e n
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A kadem ie d e r W isse n sc h a f te n  28, 1898 (Math. CL), S. 325— 337 un- 
bekannt war. Die Arbeit yon Lambert, die in erster Linie beriicksichtigt 
werden soli, namlich der Memoire sur ąueląues proprietes remarąudbles des 
ąuantites transcendantes circulaires et logarithmiąues aus dem Jahre 1768 nennt 
Herr Tropfke nicht, und die Angabe, dafi Legendre den strengen Beweifi, dafi ein 
unendlicher Kettenbruch, wie der gefundene, wirklich irrational ist, nachholte, 
ist unter Bezugnahme auf die Abhandlung von Pringsheim zu modifizieren.

S. 148, 150. Auffalligerweise findet sich hier die unrichtige Angabe, dafi 
die Basis der NEPERSchen Logarithmen 1 — — ist, und sich also „nur wenig“ 
von -j unterscheidet, obgleich Herr Tropfke S. 214 das K0PPESche Programm: 
Die Behandlung der Logarithmen und des Sinns im Unterr icht (1893) zitiert, 
wo die Sache richtig aneinander gesetzt wird.

S. 177. Cotes wurde nicht 1652 sondern 1682 geboren. Derselbe Fehler
findet sich weiter unten S. 334 sowie S. 227 des 1. Bandes.

S. 183 (vgl. S. 326). Herr Tropfke gibt an, dafi die NEWTONSche Ana-
lysis per aeąuationes numer o terminorum infmitas 1704 gedruckt wurde, und
wahrscheinlich hat er diese Angabe der „Table des matieres“ (S. XI) der Aus
gabe des Commercium epistolicum yon Biot und Lefort (1856) entnommen. 
Indessen ist die Angabe unrichtig; im Jahre 1704 wurde die Quadratura cur- 
varum ais Anhang zur Optik herausgegeben, wahrend die Analysis per aeąua
tiones numer o terminorum infinitas zuerst 1711 erschien (vgl. z. B. Cantor, 
Vorles. iiber Gesch. d. Mathem. 32, S. 302).

S. 200 (ygl. S. 254). Das Analemma des P tolemaios enthalt nicht nur, 
wie Herr Tropfke angibt, eine konstruktiye Losungsmethode spharisch-trigono- 
metrischer Aufgaben, sondern auch eine rein rechnerische Methode (siehe Zeuthen, 
Note sur le trigonometrie de l’antiąuite; B ib lio th . M athem . I 3, 1900, S. 20—27).

S. 203. Dafi der Radius schon lange Zeit yor J ohann von Gmunden den 
Namen „sinus totus" fuhrte, diirfte jetzt ziemlich bekannt sein. In der Tat hat 
sich schon Gherardo Cremonese in seiner Ubersetzung der Canones des Zar- 
kali dieses Namens bedient (siehe z. B. B ib lio th . M athem . 13, 1900, S. 345: 
„[Chorda] eąualis dimidio diametri circuli . . .  est sinus totus“). —  In betreff 
der Teilung des Radius yerdient hier erwahnt zu werden, was Herr Tropfke 
spater (S. 299) selbst angibt, dafi im christlichen Mittelalter auch eine solche in 
150 Einheiten yorkommt, und zwar riihrt diese Teilung yon Zarkali her.

S. 208. H ier sind yerschiedene Yerbesserungen wunschenswert. Zuerst 
ist H err Tropfke durch einen kleinen Fliichtigkeitsfehler yon B rau n m u h l ( Yorl. 
iib. Gesch. d. Trigon. I, S. 98) yerleitet worden anzugeben, dafi Robertus 
A n g licu s  um  1231 gelebt ha t (um diese Zeit lebte G u ile lm us A nglicus), ob
gleich die in Anm. 781 zitierte Quelle die richtige Angabe (um 1271) bat. 
Fem er ist die Notiz, dafi Dominicus de CLAyASio am Ende des yierzehnten 
Jahrhunderts  lebte zu modifizieren, da dieser M athem atiker schon 1349 — 1350 
ais M agister der A rtisten faku lta t in Paris angehorte, und eine H andschrift seiner 
Practica geometriae angibt, dafi die A rbeit im Jah re  1346 yollendet wurde 
(siehe Curtze Uber den D o m in ic u s  P a r i s i e n s i s  der „Geometria Culmensis11; 
B ib l io th .  M a th e m . 1895, S. 107 — 110). Mehr zu bedauern ist indessen, 
dafi H err Tropfke nicht schon hier die CuRTZEsche A rbeit Urlmnden zur Ge
schichte der Trigonometrie im christlichen Mittelalter; B ib l io th .  M a th e m . 13, 
1900, S. 321 — 416), die er w eiter unten S. 299 zitiert, zu ra te  gezogen hat.
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Dort hatte er finden konnen (S. 342— 343), dafi Zarkali wirklich die "Ver- 
wendung der urnbra lehrte, und dafi diese trigonometrische Funktion schon lange 
Zeit vor Robertus Anglicus im Abendlande bekannt war, namlich durch die oben 
zitierte yon Gherardo Cremonese yerfertigte Ubersetzung der Canones des 
Zarkali; in einem Kommentar dieser Ubersetzung, der wahrscheinlich yon 
Guilelmus Anglicus herriihrt (also um 1231), kommen (S. 352— 353) sowohl 
„Proportio umbre ad rem“ ( =  Kotangente) ais auch „proportio rei ad umbram 
( =  Tangente) vor.

S. 210 (vgl. S. 230, 256, 277). Die yerschollene Trigonometrie des J o
hannes Werner wurde vor ein paar Jahren von A. A. Bjornbo in der Vati- 
kanischen Bibliothek in Rom wiedergefunden (siehe B ib lio th . M athem . 83,
1902, S. 242— 243).

214. Die Bemerkung, es sei leicht moglich, dafi das einmal im Druck 
der ALBATTANischen Astronomie von 1537 yorkommende W ort „sinus irr- 
tumlich in den Text gelangt ist, scheint mir mit unnotiger Yorsicht 
formuliert; meiner Ansicht nach kann man bestimmt behaupten, dafi das W oit 
wirklich auf diese Weise in den Text gelangt ist (vgl. Braunmuhl, a. a. O.
I, 8. 50). .

S. 224, 236. Ais Erscheinungsjahr der Trigonometrie des P itiscus gibt 
Herr Tropfke 1599 an, aber ohne Zweifel ist 1600 richtiger. Zur Zeit kennt 
man, so viel ich weifi, kein Exemplar, das auf dem Titelblatte die Jahreszahl 
1599 tragt, und die Bibliographen konnen ihre Angaben aus dem Vorworte, 
das yom 23. August 1599 ist, entnommen haben (ygl. B ib lio th . M athem .
I 3 1900, S. 271). — S. 267 spricht Herr Tropfke noch yon einer Auflage 
1595 aber bekanntlich erschien in diesem Jahre eine andere trigonometrische 
Schrift (ein Abrifi der spharischen Trigonometrie) des P itiscus (vgl. Braun
muhl, a. a. O. I, S. 223). _______________________

S. 243. Dafi man die HERONische Formel I  =  V s (s — a) (s — b) (s c) 
im Mittelalter ganz allgemein fur eine Entdeckung des J ordanus Nemorarius 
hielt, ist, so yiel ich weifi, unrichtig, und Herr Tropfke gibt keinen anderen 
Beweis fiir diese Behauptung, ais ein Zitat aus Schwenters Geometria practica. 
Aus diesem Zitate geht aber nicht einmal hervor, dafi Schwenter selbst die 
Formel fiir eine Entdeckung des J ordanus Nemorarius hielt, sondern nur, dafi 
er behauptete, die Formel sei der „Geometria J ordani“ entnommen was 
wohl auf einer Verwechselung beruht. Herr Tropfke hatte freilich noch er- 
wahnen konnen, dafi nach Chasles schon Ramus in seinen Scholae mathematicae 
die Formel dem J ordanus zuschreibt, aber auch nicht dieser Umstand genug , 
um die T R O P F K E S c h e  Behauptung aufrecht zu halten.

S 246. Bei der Erwahnung der Formel fiir die Flachę des Sehnen- 
yierecks ware es yielleicht von Interesse zu bemerken, dafi schon Regiomontanus 
sich mit dieser Frage beschaftigte, freilich ohne irgend eine Formel anzugeben 
(ygl. Cantor, a. a. O. 22, S. 282).

S. 313. Es ist zu bedauern, dafi Herrn Tropfke die CuRTZESche Ausgabe 
des P e t r i  P h i lo m e n i  d e  D a c ia  in Algorismun vulgarem J o s a n n i s  d e  S a c r o b o s c o  
commentarius (Kopenhagen 1897) nicht zuganglich gewesen ist denn daraus 
hatte er eine wertyolle Erganzung seiner Darstellung der Geschichte der anth- 
metischen Reihen entnehmen konnen. Curtze weist namlich nach (b. a der 
Einleitung), dafi schon bei Petrus deDacia ein bedeutender Schntt iiber Sacrobosco
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hinaus sich vorfindet, den Herr Tropfke erst bei Chuquet gefunden zu 
baben scbeint.

S. 320. DaB Newton in seinen Principia die nach ihm benannte Inter- 
polationsformel nur andeutet, ist unrichtig; die Formel wird dort yollstandig 
ausgeschrieben, und unterscheidet sich nur in betreff der Bezeichnung yon der 
jetzt gelaufigen Form. — Kaum richtiger ist die Bemerkung S. 397, dafi 
Newton in der Methodus differentialis seine Ideen in den Principia zu der 
nach ihm benannten Interpolationsformel vervollkommnete; der Fortschritt, den 
die Methodus differentialis reprasentiert, bezieht sich nicht auf die NEWTONsehe 
Interpolationsformel, sondern auf zwei andere Formeln fiir die sogenannte Inter- 
polation aus der Mitte (vgl. Braunmuhl, Historisclie Untersuchung der ersten 
Arbeiten uber Interpolation; B ib lio th . M athem . 23, 1901, S. 8 6 —96).

S. 321. DaB Tartaglia nicht die Yorschriften des Leonardo Pisano um 
die Summationsregel fiir die Quadrate der durch 3 und 4 teilbaren Zahlen 
yermehrt hat, diirfte aus folgenden Zeilen aus dem Liber abbaci (ed. Boncom- 
pagni, S. 167 — 168) heryorgehen: „Similiter potes habere summam omnium 
ąuadratorum, qui fiunt a numeris ascendentibus ordinate per ternarium, uel per 
ąuaternarium, uel per alium ąuemlibet numerum. Yt si uis habere summam 
ąuadratorum, qui fiunt a numeris ascendentibus per ąuaternarium, incipiendo a 
ąuadrato ąuaternarii, qui est 16, usąue ąuadratum alicuius numeri . . . 20, 
que est 400; pones primum 20, et eum ipsum scribes seąuentem numerum 
per ąuaternarium ascendendem, scilicet 24: sub ipsis ąuidem pones 44, scilicet 
numerum coniunctum ex eis; et multiplicabis 20 per 24; quod totum per 44, 
et diuides summam per 6, et per numerum ascendentem per 4 . . .  et sic 
fiet in ceteris“. Die Formel fiir die durch 3 teilbaren Zahlen gibt Leonardo in 
seinem Liber guadratorum (,Scritti, ed. Boncompagni II, S. 264) ausdriicklicb an.

S. 330. Schon vor Pascal hatte Maurolico die Methode der yollstandigen 
Induktion angewendet (siehe B ib lio th . M athem . 43, 1903, S. 88).

S. 387. Hier erwahnt Herr Tropfke eine Verallgemeinerung des pytha- 
goreischen Lehrsatzes fiir ein rechtwinkliges Tetraeder und den entsprechenden 
Satz im allgemeinen Tetraeder; die erste scheint er zuerst in einer Schrift vom 
Jahre 1807 gefunden zu haben, und fur den anderen Satz yerweist er nur auf ein 
Lehrbuch yom Jahre 1852. Aber vor fiinf Jahren habe ich in meinem Artikel 
Note historiąue sur une proposition analogue au theoreme de P y t h a g o r a s  
(B ib lio th . M athem . 1898, S. 113— 114) darauf aufmerksam gemacht, daB die 
Verallgemeinerung des pythagoreischen Lehrsatzes schon 1780 von Tinseau ver- 
offentlicht wurde, und daB de Gua einige Jahre spater (1786) behauptete, er 
habe diese Verallgemeinerung schon ein paar Jahrzehnte friiher gefunden. In 
betreff des Satzes im allgemeinen Tetraeder habe ich in demselben Artikel an
gegeben, wie er von de Gua 1786 formuliert wurde.

S. 402. Hinsichtlich des sogenannten 15. Buches der Elementa sagt Herr 
Tropfke: „Man hat Anhaltspunkte, daB der Verfasser nicht Hypsikles, wie die 
Handschriften melden, sondern ein anderer unbekannter Mathematiker ist, 
der mehrere Jahrhunderte n. Chr. gelebt haben muB.“ Hierbei kann bemerkt 
werden, dafi Heiberg (Litterargeschiclitliche Studien iiber E u k l id , Leipzig 1882, 
S. 154— 155) darauf hingewiesen hat, dafi in fast allen griechischen Handschriften 
der Name des Hypsikles nur yor dem 14. Buche steht, und dafi dieser Name 
spater, wohl lediglich durch Mifiyerstandnis auch auf das 15. Buch ubertragen
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wurde. Ubrigens ist es wahrscheinlich, dafi das 15. Buch nicht von einem, 
sondern von drei yerscbiedenen Verfassern herriihrt, von denen der letzte ver- 
mutlieh im 6. Jahrb. n. Chr. gelebt hat (vgl. Loria, Le scienze esatte nett’ antica 
Grecia II, Modena 1895, S. 91 — 92).

S. 413. Die Richtigkeit der Behauptung, dafi die Summa des Paciuolo
„fast ein Jahrhundert lang in der Mathematik eine herrschende Stellung ein- 
nahm“, mufi ich bestimmt bestreiten, und es diirfte Herrn Tropfke schwer 
werden, Belege fiir seine Behauptung zu geben.

S. 423. Der Passus: „Es ist zweifelhaft, ob die Abfassung einer Ab
handlung, die J ohann Bernoulli 1728 einem Pachgenossen zugeschickt haben 
will . . . schon bis zu jener Zeit zuriickreicht “ beruht wahrscheinlich auf 
Mifiyerstandnis einer Stelle bei Cantor (a. a. O. 32, S. 244). Der fragliche 
Fachgenosse war der schwedische Mathematiker Samuel Klingenstierna, der 
sich Ende 1728 in Basel aufhielt, wo J ohann Bernoulli ihm miindlich seine 
Bestimmung der Gleichung der geodatischen Linie auf einer Oberflache mitteilte. 
Eine Aufzeichnung dieser miindlichen Mitteilung findet sich in den Opera 
omnia (T. IV, S. 108— U l )  des J ohann Bernoulli, und man hat gar keinen 
Grund anzunehmen, dafi diese Aufzeichnung nicht authentisch ist; im Gegen- 
teil geht aus dem Briefwechsel zwischen Euler und J ohann Bernoulli hervor, 
dafi dieser sich gerade im Jahre 1728 eingehend mit der Frage der geodatischen 
Linie auf einer Oberflache beschaftigt hatte (vgl. B ib lio th . M athem. 43, 1903, 
S. 354 — 355).

S. 4 2 6 . Zeile 6 ist 1 6 4 2  statt 1 6 4 4  zu setzen (vgl. B ib lio th . M athem .
4 3, 1 9 0 3 , S. 2 8 6 ). — Der Term „Abscissa“ kommt schon in der Geometria
indwisibilibus continuorum nova ąuadam ratione promota des C a v a lie r i  (1 6 3 5 )  
yor (siehe W a ll n e r ,  B ib lio th . M athem. 4 3 , 1 9 0 3 , S. 3 7 ).

S. 438. Die in Anm. 1735 ais unwabrscheinlich bezeichnete Vermutung, 
der Titel der ARCHiMEDisehen Schrift iiber die Quadratur des Parabels sei ur- 
spriinglich ,,Ephodikón“ gewesen, ist spater von Herrn W. Schmidt selbst dahin 
modifiziert worden, dafi die Quadratur des Parabels wahrscheinlich ein Bruch- 
stiick aus der sonst yerlorenen Scbrift ,,Ephodikón“ ist (siehe B ib lio th . 
M athem . 33, 1903, S. 143— 144). Der Umstand, dafi Eutokios die Redeweise: 
„Abhandlung iiber den Schnitt des rechtwinkligen Kegels“ anwendet, scheint 
mir fur die Frage iiber den wirklichen Titel der ARCHiMEDisehen Schrift wenig 
zu bedeuten.

S. 462. Die Angabe, dafi bei Oresme eine „dunkle Ahnung, dafi an 
einer Maximalstelle der Differentialąuotient yerschwinden mufi“ yorkommt, 
beruht auf einem Mifiyerstandnis (vgl. Timtchenko, B ib lio th . M athem . 13, 
1900, S. 515— 516).

Das Register am Ende des Buches ist sorgfaltig bearbeitet. Herr Tropfke 
hat dabei noch angegeben, wo die wichtigsten Schriften der zitierten Verfasser 
erwahnt werden. Solche Angaben erfordern zuweilen besondere Sacbkunde, die 
ihm nicht immer zur Verfiigung gestanden hat; so z. B. handelt es sich Bd. I,
S. 66 nicht, wie das Register angibt, um den Algoritlimus demonstratus, sondern 
um die Arithmetiea des J ordanus Nemorarius. Dagegen beruht es nur auf 
einem Ubersehen, dafi fiir Algoritlimus demonstratus auf Bd. I, S. 236 und 
Anm. 969 yerwiesen wird, da an der betreffenden Seite De numeris datis 
ausdriicklich zitiert wird. Dafi J ohannes Maudith, fiir welchen auf Bd. II,
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S. 299 verwiesen wird, mit dem Bd. II, S. 208 zitierten Maudith identisch 
ist, diirfte Herrn Tropfke bei der Bearbeitung des Registers entgangen sein, 
da der eine unter J, der andere unter M aufgefiihrt wird. Yon Druckfehlern, 
die das Auffinden der Aufschlusse erscbweren, nenne ich nur die auf S. 482, 
wo fiir die „Lunulae Hippocratis" auf S. 174— 176 statt 74 — 76 ver- 
wiesen wird.

Die gro Ce Miibe, die sich Herr Tropfke gegeben hat, um seine Geschichte 
der Elementarmathematilc zu einem moglichst yollstandigen und zuverlassigen 
Nachschlagebuch zu machen, verdient besonders anerkannt zu werden. Ich er- 
laube mir den Wunsch auszudriicken, dafi gerade die Liicken, die seine Arbeit 
aufzuweisen hat, recht viele Schullehrer anregen mochten, dieselben durch mathe- 
mathisch-historische Untersuchungen auszufiillen und die Resultate in Schul- 
programmen zu yeroffentlichen.

Stockholm. G. Enestrom.
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a) Zeitschriften. Allgemeines.
Abhandlungen zur Geschichte der m athe

matischen Wissenschaften. Leipzig. 8°.
[1

17 (1903). — [Rezension des Heftes 14:] Arch. 
der Mathem. 63, 1903, 312—313. (M. C a n t o k . )

Bibliotheca Mathematica. Zeitschrift fiir 
Geschichte der mathematischen Wissen
schaften. Herausgegeben von G. E n e
stro m . Leipzig (Stockholm). 8°. [2

43 (1903):3.
Jahrbuch iiber die Fortschritte der Mathe

matik herausgegeben von E. Lampe und
G. W a lle n b e r g .  Berlin. 8°. [3

32 (1901): 2.
Annuaire des mathćmaticiens 1901— 1902 publife 

sous la direction de C. A. L a i s a n t et A d . B u h l  
(1902). [Rezension:] Arch. der Mathem. 63, 
1903, 322. (E. Ja h n k e .) [4

Compte rendu du deuxisme congres international 
des math6maticiens 1900. Proces-verbaux et 
Communications publifesparE. D uporccj (1902). 
[Rezension:] Monatsh. fiir Mathem. 14 , 1903; 
Lit.-Ber. 83—84. (v. E.) — Wiadomości matem.
7, 1903, 180 -202. (S. D i ckstein.) [5

Enestrom, G., Zur Frage iiber die Be
handlung der Geschichte der Mathe
matik. [6
Biblioth. Mathem. 43, 1903, 225—233.

Cantor, M., Vorlesungen iiber Geschichte der 
Mathematik. — l 2 (1894). [Kleine Bemerkungen:] 
Biblioth. Mathem. 43, 1903 , 283 —284. (A.
S t u  k m , G. E n e s t k o m . )  — (1900). [Kleine Be

merkungen:] Biblioth. Mathem. 43, 1903 , 284 
—288. (A. S t u r m , G .  E n e s t r o m ,  C. G r o n b l a d .)
— 33 (1901). [Kleine Bemerkungen:] 43, 1903, 
288. ( G .  E n e s t r o m . )  [7

Zeutlien, H. G., Histoire des mathómatiques dans 
Tantiąuitfe et le moyen age, traduite par 
J. M a s c a r t  (1902). [Rezension:] Arch. der 
Mathem. C3 , 1903 , 330— 332. (E. L a m p e . )  —  
L’enseignement mathćm. 5, 1903 , 390 — 391. 
(J. B o y e r . )  — The mathem. gazette 2, 1903, 
248-249. [8

Zeutlien,H . («.,Forelaesninger overMathe- 
matikens Historie. II. 16 de og 17 de 
Aarhundrede. Kjobenhavn, Hostl903. [9

8, (3) +  VIII - f  612 S.
Zeuthen, H. G., Geschichte der Mathe

matik im XVI. und XVII. Jahrhundert. 
Deutsche Ausgabe unter Mitwirkung 
des Yerfassers besorgt yon E. M ey er . 
Leipzig, Teubner 1903. [10
Abhandl. zur Gesch. d. mathem. Wissensch. 17. 
VIII +434 S .  — [16 MJ — [Rezension:] Deutsche 
Litteraturz. 24, 1903, 2509—2510. (M. C a n t o r . )

Tropfke, J ., Geschichte der Elementar- 
Mathematik in systematischer Dar
stellung. Zweiter Band. Geometrie. 
Logarithmen. Ebene Trigonometrie. 
Spharik und spharische Trigonometrie. 
Reihen. Zinseszinsrechnung. Kombi- 
na.torik und Wahrscheinlichkeitsrech- 
nung. Kettenbriiche. Stereometrie. 
Analytische Geometrie. Kegelschnitte. 
Maxima und Minima. Leipzig, Veit
1903. [11



414 Neuerschienene Schriften.

8°, VIII +  496 S. — [12 M.] — [Rezension des 
1. Bandes:] Zeitschr. fiir mathem. Unterr. 
34, 1903, 432—434. (S. G ttN TH E R .)

Loria, G., Spezielle algebraische und trans- 
scendente Kuryen. Theorie und Geschichte. 
Deutsche Ausgabe yon F .  S c h O t t e  (1902). 
[Rezension:] Monatsh. fiir Mathem. 14 , 1903: 
Lit.-Ber. 63—64. (G. K.) [lź

C a r r a r a ,  B ., I  tre  probierni classici deg li 
a n tich i in  re laz ione  a i re cen ti r i su lta ti  
della  scienza. II. [13

Riyista di fisica (Payia) 3 , 1902 , 926 —939, 
1056—1071; 4, 1903, 39-60, 142—156. — Der 
zweite Teil ist auch ais Sonderabzug er- 
schienen. — [Rezension des 2. Teiles.] Perio- 
dico di matem. 13, 1903, 52—53. (K.)

Braunmuhl, A. von, Vorlesungen iiber Geschichte 
der Trigonometrie. 11(1903). [Rezension:] ArCh. 
der Mathem. 6 3 , 1903, 328—330. (M. C a n t o r .)

[14
Mach, E ., Die Mechanik in ihrer Entwicklung 

historiach - kritisch dargestellt. Aufl. 4 (1901). 
[Rezension:] Arch. der Mathem. 6 3 , 1903, 
149—150. (E .  J a h n k e .) [15

Mach, E ., The science of mechanics. A critical 
and historical account of its development. 
Transl. by Th. J. M o C o r m a c k . Second edition 
(1902). [Rezension:] New- York, Americ. mathem. 
soc., Bulletin 102, 1903, 80—86. (E. B. W i l s o n .)

[16
Duhein, P ., Les origines de la statiąue.

[17
Bruxelles, Soc. scient., Reyue des quest. scient. 
43, 1903, 462-516.

H eim , K ., Uber die Einwirkung der 
Technik auf die Entwicklung der theo- 
retischen Mechanik. [18

Deutsche Mathem. Verein., Jahresber. 12, 
1903, 389—398.

Mach, E ., Die Prinzipien der Warmelehre, histo- 
risch-kritisch entwickelt. Aufl. 2 (1900). [R e 
zension:] Arch. der Mathem. 6 3 , 1903, 306— 
309. (A. R o t t h .) [Ig

'D an n e in an n , F ,,  GruudriB einer Ge
schichte der Naturwissenschaften. II. 
Die Entwickelung der Naturwissen
schaften. Zweiteneu bearbeitete Auflage. 
Leipzig, Engelmann 1903. [20

8°, 450 S. — [10 M.]
Wolffing', E ., Uber dis b i b l i o g r a p h i s c h e D  

Hilfsmittel der Mathematik. [21
Deutsche Mathem.-Verein., Jahresber. 12, 
1903 , 408—426. — Hauptsachlich ein Auszug 
aus der Einleitung zum M a th e m a t is c h e n  
B u c h e rs c h a tz .  I (Leipzig, Teubner 1903).

b) G esch ich te  des A lte rtu m s.
K u g le r ,  F. X., Die babylonische Mondrechnung

(1900). [Rezension:] Gótting. gelehrte Anz.
1902, 363—372. [22

*Schiaparelli, G ., L’astronomia nell’ 
AnticoTestamento. Milano, Hoepli 1903.

[23
8°. — [3 lire.]

Tannery, P ., Y ą-t-il un nombre geo- 
metriąue de P laton? [24

Reyue des fetudes grecąues 1903.

Patjly-W issowa , Realencyklopddie 5, 1903, 
1052—1073. — In diesem und im yoran- 
gehenden Bandę finden sich yiele andere Ar
tikel yon F. H u l t s c h  zur Geschichte der 
griechischen Mathematik (Deinostratos, De- 
metrios, Diodoros, Diokles, Dion aus Neapel, 
Dionysios, Dionysodoros, Dioptra, Domninos, 
Dositheos).

Schmidt, “W., Uber die Gestalt der Groma 
der romischen Feldmesser. [26

Biblioth. Mathem. 4 3, 1903, 234—237.

c) G eschichte des M ittelalters.
Ibn al-Q ifti, Tarich al-hukama. Auf 

Grand der Yorarbeiten Aug. Miillers 
herausgegeben von J. L i p p e r t .  Leipzig, 
Dieterich 1903. [27

4°, 22 +  496 S. — [26 M.] — [Rezension:] 
Biblioth. Mathem. 43,1903,293—302. (H. S u t e r .)

Curtze, M., Urkunden zur Geschichte der Mathe
matik im Mittelalter und der Renaissance
(1902). [Rezension:] Monatsh. fiir Mathem. 14, 
1903; Lit.-Ber. 69—70. (St .) [28

Diinner, Ł., Die alteste astronomische Schrift des 
Maimonides 0902). [Rezension:] Deutsche 
Litteraturz. 24, 1903 , 2777. — Monatsh. fiir 
Mathem. 14, 1903; Lit.-Ber. 66. (v. H.) [29

Bjornbo, A. A., Die mathematischen S. 
Marcohandschriften in Florenz. I. [30 
Biblioth. Mathem. 4 3, 1903, 238—245. 

Bjornbo, A. A., Ein Lehrgang der Mathe
m atik und Astrologie im Mittelalter. [31 

Biblioth. Mathem. 43 , 1903, 288—290. 
Birkenmajer, L. A., Commentariolum super 

Theoricas novas planetarum Georgii Purbachii 
per A l b e r t u m  d e  B r u d z e w o  (1900). [Rezen
sion:] Praze matem. - fizyczne 14, 1903 , 292. 
(S. D.) _ [32

Enestrom, G ., Uber den italienischen 
Mathematiker Leonardo Mainardi. [33 

Biblioth. Mathem. 43 , 1903, 293. — Anfrage. 
Leonardo da Vinci as a hydraulic engineer.

[34
Naturę 67, 1903, 440—441.

d) Geschichte der neueren Zeit.
Lazarin, A., [Einige Notizen iiber die Ge

schichte der Mathematik in Bum&nien.]
[35

Gazeta matematica (Bukarest) 8,1904,173—174. 
Enestrom, G., tiber den deutschen Mathe

matiker Andreas Alexander. [36
Biblioth. Mathem. 43, 1903 , 290—291. — An
frage.

Birkenmajer, L. A., Mikołaj Kopernik. I (1900). 
[Rezension;] Praze matem.-fizyzcne 14, 1903, 
292. (S. D.) [37

Le opere di G a l i l e o  G a l i l e i .  Edizione 
nazionale sotto gli auspicii di sua 
maestEi il re d’Italia. Volume XHI. 
Firenze, Barbera 1903. [38
4°, 490 +  (6) S .—Herausgegeben yon A. Fayako.

Hultsch, F., Diophantos. [25
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F a ra ro , A., Per la storia dei manosciitti 
Gfalileiani concernenti i pianeti medicei.

[39
Venezia, Istituto Veneto, Atti 62 : 2, 1903, 
1083-1103.

*Grinialdi, V., La mente di Galileo Galilei 
desunta principalmente dal libro „De 
motu grayium11. Napoli 1901, [40

8°. — [Rezension :] Milano, Istituto Lombardo, 
Rendiconti 34 2, 1901, 762—763. (G. C e l o m a .)

W allner, C. R ., Uber die Entstehung 
des Grenzbegriffes. [41

Biblioth. Mathem. 4 3, 1903, 246—259.
Oeuvres de D e s c a r t e s  publićes p a r  C h . A d a m  

et P. T a n k e r y . Tome V (1903). [Rezension:] 
Bruxelles, Soc. scient., Reyue des ąuest. scient. 
43 , 1903, 610—615. (G. L e c h a l a s . )  [42

Shedd, J .  C., Concerning the word „Baro
na eter“. [43

Science I 82, 1903, 278—280.
Koppe, M., Die Bestimmung samtliclier 

Naherungsbruche einer ZahlengroBe bei 
John Wallis (1672). [44

Berlin, Mathem. Gesellseh., Sitzungsber. 2, 
1903, 56—60.

Csorbn, (7 . ,  [Die Literatur iiber Partition 
von Zahlen]. [45
Mathematikai ćs physikai lapok (Budapest) 
10, 1902, 257—281. — Ungarisch.

Burkhardt, H ., Entwicklung nach os- 
cillirenden Functionen. Bericht. 3. 
Lieferung. [46

Deutsche Mathem.-Yerein., Jahresber, 10 : 2, 
1903, 401—768.

Stackel, P ., Bericht iiber die Mechanik 
mehrfacher Mannigfaltigkeiten. [47 
Deutsche Mathem.-Verein., Jahresber. 12, 
1903, 469-481.

Wólffing, E ., Mathematischer Biicherschatz. 1
(1903). [Rezension:] Biblioth. Mathem. 43, 1903, 
302—313. (G. E h e s t r o m . )  — Deutsche Litte
raturz. 24, 1903, 2329—2330. ( E .  L a m p e . )  [48

Gfinther, S., Geschichte der anorganischen Natur- 
wissenschaften im neunzehnten Jahrhundert
(1901). [Rezension:] Arch. der Mathem. 63, 
1903, 153—154. (H. S a m t e r . )  [49

*Hoorn, J .  van, Historisch-critisch over- 
sicht der in de vorige eeuw verschenen 
methode vor het stelon derwij s. Groningen 
1903. [50

8°, 252 S. — [3 M.]
P u rse r , J . ,  The Irish school of mathe- 

maticians and physicians from the 
beginning of the 19tŁ century. Opening 
address. [51

British association, Report 72 (Belfast 1902), 
1903 499—511. — Ygl. Biblioth. Mathem. 4 3 , 
1903’, 108.

Enestrom, (x., Sur les. freres Franęais. [52 
Biblioth. Mathem. 4 3 , 1903, 291—292. — Ant- 
wort auf eine Anfrage.

D ickstein, S., Pierwsze czasopismo mate
matyczno-fizyczne polskie. [53

Wiadomości matem. 7, 1903, 169—176. — Die 
erste y o ln isch e  mathematisch-physische Zeit- 
schrift.

*Sager, P . , Ubersicht iiber die E nt
wicklung der Theorie der geodatischen 
Linien seit Gauss. Rostock 1903. [54

8», 89 S.
Gauss. K. F., General inyestigations of curyed 

surfaces of 1827 and 1825 (1902). [Rezension:] 
Deutsche Mathem.-Verein., Jahresber. 12, 1903, 
457—458. (G.) — The mathem. gazette 2, 1903, 
215-216. [55

Schlesinger, L., Neue Beitrage zur Bio- 
graphie yon Wolfgang und Johann 
Bolyai. [56

Biblioth. Mathem. 43, 1903, 260—270.
Sturm, R., Zusammenstellung yon Arbeiten, 

welche sich mit Steinerschen Aufgaben be
schaftigen (1903). [Rezension:] Deutsche Litte
raturz 24, 1903, 2452. [57

Jaliraus, K., Das Verhalten der Potenzreihen auf 
dem Konyergenzkreise, historisch-kritisch dar- 
gestellt (1902). [Rezension:] Zeitschr. fiir 
mathem. Unterr. 34, 1903, 440 - 441. (H. W i e -  
LEITN EK.) [58

Ludwig, F ., Neuere Literatur iiber das 
Grenzgebiet der Biometrie. [59

Zeitschr. fiir Mathem. 49, 1903, 269—277.
International catalogue of scientific literature. 

A. Mathematics. B. Mechanics. (1902.) [Re
zension:] Amsterdam, Wisk. genoos., Nieuw 
archief 6 2, 1903, 71-73. (D. J. K.) [60

e) N ekrologe. 

Karl Ackermann (1841—1903). [61
Zeitschr. fur mathem. Unterr. 34, 1903 , 521 
—524 [mit Portrat]. ( L .  F e n n e l . )

Karl Anton Bjerknes (1825—1903). [62
Kristiania, Videnskabsselsk., Forhandl. 1903. 

(W. B j e r k n e s .)

Luigi Cremona (1830—1903). [63
Napoli, Accad. d. sc., Rendiconto 9 3 , 1903, 
174—175. (E. F e r g o l a .) — Naturwiss. Rund
schau 18, 1903, 465—467. ( E .  L a m p e .)

Leopold Gegenbauer (1849—1903). [64
L’enseignement mathćm. 5, 1903 , 296. — 
Zeitschr. fiir mathem. Unterr. 34, 1903 , 471 
-472.

Josiah Willard Gibbs (1839—1903). [65
New York, Americ. mathem. soc., Bulletin IO2, 
1903, 34—39. (P. F. S m i t h .)

Cato Maximilian Guldberg (1836— 1902).
[66

Kristiania, Yidenskabsselsk., Forhandl. 1903. 
12 S .  (H. G o l d s c h m i d t .)

Meyer Hamburger (1838—1903). [67
Wiadomości matem. 7 , 1903 , 208— 210 [mit 
Schriftyerzeichnis]. (A. D e n i z o t .)

Ernst Kossak (1839-1892). [68
Deutsche Mathem.-Verein., Jahresber. 12, 
1903, 500—504. ( E .  L a m p e .)
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Josef Petzval (1807—1891). [69
E k i e ć n y i ,  J o s e f  P e t z v a l s  Leben und Ver- 
diensłe. Zweite vermehrte Auflage. Halle
1903. 8°, IV +  86 S.

J. G. Zottu (1870—1902). [70
Gazeta matematica (Bukarest) 7, 1902, 269.

f) A k tu e lle  F rag en .
M iiller, F e lix , TJber Yorlesungen zur 

Einfuhrung in die mathematische Lite
ratur. [71

Biblioth. Mathem. 4 3, 1903, 271-279.
Weber, H., Uber die Stellung der Ele- 

mentarmathematik in der mathema
tischen Wissenschaft. [72

Zeitschr. fiir mathem. Unterr. 34, 1903, 393— 
397. — Deutsche Matliem. Verein., Jahresber. 
12, 1903, 398—401. — Wesentlieh ein Abdruck 
der Yorrede zur Encyklopadie der Elementar- 
Mathematik. I (Leipzig, Teubner 1903).

[Der Kongress fiir Geschichte der mathe
matischen und physischen Wissen
schaften in Rom 1903.] [73

Biblioth. Mathem.43, 1903,280—283. ( G . V a c c a . )
— L’enseignement mathćm. 5, 1903, 378—383. 
(E. L e b o n . )  — Zeitschr. fiir mathem. Unten-. 
34, 1903, 530—533. (Felix Mcli.kr.)

[Die deutsche Mathematiker-Versammlung 
in Kassel 1903.] [74

Naturwiss. Rundschau 18, 1903 . 553—556, 
620. (E. W o l f f i n g . )
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Wissenschaftliche Chronik,

E rnennnngen.

— Professor H. A n d o y e r  in Paris zum 
Professor der Astronomie an der Uni
yersitat daselbst.

— Priyatdozent C. H. A s h t o n  x) in Cam
bridge, Mass., zum Professor der Mathe
matik an der Uniyersitat von Kansas.

—  C. R . B u r g e r  zum Professor der Mathe
matik an der „Colorado school of mines“.

— Dr. C. K. E d m u n d s  zum Professor der 
Physik am „Christian college“ in Macao, 
China.
— Priyatdozent J. W. G lo v e r in Ann 

Arbor zum Professor der Mathematik an 
der Uniyersitat von Michigan daselbst.

— Priyatdozent A. G. H a l l  in Ann Arbor 
zum Professor der Mathematik an der 
Uniyersitat von Illinois.

— Dozent H. E. H a w k e s  in New Haven 
zum Professor der Mathematik am „Yale 
uniyersity “ daselbst.

— Dr, E. R. H e d r i c k  in New Haven zum 
Professor der Mathematik an der Uni
yersitat von Missouri.

— Priyatdozent 0 . K r i g a r - M e n z e l  in 
Berlin zum Professor der theoretischen 
Physik an der Technischen Hochschule 
daselbst.

— Artilleriehauptmann A . J .  J. L a f a y  zum 
Professor der Physik an der „Ecole poly- 
technique“ in Paris.

—  Professor A. V .  L e b e u f  in Montpellier 
zum Professor der Astronomie an der Uni
yersitat in Besanęon.
— A. C. M i n e a r  zum Professor der Mathe

matik am „uniyersity of Southern Cali- 
fornia“.

— Professor H. Padź in Poitiers zum 
Professor der Mechanik an der Uniyersitat 
in Bordeaux.

—  Professor P. P a m l e v e  in Paris zum 
Professor der Mathematik an der Uni
yersitat daselbst.

—  Priyatdozent K . P e t r  in Briinn zum 
Professor der Mathematik an der Uni
yersitat in Prag.

— Professor J. B . S h a w  in Gambier, Ohio 
zum Professor der Mathematik an der 
„James Millikan university“ in Decatur, 
Illinois.
— Oberlehrer am Lyceum in StraBburg 

M. S im o n  zum Honorarprofessor der Mathe
matik an der Uniyersitat daselbst.

— Dr. A r t h u r  W. S m i th  zum Professor 
der Physik an der Uniyersitat von Michigan 
in Ann Arbor.

— Priyatdozent E. S t e i n i t z  in Berlin zum 
etatsmaBigen Dozenten der Mathematik 
an der Technischen Hochschule daselbst.
— Priyatdozent C. S t ó r m e r  in Kristiania 

zum Professor der Mathematik an der 
Uniyersitat daselbst.

— Dozent T u r p a i n  in Poitiers zum Pro
fessor der Physik an der „Faculte des 
sciences” daselbst.

— Professor W. W ir t in g e r  in Innsbruck 
zum Professor der Mathematik an der 
Uniyersitat in Wien.

Todesfalle.
— K a r l  A c k e r m a n n ,  pensionierter Direktor 

der Oberrealschule in Kassel, geb. in Fulda 
den 2. Marz 1841, gestorben in Kassel den 
23. April 1903.

—  B e n ja m in  G. B r o w n ,  Professor der 
Mathematik am „Tufts college" in Nord-

1) Hierdurch wird die Angabe S. 319 bericlitigt. 
Bibliotheca Mathematica. III. Folgę. IV. 27
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am erika, gestorben den 29. September
1903, 66 Jahre alt.

—  G u s t a f  R o b e r t  D a h l a n d e r  , pensio- 
nierter Direktor der Technischen Hoch
schule in Stockholm, geboren in Goteborg 
den 7. Juni 1834, gestorben in Stockholm 
den 27. September 1903.

—  H e r m a n n  G e r l a c h ,  Pensionierter Pro
fessor am Gymnasium in Parchim (Meck- 
lenburg), geboren in Kormigk bei Kothen 
den 9. Mai 1826, gestorben in Parchim 
den 15. Juni 1903.

—  G u s t a v  A d o l p h  K o p p ,  friiher Direktor 
des Realgymnasiums in Eisenach, geboren 
in Braunschweig den 7. Februar 1819, 
gestorben in Eisenach den 15. Okt. 1903.

—  J u l i u s  L a n g e ,  Direktor des Konig- 
stadtischen Realgymnasiums in Berlin, ge
boren in Liebenwalde den 17. November 
1846, gestorben den 22. August 1903.

—  R u d o l p h  L i p s c h i t z ,  Professor der Mathe
m atik an der Uniyersitat in Bonn, geboren 
in Heidelberg den 14. Mai 1832, gestorben 
den 7. Oktober 1903.

—  C h r i s t i a n  A u g u s t  N a g e l ,  friiher Pro
fessor der Geodasie an der Technischen 
Hochschule in Dresden, geboren in Griin- 
berg bei Radeberg den 17. Mai 1821, ge
storben 1903.
— G u s t a v  A d o l p h  v o n  P e s c h k a ,  friiher 

Professor an der Technischen Hochschule 
in W ien, geboren in Joachimsthal den 
30. August 1830, gestorben 1903.

—  H a m i l t o n  L a m p h e r e  S m i th ,  friiher Pro
fessor der Mathematik und Astronomie 
am „Hobart college” in Geneya, N. Y., 
geboren in New London, Conn., den 5. No- 
yember 1819, gestorben daselbst den
1. August 1903.

—  S im o n  S u b ic ,  Professor der Physik an 
der Uniyersitat in Graz, geboren in Brodeh 
(Krain) den 28. Oktober 1830, gestorben 
den 27. Juli 1903.

— H u d s o n  A. W o o d ,  Lehrer der Mathe- 
mathik in Vernon, N. Y ., gestorben den 
28. Oktober 1903, 62 Jahre alt.

Eine neue mathematische Encyklopadie.

— Eine Encylclopadie der Elementar- 
MatliematiTc von H. W e b e r  und J. W e l l s t e i n  
ist jetzt im Erscheinen. Das Werk richtet 
sich in erster Linie an die Lehrer, aber 
die Herausgeber beabsichtigen auch, dafi

es fiir die Studierenden von W ert werden 
soli. Der erste, von H. W e b e r  bearbeitete 
Teil, umfassend die Elementare Algebra 
und Analysis, ist schon erschienen (Leipzig, 
Teubner 1903; XIV +  447 S.), und in 
Angriff genommen sind noch zwei Teile 
(Geometrie, Anwendungen der Mathe
matik). Historische und literarische An- 
gaben kommen sehr sparlich vor; in  be
treff solcher Angaben yerweisen die Heraus
geber auf einen kommenden Artikel iiber 
Elementarmathematik in der Encylclopadie 
der mathematischen Wissenschaften, worin 
sehr zuverlassige und yollstandige histo
rische und literarische Notizen iiber alle 
Fragen, die zur Elementarmathematik 
gerechnet werden konnen, geboten werden 
soli en.

Yorlesungen Iiber Geschiclite der 
Mathematik und Astronomie.

— An der Uniyersitat in Berlin ha t Pro
fessor W. F o e r s t e r  fiir das Wintersemester 
1903—1904 eine Vorlesung uber Gesćhićhte 
der arabischen und mittelalterlichen 
Astronomie angekiindigt.

— An der Technischen Hochschule in 
Darmstadt hat Professor E r . G r a e i - e  fiir 
das Wintersemester 1903—1904 eine Vor- 
lesung iiber Gesćhićhte der Mathematik 
angekiindigt.
— An der Uniyersitat in StraBburg hat 

Professor W. F .  W i s l i c e n u s  fiir das W inter
semester 1903—1904 eine Yorlesung iiber 
die neuere Gesćhićhte der Astronomie an
gekiindigt.

— A Puniversite de Neucbatel, M. L. I s e l y  

fera, pendant le semestre d’hiver 1903—
1904, un cours (3 heures par semaine) 
sur 1’historie des mathematiąues dans la 
Suisse franęaise.
— An der Uniyersitat in Briinn ha t Pro

fessor F .  O b e n r a u c h  fiir das Wintersemester 
1903—1904 eine Vorlesung iiber Gesćhićhte 
der Geometrie angekiindigt.

Preisfragen gelehrter Gesellscliaften.
— Academia de ciencias de M a dr id  

Concurso del ańo 1904. Sucinta exposi- 
ción de los principios fundamentales de 
la Nomograffa estrictamente necesarios 
para la composición y facil intelligencia 
de un sistema de abacos ó nomogramas, 
desconocidas hasta ahora, y aplicables,
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eon manifiesta yentaja sobre cualquier 
otro procedimento, a la  resolución de una 
serie de cuestiones, interesantes in  teoria, 
y  de utilidad en la  practica, referentes a 
las ciencias fisico-m atem aticas.

— Istituto V  en et o delle scienze, lettere 
ed arti. Tema di premio par l’anno 1906. 
Perfezionare in ąualche punto importante 
la geometria proiettiva delle superficie 
algebriche a due dimensioni dello spazio 
ad n dimensioni.

Mathematiker-Versammlungen im 
Jahre 1903.

— Deutsche Mathematiker-Vereinigung. 
Die Jahresversammlung 1903 der D eut
schen M athem atiker-Yereinigung fand zu 
Kassel 21.— 24. Septem ber statt, in Ge- 
m einschaftm it der A bteilung I der 75. D eut
schen Naturforscherversammlung. In der 
ersten Sitzung erstattete Herr G. Scheffers  
einen Bericht iiber L ie’s Theorie der Inte- 
gration von D ifferentialgleichungen. Herr 
R. Fk«3ke referierte in  derselben Sitzung  
iiber neuere englische Lekrplane und Lehr- 
biicher der Elem entarm athem atik, und 
Herr E. Lampe sprach iiber die wissen- 
schaftliche W irksam keit v on M. Hamburger. 
In der zw eiten Sitzung gab Herr H. 
Burkhardt ein Resume seines Berichtes 
iiber oscillierende Funktionen. D ie yierte 
Sitzung brachte einen B ericht von Herrn 
P. S tack el iiber die Mechanik mehrfacher 
M annigfaltigkeiten. W eitere Yortrage 
wurden gehalten  von den Herren F. 
Bernstein, O. Blumenthal, L. Boltzmann, 
M. Brendel, G. Cantor, K. G eissler, G. 
Hamel, L. H e ffte r , D. H ilb ert, C. Juel,
H. Liebmańn, Manno, H. Maschke, R.

M e h m k e , W .  F r . M e y e r , H . M in k o w s k i, 
L .  P r a n d t l , A . S c h o n f l ie s , P .  H .  S c h o u t e , 
J .  W e l l s t e in , W .  W i e n , H .  W ie n e r . E i n i g e  
d i e s e r  Y o r t r a g e  g a b e n  z u  l e b h a f t e r  D is -  
k u s s i o n  A n l a f i , u .  a .  d e r  V o r t r a g  d e s  
H e r r n  K . G e is s l e r , d e r  s i c h  a u f  m a t b e -  
m a t i s c h - p h i l o s o p h i s c h e  F r a g e n  b e z o g .  —  
D ie  F r a g e  d e r  G r i i n d u n g  e i n e r  M a t h e 
m a t i s c h e n  Z e n t r a l b i b l i o t h e k  w u r d e  v e r -  
t a g t ,  a b e r  e i n e r  „ B i b l i o g r a p h i s c h e n  K o m -  
m i s s i o n “ , b e s t e h e n d  a u s  d e n  H e r r e n  A . 
G u t z m e r , F .  M u l l e r , E .  W o l f f in g  w u r d e  
d e r  A u f tr a g -  g e g e b e n ,  d ie  E i n r i c h t u n g  
e i n e r  m a t h e m a t i s c h  - b i b l i o g r a p h i s c h e n  
Z e n t r a l s t e l l e  y o r z u b e r e i t e n .  —  H e r r  E .  
L a m p e , d e r  g e n o t i g t  w i r d ,  im  L a u f e  d e s  
J a h r e s  1904 y o n  d e r  R e d a k t i o n  d e s  J a h r -  
b u c h e s  i i b e r  d i e  F o r t s c h r i t t e  d e r  
M a t h e m a t i k  z u r i i c k z u t r e t e n ,  r i c h t e t e  a n  
d ie  V e r s a m m l u n g  d i e  B i t t e ,  f i i r  d e n  F o r t -  
b e s t a n d  d e s U n t e r n e h m e n s  S o r g e  z u  t r a g e n ,  
u n d  d e r  Y o r s t a n d  d e r  D e u t s c h e n  M a t h e 
m a t i k e r - V e r e i n i g u n g  w u r d e  b e a u f t r a g t ,  
M a B r e g e ln  z u  e r g r e i f e n ,  w o d u r c h  d ie  f o r t -  
g e s e t z t e  H e r a u s g a b e  d e s  J a h r b u c h e s  
g e s i c h e r t  w e r d e n  k o n n t e .

Vermischtes.
— Die preuBische Akademie der Wissen

schaften hat Herrn H. A. S c h w a r z  zur 
Herstellung eines Katalogs der Literatur 
iiber Minimalfl&chen 250 Mark bewilligt.

— Unter dem Titel Bevista de mate- 
maticas hat Herr L u i s  A .  S il y a  im Jahre 
1903 eine neue Zeitschrift begrundet, die 
yorzugsweise die Elementarmathematik 
behandeln wird und in Monatsheften er- 
scheint.

27*
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A bbacus, 22—25.
Abbas ben Said el-G auhari, siehe el- 

Gauhari.
Abdallah ben Obeid el-Asni, siehe el- 

Asni.
Abdank-Abakanowicz, B., 98.
Abdelbaąi, 23, 25.
Abderrahman ben Abdallah ben Ijaa el- 

Jahsabi, siehe el-Jahsabi.
Abderrahman ben Abdallah ben Seijid el- 

Kelbi, siehe el-Kelbi.
Abderrahman ben Chalaf ben Asakir el- 

Daremi, siehe el-Daremi.
Abderrahman ben Ismail ben Bedr, 21, 

297.
Abderrahman ben Muhammed ben Abdel- 

kerim, 297.
Abel, N. H., 3, 52—64, 93, 108, 221, 271, 

274, 275, 314, 317.
Abhabuchr, 19—21.
Abidaqlis ( =  Empedokles), 293.
Abraham, 19.
Abraham bar Chijja (Judaeus), 73, 80, 

239, 241, 327, 328, 331, 332.
Abraham ibn Esra, 93, 127, 128.
Abu Abdallah ben el-Qalanisi (el-Balensi), 

siehe el-Balensi.
Abu Abdallah Harun ben Ali ben Harun,

300.
Abu Ali el-Muhandis el-Misri, siehe el- 

Misri.
Abu Barza el-Fadl ben Muhammed ben 

Abdelhamid, siehe el-Fadl.
Abu Barza el-Hasib, siehe el-Hasib.
Abu Bekr el-Tabari, siehe el-Tabari.
Abu Bekr Jahja ben Sadun el-Qortubi, 

siehe el-Qortubi.

Abu Bekr Muhammed ben Abdelbaąi el- 
Ansari, siehe el-Ansari.

Abu Bekr Muhammed ben Abdelbaąi el- 
Bazzaz, siehe el-Bazzaz.

Abu Bekr Muhammed ben Aglab ben 
Abil Daus, 19.

Abu Bekr Rasis, 19.
Abu Gafar el-Chazin el-Chorasani, siehe 

el-Chorasani.
Abu Hafs el-Harit el-Chorasani, siehe el- 

Chorasani.
Abu Isak el-Barmeki, siehe el-Barmeki.
Abujafar Ametus filius Josephi, 244.
Abu Jah ja  el-Bawardi, siehe el-Bawardi.
Abu Jah ja  el-Mawardi, siehe el-Mawardi.
Abu Jahja el-Merwazi, siehe el-Merwazi.
Abu Jaąub el-Ahwazi, siehe el-Ahwazi.
Abul Abbas Ahmed ben Ali Hakim (Hatim),

297.
Abul Abbas al-Fadl ben Hahm an-Nairizi, 

siehe Neirizi.
Abul-Fadl el-Chazimi, siehe el-Chazimi.
Abulfarag, 293, 295-297, 300, 301.
Abul Fath Abderrahman el-Chazini, siehe 

el-Chazini.
Abulfida, 293, 295—297, 301.
Abul Futuh Negm ed-d in , siehe el- 

Salah.
Abul Hakem el-Magrebi el-Andalusi, siehe 

el-Andalusi.
Abul Hasan Abderrahman ben Chalaf ben 

Asakir el-Daremi (Darami), siehe el- 
Daremi.

Abul Hasan Ali ben Ahmed ben Ali ben 
Muhammed ben Dawwas el -W asiti, 
siehe el-Wasiti.

Abul Hasan el-Ahwazi, siehe el-Ahwazi.
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Abul Hasan el-Hosein ben Ishaq ben 
Ibrahim, 296.

Abul Hasan el-Qosairi el-Andalusi, siehe 
el-Andalusi.

Abul Hasan Jusuf ben Ibrahim ben el- 
Daja, siehe el-Daja.

Abul Hasan Jusuf el-Tabib, siehe el-Mu- 
naggim.

Abul Hosein ben Karnib, 296.
Abul Qasim el-Qasri (el - Qasari, el-Qas- 

rani), siehe el-Qasri.
Abul Raihan, 128.
Abul Rasid Mubassir ben Ahmed ben 

Ali, siehe Mubassir ben Ahmed ben 
Ali.

Abul Wefa el-Buzgani, 298, 299, 301.
Abu Maaschar, 130, 133.
Abu Mansur Abderrahman el-Chazini. 

siehe el-Chazini.
Abu Muhammed ben Abdelbaąi, 23, 24.
Abu Muhammed ben Abdelbaąi el-Bag- 

dadi el-Faradi, siehe el-Bagdadi.
Abu Muhammed el-Gaubari, siehe el-Gau- 

hari.
Abu Otman el-Dimisqi, siehe el-Dimisqi.
Abu Otman Said ben Ahmed el-Faradi, 21.
Abu Otman Said ben Fathun ben Mok- 

ram, 21.
Abu Otman Said ben Jaąub el-Dimisąi, 

siehe el-Dimisqi.
Abu Otman Said ben Muhammed ben el- 

Bagunis, siehe el-Bagunis.
Abu Sahl el-Masihi, siehe el-Masihi.
Abu Sahl Fadl ben Naubacht, 26.
Abu Talha, 129.
Abu Talib el-Asari, siehe el-Asari.
Abu Zakarija el-Hassar, siehe el-Hassar.
Abu Zeid Abderrahman ben Abdallah 

ben Ijad el-Jahsabi, siehe el-Jahsabi.
Ackermann, K., 415, 417.
Adam, Ch., 40, 314, 316, 413, 415.
Ad-Darami, 21.
Ad-Darmani, 21.
Ad-Derameni, 21.
Ad-Derami, 21.
Adelbold, 402.
Aderamen, 21, 22.
Aderametus, 21, 22.
d’Adhemar, R., 219, 220.

Aebutius Faustus, L., 234.
Affolter, G., 161, 167, 179.
Ahlwardt, W., 23.
Ahmed ben el-Hosein el-Ahwazi, siehe 

el-Ahwazi.
Ahmed ben Jusuf, 71, 79, 241, 244,

328.
Ahmed ben Muhammed ben Ketir el-Fer- 

gani, siehe el-Fergani.
Ahmed ben Muhammed el-Sagani, siehe 

el-Sagani.
Ahmed ben Musa ben Schakir, 70, 76, 217, 

299, 301, 327.
Ahmed ben Nasr, 22.
Ahrens, W., 219, 222.
Ahwazi, siehe el-Ahwazi.
Alasia, Chr., 219, 222, 314, 315, 318. 
Albattani, 328, 409.
Albeggiani, G., 98.
Alboaly, 289.
Albumasar, 289.
Albumasar Albalachi, 133.
Alcuin, 74.
Alexander, A., 290, 291, 403, 414. 
Alexander von Afrodisias, 119, 120. 
„Alfodhol (Alfahhol) de Merengi (Meregi)“, 

25, 26.
Alfonso X, 155, 239.
Alhazen, siehe el-Haitam.
Ali ben Abderrahman ben Junis, 297.
Ali ben Ahmed ben Ali ben Muhammed 

ben Dawwas el-W asiti, siehe el- 
Wasiti.

Ali ben Harun ben Ali ben Jahja, 300. 
Ali ben Ridhwan ben Ali ben Gafar, siehe 

Ibn Ridhwan.
Alkarchi, 92.
Alkhwarizmi, 127—129, 205, 315. 
Al-Kifti, siehe Ibn al-Qifti.
Alkindi, 240, 295, 330, 331.
Allardiee, R. E., 170.
Allrnan, G. J., 101, 406.
Almagia, R., 282.
Al-Madjriti, 2 0 -2 2 , 130, 133, 299, 327. 
Alpetragius, 289.
Al-Zarkali, siehe Zarkali.
Amagat, E. H., 197, 200.
Amaldi, U., 106, 221.
Ames, J. S„ 105, 109.
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Amet filius Joseph, 241, 244.
Amigues, E., 99, 109, 305.
Atnmonios, 15, 120.
Amodeo, F., 105, 108, 314, 316.
Amr ben Abderrahman ben Ahmed el-Kar- 

mani, siehe el-Karmani.
Anaritius, siehe Neirizi.
Anatolios, 397.
Anding, E., 223.
Andoyer, H., 417.
Atidrć, 105, 109.
Andrews, Th., 186, 195, 197, 200. 
An-Nairizi, siehe Neirizi.
Antal, 268.
Antifon, 13, 118, 315.
Antomari, X., 99.
Aomar, 289.
Apianus, Petrus, 107, 152, 328. 
Apollonios, 277, 287, 308, 323—325. 
Appell, P„ 53, 56, 58, 59, 64.
„Aqaton“, 296.
„Arab de bachi“, 25.
Arbogast, L. F. A., 220.
Archigenes, 293.
Archimedes, 13, 15, 39, 40, 44, 70, 106,

107, 122, 209, 219, 242, 243, 245, 247, 
248, 250—253, 255, 257, 258, 283, 295, 
321, 323, 324, 328, 338, 411. 

Archimenides ( =  Archimedes), 242, 243. 
Argand, J. R., 93, 291.
Arisi, F., 290, 334—336.
Aristiganes ( =  Archigenes), 293. 
Aristoteles, 13, 14, 33, 123, 131, 239, 291, 

294, 315, 338, 403.
Arneth, A., 227.
Aronhold, S. H., 52, 53, 55, 59, 64,

175.
Artemon, 324.
Ascione, E., 181.
Ashton, C. H., 417.
Astrand, J. J., 311.
Atafruditos ( =  Ephaphroditus), 294. 
Atelhard von Bath, 128, 407.
Aubert, O. G. D., 161.
August, F., 176, 180.
Autolykos, 239, 240.
Avicenna, 22.
Azarchel, siehe Zarkali.
Azzarelli, M., 99.

Babbage, Ch., 223.
„Babus“ (,B alus“), 24.
Bacharach, J., 53, 57, 59, 64.
Bachmann, Juliane, 260.
Bachmann, P., 89.
Badrugugia, 293.
Baduarius, J., 131.
Baker, F., 52, 53, 56—59, 64.
Baker, M„ 105, 109.
Balbin, V., 98.
Balbinus, B. A., 137.
Baldi, B., 336.
Balis (== Pappos), 294.
Ball, R. S., 104.
Ball, W. W. R., 94, 95, 101, 210, 219, 

314, 315.
Baltzer, R., 162, 167, 170.
Banas, 293.
Bandini, A. M., 25.
Baraniecki, M. A., 98.
Baranowski, A., 317.
Barduzzi, D., 280.
Barrow, J., 40, 209, 210.
Bartholin, E., 211.
Basasiri, siehe el-Basasiri.
Battaglini, G., 68, 77, 103, 177.
Bauer, G., 181.
Bauer, G. N., 110.
Bauer, 163—165.
Baule, A., 8.
Bayle, P., 150, 158.
Beaune, siehe Debeaune.
Beck, A., 176.
Bedóhazy, J., 264.
Beer, R., 330.
Beltrami, E„ 68, 77, 78, 95, 100, 180, 

221.
Beman, W. W., 218.
Bendixson, I., 306.
Benedetti, G., 286, 343.
Benedikt, M., 280—282.
Beneventano, M., 131.
Benko, J., 260, 261.
Benko, Susanna, 266.
Benoist, A., 60, 64.
Benteli, A., 110.
Berberich, A., 316.
Bergenroth, 67.
Berger, A. F., 306, 311
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Berger, C. H., 306.
Bermann, O., 170, 171.
Bernhard von Clairvaux, 132.
Bernhardt, M., 176, 182.
Bernoulli, Daniel, 92, 95, 345, 348—351, 

355, 373, 379, 386.
Bernoulli, Jakob I, 50, 51, 92, 94, 95, 211, 

224, 273, 347, 363.
Bernoulli, Jakob II, 92, 272.
Bernoulli, Johann I, 92, 95, 210, 216, 217, 

274, 344—346, 348, 349, 351—355, 358 
—360, 362, 364, 365, 367, 371, 374, 375,
378, 379, 381-383, 386, 388, 401, 411. 

Bernoulli, Johann II, 92, 386.
Bernoulli, Johann III, 92, 272.
Bernoulli, Nikolaus I, 92, 362.
Bernoulli, Nikolaus II, 92, 347.
Bernstein, F., 419.
Bernstein, J., 221, 317.
Berthelot, D., 105, 107.
Bertini, E., 53, 56, 57, 59, 64, 180. 
Berzolari, L., 174, 183.
Besso, D., 208.
Bettazzi, R., 308.
Bettini, M., 208.
Bezold, W. von, 105, 109.
Biagio da Parma, 290, 336.
Bianchini, J., 72.
Bickmore, Ch. E., 109.
Bierens de Haan, D., 211.
Biot, J. B., 208, 400, 408.
Birkenmajer, L. A., 400, 413, 414. 
Bjerknes, C. A., 99, 101, 110, 415. 
Bjerknes, W., 413, 415.
Bjornbo, A. A., 19, 21, 22, 25, 106, 130, 

206, 238, 240, 242, 244, 290, 314, 315, 
326, 330, 409, 413, 414.

Blanchard, R., 280, 282.
Blaserna, P., 280.
Blasius, siehe Biagio da Parma. 
Blumenthal, O., 419.
Bobek, K., 174, 181.
Bobynin, V. V., 97, 314, 317.
Bócher, M., 108.
Bodemann, E., 108.
Bodinus, J., 158, 159.
Bodoki, 262.
Bodor, L., 260.
Bodor, Liii, 263.

Bodor, P„ 260, 263, 267.
Boetius, A. M., 79, 289.
Boissonade, J. F., 397.
Boli, Fr., 101, 110, 219, 220.
Boltzmann, L., 196, 197, 419.
Bolyai, J., 5, 50, 105, 108, 117, 221, 231 

—233, 260, 261, 263, 265, 266, 270,
282, 317, 415.

Bolyai, K., 266.
Bolyai, W., 108, 117, 232, 260, 261, 263, 

264, 266—270, 415.
Bombelli, R , 216.
Boncompagni, B., 24, 25, 68, 91, 108, 

205-207, 210, 238, 239, 278, 286, 290, 
312, 317, 330-334, 410.

Bonola, R., 105, 108.
Boole, G., 5 3 -5 5 , 59, 64, 186, 212. 
Borgmeyer, J., 182.
Borsetti, F., 335.
Bortolotti, E., 314, 316.
Bosmans, H., 90, 105—107, 219, 220, 257, 

287, 314—316.
Bosscha, J., 101, 219, 220. .
Bossut, Ch., 309.
Bouvelles, Ch. de, 207.
Boyer, J., 101, 413.
Boyle, R., 196, 197.
Bradwardin, Th., 30, 75.
Brahe, Tyge, 107, 136, 137, 141, 146, 147, 

150—152, 159, 316.
Brambilla, A., 183.
Bramer, B., 287.
Brassinne, E., 99.
Braunmiihl, A. von, 101, 105, 106, 109, 

131, 219, 220, 282, 284, 307, 314, 315,
399, 401, 408—410, 413, 414.

Brendel, M„ 105, 108, 109, 419. 
Bretschneider, C. A., 14, 15, 118, 283, 406. 
Brewster, D., 304.
Brianchon, Ch. J., 99, 166, 406.
Briggs, H., 94.
Brill, A. von, 52, 53, 57, 59, 64, 172. 
Brioschi, F., 53, 56, 59, 64, 68, 77, 178. 
Briot, Ch., 53, 59, 64.
Brocard, H., 48, 177, 291, 292.
Broch, O. J., 52, 53, 59, 64.
Brodmann, C., 219, 222.
Brown, B. G., 417.
Brożek (Broscius), J., 68.
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Brudzewo, A. de, 413, 414.
Brune, 168.
Bryan, G. H., 314, 318.
Bubnov, N., 332, 402.
Bucca, F., 99.
Buccleuch (Herzog von), 185. 
Buchheim, A., 99.
Buchholz, A., 306.
Budajeff, N., 110.
Bugaj elf, N., 53, 59, 64, 110, 317, 319.
Buhl, A., 105, 314, 318, 413.
Burali-Forti, C., 306.
Burckhardt, F., 219.
Burgensis, P., siehe della Francesca. 
Burger, C. R., 417.
Biirgi, J., 287.
Biirk, A., 116.
Burkhardt, H., 181, 413, 415, 419. 
Buschius, H., 403.
Butzberger, F., 161.

Caccini, T,, 220.
Cadenat, A., 106.
Cagnoli, A., 218.
Cajori, F., 92, 101, 309, 401.
Calcagnani, C., 73.
Campanus, J., 95, 157, 239, 240, 244, 330, 

397, 398, 407.
Canton, J., 199.
Cantor, G., 101, 306, 419.
Cantor, Mathias, 319.
Cantor, Moritz, 4, 5, 7, 9, 28, 30, 31, 33, 
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Carpi, L., 280.
Carrara, B., 105, 106, 413, 414.
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Cavani, F., 219, 221.
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Cerruti, V., 105, 109.
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Cesaro, E., 163, 168.
Ceya, T., 50.
Charles, J. A. C., 196, 197.
Charpit, 212, 316.
Chasles, M., 88, 10S, 166, 173, 409. 
Chowarezmi, siehe Alkhwarizmi. 
Christensen, S. A., 310, 402.
Christini, B., 159.
Chuąuet, N., 87, 216, 217, 315, 410. 
Ciampoli, G., 220.
Ciani, E., 181, 182.
Clairaut, A., 402.
Claudius (Kaiser), 11.
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