










Xachrichten

von der

Koniglichen Gesellschaft der Wissensehaften

zu Gottingen.

Geschaftliche Mitteilungen

aus dem Jahre 1908.

Berlin,

Weidmannsclie Bucliliandlung.

1908.



OlNTTi

IJF.*',

Aec.

Da#.^ . .

K!..

V .•. • DBLBL
I t

' (»•>;«««• a#

3.]...s..-5:

^ ^ .3 . P. ^ (J , /VI

Dmck der Dieterichschen Univ.-Buchdruckerei (W. Fr. Kaestner
in OStting-en.



Inhalt.

Seite

Bericlit des Sekretilrs der Gesellscliaft ilbex das Gescliaftajabr 1. April 1907

bis 31. Marz 1908 • 1

Verzeicbnis der im Jalire 1907/08 abgebaltenen ordentlicben Sitzungen und

der darin gemacbten wissenscbaftlichen Mitteilungen 6

Wedekindscbe Preisstiftung fur Deutsche Geschichte 12

de Lagarde-Stiftuug und Stiftung der Freunde de Lagardes 12

Bericlit iiber die Arbeiteii fiir die Ausgabe der alteren Papsturkuuden . . 18

Bericht iiber den Thesaurus linguae latinae 14

Bericht iiber das Samoa-Observatorium 15

Bericht iiber die ausgesetzten Preisaufgaben 19

Adresse der Koniglichen Gesellscliaft der Wissenschaften an die Universitiit

Uppsala zur Linnaeusfeier 20

Verzeichnis der Mitglieder der Koniglichen Gesellscliaft der Wissenschaften

zu Gottingen, Elide Milrz 1908 22

Benekesche Preisstiftung B3

Yerzeichnis der im Jahre 1907 eingegangenen Druckscliriften Pj5

J. Wackernagel, Franz Kielhorn 63

W. Voigt, Lord Kelvin 85

F. Leo, Zu Franz Biichelers Gedachtnis 95

Bekanntmachimg hetr. die Wolfskehlsche Preisstiftung 103

Bericht iiber die offentlichc Sitzung am 7. Kovomber 1908 105

E. Schwartz, Uber Kircheiigeschichte lOG

F. Leo, Bericht iiber die Hallerfeier in Bern 123





Bericht des Sekretars der Gesellscliaf t iiber das
Gescliaftsjahr 1. April 1907 bis 31. Marz 1908.

Die Xonigliche Gesellschaft der Wissenschafteu hat wahrend

des G-eschaftsjahres 1907 zwei auBerordentliche, 14 ordentliche und

2 offentliche Sitzungen gehalten, Ueber die wissenschaftlichen

Mitteilungen in den ordentlichen Sitzungen folgt weiterliin eine

Znsammenstellung
j

ein Bericht iiber die offentHchen Sitzungen

findet sich in den G-eschaftlichen Mitteilungen.

Die Nachrichten der mathematisch-physikalischen Edasse sind

in diesem Zeitraum mit fiinf Heften, die der philologisch-histori-

schen Klasse mit drei Heften und einein Beiheft erschienen.

Von den Abhandlungen der mathematisch-physika-
lischen Klasse erschienen:

N. F. Bd. V Nr. 1, Kohlschiitter
,
Ernst, Ergebnisse der

Ostafrikanischen Pendel - Expedition der Konigl. Gesellschaft der

Wissenschaften zu Gottingen in den Jahren 1899 und 1900, aus-

gefilhrt von Hans Glauning and Ernst Kohlschiitter. I.

Band. Verlauf und Ausrlistung der Expedition. Hohenmessungen.

Mit 16 Tafeln und 8 Eiguren im Text. (VIII u. 229 S.) 1907.

Nr. 2. Schwarzschild, K., Ueber die totale Sonnenfinsternis

Yom 30. August 1905. Mit 3 Tafeln. (73 S.) 1907.

Nr. 3. Kramer, Julius, Untersuchungen und Tafeln zur

Theorie der kleinen Planeten vom Hekubatypus iiebst abgeklirzten

Bewegungstafeln des Planeten (86) Semele fiir die Jahre 1900 bis

1961. (154 S.) 1907.

Nr. 4. Ehlers, E.
,

Neuseelandische Anneliden. II. Mit 16

Eiguren im Text. (31 S.) 1907.

Nr. 5. Gerdien, H.
,
Untersuchungen liber die atmosphari-

schen radioaktiven Induktionen. Mit 4 Tafeln, (74 S.) 1907. ;

N. E. Bd .VI. No. 1. A. Putter, Studien zur yergleichenden

Physiologie des Stoffwechsels. 1908. (79 S.)

Nachrichten geschaftl. Mitteilungen 1908. 1. 1



2 Bericht des Sekretars der Gesellschaft iiber das Geschaftsjahr 1907.

Von den Abhandlun gen der pliilologiscli-liistori-

sclien Klasse erscMenen:

N. P. Bd. IX No. 1. Eatab maam al-nafs. Bucb yom Wesen

der Seele. Von einem IJngenannten. Anf Grrund der einzigen

Handscbrift der Bibliotlifeque nationale beransgegeben, mit An-
merktingen verseben yon I. Groldziber. (63 n. 69 S.) 1907.

Nr. 2. Liiders, Heinricb, Das Wurfelspiel im alien Indien.

(76 S.) 1907.

Nr. 3, Lebmann - Hanpt, C. B.
,

Materialien znr alteren

Grescbicbte Armeniens nnd Mesopotamiens. Mit einem Beitrage:

Arabiscbe Inscbriften ans Armenien nnd Diyarbekr yon Max yan
Bercbem. Mit 92 in den Text gedrucbten Abbildnngen nnd 14

Tafeln. (183 S.) 1907.

Nr. 5. Annambbattas Tarkasaiiigraba
,

ein Kompendium der

Dialektik nnd Atomistik, mit des Verfassers eigenem Kommentar,

genannt Dipik^. Ans dem Sanskrit iibersetzt von E. Hnltzsch.
(VI n. 57 S.) 1907.

Vier weitere Abbandlnngen der matbematiscb - pbysikaliscben

Klasse nnd seeks Abbandlnngen der pbilologiscb-bistoriscben Klasse

sind im Drnck.

Die Grottingiseben Grelebrten Anzeigen baben nngestorten Eort-

gang gebabt. In den Sebriftenanstanseb sind 6 Korpersebaften

(New-Tork; Aix, Irkutsk; Modena; Portici, Lissabon) eingetreten.

Ueber die der Gresellscbaft im Jabre 1907 dnreb Tancb nnd sonst

zngegangen Sebriften gibt das weiterbin mitgetedte Verzeiebnis

Ansknnft. Dieses dient zngleicb als Empfangsbescbeinignng dafllr.

Die Academie des sciences in Paris sebenkte eine Plakette znr

Erinnernng an die erste Versammlnng der internationalen Asso-

ziation in Paris.

Znr IJnterstiitznng wissenscbaftlicber Uiitersncbnngen' bewilligte

die Gresellscbaft:

Herrn Prof- Bren del znr Berecbnnng yon Tafeln

fiir die Bewegnng der klemen Planeten M. 1200
Herrn Biecke fiir IJntersncbnngen iiber Entladnngs-

erscbeinnngen in Grasen
„ 800

Herrn Wallacb fiir IJntersncbnngen im Debiete

zykliscber Koblenstoffverbindnngen
„ 500

Herrn Merkel fiir Versnebe mit Lnmim’escben
Platten 600

Herrn Wi lb elm Meyer fiir Herstellnng yon Photo-
grapbien iiacb Handsebriften 500



Bericlit des Sekretars der Gesellschaft iiber das Geschiiftsjahr 1907. 3

Herrn Smend flir eine tebraisclie Konkordanz des

Jesus Sirack M. 750

Herrn Prof. H. Lietzmann in Jena fiir Anferti-

gung von Absckriften griecMsclier Manuskripte zur Apol-

linaris-Ausgabe 300

Herrn Ed. Sckwartz zur Herstellung vonPlioto-

grapliien nack zwei Handsckriften von Grelasius Buck

liber das nicaeaniscke Konzil fiir Herrn Dr. Loesckke in

Bonn » 300

Die internationale Assoziation der Akademien war in "Wien

vom 29. Mai bis 2 , Jnni 1907 versammelt; die Gresellsckaft war

durck ikre Sekretare bei den Verkandlnngen vertreten. IJeber

diese ist ein besonderer Berickt im Druck ersckienen.

Eiir eine von Herrn Rahlfs geplante Ausgabe der Septuaginta

trat die Gesellschaft nack Anordnung des vorgesetzten Herrn Mi-

nisters mit der Kgl. Akademie der Wissensckaften in Berlin in

Verbindung und entsendete zu einer Verkandlung dariiber als ikre

Yertreter die Herren Leo und Schwartz am 4. tind 5. Marz

1908 dakin.

Zum Mitglied des wissensckaftlicken Beirates zur Gesellschaft

fiir deutscke Erziekung' und Sckulgesckickte waklte die Gesell-

sckaft Herrn E.Sckrbder; und als ikren Yertreter im Yorstandsrat

des deutscken Museum fiir Naturvdssensckaft in Miincken Herrn

E. Klein.
Der TJniversitat TJpsala liberreickte die Gesellschaft durck

ikren Yertreter Herrn A. Peter zur Linnefeier eine Adresse; der

TJniversitat GieBen brackte Herr Schroder zu ikrem Jubkaum die

Gllickwiinscke der Gesellschaft, Herr Hi eke dem pkysikaliscken

Yerein in Erankfurt a. M. bei der Eeier der Eroffnung des neuen

Institutsgebaudes

.

An die Kgl. geologische Gesellschaft in London sandte die

Gesellschaft zur Eeier des kundertjahrigen Bestekens eine Adresse

(s, Gesckaftl. Mitteil. 1907, S. 88).

An Herrn Wirklicken Gekeimrat Dr. Altkoff Exeellenz ricktete

die Gesellschaft ein Dankschreiben (Gesckaftl. Miteil. 1907, S. 88).

Aus der Heike der ordentlicken Mitglieder schied durck seine

TJebersiedelung nack Berlin am 31. Marz 1908:

Herr Theodor Liekisck (o. M, seit 1887);

durck den Tod:

Eranz Kielkorn am 19. Marz 1908 (o. M. seit 1882).

1 *



4 Bericht des Sekretars der Gesellschaft iiber das Geschaftsjahr 1907.

Die Gresellscliaft verier femer dxirch den Tod:

von answartigen Mitgliedern:
der mathematisck-physikalisclien Klasse:

William Thomson Lord Kelvin zn Glasgow am 17.

Dezember 1907 (A. M. seit 1864; K. M. seit 1869),

Karl Klein zn Berlin am 23. Juni 1907 (A. M. seit 1888,

O.M. seit 1877);

der pHlologiscli-liistorisclien Klasse:

Adolf Kirckhoff zn Berlin (A. M, seit 1881, K. M. seit

1866);

von Korresp ondenten:
der mathematiscli

- physikalisclien Klasse:

Edmund Mojsisovics Edler von Mojsvar zn Wien
am 2. Oktoker 1907 (K. M. seit 1902),

Hermann Vogel zn Potsdam am 13. August 1907 (K. M.

seit 1887),

Karl von Voit zn Miinclien am 1. Eebrnar 1908 (K. M.

seit 1879);

der pMlologiscli-lnstoriscIien Klasse:

Theodor Anfrecht zn Bonn am 4. April 1907 (K. M.

seit 1871),

Sophns Bngge in Christiania am 8. Jnli 1907 (K. M. seit

1887),

Ludwig Tranbe zn Munchen am 19. Mai 1907 (K. M. seit

1894).

Die am 20. Jnli nnd am 7. Dezember 1907 erwahlten Mit-

glieder sind in den Geschaftlichen Mitteilnngen 1907, S. 83, ver-

zeichnet.



Verzeiclinis der im Jahre 1907/8 abgehaltenen
ordentlichen Sitziingen und der darin gemacliten

wissenscbaftliclien Mitteilungen.

Oeffentliclie Sitzxmg am 4. Mai 1907.

Bericliterstattungeii iiber das abgelaufene Jabr.

Preiserteilxmg.

Gredacbtnisreden der Herren. W. Voigt auf Ludwig Boltzmanu,

0.W allacb auf F. Beilstem, E. Wiechert auf W. v. Bezold.

Ordentlicbe Sitzung am 11. Mai 1907.

E. Ehlers, Neuseelandiscbe Anneliden. II. (Abbandlungen, math.-

phys. Kl. K E. Bd. V, 4.)

W. Voigt, Eigenartige Ealle scbwingender Membranen. (Nacb-

ricbten, matb.-p]iys. Kl. 1907, S. 171.)

C. Bunge, Ueber die Badioaktivitat der Luft auf dem offneu

Meere. (Nacbrichten, matb.-pbys. Kl. 1907, S. 211.)

E. Klein le^ vor: Mathematiscbe Encyclopadie Bd. V, 1, H. 4.

Bd. V, 2, H. 2.

Derselbe legt vor: P. Koebe, Ueber die Uniformisiemng be-

liebiger analytischer Knrven. (Nackricbten, math.-pliys. Kl.

1907, S. 191.)

Th. Liebisch legt vor: H. Joacbim, Ueber den EinfluB innerer

Beflexionen auf die Interferenzerscbeinungen doppeltbreckender

KrystaUplatten. (Nacbricbten, matb.-pbys. Kl. 1907, S. 231.)

E. Biecke, Beitrag zur Tbeorie ungedampfter elektriscber Scbwin-

gungen bei Gasentladungungen. (Kacbricbten, matb.-pbys. Kl.

1907, S. 253.)

Derselbe legt vor: H. Gerdien, Untersucbungen iiber die

atmospbariscben radioaktiven Induktionen. (Abbandlungen,

matb.-pbys. Kl. K. E. Bd. V, 5.)



0 Yerzeichnis der wissenschaftlichen Mitfceilungen.

"W. Meyer, Die Oxforder Gredichte des Primas. 11. No. 1—15

nnd 23. (Nachricliteii, plul.-Mst. Kl. 1907, S. 113.)

P. Prensdorff, Ein Beitrag ztim liibisclLen Reclite aus der

Korrespondenz Q-. A. von Munchliansens. (Nadiricliten, phil.-

Mst. Kl. 1907, S. 223.

P. Leo legt vor: Bruno Keil (StraBbnrg)
,
Pro Hermogene.

(Nacliricliten, pliil.-hist. Kl. 1907, S. 176.)

Ordentliclie Sitzung am 8. Jnni 1907.

R. Pietsctmann legt vor: Bericlit des Professors Dr. Ludwig
Borcliardt in Kairo liber die diesjakrigen aufierdeutscben Aus-

grabnngen in Aegypten.

E. Eblers legt vor: P. Kebr, Regesta pontificnm romanornm.

Vol. 11.

D. Hilbert legt vor: A. Scboenflies (Konigsberg), TJeber den

allgemeinsten Begriff stetiger Kxirven. (Nacliricbten
,

math.-

pbys. Kl, 1907, S. 28.)

W. Voigt kiindigt an: Sckwingnngen nngleicMbrmig gespannter

Membranen. (Nacbrickten, matb.-phys. Kl. 1907, S. 341.)

P. Klein legt vor: Matbematiscbe Encyclopadie Bd. ITT, 1, H. 1,

0. Wallack, TJntersncliiingen axis dem TJniversitatslaboratorixim

zu Grottingen. XVII. (Nachxicliten, math. - pliys. Kl. 1907,

S. 230.)

E. VTiechert legt vor: P. Linke, Nnmerische TJebersicht der

am Samoa- Observatorinm im Jahre 1906 registrierten Pern-

xind Naherdbeben. (Nachrichten, math.-phys. Kl. 1907, S. 267),

Derselbe legt vor: D. 0. Tetens, Regenbeobachtxtngen auf

Samoa. (Erscheint in den Nachrichten, math.-phys. Kl.)

Ordentliche Sitzung am 22. Juni 1907.

R. Piets chmann legt vor: Bericht des Professors Dr. Ludwig
Borchardt iiber Ansgrabungen in Aegypten.

Ordentliche Sitzung am 6. Juli 1907.

E. Riecke legt vor: Alfred Coehn, TJeber die Einwirkung
des Lichtes axif die Bildung der Schwefelsaure. (Nachrichten,

math.-phys. Kl. 1907, S. 271.)

D. Hillbert legt vor:

Rudolf Pueter (Marburg), Die Klassenzahl der Korper der

komplexen Multiplikationen. (Nachrichten
,
math.-phys.

Kl. 1907, S. 288.)
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Paul Koebe, TJeber die XJniformisierimg der Losangeri

liaearer Differentialgleichungen mit rationalen Koeffi-

cienten. (Nacbriclitexi, matli.-pliys. Kl. 1907, S. 410.)

Alfred Haar, Die Randwertaufgabe JJTJ = 0. (Nach-

ricbten, matb.-pb.ys. Kl. 1907, S. 280.)

Ordentlicbe Sitznng am 20. Juli 1907.

E. Ehlers legt vor: Julius “Weingarten, Deber die soge-

nauuteu allgemeinen Arbeitsgleicbungeu der tecbuiscben Eestig-

keitslebre. (Nacbricbten, matb.-ph.ys. Kl. 1907, S. 365.)

O. Wallach, Untersucbnngen aus dem Tlniversitats-Laboratorium.

XVIII. (Kacbricbten, matb.-pbys. Kl. 1907, S. 376.)

E. Wiechert legt vor:

E. Wiechert und K. Zoeppritz, Verbesserte Laufzeitea

der Erdbebeuwellen und Eolgerungeu flir das Innere der

Erde. (Erscheint in den Nachrichten, math.-phys. Ed.)

E. Angenheister, Tongabeben vom 2. Januar 1907. (Er-

scheint in den Nachrichten, math.-phys. ,K1.)

H. Schering, Eegistrierimg des spezifischen Leitvermpgena

der atmospharischen Luft. (Erscheint in den Nachrichten,

math.-phys, Kl.)

K. Schwarzscbild, Differenzformeln zur Durcbrechnung opti-

scher Systeme. (Nachrichten, matb.-pbys. Kl. 1907, S. 651.)

E. Leo, Der Monolog im Drama. Ein Beitrag zur griechiscb-

rbmischen Poetik. (Abbandlungen, phil.-bist. KL 1908, Bd. X, 6.)

D e r s e 1 b e legt vor : C. E o b e r t
,
Der delphische Wagenlenker.

(Nachrichten, phiL-hist. Kl. 1907, S. 258.)

E. Schroder, Brifliche Analecten zur Vor- und Nacbgeschichte

des „Wunderhorns“.

W. Meyer, Zu dem Tiresiasgedicht no. 10 des Primas. (Nach-

richten, phil.-bist. KL 1907, S. 231.)

Derselbe, Eine gereimte Umarbeitung der Hias latina. (Nach-

richten, phil.-hist. KL 1907, S. 236.)

P. Kehr, Nacbtrage zu den Papsturkunden ItalienSi II. (Er-

scheint in den Nachrichten, pbiL-hist. Kl.)

Ordentlicbe Sitznng am 26. Oktober 1907.

Der vorsitzende Sekretar teilt mit, dafi wabrend der abge-

laufenen Eerien eingeliefert sind:

W. Meyer, Wie Ludwig der HeEige das Kreuz nabm. (Nach-

richten, pbiL-hist. KL 1907, S. 246.)



8 Yerzeiclmis der wissenschaftlichen Mitteilungen,

D. Katz tirLd Gr. Il4vesz, Ein Beitrag zur Kenntnis des LicEt-

sinns der Hiihner. (Nachrichten, math.-phys. Kl. 1906, S. 406.)

Ed. Riecke, Ueber die Zerstreunng in gleickmaBig bewegter Lnft.

(Nachrichten, matb.-phys. Kl. 1907, S. B71.)

E. Leo legtvor: P. Hildebrandt, Scholia in Ciceronis orationes

Bobiensia.

L, Morsbach legt yor: E. Boeder, Die ^SchoB-^ oder „Knie-

setzung^^, eine angelsachsische Verlobungszeremonie. (Nacb-

richten, phil.-List. Kl. 1907, S. 300.

E.Scbwartz legt vor :E. Schneider, Qriechische Poliorketiker I.

(Erscheint in den Abhandlnngen, phil.-hist. Kl.)

E. Klein legt nene Hefte der mathematischen Encyclopaedie vor.

Oeffentliche Sitznng am 9. Kovember 1907.

Herr Schwar zschild liest: Ueber Lamberts kosmologischeBriefe.

(Greschaftliche Mitteilungen 1907, H. 2, S. 88.)

Ordentliche Sitznng am 23. November 1907.

E. "Wiechert legt vor: E. Linke, Vergleich der Messung der

Horizontalintensitat des Erdmagnetismus in Potsdam tind

Cheltenham im Jahre 1904. (Nachrichten
,
math. -phys. Kl.

1907, S. 582.)

Th. Liebisch legtvor: R. Nacken, Ueber Langbeinit und Vant-

hoffit. (Nachrichten, math.-phys. Kl. 1907, S. 602.)

Er. Merkel, Rekonstruktion und Autochromplatten.

E. Riecke, Ueber den Spannungsabfall in der positiven Licht-

saule nach Beobachtungen von Heinrich Schwienhorst. (Nach^

richten, math.-phys. Kl. 1907, S. 576.)

E. Klein legt vor: P. Koebe, Ueber die Uniformisierung be-

liebiger analytischer Kurven. Zweite Mitteilung. (Nachrichten,

math.-phys. Kl. 1907, S. 633.)

M. Verworn legt vor: A. Putter, Studien zur vergleichenden

Physiologic des Stoffwechsels. (Abhandlnngen,. math.-phys.

Kl., N; E. VI, 1.)

E. Ehlers legt vor: W. Wien (Wlirzburg), Ueber eine Berech-

nung der Wellenlange aus dem Planckschen Energieelement.

(Nachrichten, math.-phys. B3. 1907, S. 598.)

E. Leo, Der nene Menander (Eragments d’un monument de Me-
nander decouverts et publics par M. Gr. Lefebvre). Nachrichten,

phil,-hist. Kl. 1907, S. 315.)

E. Schwartz, Aporien im vierten Evangelium. (Nachrichten,

phil.-hist. Kl. 1907, S. 342.)
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Ordentlioiie Sitzung am 7. Dezember 1907.

E. Scbwartz legt vor: Schniltbefi, Die syrischen Kanones
der Synoden von Nicaea bis Cbalcedon. (Erscheint in den
Abliandlimgen, pbil.-Mst. Kl.)

Derselbe legt vor; W. Helbig, Znr Q-escbicbte der basta do-

natica. (Abbandlnngen, pbil.-Hst. Kl. ST. E. Bd. X, 3.)

L. Morsbach legt vor: E. Roeder, Der „Schatzwu:rf“
,

ein

Eormalakt bei der angelsachsiscben Verlobxmg. (Nachrichten,

pHL-Mst. Kl. 1907, S. 373.)

V. Koenen, Ueber das Verbalten und das Alter der Storungen

in der Dmgebnng der Sackberge und des Leinetales bei Al-

feld und Banteln. (Kachricbten, matlL.-pliys. Kl. 1907, S. 589.)

K. Sckwarzscbild, Ueber die systematiscken Eigenbewegungen

der Eixsterne. (Kackricbten, matb.-phys. Kl. 1907, S. 614.)

Ordentliche Sitznng am 21. Dezember 1907.

A. Peter, Die Pyrenomyceten der G-ottinger Elora. (Kachrichten,

math.-phys. Kl. 1908, S. 28.)

JE. Minkowski, Die Grundgleickungen fiir die elektromagnetiscken

Vorgange in bewegten Korpern. (Kachricbten, matb.-phys. Kl.

1908, S. 53.)

E. Klein legt vor: Eranz Meyer (Konigsberg), Ueber eineAn-

wendung der Invariantentbeorie anf die Entwicklung von Inte-

gralen, insbesondere rationaler, elliptiscber und byperellip-

tiscber, in Reiben. (Nachricbten, matb.-pbys. Kl. 1907, S. 670.)

E. Scbwartz, Aporien im vierten Evangelium. 11. (Nacbricbten,

pbil.-hist. Kl. 1908, S. 116.)

Ordentliche Sitzung am 11. Jannar 1908.

R. Pietscbmann legt vor:

Bericbt des" Professors Dr. Ludwig Borcbardt in Kbiro

liber Ausgrabungen.

Sir Clement Markhams Uebersetzung der G-escMcbte des

Inkareicbs von Pedro Sarmiento.

E. Scbwartz legt vor: Walter Ko lb

e

(Rostock), Die attiscben

Arcbonten von 293/2—31/0 v. Cbr. (Erscheint in den Abhand-

lungen, phil.-bist. Kl.)

Ordentliche Sitzung am 26. Jannar 1908.

F. Kielborn legt vor: H. Jacobi, Ueber BegrifiP und Wesen

der poetiscben Eigur in der indiscben Poetik. (Erscheint in

den Kachricbten, phil.-bist. BJ.)
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E. Schroder; „Blachfeld“. (Nachrichteii; phil.-hist. IQ.)

F. Leo legt den Bericht der Kommission flir den Thesaurus lin-

guae latinae vor.

H. Wagner legt vor: Kohlschiitter, Karte des Ilkingagebietes.

Ordentliche Sitzung am 8. Fehruar 1908.

W. Meyer
;
Ein Merowinger Bythmus liber Fortnnat. 2) IJeber

Handschriften der Gredichte Fortunats. (Erscheint in den Nach-

richten, phil.-hist. KL)

0. Wallach, TJntersuchungen aus dem TJniversitats-Laboratorium.

XIX. (Erscheint in den Nachrichten, math.-phys. KL)
F. Klein legt vor: W. Fr. Meyer in Konigsberg: IJeber die

Differentialgleichungen linearer Semivarianten und Invarianten

bei unabhangigen Substitutionen.

Ordentliche Sitzung am 22. Pebruar 1908,

A. Peter, Zur Systematik einiger Pflanzenarten aus Brasilien.

(Erscheint in den Xachrichten, math,*-phys. KL)
D. Hilbert legt vor:

M. Dehn, IJeber dreidimensionale Mannigfaltigkeiten.

P. Koebe, Ueber ein iterirendes Verfahren. (Erscheint in

den Nachrichten, math.-phys. Kl.)

Ed. Schwartz, Aporien zum vierten Evangelium. III. (Erscheint

in den Xachrichten, phil.-hist. Kl.)

W. Meyer, Das erste Gredicht der carmina Burana. (Erscheint

in den Xachrichten, phU.-hist. KL)
Gr. Korte, Das Volumniergrab bei Perugia. (Erscheint in den

Abhandlungen, phil.-hist, KL)

Ordentliche Sitzung am 7. Marz 1908.

F. Frensdorff, Von und iiber Schlozer. (Erscheint in den Xach-
richten, phil.-hist. KL)

R. Pietschmann legt Berichte des Direktors des archaologischen

Instituts zu Kairo, H. Professor Dr. L. Bor char dt iiber

Ausgrabungen in Aegypten vor.

E. Wiechert legt vor:

1) P. Linke und 0. Tetens, Ergebnisse des ^amoa-Obser-
vatoriums. Die meteorologischen Registrirungen.

2) K. Zoeppritz, Seismische Registrirungen in Grottingen

wahrend des Jahres 1906.
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3) K. Zoeppritz, Ueber die Amplitude’ der sogenanuteu
ersten Vorlaufer in Erdbeben und fiber einige Beobach-
tungen an Erdbebenwellen.

Ordentlicbe Sitznng am 21. Marz 1908.

E. Rieke legt vor: RagnarHolm, Experimentelle Tlnter-

sucbungen fiber die gescMcbtete positive Q-limmlicbtsaule, ins-

besondere fiber das Scbicbtenpotential in Wasserstoff, Stick-

stoff und Helium. (Abhandlungen, matk.-pbys. Kl. N. F. YI, 2.)

F. Klein legt vor: W. Er. Meyer (Kbnigsberg)^ TTeber die Er-

zeugung linearer ternarer Substitntionen aus einer geringsten

Anzahl von Eundamentalsubstitutionen. (Nacbricbten, math,-

pbys. Kl.)

Derselbe legt vor: Mathematische Encyclopaedie. IV. 1, 4.

K. Schwarzs child: IJeber die Bestimmung von Vertex und
Apex nach der Ellipsoidhypothese aus einer geringen Anzahl
beobachteter Eigenbewegungen. (Erscheint in den Kachrichten,

math.-phys. Kl.)

H. Wagner: Ergebnisse der Arbeiten des geophysikalisehen

Samoa-Observatoriums der Kgl. Gresellschaft der "Wiss. (Ab-

handlungen, math.-phys. Kl. N. F. VII.)

I. Das Samoa-Observatorium von Herm. Wagner, 0. Te-
tens und Fr. Linke.

II. Die meteorologischen Registrierungen der Jahre 1902 bis

1906, bearbeitet von 0. Tetens und F. Linke, vor-

gelegt von E. Wie chert.

HI. Die Brandungsbewegungen des Erdbodens und ein Ver-

such ihrer Verwendung in der praktischen Meteorologie,

von F. Linke, vorgelegt von E. Wiechert.
Leo Meyer, Zu Tacitus de origine et situ Grermanorum. (Er-

scheint in den Nachrichten, phil.-liist. Kl.)

W. Meyer, Lateinische Rythmik und byzantinische Strophik.

(Erscheint in den Nachrichten, phil.-hist. Kl.)



Wedekindsclie Preisstiftung fiir Deutsche Geschichte.

Die beiden Unteruehmungen, die die Stiftung aus den Mitteln

des verfiigbaren Fends nnterstiitzt
,
haben im vergangenen Jabr

ihren Fortgang genommen.

Herr Prof. Dr. Brackmann in Marburg, mit den Arbeiten

fiir die G-ermania pontificia beschaftigt, bat eine Archivreise nacb

Wiirzburg, Bamberg, Erlangen, Niirnberg, Regensburg, Eichstadt,

Hordlingen, Maibingen, Wallerstein, Augsburg, Miincben ausgefubrt

und sicb in diesem Friibjabr auf eine neue Reise begeben, zu der

ihm der vorgesetzte Herr Minister einen balbjabrigen IJrlaub yon

seinen Amtsgescbaften gewabrt bat. Prof. Brackmann bofft, den

ersten Band des "Werkes, der die Erzdiocese Salzburg umfassen

soil, im Lanfe des J. 1909 fertig zu stellen.

Das zweite Unternebmen kniipft an die von dem yerstorbenen

Dr. Paul "Witticben begonnenen Gentz-Arbeiten an. Der Plan der

Stiftung gebt auf die Publication yon Quellen zur GescLicbte yon

Gentz, nendicb auf Briefe von Gentz. Der Bruder des Ver-

storbenen, Herr Dr. F. C. Witticben, ist zunacbst bescbaftigt,

das gesammelte Material zu veryollstandigen und bat zu diesem

Z-weck im vorigen Sommer die Bibliotbek in Lund besucbt, um
die Briefe von Gentz an Karl Gustav y. Brinckmann fiir die

Zwecke der Edition zu benutzen. AuBerdem warden Arbeiten im

Staatsarchiv zu Hamburg und zu Berlin im Interesse des Gentz-

schen Briefwechsels ausgefiibrt.

Mai 1908. F. Frensdorff.

Die de Lagarde-Stiftung

ist z. Z. auf die Ver-waltung des Vermogens bescbrankt.

Die Stiftung der Freunde de Lagardes bat aucb im

abgelaufenen Jabre sicb dankens'werter Zu'wendungen zu erfreuen

gebabt.



Bericht iiber die Arbeiten fiir die Aiisgabe
der alteren Papsturkun d en.

Die Arbeiten sind unter der Leitung von Prof. Kebr rlistig

fortgeschritten.

I. Von der Italia pontificia, deren erster Band (Roma)

1906, deren zweiter Band (Latinm) 1907 erschienen ist, wird der

dritte, sebr viel umfangreicliere Band (Etruria) m diesem Juli

ausgegeben werden. Die Yorbereitungen fiir den vierten Band

(Umbria-Picemim) sind soweit gefordert, dafi dessen Druck dann

sogleich beginnen kann.

Ancb die von Dr. Caspar in Berlin bearbeiteten Materialien

Siiditaliens sind soweit vorbereitet, dafi ihr Druck in nicht zu

ferner Zeit wird in Angriff genommen werden konnen.

IL Die G-ermania pontificia hat Prof. A. Brackmann
in Marburg, untersutzt von Dr. Hans Schubert, in erfreulicher

Weise fordern konnen. Das bayerische Material ist in der Haupt-

sache bewaltigt und in das osterreichische ist bereits Bresche ge-

legt. Prof. Brackmann arbeitete selbst in mehreren siiddeutschen

Archiven und Bibliotheken, Dr. Schubert im Wiener Hans-, Hof-

und Staatsarchiv. Vom nachsten Jahre erhoffen wir die Vollendung

der Arbeiten in Siiddeutschland
,
dank einem einjahrigen Urlaub,

den Prof. Brackmann von dem Herrn Kultusininister erhalten hat.

III. Dr. Wiederhold in Goslar hat seine vorbereitenden

Arbeiten fiir die Sannnlung der franzosischen Materialien fort-

gesetzt. Er wird am 1. April eine zweite Reise in das mittag-

liche Erankreich antreten, zu welcher ihm der Herr Kultusminister

gleicherweise einen einjahrigen Urlaub bewilligt hat.

Die Hauptforderung verdanken wir also auch dieses Mai dem

Herrn Minister der geistlichen u. s.w. Angelegenheiten, der, auBer

den erwahnten Prof. Brackmann und Dr. Wiederhold gewahrten

Vergiinstigungen, auch unserm Mitarbeiter Dr, Caspar wie bisher

ein Stipendium anwies. Auch die Direktoren und Beamten der

von nns hesuchten Archive und Bibliotheken haben es in der

Unterstiitzung nnserer Arbeiten an nichts fehlen lassen.

Die Kommission fur die Herausgabe der alteren PapsturTcunden.
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reits in den Nachrichten des vergangenen Jahres zum Abdrnck

gekonimen.

Im Marz d. J. waren wir in der glncklicken Lage zwei in

sich abgescklossene Abbandlxmgen der Konigl. Q-esellschaft vorzn-

legen, welche geeignet waren eine Serie von groBeren Pnblikationen

liber die Ergebnisse der Arbeiten am Samoa-Observatorinm einzu-

leiten. Laut BescklnB der Gresellscbaft werden solcke znnacbst

den Band VII nnserer Abbandlungen, Matbematisch-physikaliscbe

Klasse, flillen. Voransgescbickt wird ein znsammenfassender Be-

richt liber die Vorgeschichte, Grriindung und bisherige Entwicke-

lung des TJnternehmens
,
welcher den Referenten znm Verfasser

hat nnd die Rechenschaftsberichte nnserer beiden ersten Obser-

vatoren liber ihre Tatigkeit bringen wird.

Als erste wissenschaftliche Arbeit folgen alsdann die meteo-

rologischen Registriernngen fiir die Zeit vom November 1902 bis

Ende 1906, von denen Dr. Tetens nnd Dr. Linke je ihren Anteil

bearbeitet haben. Daran schlieBt sich die bereits erwahnte Ab-
handlnng Dr. Linke’s, welcher er den Titel gegeben hat; „die

Brandnngsbewegungen des Erdbodens und ein Versuch ihrer Ver-
wendung in der praktischen Meteorologie^.

Grelegentlich der Armee-, Marine- und Kolonialansstellnng in

Berlin im Sommer 1907 hat sich nnser Observatorinm dnrch eine

Heine Sammlnng von Karten, Diagrammen nnd Abbildnngen, die

von Dr. Linke zusammengestellt war, beteiligt.

2. Von Dr. Angenheister sind in gleicher Weise wie zn
den Zeiten seines nnmittelbaren Vorgangers mit jeder Post ans-

fiihrliche Berichte iiber alle wichtigen Vorgange am Observatorinm
eingegangen. Es hat in Apia im vergangenen Jahre ein mehr-
facher Wechsel der Dnterbeamten stattgefnnden. Der Sekretar
Kanfmann schied danernder Krankheit wegen ans nnd ward
dnrch verschiedene Personlichkeiten ersetzt, Der von nns 1904
hinansgesandte Grehiilfe Possin hatte sich anf Grrund vonjbe-
stimmten Znsichernngen fiir den Pall langem Verbleibens nach
Ablanf zweier Jahre von nenem verpflichtet, in seiner Stellnng
bis 1909 ausznharren, wodurch nns die Reisekosten fiir einen Er-
satzmann erspart werden konnten. Indessen ist er doch nnter
Verzicht anf jene Yergiitnngen am 1. Pebrnar d. J. ans dem Dienst
des Observatorinms ausgeschieden, nm den Posten eines Polizei-

soldaten beim Gronvernement zn iibernehmen. Da sich in dem
Ingenienr Scholz ein geeigneter Ersatzmann an Ort nnd Stelle

fand, gaben wir zur Entbindung Possins nnsere Znstimmnng. Prei-
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lich. bedingte der Umstand, dafi Scholz verkeiratet ist, einm
kleinen Neubau, nm ikm zu ermoglichen, me Possin, auf dem Terri-

torinm des Observatormms zu woknen. Der Ban hat einen Kosten-
aiifwaad von 3000 erfordert.

Dr. Angenkeister hat ferner mit regelmaBigen Erdkeben-
berickten fortgefakren. Als neue Atifgabeix hatte er sick einerseits

die Beobacktung der hohern Luftschichten mittels Pesselballons

und Pilotballons, andererseits die Erganzung der Erdbehenbeob-

acktungen dnrck solcke an einem Vertikalseismometer gestellt.

Zu ersterem Zweck katte er zwar bereits eiae gewisse Ans-

riistnng mitgenommen
,
aber das Problem billiger nnd einfacker

‘W’asserstofferzeiigxing bekufs Eiillnng der Ballons war bei seiner

Abreise nock nickt gelost. Daher konnte ihm erst gegen Ende

1907 ein neukonstruierter Wasserstofferzeuger nebst 500 Kilogr.

Kalzitunkydrid nackgesandt werden, die inzwischen dort einge-

troffen sind. Auck die EertigsteUxmg des nenen Vertikalseismo-

meters nack Professor Wieckerts Angaben bei Spindler & Hoyer

Wereelbst konstruiert, verzogerte sich in imerwarteter Weise nnd

konnte erst im Januar d. J. expediert werden. Die

Anknnft desselben und seine Aufstellung ist inzwischen von un-

serem Observator kierher gemeldet.

3. Mit Eiicksickt auf die bevorstekende Ausdehnung der wissen-

schaftlicken Aufgaben ist Dr. Angenkeister nickt made geworden

uns mit Bitten um Nachsendung eines wissenschaftlicken Assisfenten

zu bestiirmen. Sobald daher Dr. Linke zuriickgekehrt war und

uns eingehend Berickt erstattet katte, gingen wir energisck vor,

um neue Mittel fiir eine solcke Erweiterung unseres Beamten-

personals, von deren absoluter Notwendigkeit wir uns vollkommen

liberzeugt batten, zu gewinnen. Die uns im Juli 1907 von Seiten des

Eeicksamt des Innern in Aussickt gestellten Mittel blieben indessen

zunachst aus. An letzteres batten wir uns deskalb gewandt, well

sowohl die Hauptstation flir Erdbebenforsckung in Strafiburg als

die neu erricktete Station zur Dntersuckung hokerer Luftsckichten

am Bodensee von jener Eeicksbekorde ressortiert und wir daher

dort besonderes Verstandnis fiir die gleicken Bestrebungen in

Samoa voraussetzten. Erst im Marz d. J. erhielten wir Kunde,

dafi fiir das Eechnungsjahr 1908 die Snmme von 10 000 ^ bei

dem AUerhochsten Dispositionsfonds bekufs Hinaussendung einer

wissenscbaftlichen Hiilfskraft beantragt sei. "Wir setzten uns

daraufkin sofort mit Herrn Dr. Kurt Wegener in Verbindung,

der sick durck eine grofie Zahl erfolgreicher LxiftsckiSakrten und

IfachricMen; gescliaftl. Mitteiltnigen 1908. 1 . 2
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der Verarbeittmg ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse bereits vor-

teilhaft bekannt gemacbt hatte, iibrigens sicli seit langer izm die

Stellang eines Observators an nnserm Observatorium beworben batte.

Die Yerhandlxuigen fuhrten rascb ztun Ziele. Am 1. Mai 1908 scbon

verlieB Dr. "Wegener seine bisberige Siellting am Pbysikaliscben

Verein zu Erankfort a. M. und trat in nnsere Dienste. Nacb
zweimonatlicber Vorbereitnngszeit

,
die groBtenteils im erdmag-

netiscben Institnt zu Potsdam verbracbt werden wird, wird Dr.

Wegener Anfangs Jnli anfbrecben. Moglicber Weise stebt dann nur
der Weg iiber AnstraKen offen; diejenigen liber Amerika und dnrob

Sibirien sind unsicberer. Wenn er daber aucb erst Mitte August
in Apia anlangen diirfte, wird doob der langgebegte Wunscb, zwei
wissenscbaftlicbe Beamte gleicbzeitig dort wirken zu seben zum
mindesten fiir 4—5 Monate in Erfiillung geben. Im Januar 1909
wird dann Dr. Wegener an Stelle des ausscbeidenden Dr. Angen-
beister die Leitung des Observatoriums weiter fiibren.

4. Zur Zeit steben uns freflicb Mittel zur Erbaltung desselben

nur bis 1. April 1909 zur Verfiigung, da die funfjabrigen Bewilli-

gungen alsdann ablaufen. Indessen bat sicb die Wicbtigkeit des
gesammten TJnternebmens fiir die iiberseeiscbe Erganzung biesiger

geopbysikaliscber Beobacbtungen
,
nicbt minder als Sammelpunkt

fiir solcbe im Bereicb des Stillen Ozeans von Jabr zu Jabr mebr
ergeben. Wir baben daber wabxend des Winters nicbt gernbt,
die leitenden Ereise fiir eine dauemde Eortfiibrung des Obser.
vatoriums zu gewinnen. Die Verbandlungen sind nocb in der
Scbwebe. In dankbarster Weise baben wir in diesen Eragen
wiederum die Eorderung durcb das vorgesetzte Ministerium er-
fabren. Prinzipiell ist aucb bereits die kiinftige Erbobung der
jabrlicben Zuscbiisse von 25000 JC. auf 38000 Ji zugestanden,
um bei den standig an Dmfang gewinnenden Arbeiten zwei wissen-
scbaftlicbe Beamte biaussenden zu konnen.

Mai 1908. H. W agner:



Bericht iiber die ausg esetzte n Preisaufgaben.

Die fiir das Jalir 1909 von der Koniglichen Gesellschaft der

Wissenschaften gestellte Aufgabe lantet:

Die Kdnigliclie Gesellschaft der Wissenschaften wlinscht eine

neue exakte Bestimmung der spezifischen Elektronenladnng tind

ihrer Yeranderung mit der Geschwindigkeit
;

sie wiinscht, daB

das gesamte Beohachtnngsmaterial einer kritischen Sichtnng nnter-

zogen und anf Grand davon eine Priifung der verschiedenen

Elektronentheorien ausgefiihrt werde.

Elir das Jahr 1911 stellt die Konigl. Gesellschaft der Wissen-

schaften folgende Anfgahe;

Es wird verlangt : Die Geschichte des Buchtitels in der

mittelalterlichen Literatnr bis znm Eestwerden des Titelhlattes

im Bnchdruck des 16. Jahrhunderts. Bei erschopfender Behand-

Inng eines Teilgebietes kann sich die Ausarheitung anf

Deutschland beschranken, in jedem Ealle aber mnfi sie die naittel-

lateinische Literatnr in weitem TJmfange heranziehen, nnd in

seinen Yorarbeiten wird der Bewerber der eingehenden Riick-

sicht anf die Literatnr der benachbarten Ynlgarsprachen, ins-

besondere die altfranzosische nnd mittelniederlandische, nicht

entraten konnen.

Die zur Bewerbnng urn die ansgesetzten Preise bestimmten

Arbeiten rniissen vor dena 1. Eebruar 1909 nnd 1911 an die Ednig-

liche Gesellschaft der Wissenschaften eingeliefert werden, mit einem

Sprnch versehen nnd yon einem versiegelten Zettel begleitet sein,

der anfien den Sprnch tragt, der die Arbeit kennzeichnet nnd innen

den ISTamen nnd Wohnort des Yerfassers. Der Preis fiir jede

Anfgabe betragt 1000 Mark.

2 *



Adresse der Konigliclien Gesellschaft der Wissen-

schaften an die Universitat Uppsala zur Linnaeusfeier.

Znr Peier der Wiederkehr von Karl Linnaeus’ Grebnrtstag

nack 200 Jahren bringt die KcJniglicbe Gresellschaft der Wissen-

scbaften zu Grottingen der Universitat zu Uppsala ibre anfricbtigen

Grliickwiinsche dar.

Wir begriifien die Gredacbtnisfeier, welche die Universitat den

Manen Linn^’s veranstaltet, mit warmster Teilnabme. Sie lenkt

den Blick zuriick aaf jene groBe Zeit, wo nacb der Zerfabrenbeit

aller Naturbetracbtung imd Naturbescbreibung um die Wende des

17, zum 18. Jabrbxmdert mit Tournefort nnd VaiJlant die Morgen-

rote einer neuen Methode anbracb, die dann in Limi6 den kraft-

vollsten Vorkampfer, in Albrecbt Haller und Anderen begeisterte

Anbanger nnd trene Bekenner gefunden bat. Wie die strablende

Sonne siegbaft verblillende Wolken dnrcbbricbt, so drang Linn4’s

einheitlicbe AuffaBnng der organisierten Natixr dnrcb die wissen-

scbaftlidben Nebel, welcbe bis dabin unauflosbar gewesen waren.

In diesem macbtvollen Hervortreten lag der beispiellose Erfolg

der neuen Lebre. Aucb nns und den Nacbkommenden soil der in

der wissenscbaftlicben Welt nnvergleicblicbe Vorgang eine Leucbte

anf dem Wege sein, der zu eindringenderer Erkenntnis und immer
bober gesteckten Zielen emporleitet.

Linnd’s Beziebungen zu unserer Gresellscbatt
,

auBerlicb be-

tracbtet nnd in formeller Hinsicbt freilicb wenig erkennbar, sind

dennocb fur nicbt wenige ibrer Mitglieder tief in ibr wissenscbaft-

licbes Leben einscbneidende gewesen. Der publizistiscben Tatig-

keit Liana’s folgte von Anbeginn das lebbafteste Interesse des-

jenigen Mannes, welcber unserer Gresellscbaft der Wissenscbaften

die Verfassnng gegeben und ibr fast ein Menscbenalter bindurcb

vorgestanden bat; von Anfang an entspann sicb zugleicb ein reger

wissenscbaftlicber Yerkebr und ein freundscbaftlicbes Verbaltnis

zwiscben Haller und Linn6, die namentlicb auf die Botanik, aber
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aucli auf andere Wissensgebiete yon belebendem EinfluB gewesea

sind. Die Wlirdigung der Linnd’schen Neaeniiigen durcli Albrecht

Haller und semen Naclifolger im Lehxamt J. A. Murray bat

wesentlicli zur Aufeabme und Einblirgerting derselben in Deutsch-

land, und bei der universellen wissenscliaftlichen Bedeutung na-

mentlicb des Erstgenannten aucb in anderen Kulturlandern bei-

getragen.

Wir durfen mit Grenugtnung daran erionern, da6 zuerst Al-

brecbt Haller im Jahre 1738 dem in der Heimat nocb nicht ge-

wiirdigten Linnaeus seinen eigenen botaniscben Lehxstuhl nebst

der Direktion des Botaniscben Gartens zu Gottingen angetragen,

und daB wiederum die Universitat zu Uppsala den Gottinger Pro-

fessor Johann Andreas Murray im Jahre 1784 auf den Lehrstuhl

Linn4’s berufen hat. Wie Murray, so ist der als Gelehrter in

oeconomicis weitgeriihmte Johann Beckmann ein Schuler Linn4^s

gewesen; auch Priedrich Ehrhart wie Johann Friedrich Gmelin

standen im gleichen Yerhaltnis zu dem groBen Eeformator der

Naturgeschichte : alle diese in ihren Wissenschaften unter den

Ersten, alle Mitglieder unserer Gesellschaft.

Auf Grund dieser Beziehungen nimmt die unterzeichnete Konig-

liche Gesellschaft der Wissenschaften gern die Gelegenheit wahr,

der mit dem Namen Karl Linn6 so eng verbundenen Universitat

ihre GrliBe darzuhringen
,
wenn sie das Gedachtnis eines Genius

feiert, der zu Uppsala lernte und lehrte, dessen reifste reformato-

rische "Werke dort entstanden sind und dessen Wirken unter alien

im 18. Jahrhundert arbeitenden Naturforschern das eindringendste,

dabei zugleich das umfassendste gewesen ist.

Die Konigliche Gesellschaft der YTissenschaften zu Gottingen.



Verzeiclinis der Mitglieder der Konigliclien

Gresellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

Ende Marz 1908.

Sekretare.

Ernst Ehlers, Dr. med. und Dr. pL, Prof. Geh. Reg.-Rat.

Eriedrich Leo, Dr. ph., Geh. Reg.-Rat.

Ekren-Mitglieder.

Eriedrich Althoff, Dr., Wirkl. Geh.-Rat, Exzellenz zn Berlin,

seit 1901.

Gottlieb Planck, Dr., Prof., Wirklicher Gebeimer Rat, Exzellenz,

zn Gottingen, seit 1901.

Georg vonNenmayer, Dr., Wirklicher Geheimer Rat, Exzellenz,

zu Neustadt a. Hardt, seit 1901.

Rochus Freiherr von Liliencron, Dr., Wirklicher Geheimer

Rat und Pralat, Exzellenz, zu Schleswig, seit 1901.

Conrad von Studt, Dr., k. PreuB. Staatsminister, Exzellenz, zu

Berlin, seit 1901.

Georg Kopp, Dr., Kardinal-Eurstbischof, Eminenz, zu Breslau,

seit 1902.

Julius Wellhausen, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Gottingen,

seit 1903.

Ordentliche Mitglieder.

Mathematisch-physikalische Klasse.

Ernst Ehlers, Dr. med. und Dr. ph., Prof., Geh. Reg.-Rat, seit

1874, D. z. Sekretar.

Eduard R i e c k e. Dr. ph.. Prof., Geh. Reg.-Rat, seit 1879. (Zuvor
Assessor seit 1872).
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Adolf von Koenen, Dr. pL, Prof., G*eh. Bergrat, seit 1881.

Woldemar Voigt, Dr. ph., Prof., Dek Peg.-Rat, seit 1883.

Friedrich. Merkel, Dr. med., Prof., Geh. Medizinalrat, seit 1885.

(Ziivor Korrespondent seit 1880).

Theodor Liebisch, Dr. ph., Prof., Geh. Bergrat, seit 1887.

Felix Klein, Dr. ph. und Dr. ing.
,
Prof., Geh. Beg. -Eat, seit

1887. (Znvor Assessor seit 1871, Korrespondent seit 1872).

Gottfried Berthold, Dr. ph., Prof., seit 1887.

Albert Peter, Dr. ph., Prof., seit 1889.

Otto Walla ch. Dr. ph., Prof., Geh. Beg.-Eat, seit 1890.

David Hilbert, Dr. ph.. Prof., Geh. Eeg.-Eat, seit 1895.

Emil Wiechert, Dr. ph., Prof., seit 1903.

Max Verworn, Dr. med., Prof., seit 1903.

Karl Schwarzschild, Dr. ph., Prof., seit 1905.

Philologisch - historische Klasse.

Hermann Wagner, Dr. ph., Prof., Geh. Reg.-Eat, seit 1880.

Ferdinand Frensdorff, Dr. jur. und Dr. ph., Prof., Geh. Jnstiz-

rat, seit 1881.

Wilhelm Meyer, Dr. ph., Prof., seit 1892.

Gustav Cohn, Dr. ph., Prof., Geh. Reg.-Eat, seit 1893.

Nathanael Bonwetsch, Dr. th., Prof., seit 1893.

Friedrich Leo, Dr. ph., Prof., Geh. Eeg. -Rat, seit 1893, D. z.

Sekretar.

Paul Kehr, Dr. ph.. Prof., Geh. Eeg.~Rat, Direktor des K. PreuB.

Historischen Instituts in Eom, seit 1895.

Eichard Pietschmann, Dr. ph., Prof., Direktor der K. Univer-

sitats-Bibliothek, seit 1897.

Jacob Wackernagel, Dr. ph., Prof., seit 1902 (zuvor Korre-

spondent seit 1901).

Lorenz Morsbach, Dr. ph., Prof., seit 1902.
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Korrespondent seit 1886).
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Franz Biicheler, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Bonn, seit 1899.

(Zuvor Korrespondent seit 1881).

Alexander C o n z e, Dr., Generalsekretar des archaol. Lnstituts, zu

Charlottenburg, seit 1890. (Zuvor Korrespondent seit 1876).
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Leopold Delisle, Membre de Tlnstitut, ancien Administrateur

g6n4ral 'de la Bibl. Nationale
,
zu Paris

,
seit 1886. (Zuvor
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Hermann Diels, Dr., Prof., Greb. Reg.-Pat, Bestandiger Sekretar

der Akademie der Wissenschaften, zn Berlin, seit 1899.
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Ernst von Meier, Dr., Geh. Ober-Reg.-Eat, zu Berlin, seit 1901.

Theodor Noldeke, Dr., Prof., zu StraBburg, seit 1883. (Zuvor
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Gustav Eoethe, Dr., Prof., zu Berlin, seit 1902, (Zuvor ordentl,

Mitglied seit 1893).

Wilhelm Schulze, Dr., Prof., zu Berlin, seit 1902. (Zuvor or-

dentl. Mitglied seit 1898).

Emile Senart, Mitglied der Academic des Inscriptions et Belles-

Lettres zu Paris, seit 1906.

Theodor von Sickel, Dr., Prof., k. k. Sektionschef, za Meran
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Wilhelm Thomsen, Dr., Prof,, zu Kopenhagen, seit 1891.

Pasquale Yillari, Senatore del Eegno dTtalia, zu Florenz, seit

1896.

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Dr., Prof., Geh.
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Wilhelm Wilmanns, Dr., Prof., Geh. Eeg.-Eat, zu Bonn, seit
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Mathematisch - physikalische Blasse.

Svante Arrhenius, Dr., Prof., zu Stockholm, seit 1901.

Dietrich Barfurth, Dr., Prof., zu Eostock, seit 1904.

Charles Barrois, Dr., Prof., zu Lille, seit 1901.

Max Bauer, Dr., Prof., Geh. Eeg.-Eat, zu Marburg, seit 1892.

Louis Agricola Bauer, Director of the Department Terrestrial
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Friedrich Be eke, Dr., Prof., zu Wien, seit 1904.
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1874.
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Berlia, seit 1886.
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Willelm Windelband, Dr., Prof., zu Heidelberg, seit 1901.

Georg Wissowa, Dr., Prof., zu Halle a. S., seit 1907.

C. Zeumer, Dr., Prof., zu Berlin, seit 1906.
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Benekesche Preisstiftung,

Die fur das Jakr 1908 ausgeschriebene Preisaufgabe (vgL Jalir-

gang 1905 dieser „Nacliricliten“) hat drei Bearbeitungen gefunden,

denen jedoch Preise nicht zuerbannt warden konnten.

Fiir das Jahr 1911 stellt die philosophische Fakultat der Uni-

versitat Grottingen folgende neue Preisaufgabe

:

jjDie Schwingungszablen
,

die in den Ennssionsspektren der

Elemente beobachtet werden, zeigen in vielen Fallen gesetz-

mafiige Verteilung. Sie bilden sogenannte Serien. Es sollen

alle dariiber vorhandenen Beobachtungen gesammelt und bear-

beitet und die Theorien, die liber die Serien aufgestellt worden

sind, kritisch erlautert werden. Erwlinscht sind zugleich eigene

Versuche, um die vorhandenen Beobachtungen zu erganzen. So

ist z. B. zu vermuten, dafi in dem Spectrum von Barium drei-

fache Serien vorkommen, die den dreifachen Serien in den Spec-

tren der verwandten Elemente analog sind.“

Bewerbungsschriften sind in einer der modernen Sprachen ab-

zufassen und bis zum 31. August 1910, auf dem Titelblatt mit

einem Motto versehen, an die Fakultat einzusenden, zusauunen mit

einem versiegelten Briefe, der auf der AuBenseite das Motto der

Abhandlung und innen den Namen, Stand und Wokuort des Ver-

fassers anzeigt. In anderer Weise darf der Name des Verfasaers

nicht angegeben werden. Auf dem Titelblatt mu6 femer die

Adresse verzeichnet sein, an welche die Arbeit zurlickzusenden ist,

falls ihr ein Preis nicht zuerkannt wird.

Der erste Preis betragt 3400 Mk.
,

der zweite 680 Mk.
,
und

die gekronten Arbeiten bleihen unheschranktes Eigentum ihrer

Yerfasser.

. Die Bekanntmachung der zuerkannten Preise erfolgt am

11, Marz 1911 in oJBPentlicher Sitzung der philosophischen Fakultat

in Grottingen.

Haclincliten; geachaftl. MitteilungeE 1908. 1. 3
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In den NachricMen der Koniglielien G-eseUscliaft der Wissen-

schaften zn Grottingen, G-escliaftliclie Mitteilnngen von 1906 nnd

1907, finden sicli die Preisanfgaben
,

fiir "welche die Bewerbtings-

schriften bis znm 31. August 1908 und 31. August 1909 eiazu-

senden sind,

Gottingen, den 1. April 1908.

Die pMlosophische PakultJit.

Der Dekan:

L. Mors back.
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der im Jahre 1907 eingegangeneu Dr uekscliriften

A. Gesellschafts- und Institutspublikationen. *)

Aachen Geschichtsverein : Zeitschrift 28. 29, 1906—07.

Aarau Historische Gesellschaft des Kantons Aargau : Argoyia

32. 1907.

— Taschenbuch 1906.

Aberdeen University: Handbook to City and University. Quater-

centenary celebrations. 1906,

— Studies 14-21. 24. 190B—06.
Adelaide R. Society of South Australia: Transactions 30. 1906.

Agram Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti : Had 165—169.

1906—07.

— Ljetopis 21. 1907,

— Zbornik za narodni zivot i obicaje ju2nih Slavena 11. 1900 2 .

12. 1907 1.

— Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae

(Diplomatigki zbornik kraljevine hrvatske, dalmaoije i slavonije)

4. 1906.

— Hjefinik hrvatskoga ili srpskoga jezika 26. 1907.

Agram Hrvatsk9 naravoslovnoga druStvo (Sooietas historioo-naturalis

Croatica): Glasnik 17—19. 1905—07.

Aix University : Annales des facultys de droit et des lettres.

Droit 22. 1906.

Albany NewYork State Museum: Bulletin 111—113. 1907,

— Memoir 6—8. 1903—06. 10. 1907.

Allbtt9[uerque University of New Mexico: Bulletin. Educational

Series I 1 . 2 . 1906.

— Catalogue 1906—07.

— Hadley Climatological Laboratory. Bulletin 1. 1899. 2. 1900—03.

3 1—11 . 1901—05.

Nur wenn es mit dem Jahrgange der Zeitschrift nicht iihereinstimmt, ist

das Jahr der VerSffentlichung (in rimden Klammem) besonders angegeben vorden.

3*
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AltenliTirg Gesdaichts- und Altertumsforschende Gesellscliaft des

Osterlandes: Mitteilungen 11 4 . 1907.

Amiens Soci6t6 des antiquaires de Picardie: Bulletin trimestriel

19054 (1906).

Amsterdam K. Akademie van wetenschappen : Verhandelingen.

Wis- en natuurkundige afdlg. 1. sect. 94 . 1907. 2. sect. 13i— s.

1906~-07. Afdlg. letterkunde 7. 1906. Ss. 1907.

— Yerslag van de gewone vergaderingen der wis- en natuurkundige

afdeeling 15. 1906—07.

— Yerslagen en mededeelingen afdlg. letterkunde 4. r. 8 . 1907.

— Jaarboek 1906 (1907).

— Rufius Crispinus. Carmen praemio aureo ornatum in certamine

poetico Hoeufftiano. Acc. sex carmina laudata. 1907.

Amsterdam K. Nederlandscb aardrijkskundig genootschap: Tijd-

schrift 2. ser. 24. 1907.

Amsterdam Wiskundig genootscbap : Nieuw archief voor wiskunde

2 . r. 74 . 81 . 1907.

— Programma van jaarlijkscbe prijsvragen voor 1907.

— Revue semestrielle des publications math^matiques 15. 1907.

Annaberg Yerein fiir GescMcbte von Annaberg und Umgegend:
Mitteilungen 10. Jabrbuch 1905---07 (= 2. Bd. 6 . H.). (1907),

Antwerpen Sooi6t6 r. de g^ograpbie : Bulletin t. 30. (30 & 31. ann.

soc.) t. 31. (31 & 32 ann. soc.) 1 /2 . 1907.

Athen ^Eiti6xriiiovi%ii itaLQsla: Idd'rjvci 18. 1906 2 /4 . 19. 1907 1 /2
.

Atben Ksl. Deutsches Archaeologisches Institut: Mitteilungen 31.

1906 4. 32. 1907 1-3.

Athen Eeole Eran9aise: Bulletin de correspondance helldnique

19069—12 . 1907 1
—

7 .

Augshurg Historischer Yerein fiir Schwaben und Neuburg: Zeit-

scbrift 33. 1907.

— Schroder, H., Die Herrscbaftsgebiete ina beutigen Regierungs-

bezirk Schwaben und Nenburg nach dem Stand um Mitte 1801.

1906.

Austin University of Texas: Bulletin. Scientific Ser. 9 (81). 1906,

Baltimore Johns Hopkins University: Circular n. s. 19064 . 5 . 7 .

9 . 10 . 1907 1—8.

— American journal of mathematics 28. 19062—4. 29. 1907 1—3.

— Studies in historical and political science 24. 19068—12 . 26.

1907 1
—

5 .

Baltimore Maryland geological survey: (Series of reports dealing

with the systematic geology and palaeontology of Maryland)

3. 1906.
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Basel Naturforsclieiide Gesellschaft: Verhandlnngen 19i.2. 1907*

Batayla Genootschap van knnsten en wetenachappen : Verhande-
lingen 665. 1907.

— Notulen van de algemeene en directievergaderingen 44. 19062—4.

46. 1907.

— Tijdsclirift voor Indische taal-, land- en volkenkunde 49.

1906—07. 60 1. 1907.

— Bapporten van de commissie in Nederlandsch-Indie voor oud-

heidbundig onderzoek op Java en Madoera 1905—06 (1907.)

— Dagh-Eegister gehonden int Casteel Batavia a. 1678. 1907.

— De Compagnie’s kamer van het Mnseum v. h. Bataviaasch genoot-

schap van knnsten en wetensehappen 1907.

Batavia K. natunrkundige vereeniging in Nederlandsch-Indie:

Tijdsclirift 66 (X, 10) 1906.

Batavia K. magnetisch en meteorologisch. observatorium : Eegen-

waarnemingen in Nederlandscli-Indie 27. 1905 (1906).

Bayreuth Historiscber Verein fur Oberfranken : Archiv fiir Ge-

schichte und Altertumsknnde von Oberfranken 232. 1907.

Beirut Universitd Saint-Joseph : Melanges de la facnltd orientaie

1. 2. 1906—07.

Bergen Museum: Aarbog 1906 3. 1907 1.2.

— Aarsberetning 1906 (1907).

— Sars, G. 0., An account of the Crustacea of Norway 615—le.

1907.

Berkeley University of California: Publications. Tbe university

chronicle 83. 1906. 928 suppL 1907. — American archaeology and

ethnology 3. 1906. 4. 1907. 61. 1907.— Botany 2 12. 13. 1906.

—

Classical philology le.?. 1907. — Bulletin of the department of

geology 4 14—19. 1906. Library bulletin 16. 1906. Pathology

Is. 9. 1907. Semitic philology li. 1907. Zoology 82—la* 1907.

— Lick observatory. Bulletin 104—124. 1907. Publicatioiis

1907.

Berlin K. Akademie der Wissenschaften: Abhandlungen 1906.

•— Sitzungsberichte 190689—as. 1907 1—^ss.

’— Vorschlag der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin in

Geraeinschaft mit der K. Gesellscbaft der Wissenschaften zu

Kopenhagen zur Herstellung eines Corpus medicorum anti-

quorum, 1907.

Berlin Gesamtverein der deutschen Geschicbts- und Altertums-

vereine: Korrespondenzblatt 56. 1907 1—n,

Berlin Verein fiir die GescHchte Berlins: Mitteilungen 24. 1907.

— Katalog der Bibliothek. Nachtrag 1. 1907.
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Berlin Verein fur Volkskunde: Zeitschrift 17. 1907.

Berlin Q-esellschaft fiir deutsche Erziehungs- und Schulgesckichte:

Mitteilungen 17. 1907. Beikefte (Texte und Eorschungen) 13.

14. 1907.

— Mitglieder-Verzeichnia 1907.

Berlin Deutsche physikalische G-esellschaft : Verhandlungen 8.

190624. 9. 19076 11.18.19.

Berlin Motorluftschiff-Studiengesellschaft m. b. H. : Jahrbuch (1.)

1906/07 (1907).

Berlin K. Technische Hochschule: G-rantz, Rede 26/1. 1907.

Bern Allgemeine Geschichtsforschende Gesellscbaft der Schweiz:

Jahrbuch fiir Schweizerische Geschichte 32. Ziiricb 1907.

Bern Allgemeine Schweizerische Gesellsehaft fiir die gesamten

Naturwissenschaften (Soci4t6 Helv^tique des sciences naturelles)

:

Verhandlungen (Actes) 89. Jahresversammlg. (sess.) St. Gallen

1906. — Compte rendu des travaux 87—89. sess. 1904—06.

— Geologische Kommission : Beitrage zur Geologie der Schweiz.

4. Lieferung 1907. Beitrage zur geologischen Karte der Schweiz.

Lief. 29 1. 1907.

Bern Naturforschende Gesellsehaft: Mitteilungen 1906 (1907).

Bologna R. Accademia delle scienze dell’ Istituto : Memorie 6. ser.

3. 1906.

— Rendiconti delle sessioni n. s. 10. 1906—06 (1906).

Bonn Naturhistorischer Verein der preuKischen Rheinlande und

Westfalens: Verhandlungen 63. 19062. (1907).

— Sitzungsberichte 1906 2 (1907).

Bonn Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande: Bonner Jahr-

biicher 114/115. 1906. 116 1.2. 1907.

Bordeaux Faculty des lettres: Annales 4. s4r. 29. ann. 1907. Revue
des 4tudes anciennes t. 9. Bulletin italien t. 7.

Bordeaux Socidt^ des sciences physiques et naturelles: Mdmoires
Appendix. Observations pluviom4triques et thermomdtriques

1906-06 (1906).

— Proc^s-verbaux 1905—06 (1906).

— Cinquantenaire de la soci6t6 1906.

Boston American academy of arts and sciences: Memoirs n. s.

134.6. 1907.

— Proceedings 42 13

—

29. 43i—e. 1907.

Boston Society of natural history: Proceedings 323—12. 1906—06.

33 1.2. 1906.

— Occasional papers 7i—7. 1906—06.

Boulder University of Colorado: Catalogue 1906 --1907 (1907).
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Braunscliweig G-eschiclitsverein fiir das Herzogtam Braiinscliweig’

Wolfenbuttel; Jalirbach 5. Wolfenbiittel 1906.
— Braunscliweigisc]ies Magazin 12. ebd. 1906.

Bremen Naturwissenscliaftliclier Verein: Abliandlungen 19 1 . 1907.
— Jahresbericb-t 42. 1906/07 (1907).

Breslau Sclilesisclie Gresellschaft fiir vaterlandisclie Kultur : Jabres-
bericbt 84. 1906 [nebst] Erganzungsbeft : Nentwig, H., Literatur
der Landes- und Volksbuude der Provinz Scblesien umfassend
d, J. 1904-1906 (1907).

Brisbane Queensland Maseum: Annals No. 7. 1907.

Brooklyn Institute of arts and sciences
:
(Museum) Science bulletin

Ig.io. New-York 1907.

Briinn Natnrforscbender Verein: Yerbandlungen 44. 1905 (1906).
— Bericbt der meteorologiscben Commission iiber die Ergebnisse

der meteorologiscben Beobacbtungen 24, 1904 (1906).

Briissel Acaddmie r. de Belgique: Mdmoires Classe dea sciences

collection in 8^ I 4—a. 1906. 2 1 . 2 . 1907. collection in 4® la. 4 .

1906/07. Classe des lettres et des sciences morales et politiques

et Classe des beaux-arts collection in 8° 2. sdr. 22. 1906. 3i\

1907. collection in 4^ I 2 . 1906.

— Bulletin de la classe des sciences 1906 9 . 10 . 1907 1—s.

— Bulletin de la classe des lettres et des sciences naorales et

politiques et de la classe des beaux-arts 1906 9—12 . 1907i

—

s.

— Annuaire 73. 1907.

— (Publications de la Commission Royale d’bistoire de Belgique)

Cartulaire de Tabbaye du Val-Benoit p. p, J. Cavelier. 1906, -

— La cbronique du Saint -Hubert dite Cantatorium. Nouv. dd.

p. p, K. Banquet. 1906.

— Recueil de documents relatifs k Tbistoire de Tindustrie drapifere

en Elandre p. p. G. Espinas et H. Pirenne. 1. 1906. (2 ExpL)

— Inventaire analytique des cbartes de la colldgiale de Saint-Pierre

k Lidge p. p. Ed, Poncelet. 1906.

— Inventaire analytique de la ^jlibrairie" de Philippe le Bon (1420)

p. p. G. Doutrepont. 1906.

— Lodexvijks van Veltem’s voortzetting van den Spiegel

bistoriaal uitg. d. H, Van der Linden en V^. de Vrusc. D. 1.

1906.

Brflssel Socidtd des Bollandistes : Analecta Bollandiana, 26, 1907.

Briissel Socidtd Beige de gdologie, de paldontologie et d’hydrologie

:

Bulletin. Procds-verbaux 20. (2. sdr, 10.) 19068—6. a. 21. (t. 21.)

1907 janv.-juillet.
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Budapest Magyar tudomdnyos akaddmia: Almanacii 1907.

<— Rapport sur les travaux en 1906 (1907).

— Ertekez^sek a nyelv- es szdptudomduyi osztdlya korebOl 19 ft.

1906.

— NyelvtadonadDyi kbzlemdnyek 36. 19002—4. 37. 1907i.

— Editiones criticae scriptortim Graecorum et Romanorum a collegio

pkilologico classico public! iuris factae : P. Ovidii Nasonis

Amores ed. G. Nemetky. 1907.

— Magyarorszdgi ndmet nyelvjdrdsok szerk. Petz Gedeon 3, 4. 1906.

— Ertekez^sek a tdrsadalmi tudomduyok kordbbl 13?—8. 1907.

— Ertekezdsek a tortSneti tudomdnyok kbrdbbl. 21 1—4. 1906—07,

— Monumenta Hungariae kistorica. Diploraatica (Magyar tortdnelmi

emldkek 2. osztdly Okmanytarak) 32. 33. 1906—07.

— Arckaeologiai drtesitb 26. 19062—6. 27. 1907 1 . 2 .

— Nyelvtudomduy 1. 1906 1
— 3 .

— Mathematiscke und uaturwissensckaftliclLe Berickte aus Ungarn

23. 190B (1906).

— Matkematikai ds termdszettudoradnyi kbziemdnyek vonatkozdlag

a kazax viszonyokra 29 1 . 2 . 1906—07.

— Matkematikai ds termdszettudomdnyi drtesitb. 24. 19068—6.

25. 1907 1 .

Budapest Reg. Scient, Universitas Hungarica: Acta 1905/062.

1906|07i.

—
;
K. Magyar tudomdny-egyetem ; Almauackja 1905|06 (1906).

Budapest K.XJiigar. Geolog. Anstalt: Ebldtani kozlony (Geologiacke

Mitteiluugen) 36. 19006

—

12 . 37. 1907 i—s.
— Mitteilungen aus dem Jakrbucke 15 8 . 4. 16 1 . 1907,

— Jakresberickt 1905 (1907).

— Erlauterungen zur geologiscken Spezialkarte der Lander der

Ungariscken Krone. Sektionsbl. & Karten. Zone

19. XXYI. XXVin. 20. XXVIII. & Karte.

— Kalecsinsky, A. v., Die untersuckten Tone der Lander der

Ungariscken Krone 1906.

Budapest Commission perma,nente de PAssociation internationale

de sismologie. 1. rdunion a Rome 1906.

Buenos Aires Sociedad cientifica Argentina: Anales 62. 1906 2— e.

63. 1907. 64. 1907 1 .

Buenos Aires Universidad: La faculdad de ciencias juridicas y
sociales 1906.

Buenos Aires Museo nacional: Anales 3. ser. 6. 1906. 8, 1906.
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Bnsnos Aires Deutsche wissenscliaftliclie Vereinigung: Stopel,

K. Th., Eine Raise in clas Innere der Inael Formosa und die

erste Besteignng des Niitakayama (Mount Morrison) W"eih-

nacMen 1898. 1905.

Bukarest Academia Romana: Analele Part, administrate si desbater
28. 1905~~06 (1906).

Memoriile Sect, literare 2, ser. 28. 1905—06 (1906), Sect, istorlce

2. ser. 28. 1905—06 (1906). Sect, sciintifice 2. ser. 28. 1905—06

(1906).

— L’ Acad^mie Roumaine eii 1906|06. 2 rapports (1906).— Discursnri de receptiime 28. 29. 1906,

— Biblioteca. Cresterile colectiunilor 1905—07 (1907).— Aslan, Th. C., Studiu asupra monopolunilor in Romd,nia. 1906.— Bianu, J. si N. Hodos, Bibliografia Roman6sca veche 1508—1830.
22. 1906.

— Dalametra, J., Dictionar Macedo-RomS,n. 1906.
-— Dobrescu, N., Istoria bisericii rom§.ne din Oltenia in timpnl

occupatiunii austriace (1766—1739) 1906.

— Filipescu, T., Coloniile rom^ne din Bosnia. 1906.

Bukarest Institutul Meteorologic al Romaniei (Ministerul Agricul-

turei, Industrie!, Commerciului si Domenilor): Analele 17. 1901

(1905). 18. 1902 (1907).

Cambridge, Brit. Philosophical society: Transactions 20n—u. 1907.

— Proceedings 14 1— a. 1907.

— List of fellows . . . 1907.

Cambridge, Mass. Harvard College: Harvard oriental series 10.

1906.

Cambridge, Mass. Museum of comparative zoology at Harvard

College: Memoirs 34. 36. 1907.

— Bulletin 436. 1907. 506—o. 61i—e. 1907.

— Annual report of the curator 1905)06 (1906),

Catania Society, di storia patria per la Sicilia orientals: Archivio

storico per la Sicilia orientale 3. 19068. 4. 1907.

Catania Accademia Gioenia di scienze naturali: Atti a. 83, ser. 4.

vol. 19. 1906.

— Bollettino delle sedute n, s. 92—94. 1907.

Cbarkow Hmh. yHHBepcnxeT'n (University Imp.) : SanncKH (Annales)

19063.4. 1907.1.2.

Cbarkow MaxeMAxnHecKOE oSmecxBO (Society mathymatique):

CooSm^nia (Communications) 9. 1904—06.
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Charlottenburg Physibalisch-Technisclie Reichsanstalt : Die Tatig-

keit. 1906 (1907).

Cherlboxirg Soci6t6 nationale des sciences naturelles et matk^ma-

tiques: M^moires 35. (4. s6r. 5.) 1905/06.

Chicago TJmversity.'j The astrophysical journal 24

5

* 1906. 26.

26 1-^4. 1907,

— The journal of geology 14. 19068. 15. 1907 1— ?.

— The American journal of sociology 12 4—e. 13 1—a. 1907.

‘— The journal of political economy 14. 1906 lo. 15. 1907 1
—9 .

Chicago John Crerar Library: Annual report 12. 1906 (1907).

Chicago Field Columbian Museum: Publication 115. 117— 120. 1907.

Chicago Open court publishing co..* The open court 21. 1907.

The monist 17. 1907.

Christiania ‘Videnskabs-Selskabet: Forhandlinger 1906 (1907).

— Oversigt over moder 1905 (1906).

Chur Historiseh - antiquarische Gresellschaft von Grraubiinden:

Jahresbericht 36. 1906 (1907).

Chur Naturforschende Gresellschaft Graubiindens: Jahresbericht 48.

1905/06 (1906). 49. 1906/07 (1907).

Cincinnati University: Record 1. ser. 82—9. 42 . 1906—07.

— University studies 2 ser. 24. 1906. 81 . 2 . 1907.

— The teacher’s bulletin 3 ser. 85 . 1907.

Cincinnati Lloyd Library: Bulletin 9. 1907.

— Mycological notes by C. G. Lloyd 24—26. 1906—07.

— Lloydj C. G., The Nidubariaceae. 1906.

— Lloyd, C. G., The Phalloids of Australasia. 1907.

Clausthal Bergabademie: Die Konigl. Bergakademie zu Clausthal.

Ihre Geschichte und ihre Neubauten. Festschrift zur Ein-

weihung der Neubauten am 14., 15. u. 16. Mai 1907. Leipzig 1907.

Clausthal K. Oberbergamt: Ergebnisse der meteorologischen und
magnetischen Beobachtungen zu Clausthal 1896—1906 (1907).

Clermont-Ferrand Academic des sciences, belles lettres et arts:

Memoires s6r. 2. fasc. 18. 19. 1904—05.

Clermont-Ferrand Soci^t4 des amis de TUniversit^ de Clermont:

Revue d’Auvergne et bulletin de rUniversit4 24, 1907.

Davenport Academy of sciences : Proceedings 11. 1906 pag.

125—417.

Delft Technische Hoogeschool: Reden 1907 H. Linsemann, W. A.

Versluys; Diss. 1907. F. C. Huygen.
Des Moines Jowa geological survey: Annual report 16. 1905 (1906).
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Dorpat Hmh. I0p6eBCK. yraBepcHTEra (Imp. Universitas Jurievensis

olim Dorpatensis) : yneHLia sanacKH (Acta et commentationes)

14. 1906.

Dortmund Historisclier Verein fiir Dortmaud und die Grrafschaft

Mark; Beitrage zur Greschichte Dortmunds und der Grafschaft

Mark 15. 1907.

— Jahresbericht 34. 1906.

Dresden K. Sachs. Altertumsverein : Neiies Archiv fiir Sachsische

Geschichte nnd Altertumsknnde 28. 1907.

— Jahresbericht 82. 1906/07 (1907).

Dresden Verein fiir Geschichte Dresdens: Dresdner Geschicbts-

blatter 15. 1906.

— Mitteilungen 20. 1907.

— Dresdner Bilderchronik I. 1906.

Dresden Verein fiir Erdkunde: Mitteilungen 6. 1907.

— Mitgliederverzeichnis 1907.

Drontheini K. Norske videnskabers selskab : Skrifter 1906 (1906).

1906.

— Dahl, 0., Carl von Linnds forbindelse med Norge. 1907.

Dublin R. Irish Academy : Proceedings 3 ser. 26. 1906. A 2 . Be—10 .

Cio—16. 27. 1907. Ai-~3.

Dublin R. Dublin Society: The scientific transactions 2. ser, 04—e.

1907.

— The scientific proceedings n. s. 11 13—20 . 1907.

— The economic proceedings I 9
— 11 . 1907,

Diirbheim Pollichia: Mitteilungen No. 22 (Jg. 63). 1907.

— Zwick, H., Grundlage einer Stabilitatstheorie fiir passive Plug-

apparate und fiir Drachenflieger. 1907.

Dusseldorf Diisseldorfer Geschichtsverein : Beitrage zur Geschichte

des Niederrheins. 20. 1906.

Edinburgh R. Society; Transactions 41s. 1906.

— Proceedings 266. 1907. 27. 1907.

Edinburgh Mathematical society; Proceedings 26. 1906/07. (1907.)

Edinburgh R. physical society; Proceedings 16. 1904/058- 17.

1906/072.8.

Eichstatt Historischer Verein; Sammelblatt 21. 1906 (1907).

Einbcck Verein fiir Geschichte und Altertiimer der Stadt Einbeck

und Umgegend: Jahresbericht 1906.

Elberfeld Bergischer Geschichtsverein ; Zeitschrift 39, (N. P . 29.)

1906. 40. (N. E. 30.) 1907.

Emden Naturforschende Gesellschaft : Jahresbericht 90. 1904 06

(1906).
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Erfurt K. Akademie gemeinniitziger Wissenschaften: Jahrbiiclier

32. 1906. 33. 1907.

Erfurt Verein fiir die Gesckidite und Altertumskunde von Erfurt:

Mitteilungen 27. 1906.

Erlangen Physikalisck-medizinische Societal: Sitzungsberichte 38.

1906 (1907).

Florenz Biblioteca nazionale centrale: Bollettino delle pubblicazioni

italiane ricevute per diritto di stampa 72—83. 1906—07.

Frankfurt a.M. Verein fiir G-escliichte und Altertumskunde : ArcHv
fiir Erankfurts Gresckiclite und Kunst 3. F. 9. 1907.

— Mitteilungen iiber romische Funde in Heddernbeim 4. 1907.

Frankfurt a.M. Physikaliscker Verein: Jabresbericht 1905/06(1907).

Freiburg i. B. Kircbengescbicktlicher Verein fiir Geschiclite, cbrist-

licbe Kunst, Altertums- und Literaturkunde des Erzbistums Frei-

burg: Freiburger Diozesan-Archiv N. F. 8 (35). 1907.

Oenf Soci^t^ d^bistoire et d^arcb6ologie de Gen6ve: Bulletin 3i,

1907.

Gcnf Soci6t6 de physique et d^bistoire naturelle de Geneve:

Mdmoires 35s. 1907.

— Hors-S6rie. Gallisard de Marignac, Oeuvres completes 1. 2. 1907.

Genf Institut national: Bulletin 37. 1907.

Giessen Oberbessiscber Gescbicbtsverein: Mitteilungen N.F. 15. 1907.

Giessen Oberbessiscbe Gesellscbaft fiir Natur- und Heilkunde:

Bericbt N. F. Medizin. Abtlg. 2. 1907. Naturwissenscb. Abtlg.

1. 1904-^1906 (1907).

GOrlitz Oberlausitzisebe Gesellscbaft der Wissenschaften: Neues

Lausitziscbes Magazin 83. 1907.

— Codex diplomaticus Lusatiae superioris 33. 1907.

GOteborg Hbgskola: Arsskrift 12. 1906.

GSteborg K. Vetenskaps- ocb vitterhets-samballet: Handlingar 4. f.

7--9 baftet (m. bihangar 1904. 1906) 1904-^06.

Graz Historiscber Verein fiir Steiermark: Beitrage zur Erforschung

Steirischer Gescbichte 33. (N.F. 1.) 1904. 35. (N. F. 3.) 1906.

— Zeitschrift 4. 1906.

Greifswald Kiigiscb-Pommerscher Gescbicbtsverein: Potnmersche

Jahrbiicher 8. 1907.

Greifswald Naturwissenschaftlicher Verein fiir Neu-Vorpommern
und Riigen: Mitteilungen 38. 1906 (1907).

Guben Niederlausitzer Gesellscbaft fiir Antbropologie und Alter-

tumskunde: Niederlausitzer Mitteilungen 9. 1905. 10 1 /2 . 1907.

Haag K. Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Neder-

landscb-Indie : Bijdragen tot de taal, land- en volkenkunde van

Nederlandscb-Indie 7. volgr. 6. (60) 1 /2
. 1907.
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Haarlem flollandsclie maatschappij der wetenschapen : Archives

n^erlandaises des sciences exactes et naturelles 2. s6r. 12. 1907.

— Programme pour 1907.

Haarlem Museum Teyler: Archives 2. s&. 10 4 . 11 1 . 1907.

Hahana Secretaria de instruccion puhlica ; La instruccion primaria

5 8 8.21.22. 1906—07.

Hahana Universidad: Kevista de la facultad de letras y ciencias

:

4. 1907.

Halifax Nova Scotian institute of science: Proceedings and trans-

actions 11 2 . 1906.

Halle Ksl. Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der Natur-

forscher: Abhandlungen (Nova acta) 86. 86. 1906.

— Leopoldina 42. 1906 12 . 43. 1907 1—11 .

Halle Landwirtschaftliches Institut der TJniversitat : Berichte aus

dem physiologischen Laboratorium und der Versuchsanstalt

18. 1907.

Halle Naturwissenschaftlicher Verein fiii* Sachsen und Thiiringeu:

Zeitschrift fiir Naturwissenschaften 784—e. 79 1—4. 1907.

Halle Deutsche Morgenlandische Gresellschaft: Zeitschrift 60 4. 1906.

61 1
—3 . 1907.

Hamburg Mathematische G-esellschaft : Mitteilungen 4?. 1907.

— Katalog der auf Hamburger Bibliotheken vorhandeneu Literatur

aus der reinen und angewandten Mathematik und Physik. Nach-

trag 2. 1906.

Hamburg Naturwissenschaftlicher Verein: Abhandlungen aus dem

Grehiete der Naturwissenschaften 19 1 . 2 . 1907.

--- Verhandlungen N. F. 14. 1906 (1907).

Hamburg Verein fiir naturwissenschaftliche Unterhaltung: Ver-

handlurgen 13, 1906—07 (1907).

Hamburg Sternwarte: Mitteilungen 9. 1907.

Hanoi* ilcole fran^aise d’extr^me orient: Bulletin 6. 1906.

Heidelberg Naturhistorisch-Medizinischer Verein: Verhandlungen

N. F. 83 . 4 . 1907.

— Ebler, E., Der Arsengehalt der ^Maxquelle" in Bad Diirkheim

a. d. Haardt, 1907. (Aus; Verhandlungen . . , 83 . 4 .)

Heidelberg Grrhzgl. Sternwarte (Astrometrisches Institut): Ver-

offentlichungen 4. 1906.

Heidelberg-KSnigstuhl Astrophysikalisches Institut: Publikationen

2 . 32.3. 1907.

Helsingfors Finska vetenskaps societeten: Observations mdtdoro-

logi(iues. !fitat des glaces et des neiges en Finlande pendant

Thiver 1895/96 (1907).
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Helsingfors Commission g^ologique de la Finlande; Bulletin 17.

18. 20—23. 1906—07.

Hermannstadt Verein fiir Siebenburgische Landesknnde: Archiv

N. F. 34i.2. 1907.

Hermaimstadt Siebenburgiscber Verein fiir Naturwissenscbaften:

Verbandlungen und Mitteilungen 66 . 1906 (1907). 66. 1906 (1907).

Hohenleuben Vogtlandischer Altertumsforscbender Verein : Jahres-

bericbt 76/77. 1907.

Jassy Universitatea : Annales scientifiques 42

—

i. 1907.

Jefferson city Missouri bureau of geology and mines: Biennial

report of the state geologist transmitted by tbe board of

managers to the 44. general assembly 1906.

Innsbruck Naturwissenschaftlich-Medizinischer Verein : Berichte 30.

1906/06 u. 1906/07 (1907).

Ithaca Cornell University: The journal of physical chemistry 10.

19069. 11. 1907i—7.

Ealkntta Asiatic society of Bengal: Memoirs 2i. 1907.

— Journal and proceedings 3i

—

3. 1907.

— Bibliotheca Indica n. s. 1160. 1163. 1165—1160. 1906. 1162.

1169. 1170. 1907.

Ealkntta Geological survey of India: Memoirs. Palaeontologia

Indica. 15 ser. 62 . 1907. n. s. 28 1906.

— Records 34. 1906 3 . 4 . 35. 1907.

Ealkntta Board of scientific advice for India: Annual report

1906/06 (1907).

Eapstadt South African philosophical society: Transactions 16.

4 . 5 . 1 1907.7i.

Easan Hwoi. yHHBepcHTeTx : ynenBia sanncKH. 73. 1906 11 . 12 . 74.

19071-11.

— HsBtcxia a>H3HKO-MaTeMaTHnecKaro oSmecTna. (Bulletin de la

socidtd physico-mathdmatique) 2. cep. (s^r.) 16 s. 1906.

Eassel Verein fiir Hessische Geschichte und Landesknnde : Zeit-

schrift N. F. 30 1 . 2 . 1906.

Eassel Verein fiir Naturkunde: Abhandlungen und Bericht 61

iib. d. 71. Vereinsjahr 1907.

Eiel Gesellschaft fiir Schleswig-Holsteinische Geschichte : Zeit-

schrift 37. 1907.

Eiel Naturwissenschaftlicher Verein fiir Schleswig-Holstein:

Sohriften 13 2 . 1905.

Elew 06mecTBO ecTecTBOBcnHTaTeJea (Soci6td des naturalistes)

:

SanHCKB (Mdmoires) 2O 2 . 1906.
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Kioto College of science and engineering: Memoirs Is. 1906/07.

Elagenfnrt Geschiclitsverein fur Karnthen: Jahresbericht 1905 u.

Voranschlag 1906 (1907).

K81n Historischer Verein fur den Niederrbein : Annalen 80. 81.

1906. 82—84. 1907.

ESnigsberg i.Pr. Physikalisch-okonomiscbe Gesellschaft: Schriften

47. 1906.

Eopenliagoii Det E. Danske Videnskabernes Selskab : Skrifter.

Histor. og filosof. Afdlg. 6. R. 64. 1907. 7. R. li. 1907.

Naturvidensk. og matbem. Afdlg. 7. R. Is. 1906. 2e. 1906.

3i.2. 1906—07. 4i—4. 1907. 5i. 1907.

— Oversigt over Porbandlinger (Bulletin). 1906 4—7. 1907 1—2.

Erakan Akademia umiej^tnosoi : Anzeiger (Bulletin international)

Philol. Kl. & Histor. pHlos. Kl. (Cl. de pbilol. & Cl. d’hist. et

de philos.) 1 9064—10. 1907 1. 2. Matbem. naturwiss. Kl. (Cl. des

sciences mathdm. et natur.). 19064— 10. 1907 1 s.

Catalogue of tbe Polish scientific literature. Katalog literatnry

naukowej Polskiej wydawany przez komisy? bibliograficzn§

wydzialu matematyczno-przyrodniczego 6. 1906. 7. 1907 1.2.

La Hore Arcbaeological Survey, Nortbern Circle: Annual progress-

report of tbe superintendent 1907.

Laibach Musealverein fur Krain (Muzejsko dru§tvo za Kranjsko):

Mitteilungen 19. 1906.

— Izvestja 16. 1906.

La Plata Universidad Naoional: Primera asamblea general de

profesores. Publioacidn official. 1907.

— Observatorio astronomico : Comunioaciones elevadas 5, la Uni-

versidad, con motivo del viaje becbo k Europa por el Director

1906 (1906).

— Efemerides del Sol y de la Luna para 1907.

Lausanne Socidtd d’bistoire de la Suisse romande : Mdmoires et

documents 6. 1907.

Lawrence University of Kansas: Bulletin. Science bulletin 4i-6

_ logical Survey of Kansas. Vol. 8. 1904. ^Annual bulletin

on mineral resources of Kansas 1902 (1903). 1903 (1904).

Leiden Maatscbappij der Nederlandscbe letterkunde: Handelinyn

en mededeelingen 1906/07 (1907). Bijl.: Levensbericbten der

afgestorven medeleden 1907.

— Block, P. J., De onderbandeling van prins mihelrn III mecl
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Engeland in 1672. 1907. (Overgedruckt mit de „Handelingri^^

1906/07).

— Tijdschrift voor nederlandsche taal-en letterkunde 26 (n. r. 18) i. 2 .

1907. Register 1—25. 1907.

Leiden Sternwarte: Annalen 9i. 1906.

— Verslag van den staat der sterrenwacht en van de aldaar vol-

brachte waamemingen 1904—06 (1907).

Leipzig K. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften: Abhandlungen

Philol.-histor. Kl, 262—4 . 26 1 . 1907. Mathem.-phys. Kl. 30i.—a.

1907.

— Berichte liber die Verhandlungen PhiloL-histor. KL 58, 19068—6.

(1907). 59. 1907 1
—

3 . Mathem.-phys. Kl. 68. 1906 6—8. (1907).

69. 1907 1—8..

Leipzig Fiirstl. Jablonowskische Gresellschaft : Jahresbericht 1907.

Leipzig Naturforscheude Gesellschaft: Sitzungsberichte 33. 1906

(1907).

Leipzig Astronomische Gresellschaft: Katalog Abt. 2i. 1906.

Lemberg Towarzystwo ludoznawczy: Lud 12. 19064. 13. 1907 1.2.

Linz Museum Francisco-Carolinum : Jahres-Bericht 65. 1907,

Llssabon Soci6td portugaise de sciences naturelles: Bulletin 1.

19071.2.

Liverpool Literary and philosophical society: Proceedings 96.

sess. 1906/07. no. 60 (1907).

Liverpool Biological society: Proceedings and transactions 21.

1906/07 (1907).

London R. Society : Philosophical Transactions A 207 pag. 65—306.

1906—07. B 199. pag. 31—279. 1907.

— Proceedings A 78 no. 626. 1907. 79. 1907. 80 no. 636. 1907.

B. 79. 1907.

— Year-Book 11. 1907.

— Reports of the commission appointed by the Admiralty, the War
Office and the Civil Grovernment of Malta, for the investi-

gation of Mediterranean fever under the supervision of an advi-

sory committee of the Royal Society 5—7. 1907.

— Report to the Grovernment of Ceylon on the pearl oyster fishe-

ries of the gulf of Manaar by W. A. Herdman. With supple-

mentary reports upon the marine biology of Ceylon, by other

naturalists. 6. 1906.

London Mathematical society: Proceedings 2. ser. 5. 1907 1—e.

London R. astronomical society: Memoirs 67 appendix 1906.

— Monthly notices 67. 68

1

, 1906—07,
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London E. microscopical society; Journal 1907.

London Linnean society: Transactions 2. ser. Botany 7 4—
1906-^07.

Zoology 9ii. 1907. 10 6.7. 1906—77.
— Proceedings 1906/07 (1907).

— Journal Botany 38 no. 263. 264, 1907. Zoology 30 no. 195.

196. 1907.

— List 1907/08 (1907).

London Zoological society: Transactions 175.6. 1905—^06. 18i.

1907.

— Proceedings of the general meetings for scientific business 1905 2

(1905—06). 19001 (1907). 1907.

London British Academy: Proceedings 1906—06.

London India office: Memoirs of the department of agriculture

in India. Calcutta Chemical series 1 2 . s. 5 . 1907. Botanical series

I 5 . 6. 2 1 . 2 . 1907. Entomological series I 2—5 . 1907.

— District gazetteers of the united provinces of Agra and Oudh
Allahabad. Vol. 32. 1907.

— Assam district gazetteers. Calcutta Vol. 10, 1906.

— Baluchistan district gazetteer series. Ajmer. Quetta-Pishin

district. Vol. 6. [nebst] vol. B. 1907.

— Bengal district gazetteers. Calcutta. Statistics. Balasore (1907).

Darbhanga (1907). Darjeeling (1907). Muzaffarpur (1907).

— Gazetteer of the Bombay presidency. Bombay. Vol. 8 B. 1907.

— Central provinces district gazetteers. Allahabad. Bool. Statisti-

cal tables 1891—1901. Betul (1907). Damoh (1906). Narsingb-

pur (1909). Sambalptir (190B). Saugor (1907). Seoni (1907).

— Gazeteer of the Chenab colony. Lahore. 1904. Vol. 31. A.

(1906).

— Madras district gazetteers. Madras. Ganjdm vol. 2. 1906.

Madura vol. 1. 1906. Malabar vol. 2. 1906, Nellore vol. 2.

1906. Salem vo). 2. 1906. Tanjore vol. 1. 2. 1905—06. Viza-

gapatam vol. 1. 2. 1905—07.

— Punjab district gazetteers. Lahore. Vol. 13 A. 1906. 19 B.

1905.

Liibeck Verein fiir Liibische Geschichte und Altertumskunde:

Mitteilungeu 122. 1907.

— Zeitschrift 9i. 1907.

Ltitticli Socidtd r. des sciences: Mdmoires 3. sdr. 7. 1907.

Liittich Socidt^ gdologique de Beige: Annales 33 a. 1906. 34, 1 . 2 .

1907.
Hftcliiiohten

;
gesch&fttl. MitteilfmKen 1908. 1. 4
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Luxemburg Institut gr.-duc. : Publications de la Section historique

63. 1906. Section des sciences naturelles, physiques et mathd-

matiques. Archives trinaestrielles 19063.4.

Luzern Historischer Verein der fiinf Orte Luzern, Uri, Schwyz,

Unterwalden und Zug: Greschichtsfreund 62. 1907.

Lyon University: Annales n. s. I. Sciences, M4decine 19. 1906.

II. Droit, Lettres 16—18. 1906.

— Bulletin historique du diocese de Lyon paraissant sous le

patronage des facultys catholiques. 7. 1906. no. 42. 8. 1907.

no. 43—47

.

Lyon Society Linnyenne: Annales 52. 1906. 63. 1907.

Lyon Sociyty d’agriculture : Annales Syr. 8. 1905 (1906).

Madison Academy of sciences, arts and letters: Transactions 15 1 .

1904.

Madison Wisconsin geological and natural history survey: Bulletin

15. 1906.

Madrid R. Academia de la historia: Boletin 60. 61. 1907.

Madrid R. Academia de ciencias exactas, fisicas y naturales: Me-
morias 25. 1907.

— Revista 6. 1906—07.

Magdeburg Verein flir Geschichte und Altertumskunde des Herzog-

turns und Erzstifts Magdeburg: Geschichtsblatter fiir Stadt und

Land Magdeburg 41. 1906.

Mailand R. Istituto Lombardo di scienze e lettere: Memorie CL
di science matem. e natur. 20 (3. ser. 11)9. 1906.

— Rendiconti 39 1?

—

20 . 40 1— 1907.

Manchester Literary and philosophical society: Memoirs and pro-

ceedings 51. 1902.

Manchester University: Publications. Economic series 5—7. 1907..

Historical series 6. 6. 1907.

Mannheim Altertumsverein : Mannheimer Geschichtsblatter. 7.

190612.

Maredsons Abbaye: Revue Bynydictine 24. 1907.

Meiningen Verein fiir Sachsen-Meiningische Geschichte und Landes-
kunde: Schriften 66. 66. 1907.

Meissen Verein fiir Geschichte der Stadt Meissen: Mitteilungen.

72. 1906.

Melbourne R. Society of Victoria: Proceedings 192. 20i, 1907.

Messina R. Accademia Peloritana: Atti 21. 1906 2 .

— Resoconti delle tornate delle classi. 1906. giuglio-dicembre.

Metz Gesellschaft fiir lothringische Geschichte und Altertumskunde r

Jahrbuch 18. 1908.
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Hexiko Institute geo36gico; Boletin 22. 24. 1906.

— Observatorio mefeorol6gico central: Boletin mensual 1902 die.

1903 enero-abril. 1904. julio-sept.

Kexiko Sociedad cientifica „Antonio Alzate^ : Memorias (M^moires)

y Revista (Revue). 23, 1906/06 5—

^

12 . 24. 1906/07.

Missoula University of Montana. Bulletin 36. 37. 39—42. 1906—07.

MSllu Verein fur die Geschichte des Herzogtums Lauenburg;

Archiv 8 (Vaterlandisches Arebiv fiir das Herzogtum Lauen-

burg N. F. 11) 3 . 1907.

Moskaa Soci^te imp. des naturalistes: Bulletin 1906 4 (1907). 1906

(1906—07).

— Nouveaux m^moires 17 1 . 1907.

Miinclien K. Bayer. Akademie der Wissenschaften : Abhandlungen

Histor. Kl. 24 (= Denkschriften 79) 2 . 1907. Pbilos.-philol.

Kl. 24 (= Denksebriften 80
) 2 . 1907. Matbem.-physik. El. 23

(= Denksebriften 78
) 2 . 1907. 24 (= Denksebriften 81). 1907.

— Sitzungsberiebte Pbilos.-philol. u. flistor. Kl. 19068 (1907).

19071.2. Matbem.-physik. Kl. 19008 (1907). 1907 1 . 2 .

— Neue Annalen der K. Sternwarte in Miincben. Auf Kosten der

K. Bayer. Akademie der Wissenschaften hrsg, von H. v. Seeliger.

Suppl.-Heft 1, 1906.

— Crusius, 0., Wilhelm von Christ. Gedachtnisrede. 1907.

Miinclieii Historiseber Verein von Oberbayern: Oberbayerisebes

Archiv fiir vaterlandische Geschichte 522. 1906.

— Altbayeriscbe Monatsschrift. 6. 19008

—

7 .

Miinclien Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und

Technik (Deutsches Museum): Verwaltungsbericht 2. 1905.

Neapel Societa R, : Rendiconto delh Accademia delle scienze fisiche

e matematiche 3. ser. 12 (a, 45) 19069—

j

2 . 13 (a. 46) 1907 1
—

7 .

Neisse Philomathie: Bericht 33. 1904—06.

New Haren Connecticut Academy of arts and sciences: Trans-

actions 12. 13. 1907.

New Haven American oriental society: Journal 272. 28 1 . 1907.

New York Academy of sciences (late Lyceum of natural history):

Annals 4^-16. 1887—1904. 17i. 1906.

— Memoir li. 1895. 2 1
-4 . 1899-1905.

— Proceedings 1. 1870—1872,

— Transactions 4—16. 1884—1897.

New York American mathematical society: Bulletin 13 4— 10 . 1907.

14i-3. 1907.

New York American geographical society: Bulletin 38. 1906 12 .

39. 1907 1—11 . . .
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'Sew York Columbia Unwersity
:
Quarterly 9 4. 1907.

Nlirnberg GermaniscbesNationalmuseum: Anzeiger (& Mitteilungen)

1906.

Ifiirnberg Verein fiir Greschichte der Stadt Niiraberg: Jahrea-

bericht 27. 1904—29. 1906 (1906-07).

— Mitteilungen 17. 1906.

Osnakrftck Verein fur Geacbichte und Landeakunde: Mitteilungen

31. 1906 (1907).

Ottawa Geological Survey of Canada: 923. 939. 969. Maps 793 1.

795. 796. 836—840. 841, 878. 879. 894. 1907.

Palenuo Circolo matematico: Rendiconti 22. 19063. 23. 1907. 24.

1907 1.2. Supplemento 1. 19006. 2. 1907 1

—

4.

— Annuario 1907.

Paris Institut de France; Annuaire 1907.

Paris Soci4t4 matb4matique de France: Bulletin 34. 19064. 36. 1907.

Paris Mus4e Guirnet: Annales. Bibliotbfeque d’dtudes 22. 1906.

23. 1907.

— Revue de I’Mstoire des religions a. 27. 1906. t. 532.3. t. 64.

Paris Nicole polytechnique: Journal s4r. 2. 11. 1906.

Philadelphia American philosophical society : Proceedings 45. 1906

no. 183. 184. 46. 1907 no. 186. 186.

— The record of the celebration of the 200. anniversary of the

birth of Benjamin Franklin 1. 1906.

Philadelphia Grand Lodge of Pennsylvania; Memorial Volume.

Franklin bi-centenary celebration. 1906.

Philadelphia Academy of natural sciences: Proceedings 58. 19O62.8.

69. 1907 1.

Philadelphia American academy of political and social science:

Annals 28. 1906s. 29. 1907 1 . sappl. 2 . suppl. a. 30. 1907i.2. suppl. 3 .

Philadelphia Geographical society: Bulletin 64 . 1907.

Philadelphia University of Pennsylvania : The university bulletins.

Catalogue 1906/07 (1907). The provost’s report 1906 (1907).

Proceedings of university day 1907. Proceedings of

commencement 1907.

Pisa Society Toscana di scienze : Atti Memorie 22. 1906. Processi

verbali 16. 1906/07 1—5.

Plauen l.V. Altertumsverein: Mitteilungen 18. 1907/08 (1907).

Porto Academia polytechnica : Annaes scientiicos 2 1
—3 . 1907.

Posen Historische Gesellschaft fiir die Provinz Posen: Zeitschrift

21. 1906.

— Historische Monatsblatter fiir die Provinz Posen 7. 1906.
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Potsdam Astrophysikalisches Observatorium: Publikationen 16 1 .

17. 18 2. 1907.

— Photographische Himmelskarte 4. 1907.

Potsdam K. Prenss. Greodatisches Institiit: Veroffentlickung N. F.

30—33, 1907.

— Zentralbureau der internationalen Erdmessung : Verdffent-

lichungen N. E. 14. 1907.

Prag Gresellscbaft zur Porderurg deutscher Wissenscbaft, Kunst

nnd Literatur in Bohmen: Kecbenscbafts - Bericbt iiber die

Tatigkeit 1906 (1907).

— Bibliotbek deutscher Schriftsteller aus Bohmen 18. 1906. 19.

1907.

Prag Verein fiir G-eschichte der Deutschen in Bohmen: Mit-

teilungen 45. 1906—07.

Prag Landeaarchiv des Konigreiches Bohmen : Mitteilungen 1. 1906.

Prag Deutscher Naturwissenscbaftlich-Medizinischer Verein fiir

Bohmen „Lotos “ : Sitzungsberichte 1906 N. E. 26 (64); (fortges.

m. d. Tit.:) ^Lotos“ N. F, 1 (66) 1907 i—s.

Prag K. K. Sternwarte: Magnetische und meteorologische Beob-

achtungen 67. 1906 (1907).

— Astronomische Beobachtungen 1900—1904 (1907).

Pnsa Agricultural research institute: Bulletin 4. 1906.

Begensharg Historischer Verein von Oberpfalz und Regensburg:

Verhandlungen 57 (N. E. 49) 1906.

Rennes Societd scientifique et mddicale de Touest: Bulletin IB.

1906 1— 3.

Rennes Faculty des lettres de I’universitd: Annales de Bretagne

213.4. 1906. 22 1.2. 1906/07.

Riga Naturforschender Verein: Korrespondenzblatt 49. 50.1906—07.

Rom E. Accademia dei Lincei : Atti a. 304. 1907. Rendiconto delP

adunanza solenne 1907. — Cl. di scienze fis., matem. e natur.

Memorie a. 303. ser. 5. vol. 6. 1906 9
— 12 . Rendiconti ser. 6. vol.

16. 1906. 2 sem. 11 . 12 . vol. 16. 1907. Cl. di scienze mor., stor.

e filol. a. 303. 1906. Notizie degli scavi di antichitS, ser. 6. vol.

37— 12 . a. 304. 1907. vol. 4i— e. Rendiconti ser. 6. vol. IB.

19065—12. 16, 1907 1
—

5 .

Rom R. Societa Romaua di storia patria: Archivio 298 -4. 1906.

30 1 /2 . 1907.

Rom Society italiana delle scienze: Memorie 14. 1907.

Rom Ministero del p. istruzione: Bollettino d’arte 1. 1907.

Saint Louis Academy of science: Transactions 15 e. 1906. 16 1 7.

1906.
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Saint Louis Washington University; Medical department: Quar-

terly bulletin 64 . 1907.

Saint Louis Missouri botanical garden: Annual report 17. 1906.

SalZTredel Altmarkischer Verein fur vaterlandische G-eschichte und

Industrie: Jahresbericht 34. 1907.

Sankt Grallen Historischer Verein: Mitteilungen zur vaterlandischen

Geschichte 80 1 . 1906,

— Neujabrsblatt 1906. 1907.

Sankt Petersburg Hmu. Aua^eMia HAyKi (Acad4mie Imp. des

sciences): HaBicTia OT^tJteHia pyccuaro usbiku h cjoBeCHOCTU

11. 19062-4. 12. 1907 1 . 2 .

— CSopuHKX 0T4®.JeHia pyccKaro asButa u caoBecnoCTu 81. 1906.

— Annales de I’observatoire physique central Nicolas 1904, 1. 2 1 . 2 .

(1906).

— Eacero^HHK'B sooJiorHueCKaro Mysea (Annuaire du mus6e zoolo-

gique) 10. 1905 34 . 11 npMoac. 2i. 12. 1907 1 . 2 .

— Tpy.4H eoTaHHUeCKaro Mysea (Travaux du mus4e botanique)

1—3. 1902-07.

— Missions scientifiques pour la mesure d’un arc du m4ridien au

Spitzberg entreprises en 1899—1901 sous lea auspices des

gouvernements Eusae et Su4dois. Mission Russe T. I. Sect. III.

Ab. B. C. Sect. IV. B. Sect. V. 1904^06.
— Schedae ad Herbarium Florae Rossicae, a Museo Botanico Acad,

Imp. Scient. Petropol. ed. 4. 6. 1902—03.

Sankt Petersburg Hmu. PyccK. reorpa<&HueCKoe oSmecxBo: HsBSCxia

42. 1906 2 . 3 .

Sankt Petersburg ^yxoBnaa aKa4eMia: IXepKOBUBifi bsoxhhk'b 32.

1906 29—38 . 41— 62 . 33. 1907 1—89 . IIpH4oac. I XpHCxiauCKoe

uxeuie 86. 1906 aBrycxx—uoBagpB 87. 1907 ausapB—cenx.

Santiago Sociedad cientifica de Chile (Soci4t4 scientifique du Chili)

:

Actas (Actes) 16. 1905s. 4 .

Santiago IJniversidad: Anales t. 116/117 a, 63. 1906 set/oct. nov./dic.

t. 118/119 a. 64. enero/febr. marzo/abr, mayo/jiinio.

Saragossa Paculdad de ciencias: Anales li. 1907.

Sarajevo Bosuisch-hercegovinische Landesregierung : Ergebnisse der

meteorologischen Beobachtungen an den Landesstationen in

Bosnien-Hercegovina 1902 u. 1903. Wien (1906).

Schaffhansen Historisch-antiquarischer Verein und Kunstverein:

Neujahrsblatt 16. 1908.

— Festschrift zur Erinnerung an das bOjahrige Jubilaum des
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Listorisch-antiquarisclieii Vereins des Kantons Sehaffhausen.

1906.

Sicua R. Accademia dei rozzi : Bulletino Senese di storia patria

:

138. 1906.

Speier Historischer Verein der Pfalz: Mitteilungen 28—30. 1907.

Stavanger Museum: Aarshefte 17. 1906 (1907).

Stockholm K. Svenska vetenskaps-akademien : Handlingar u. f

414.6.7. 1907. 42 1—7. 1907.

— Arsbok (4.) 1906.

— Les prix Nobel en 1904 (1907). 1906 (1907).

— Meddelanden Mu Nobeliustitut le. 1906. I 7 . 1907.

— Arkiv for matematik, astrouomi och fysik 82—4 . 1907.

— Arkiv for kemi, mineralogi och geologi 24 /6 . 1907.

— Arkiv for botauik 63/4. 1906.

— Arkiv for zoologi 33/4 . 1907.

— Astronomiska iakttagelser 83—6 . 1906—07.
— Meteorologiska iakttagelser (Observations mdt^orologiques Su6-

doises) 48. (2 . sdr. 34.) 1906 (1907).

— Carl von Linn6
,
Skrifter 1—3. Uppsala 1906—06.

— Carl von Linuds betydelse s8.som Naturforskare och Lakare.

Uppsala 1907.

— Ad memoriam primi sui praesidis eiusdemque e conditoribus

suis unius Carol! Linuaei opus illud, quo primum systema naturae

per tria regna dispositae explicavit, Regia Academia Scientiarum

Svecica biseculari natali auctoris denuo edidit. 1907.

Stockholm K. Vitterhets historie och antikvitets akademien:

Manadsblad Bd. 10. 1900—06. Arg. 32—34. 1903—06 (1907).

[Forts m. d. Tit.: Fornvannen 1. 1906.

j

Strasshurg Historischditerarischer Zweigverein des Vogesen-Clubs:

Jahrbuch fiir Geschichte, Sprache und Literatur Elsass-Lothrin-

gens 23. 1907.

Stuttgart Wiirtt. Commission fiir Landesgeschichte : Wurttembor-

gische Vierteljahrshefte fiir Landesgeschichte N. P* 16. 1906.

Sydney Geological survey of New South Wales: Records Ss. 1907.

Thorn Coppernicus-Yerein fiir Wissenschaft und Kunst: Mittei-

lungen 14. 1906.

Tokio Medizinische Fakultat der Ksl. Japan. Universitat: Mittei-

lungen 7 1 . 2 . 1906—67,

Tokio College of science, Imp. University: Journal 21

2

—11 . 22.

1906. 23 1. 1907.

Tokio Sugaku-Butsurigakkwa (Physico-mathematical society) : Kizi-

Gayo (Proceedings) Se

—

11 . 4i—s. 1906.



56 yerzeichnis der im Jahre 1907 eingegangenen Druckschriften.

Toklo Earthquake investigation committee : Publications in foreign

languages 22. 22 B. art. 4. 1906. 23. 24. 1907.

— Bulletin h—i. 1907.

Torgau Altertumsverein : VerbfFentlichungen 20. 1907.

Toulonse Faculty des sciences de I’Universitd : Annales 2 . sdr. 8 .

1906s~*. 9. 1907i.

Tromso Museum: Aarshefter 28. 1905.

— Aarsberetning 1906 (1906).

Turin R. Acdademia delle scienze; Atti 42. 1906/07 & (annesso:)

R. Osservatorio astronomico.

— Osservazioni meteorologiche 1906 (1907).

— Memorie 56. 1906. 67. 1907.

Uccle Observatoire Royal de Belgique: Annales mdtdorologiques

6-11. 1901—06. 13. 1902. 14. 1904.

— Observations mdtdorologiques 1900 (1904). 1901 (1906). 1902

(1906).

— Bulletin climatologiqne 1899 1 . 2 . (1904— 06).

— Annuaire a. 68—73. 1901—06.

Upsala R. societas scientiarum: Nova acta 4. ser. I 2 . 1906/07.

Rpsala Observatoire mdtdorologique de I’universitd: Bulletin mensuel

38. 1906 (1906-07).

Urltana Illinois state laboratory of natural history: Bulletin

76—9. 1906—07.

Urbana University of Illinois: Bulletin 3 le (= University Studies

2 i). 1906.

Utrecht K. Nederlandsch Meteorologisch Institut: Meteorologisch

jaarboek 54. 1902 (1903). 66 A. B. 1903—67 A. B. 1905.

— Mededeelingen en verhandelingen No. 102. 102 a. b. c. 1906—07.

Verona Museo civico: Madonna Verona 1 . 1907 1 .

Washington Philosophical society: Bulletin 15 1
—

26 . 1907.

Washington Carnegie institution : Publication 9*. 32. 33. 362 . 44.

47. 48. 64i— 66. 67—72. 76. 80. 81. 83-86 . 1906—07.
— Year-book 6 . 1906 (1907).

Washington Smithsonian institution : Bulletin of the United States

National Museum 50 4. 1907. 662 . 1907. 661 . 1907. 67—60. 1907,

— Proceedings of the United States National Museum 31. 32. 1907.

— Report of the National Museum 1905 (1906). 1906.

— Contributions from the United States National Herbarium 10 4 . 5 .

1907. 11 : Piper
,

Ch. V., Floral areas of the state of

Washington. 1906.

Washington U. S. coast and geodetic survey: Report of the super-

intendent 1905/06 (1906).
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Washington United States geological survey: Bulletin 275. 277—303.

305—308. 310—312. 314. 315. 1906-07.
— Annual report 27. 1905/06 (1906).

— Mouograplis 50. 1906.

— Professioual paper 46. 50. 52. 54. B5. 57. 1906—07.
— Water supply and irrigation papers 155. 156. 158—164. 170,

172—194. 196—200. 1906—07.

— Mineral resources of the United States 1905 (1906).

— G-eologieal atlas of the United States 136—140. 1906.

Washington Department of agriculture: Monthly weather review

349— 13. 1906. 35 1—8. 1907,

— Bulletin Q. 1906.

Washington Bureau of standards: Bulletin 23. 1906. 3. 1907.

Washington Commissioner of education: Eeport 19042 (1906).

19051.2 (1907)..

Wien Ksl. Akademie der Wissenschaften : Denkschriften Mathem.-

naturwiss. KL 71 1. 1907. 80. 1907.

— Sitzungsberichte Pbilos.-histor. Kl. 154. 1906 (1907). 155 1—3.5.

1907. I661—3. 6. 1907. 167 1.2. 4. 1907. Mathem.-naturwiss. KL
Abt. 1. 1906. 1156-10. 1907. II61-6. Abt. 2a 1906. 1156—10.

1907. 116-16. Abt. 2b. 1906. II67—10. 1907. II61— e. Abt. 3.

1906. 116 6—10. 1907. 116 1-6.

— Archiv fiir osterreichische Geschicbte 942. 952. 96. 1907.

Wien Verein fiir Landeskunde von Niederosterreich : Jabrbucb fiir

Landeskunde von Niederosterreich 4/5. 1905/06 (1906).

— Monatsblatt Jg. 3. 4. 1904—05.

— Topographie von Niederosterreich 6 e/s. 1905.

Wien Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicber Kenntnisse:

Scbriften 47. 1906/07 (1907).

Wien K. K. Zoologisch-Botaniscbe Gesellschaft: Verbandlungen

56. 1906.

Wien K. K. Osterreichische Kommission fiir die Internationale Erd-

messung: Verbandlungen Protokoll lib. d. 1905 abgeh.Sitzg. (1906).

— (Publikationen:) Astronomische Arbeiten des K.K. Gradmessungs-

bureau 14. 1907. Ergebnisse der Triaiigulierungen des K K.

Militargeographiscben Instituts 4. 1906. Astronomisch-geodatiscbe

Arbeiten des K.K. Militargeograpbischen Instituts 21. 1906.

Wien K. K. Zentral-Anstalt fiir Meteorologie und Geodynamik:

Jahrbiicher 1905 (50.) N. P. 42 & Anhg. 1907.

— Meteorologische Zeitscbrift 23. 1906 12. 24. 1907 1—u.

— Allgemeiner Bericbt und Chronik der in Osterreich beohachteten

Erdbeben 1. 1906.
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Wien K. K. Geologische Eeichsanstalt : Abhandlungen 18 2 . 1907.

— VerhandlungeE 1906 11—is. 1907i—10 .

— Jahrbuch 19008/4=. 1907 i/s.

Wiesbaden Vereiu fiir Nassauiscbe Altertamskunde und Geschichts-

forschung: Annalen 36. 1906 (1907).

— Mitteilungen an seine Mitglieder 1906/07.

Wiesbaden Nassauiseber Verein flir Naturkunde; Jalirbiicher 60.

1907.

Wilrzbttrg Historischer Verein von Unterfranken nnd Aschaffen-

burg: Arebiv 48. 1906.

— Jahresbericht 1906 (1906).

— Cbroustj A., Gneisenau in Wurzburg. 1906.

Wiirzbnrg Pbysikalisch-medizinische Gesellscbaft : Verhandlungen

N, F. 39 1 . 2 . 1907.

— Sitzungsberichte 1906. 1907 1 . 2 .

Zttrich Antiquarische Gesellscbaft: Mitteilungen 265 . 1907.

Ziiricll Naturforsebende Gesellscbaft: Vierteljabrsscbrift Bl. 1906 2 . 3 .

(1906/07). 52. 19071.2.

Zurich Pbysikaliscbe Gesellscbaft: Mitteilungen 11. 12. 1907.

Zurich Schweiz. Geodatisebe Kommission : Internationale Erd-

naessung. Astronomiscb-geodatische Arbeiten in der Sebweiz.

10. 1907.

Zurich Sebweiz. Landesmuseum : Anzeiger fiir Sebweizerisebe Alter-

tumskunde (Indicateur d’antiquit^s Suisses) N. F. 8. 19068.4.

9. 19071.2.

— Jabresbericht 15. 1906 (1907),

B. Anderweitig eingegangene Druckschriften.

Abhandlungen, Astronomische als Erganzungsbefte zu den Astro-

nomischen Nachriebten brsg. v. H. Kreutz. 12. 13, Kiel 1907.

Acta mathematica brsg. v. (r4d. p.) G. Mittag-Lefl9.er. 304. 31i.

Stockholm 1907.

Adh^mar, R. d^ Les Equations anx d^rivdes partielles a carac-

teristiqnes r^elles. Paris 1907 (= Scientia No. 29).

Arrhenius, Svante, Das Werden der Welten, tibers. von L. Bam-
berger. Leipzig 1907.
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Ball, L. de, Die Radau’sche Theorie der Refraktion. Wien 1906.

(Aus: Sitzungsberichte der KsL Ak. d, Wiss. Matkem.-naturw.

Kl. Abt. II a Bd. 115.)

BasMorth Fr., Ballistic experiments from 1864 to 1880. Cam-
bridge 1907.

Bauer, L. A., The present problems of terrestrial magnetism. (Repr.

from : Congress of arts and science, St. Louis 1904, vol. IV,)

— Recent results of terrestrial magnetic observations. (Repr. from

the Technology Quarterly Vol. 20. 1907).

— Report of department of research in terrestrial magnetism.

(Extracted from the 4, year-book of the Carnegie institution

1906).

— Dass. (Extracted from the 6. year-book of the Carnegie insti-

tution. 1907).

— Magnetograph records of earthquakes with special reference to

the San Francisco earthquake april 18. 1906. (From: Terrestrial

Magnetism. 1906.)

Bess, B., Regesta pontificum Romanorum. (Aus : Zeitschr. f.

Kirchengeschichte 28.)

Ciamlelan , G-iac.
,

Ricerche sperimentali, eseguite nel biennio

1905—06 nel laboratorio di chimica generale della R. university

di Bologna. 1907.

Clarke, John M., Evidences of a Coblenzian invasion in theDevonic

of Eastern America. (Aus: Festschrift z. 70. Geburtstage von

Adolf V. Koenen, gewidm. von seinen Schiilern, Stuttgart 1907),

Coci, A., Di una nuova opera sulle origini degl’ indo-europei.

Catania 1906.

Congr^S international pour T^tude des regions polaires tenu i

Bruxelles du 7. au 11. septembre. 1906. . . Rapport d’ ensemble.

Documents prdliminaires et compte rendu des stances, Bruxelles

1906.

Cordelro, F. J. B., The gyroscope. (Repr. from: Popular Astro-

nomy Nos. 142. 143.)

Darwin, George Howard, Scientific papers 1. Cambridge 1907.

Detmer, W., Botaniscke und landwirtschaftlicbe Studien auf Java.

Jena 1907.

A digest of United States patents of air, caloric, gas and oil engines

and other internal combustion engines. Years 1879 to 1906.

Washington.

Domanovszky, Sandok, Kdzai Simon Mester Kronikyja, A F16r

Gyla emldk^re tett alapitvangabdl kiadja a Mag. Tud. Akad.

Budapest 1906.
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Donder, TL de, Sur les formes diff^rentielles M-lin4aires. (Estr. d.

Rendiconti d. R. Accad. d. Lincei. CL di sc. fis. mat. e nat.

16. 1907.)

Enzyklopadle der mathematisclieu Wissenschaften Bd. 4, 2, II H. 1. 2.

(2 ExpL) Bd. 5, 1 H. 4 (2 Expl.) Bd. B, 2 H. 2 (2 Expl.) Bd. 3,

1 H. 1. 2. (2 Expl.) Bd. 6, 1 H.. 2. (2 Expl.) Leipzig 1907.

Encyclopedic des sciences mathematiques pares et appliqu^es t. 1.

vol. 1. fasc. 2 vol. 2. fasc. 1. Paris & Leipzig 1907.

Pick, R., Tiber die Vererbungssubstanz. Aus: Archiv f. Anatomic
u. Physiologic. Anat. Abtlg. 1907.)

Franklin, Alfred, Preface et table du Dictionnaire historique des

arts, metiers et professions exerc^s dans Paris depuis leXIIIe
si^cle. Paris 1906,

(ifalilei, Galileo, Opere. Edizione nazionale sotto gli auspicii di

S. M. il re dltalia. Vol. 19. Firenze 1907.

— Favaro, A., Trent ^anni di studi Galileiani ebd. 1907.

Gatti, G. e A. Zocco^Rosa, Sulla lex Fufia Caninia. Catania 1906.

Goppelsroeder, L, Neue Capillar- u. capillaranalytische Unter-

suchungen. (Aus: Verhandlungen der naturforsch. Gesellscliaft zu
Basel 19. 1907.)

Gftnthcr, R., Aus der verlorenen Kirche. Religiose Lieder und
Gedichte flir das deutsche Haus. Heilbronn 1907.

Hegedds, Stephanas, Analecta recentiora renascentium in Hungaria
litterarum spectantia. Budapestini 1906.

Helmert, F. R., Die Ausgleichungsrechnung nach der Methode der

kleinsten Quadrate. 2. Aufl. Leipzig u. Berlin 1907.

— Bestimmung der Hbhenlage der Insel Wangeroog durcli trigo-

nometrische Messungen im Jahre 1888. (Aus: Sitzungsberichte

d. K. preufi. Akad. d. Wiss. 40. 1907).

Jahrknch iiber die Fortschritte der Mathematik, Bd. 35. Jg. 19043 .

Bd. 36. Jg. 1905 1 . Berlin (1907).

Jancs4, Miklos, Tanulmany a vdltdlaz parasitairol. Budapest 1906^

Kaes, Th., Die Grodhirnrinde des Menschen in ihren Massen und
in ihrem Fasergebalt. T. 1. 2. Jena 1907.

Karabasz^ W., Uber das Wesen und Wirken der Materie. Grund-
legung zur wissenschaftlichen Erkenntnis der Natur. Allen-
stein 1907.

Eollanyl, Ferencz, A magdn kegydri jog hazankbdn^a kozepkorban.
Budapest 1906.

Krabbo, Hermann, Die deutschen Bischofe auf dem vierten Lateran-
konzil 1216. Rom 1907.

Light, The greater, 83—12. 9 1.2. Philadelphia 1907,
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MBclike, K., Naturgeschichte der Ziffern. Yortrag. Bremen,

Shanghai, Yokohama 1907. (Aus: ^Deutsche Japan -Post"

Jg. 5.)

Mitteilungeii, Astronomisclie, hrsg. von A. Wolfer. 98. Zurich 1907.

Nature (yoL 75-—77) no. 1939—1989. London 1906—07.

Nissen, Heinrich, Orientation. Studien zur Geschichte der Religion.

H. 1. 2. Berlin 1906—07.

Olirero, G. B., Astronomia. Conferenza. Torino 1907.

Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica . . . Curatores

Miscellaneorum quae vocantur: „Nederlandscli Tijdschrift voor

Geneeskunde“ collegerunt et ediderunt ad celebrandum Seriem L
in lucem nuper editam. Fasc. 1. Amstelodami 1907.

Portugalla, Materiaes para o estudo do povo portuguez 2i.s. Porto

1905—07.

Berue historique 32. ann. t. 93. 94 1 , 95. Paris 1907.

Bies, John, Die Wortstellung im Beowulf. Halle 1907.

BSiuer, F., Die wissenschaftlichen Ergebnisse der deutschen Tiefsee-

Expedition auf dem Dampfer „ Valdivia" 1898—99. Jena 1906,

(Aus: Naturwiss. Wochenschrift.)

Boscoe, H. E, and A. Harden, A new view of the origin of Dalton^s

anatomic theory. London 1896.

Bosenbusch, H., Mikroskopische Physiographie der Mineralien und

Gesteine. Bd. 2, Halfte 1. 4. Aufl. Stuttgart 1907.

Schmidt, P. W., Buch des RagS-wari, der Konigsgeschichte. Wien

1906 (Aus: Sitzungsberichte der Ksl. Akad. d. Wiss. Philos.-

histor. Kl. Bd. 151).

Schulten, A., Ansgrabungen in Numantia. (Aus: Jabrbuch des

Ksl. Deutschen Archaeolog. Instituts 1907.)

See, J. J., The cause of earthquakes, mountain formation and Kindred

phenomena connected with the physics of the earth. (Repr.

from: Proceedings of the American Philosoph. Soc. voL 46.

1907.)

— On the temperature, secular cooling and contraction of the

earth, and on the theory of earthquakes held by the ancients.

(Repr. from: Proceedings of the American Philosoph. Soc.

vol. 46. 1907.)

Smend, R., Griechisch-Syrisch-Hehraischer Index zur Weisheit des

Jesus Sirach. Berlin 1907.
^

8 vSonderahdrucke ans American Journal of Science Vol, 19. 20. 21. 22.

23. 1905—07 von Penfield, Samieson, Ford, Bradley and

Stanley.
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Stern, A., Miszellen. Die Gottinger Sieben, Metternich undMazzini.

(Aus: Histor. Zeitscbrift 99. 1907).

Stramblo, G., La pellagra i pellagrologi e le amministrazioni

pubblicbe. Milano 1890.

Taranger, Absalom, Udsigt over den norske rets Hstorie. I.

Christiania 1898.

Thesanms linguae latinae vol. 3. fase. 1. vol. 4. fasc. 2. 3.

Lipsiae 1907.

Thnrston, E.
,
Ethnographic notes in Southern India. Madras

1906.

Torres y Quevedo, L. de, Sobre un sistema denotaciones y simbolos

destinados 4 faeilitar la descriptidn de las mdquinas. Madrid

1907. (Publicado por M Eevista ingenieria).

The Travancore State Manual by V. Nagam Aiya vol. 1—3. Tri-

vandrum 1906.

Wellmann, Max, Pedanii Dioscuridis Anazarbei de Materia medica

libri quinque. Vol. 1. Berolini 1907.

Wlndelband, W., Lehrbuch der Geschichte der Philosophie 4. Aufl.

Tubingen 1907.

Zocco-Kosa, A., II codioe Teodosiano, le costituzioni sirmondiane

e le leges novellae ad Theodosianum pertinentes. Torino 1906.

(Estr. d. : Bivista italiana per le scienze giuridiche vol. 40.)

— II giure consulto Licinnius Bufinus ed un’ iscrizione greca a lui

relativa. Catania 1907.

— Stndi storico-giuridici spagnuoli. Palermo 1906. (Estr. d.:

Circolo giuridico vol. 37.)

Grdf Zrfnyl Mikl6s Koltoi muvei a Mag. Tud. Akad. iro dalom

tbrtdneti bizottsdgdnak maglizasdbdl a koltd keziratai alapjan

sajtd aid rendezte es jegyzetekkel kisdrte Szdchy karoly . . .

a bevezetdst irta Badics Ferencz. Budapest 1906.



Franz Kielhorn.

Yon

J. Wackernagel.

Zum Programme der heutigen Jahresfeier der Gresellschaft

der Wissenschaften Latte eine GredacLtnisrede anf den vor Jahres-

frist in hoLem Alter verstorbenen Sprachforsclier nnd Indologen

Theodor Aufrecht gehort, Es schien geziemend einen Mann zn

feiern, der nicLt bloB xmserer Gresellschaft mehr als ein Menschen-

alter nahe gestanden, sondern auch durch ansgezeichnete Arbeiten

die AnfschlieBnng der altitalischen Sprachen nnd noch mehr die

der indischen Litteratur gefordert hatte. Diese Ehrnng mufi nun

nnterbleiben : derjenige ans unserin Kreise, der sich dieser Anf-

gabe hatte nnterziehen wollen, ist von nns geschieden, und statt

daJB wir ihn ein Wort zn xms sprechen horen — es ware wol nnr

ein einfaches, knrzes, aber gewifi ein wol abgewogenes wahrhaftes

Wort gewesen — statt dessen wird nns die schmerzliche Pflicht

von ihm als einem Dahingegangenen zn reden.

Die Pflicht ist schmerzlich
,
aber wir erfiillen sie nicht blofi

ans Gehorsam gegen das Herkommen, nnd erfnllen sie ohne Hinter-

gedanken
,

vielmehr in dem BewnBtsein groBer Dankesschnld.

Franz Eaelhorn hat wahrend des VierteljahrlinndertS; da er hier

weilte, mit nnablassiger Trene nnd mit dem voUen MaaBe von

Erfolg, den sein Each iiberhanpt znlieB, gewirkt. Es ist ein

Pnhmestitel fiir die XJniversitat wie fiir die Gesellschaft der

Wissenschaften, daB wir ihn zn den Unsrigen zablen dnrfen. Fiir

alle Anfgaben, die ihm hier bernfsgemaB znfielen, hat er seinen

Mann gestellt. Als Lehrer; als Forderer unserer Bibliothek, deren

handschriftliche Schatze er bereichert nnd verzeichnet hat; als

Mitglied nnserer Gesellschaft. 1882 in xmsern Kreis anfgenommen?

hat er selten ein Jahr voriibergehen lassen, obne zn den Nachrichten



64 J. Wackernagel

einen Beitrag zu verofPentlichen und darin sei es ein aktuelles

Problem zu diskutieren oder eiuen neuen insckriftlicken Text zu

verbffentlichen. Uud ebeuso kat er den allgemeinen Aufgaben der

Gesellschaft seine Aufmerksamkeit zugewandt: da6 wir bei dem
groben Unternekmeu der Neu-Herausgabe des Makabkarata an der

Spitze marsckieren, ist nickt zum kleinsten Teil sein Verdienst.

Sckon durck seine Q-eburt gekorte er der Provinz an: er stammte

aus Osnabriick, wo er am 31. Mai 1840 geboren war, um freilick

dann seine Gymnasialzeit in Bernburg zu absolvieren. Auck sein

TJniversitatsstudium begann er kier. Er kbrte bei Tkeodor Benfey,

dessen Nackfolger er einst werden sollte, aber merkwiirdiger Weise
mit negativem Erfolg, so negativem, dafi er wie die Sage gekt

das Lekrbuck des Sanskrit wieder zum Antiquar trug. Unbe-

friedigt wandte er sick, wie es scbeint zum Zweck allgemein pkilo-

logischen Studiums, nack Breslau. Nockmals trieb es Urn zum
Indischen kin^ und nun fand er den Lekrer, der seinem Leben die

entsckeidende Wendung geben sollte. Adolf Eriedrick Stenzler,

aus der Sckule Bopps kervorgegaugen
,

aber den Meister an in-

timer Kenntnis der Sanskrit -Spracke und -Litteratur weit iiber-

ragend, gekorte zu den anspruckslosen Grelekrten, die okne nack

Erfolg zu kascken und okne durck laute Worte Aufsehen zu er-

regen, durck YoUendete Arbeit sick allgemeine Anerkennung er-

zwingen. Sein Vorbild ist fiir Kielkorn, der sick zeitlebens dankbar

als seinen Sckuler bekannte, immer mafigebend gewesen; seine

Tugenden baben sick auf ikn vererbt. Auck Kielhom kat nie erne

Zeile gesckrieben, die er nickt katte voll yerantworten konnen;
immer nur Beifes, bis zu Ende Gredacktes. Baker waren seine

Publikationen fast stets endgiiltig.

Das trijSPt gleick auf seine Erstlingssckrift
,

die Ausgabe der

Pbitsutra’s des Santanava, einer bis dakin in nur schleckter Textform
bekannten Akzentlekre, zu. Alles, vom Namen des Verfassers ab^

ist kier in Ordnung gebracht, die Stellung und Aufgabe des Werkes
mit vollendeter Klarkeit bestinunt. Es ist merkwiirdig, Kielhorn
gleick von Anfang an auf dem Grebiet tatig zu finden, dem er den
wicbtigsten Teil seiner Lebensarbeit widmen sollte, der indiscken

Sprachwissenscbaft. Die Pkitsutras bilden einen sekr wiirdigen

Anfang; von den spatem Arbeiten unterscheidet sick das Werk
der Jugend nur in etwas. Der Verfasser wagt iiber Indien kinaus-

zublicken, paraJlelisiert (in ubrigens kockst zutroffender Weise) die-

von der Etymologic vollig absekende Akzentlekre des 6antanava
mit der grieckischen des Aristarck. Aber er entsckuldigt sick fast

deswegen, als ware es zu kukn so zu vergleicken. Spater kat er
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nie mebr etwas^ derartiges versucht, wie er sich aacli von spracli-

vergleichender Betrachtung, ohne an sict ilir gutes Eectt zn be-

streiten, zeitlebens vollig fernldelt.

Fiir den weitern Lebensgang entscheidend war die tJbersiede-

lung nach Oxford, wo er, wie mancber dentsche Sanskritist nacli

ibm, als Mitarbeiter an Monier Williams groBem Sanskritworter-

bucbe BescMftigung fand; Albrecbt Weber, wahrend eines Jabres

aein Lebrer in Berlin, batte ihn zu dieser Stelle etnpfoblen. Eng-

land wurde seine zweite Heimat. Das verriet sich bis an sein

Lebensende an seiner ganzen Lebenshaltimg. Er schrieb so gut

xind so gem Engliscb wie Dentsch, sprach. seine Mntterspraclie

fast mit etwas engliscbem Akzent. Engliscbe Freundscbaften hat

er bis an sein Lebensende gepflegt, nnd die engliscbe Zeitnng

bildete bis zuletzt die taglicbe Lektiire.

Der engliscbe Aufenthalt war aber insbesondere fur seine Be-

rnfsarbeit von groBter Bedentnng. Er trat mit Williams’ iiber-

legenem Nebenbubler Max Miiller in Beriibrung nnd gewaim in

ibm, wie er wiederbolt bffentlich bezengte, einen Lebrer nnd einen

Erennd. Er wurde von ibm gleicb bei seinem Erstlingswerke fiber

die Pbitsutras nnterstutzt, nnd bonnte sicb seinerseits dem ge-

feierten Eorscber durcb Mitbilfe bei dessen Arbeiten nutziicb er-

weisen. Er batte ancb die tJbersetznng von dessen engliscb ge-

scbriebener Sanskritgrammatik begonnen
,

als er Dank seiner

Eiirspracbe nach Indien berufen wurde, als Professor des Sanskrit

(nominell als Professor der orientaliscben Spracben) am Dekban

College in Puna, der Dniversitat der sudlicben Halfte der Prasi-

dentscbaft Bombay. Wabrend mebr als fnnfzebn Jabren leitete

^r an dieser Anstalt den Facbnnterxicbt, nalim ancb acht Jabre

lang die Stelle eines Principal ein.

Eine nnmittelbare Erucbt dieser Lehrstellxmg war die Aus-

arbeitnng einer Sanskritgrammatik. Im Auftrage der Dnterrichts-

verwaltung der Prasidentschaft Bombay sollte den stndierenden

Hindu ein Werkchen in die Hand gelegt werden, dem sie das

Hbtige fiir das erste Examen entnebmen konnten. Es war also

eine sebr ansprucbslose Aufgabe» Aber sie wurde mit Meister-

-scbaft gelbst. Wem es nicbt auf gelebrte Entwicklung, sondern

einfacb auf Vermittlung der Tatsacben ankommt, findet nirgends

so znverlassigen Bescbeid fiber die Eormen des Massiscben Sans-

krit wie in diesem Werke. Das Ziel der absolnten Korrektbeit,

das neben Kfirze nnd Klarbeit der Verfasser vor allem ins Ange

^efaBt batte, ist in bewnndernswerter Weise erreicht. Das ist

beim Sanskrit darum weniger selbstverstandlicb als anderswo, weil

Kachricliten; geschSLftl, Mitteilungen 1908. I. 5
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fiir diese graininatiscli festgelegte Sprache peinlich genatie Normen

bestehen, die man nur einem komplizierten System oft sckwer zu

interpretierender Regeln entnelimen kann, Der Erfolg kat dem
Bucke auck nickt gefeklt: in Indien ist es immer wieder anfgelegt,

es ist anck ins Deutscke iibersetzt worden.

Yiel wicktiger war aber anderes. Eaelhorn war in Indien der

Nackfolger des Schwaben Martin Hang nnd traf dort Greorg Biiklery

einen Spezialsckliler Benfeys, der drei Jahre zuvor, im Erllkjahr

1863, an das Elpkinstone College in Bombay bemfen worden war.

Dieser Eintritt kervorragend begabter dentscker Grelekrter in den

indiscken TJnterrickt, vor allem derjenige Biihlers nnd Kielkorns^

deren Hamen von nnn an nickt mekr getrennt werden konnen,

bezeicknet einen Wendepunkt in der Entwicklnng der indiscken

Pkilologie.

Die Sanskritpkilologie war in Indien entstanden nnd in nn-

mittelbarster Anleknting an die einkeimiscke G-elekrsamkeit. Mit

Hilfe der Pandits fertigten die im Lande weilenden engliscken

Beamten nnd Missionare die ersten Ansgaben nnd tlbersetznngen

indischer Werke, die ersten Lexika nnd Grammatiken an. Nnr
mit grofiter Anerkennnng kann man anf das zurnckblicken

,
waa

von jenen ersten Anfangen an Angloinder nnd einkeimiscke Inder

fiir die ErscklieBnng von Spracke, Litteratnr nnd Gesckickte ge-

leistet kaben. Die staunenswerten, nock kente nniibertroffenen

Abhandlnngen H. Tk. Colebrooke’s
,

die Entziifernng der ASoka-
insckriften dnrck Prinsep gekbren zn den Rnbmestiteln der pkilo-

logiscken Forscknng iiberhanpt. Die Leistnngen der asiatiscken

Gesellschaft, bes. fiir die Pnblikation von Texten, lassen sick gar
nickt wegdenken. Aber die Errnngenschaften der Philologie des
XIX. Jakrknnderts kamen dieser. in Indien betriebenen Arbeit nnr
in besckranktem MaaB zn gnte. Peinere Textkritik wie in eigent-

lichem Sinn gesckichtlicke Betrachtung waren ikr fremd. Einen
entgegengesetzten Mangel zeigte die indiscke Pkilologie des Konti-
nents. Sie katte nickt genng Eontakt mit Indien selbst. Es*

feklte ihr die nnmittelbare Ansckannng des Landes nnd des in

vielen Stiicken seit Jairtansenden gleich gebliebenen Lebens. !Fiir'

die litteraiiscbe Uberlieferung war sie anfier auf indiscbe Dmcke:
anf die von einzelnen Englandern nacb Enropa gebracbten aller-

dings sehr reicben Handscbriftensammlnngen angewiesen. Ebenso
hatte sie von der monumentalen tiberliefernng nnr mittelbare-

Knnde, nnd Berubrung mit der alteinbeimischen Grelebrsamkeit
der Inder selbst fehlte voUstandig. London, Oxford, Paris waren,
die weitesten Ziele fiir die Bildnngsreisen der Sanskritisten.
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von eternals. Eine Eahrt nacli Indien oder gar langerer Aufent-

halt daselbst kam gar nicht in Erage.

Nun aber begann eine ganz neue Periode. Nun warden
eiiropaisches and indisches Konnen in Verbindung gebracht, nun
der Eorschnng aller aus dem Boden Indians eine Eiille nener

Schatze zngeflihrt. Biihler und Kielhorn, denen im Lanf der Jahre

manche enropaische Eachgenossen sick anschlossen und folgten,

waren beide in diesen Richtungen tatig, wenn auch nicht iiberaU in

gleichem Maafie und in gleicher Weise. Beide traten ein in die eben

damals unter der Leitung von Whitley Stokes und anderer unter-

nommene systematische AufschlieBung der einhehnischen Hand-

schriftensammlungen. Eine Menge bisher unbekannter Werke und

wichtige Zeugen fiir bereits bekannte Werke sind damals zuerst ans

Licht gebracht, gauze Litteraturklassen wie die Schriften der Jaina,

so gut wie neu entdeckt worden. Trat hier Kielhorns Bemiihung

hinter derjenigen Biihlers etwas zuriick, so war die Verpflanzung

wissenschaftlicher Textbehandlung auf indischen Boden gleichmaJBig

das Werk beider. Sie riefen die Bombay Sanskrit Series ins Leben

und eroffneten sie selbst durch die gemeinsame Ausgabe des Panca-

tantra, zogen aber sogleich einheimische Gelehrte zur Mitarbeit

heran. Das Verdienst der Publikationsreihe bestand nicht bloB

darin, dafi so viel bessere Ausgaben wichtiger Litteraturwerke

beschafft wurden: es wurden Muster geliefert, wie man Hand-

schriften vergleichen und wiirdigen und darauf einen Text auf-

bauen sollte. Man darf ohne tlberhebung sagen, daB Biihler und

Kielhorn die Inder zur Textkritik erzogen haben.

Anderseits lernten sie von Indien und den Indem. Scharfe

Zungen mochten sich etwa in nationalindischen Blattern vernehmen

lassen, die aus Europa hergereisten Lehrer des Sanskrit seien

genbtigt zunachst bei den indischen Shastris in jahrelangem Studium

erst recht Sanskrit zu lernen. G-anz unriohtig ist dies nicht.

Sanskrit ist das Latein Indians, fiir die dortigen Gelehrten eine

lebendige Sprache. So muBte, wer die Sprache bisher nur aus den

Biichern kannte, umlernen. Aber so gelangte man zu einer sichern

Beherrschung und intimen Kenntnis der Sprache, wie sie kein

Europaer vorher besessen hatte. Und selbstverstandlich blieb es

nicht bei der Erwerbung dieser sprachlichen Fertigkeit. Wahrend

Biihler eine erstaunliche Yielseitigkeit entwickelte und das gauze

Leben Indians durchforschte, alles, was Indien an Denkmalern und

Zeugnissen hot, fiir die Erkenntnis des Volkes und seines Alter-

tums nutzbar zu machen bemiiht war, beschrankte sich Kielhom

auf 6in Gebiet, errang aber hier den Ruhm unerreichter Meister-

5*
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scliaft. Er setzte die einst mit der Ausgabe der Phitsutras be-

goDnene Bemlihting um die indiscbe Natidiialgramm fort. Die

grammatischen Texte der Tnder sind liberbanpt scbwierig. Aber

an Scbwierigkeit werden sie a]le durcb den Text liber fcroffen, den

Kielhorn sicb zur Bebandlnng anssuclite: Nagojibbattas Werk iiber

die Paribbashas, die Interpretationsregeln, die fiir die Erklarung

Parinis, des kanoniscben GrrammatikerS; ma-figebend sind, nnd die

von Paigiini selbst wenigstens z, T. voransgesetzt werden. Kein

gleichzeitiger G-elehrter ware im Stande gewesen die Arbeit zn

leisten, die Kielbom mit der parapbrasierenden nnd von Erlaute-

rnngen begleiteten Bbersetzimg des Werkes geleistet bat. Mog-

licb war eine solcbe Arbeit nur in Indien selbst. In seiner Vor-

rede bemerkt Kielhorn, es sei in der ganzen tJbersetznng keine

Seite, ja fast keine Zeile, die er ricbt mit den befrenndeten national-

indischen Gelebrten durcbgesprochen batte, nnd bezeicbnet es in

sebr entscbiedenen Worten als eine Pflicbt der Sanskritwissen-

scbaft, in dieser Weise soviel als moglicb von der traditionellen

Gelebrsamkeit dnrcb schriftlicbe Eixiernng zu retten, bevor sie

erloscbe.

Kielborn war nnn im Besitz einer Kenntnis der grammatiscben

Litterator der Inder, wie sie vor ihm bloB Colebrooke in abn-

licber Tiefe besessen bat, nacb ihm vielleicbt niemand wieder be-

sitzen wird. Hatte der ParibbasbendnSekbara nnr in Indien be-

arbeitet wenden kdnnen, so kamen nun Arbeiten an die Eeibe, wie

sie nur ein enropaiscb gebildeter Grelebrter voUbringen konnte. Das
Centrum von Kielhoxiis Studien biLdete das nacbst Panini selbst

wicbtigste Werk der grammatiscben Litteratnr, Patanjall’s Ma-
habbashya, in das er scbon dnrcb seine bisberigen Studien tiefer

als irgend jemand eingedrungen war. In einer 1876 erscbienenen

Abbandlnng, vielleicbt der scbonsten, die er gescbrieben bat, leg be

er mit zwingender Beweisfiihrung die Znsammensetzung des merk-
wlirdigen Werkes dar nnd zeigte, liber Goldstiicker nnd Weber
biaausfiihrend, wie man ans dem Texte Patanjalis die altere Reihe
kritiscber Bemerkungen zn Panini, die anf Katyayana zuriickgebt,

berausscbalen konne. Es folgte die Ausgabe des Bucbes selbst in

drei Banden. Wie viel kritiscben Scbarfsinn die HersteUung des

zwar gut iiberlieferten
,

aber oft liber die MaaBen schwierigen

Textes erheiscbte, kann nur ermessen, wer sicb an dessen Lektiire

versncbt bat. Keben der Ausgabe giengen allgemeinere Studien

her, teils eben iiber das Mababbashya, teils liber Panini selbst?

dessen cbronologiscbe Stellung er de^itiv gesicbert bat, teils end-
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lich liber anderweitige spracbwissenscliaftliche Arbeiten der Inder,

wie die Lehrbticber der Pbonetik tind die Jiaendra-Grrammatik.

Inzwiscken war seine indiscke Zeit abgelanfen
;
die Gesnndbeit

mabute zur Eiickkekr nacb Europa. Er vollzog sie 1881, ein

Jabr nachdem Biihler Indien verlassen hatte. Er ist nie mehr,
anch zn kurzerem Besucbe nicht, nacb dem Lande znriickgekebrt,

dem er wahrend flinfzebn Jakren so tren nnd erfolgreicb gedient nnd
dem er so viel zn yerdanken katte. Aker die alien Beziekungen

kielt er anfrecht. In der 1885 gesckriebenen letzten Vorrede zom
Makabkasbya bekannte er nocbmals in warmen Worten seine

Dankesscknld gegeniiber den indiscken Gelehrten. Bis in die letzte

Lebenszeit blieb der Verkebr mit Indien lebendig. Stetig liefen

wie die Korrekiurbogen zu den Nendrncken seiner Werke xmd
zur Epigrapkia Indica, so wissensckaftlicbe Anfragen und Mit-

teilnngen kin nnd ker. Die Antoritat seines Namens blieb dort

in Geltung. Freilicb katte ancb er nnter dem Nationalismus zn

leiden, der sick in der gebildeten, auck der gelehrten Welt Indians

kente immer mekr durcbsetzt. Hock im letzten Jakre seines Lebens

sak er sick in die peinKcke Hotigtmg versetzt, sckmablicbe An-
griffe znrlickzuweisen, die ein indiscker Sanskritist, der Sokn eines

einstigen Prenndes, anf ihn und Bitbler gericktet batte.

Hack Europa zuriickgekebrt batte Kielborn keine Zeit miissig

zu sein. Eriiber von Indien aus katte er verschiedene Berufungen

an deutscke Dniversitaten ausscklagen miissen. Jetzt eroffnete

sick ibm durcb den am 26. Juni 1881 erfolgten Tod Theodor

Benfey’s die kiesige Sanskrit-Professur. So gelang es, diese wiederum

mit einem Grelekrten ersten Ranges zu besetzen. Kielkorn war
allerdings von seinem Yorganger ganzlick verscbieden, wie als

wissensckaftlicke Personlickkeit so als Lekrer. Benfey konnte

zwar, wo es darauf ankam, die strengste Akribie, die groBte Sorg-

fait und Aufmerksamkeit fur das Einzelne an den Tag legen,

Aber immer wieder r?6 ibn sein beweglicber Geist zu kiiknen weit-

reickenden Kombinationen fort. Kielkorn, okne des Kombinierens

unfakig zu sein, gieng immer nur so weit als er festen Boden

unter den EuBen batte, bebielt immer das Tatsacklicke im Auge.

Damit bangt die Yersckiedenkeit der Unterricbtsweise zusammen.

Ellr gereifte Sckiiler war Benfey ein ausgezeichneter Lekrer; seine

Gedankenfulle muBte befrucktend wirken. Anfanger stieB er ab:

er batte nicbt die Geduld elementare Tatsacben langsam einzu-

liben. Kielkorn dagegen verdroB es nickt, immer wieder die Ele-

mente zu lebren; mit sicbrer Hand und mit wakrbaft yaterlicber

Giite fllhrte er die Anfanger in die Scbwierigkeiten der Texte ein.
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Vor seinen luciden Erlauterungen wichen alle Dunkel wie von selbst.

Aber er wirkte auch ansgezeiclmet anf Weiterstrebende. Nirgend

lernte man das Sanskrit praziser oder ein sckarferes Verstandnis

der Texte. So konnte es kommen, dab Grelekrte; die anderwarts

sckon ihre Studien znm AbscblnB gebracbt batten, etwa noch ein

Semester Kielborn verscbrieben bekamen, um ganz fest tind sicker

zu werden. Jedenfalls kann nnbescbadet des Verdienstes andrer

ansgezeicbneter Facbgenossen gesagt werden, dab die Znknnfts-

kojQEnnng der Sanskritpbilologie sick zn einem guten Teil anf

Kielkoms Scknle griindet.

Daneben rukte die^ wissensckaftlicke Arbeit bier so wenig als

in Indien. Die ersten Jakre des Grottinger Aufentkalts waren mit

dem AbsckluB des Makabkaskya und dem, was damit zusanunen-

hieng, ausgefiillt. Anck in den nackstfolgenden Jahren verbffent-

lickte er nock Heine Studien teils wiederum zum Makabkaskya teils

zu jiingem Grrammatikem
;

liefi auck Sckiiler Fragen aus diesen

Gebieten bearbeiten. Die willkommene Notigung eine zweite Aus-

gabe des Makabkaskya herzustellen hielt ibn an diesem Texte

fest. Auck mackte es ikm bis, zuletzt Freude, vorgesckrittene

Sckiiler in die Sckwierigkeiten des Werkes einzufiikren und sie zu

eigener Arbeit daran anzuleiten. Aber sein innerstes Interesse ge-

kbrte diesem lange gepflegten Studiengebiet immer weniger. Er

war Epigraphiker geworden, und die Neigung fur diese Studien be-

kerrsckte ibn immer ausscblieblicker.

In Indien katte die erwackende Sanskritpbilologie sick gleick

frtik mit Insckriften wie mit Litteraturwerken zu besckaftigen be-

gonnen. Eine Insckrift, die Kielkorn 1901 in unsem Nackrickten

bearbeitete, war sckon 1781 von Ckarles Wilkins, dem ersten IJber-

setzer der Bliagavadgita
,

bekandelt worden. Colebrooke katte

auck auf diesem Gebiet gearbeitet. Und das Interesse war dort

nie erlakmt. Und zumal seit die arckaologiscke Aufiiakme des

ganzen Landes, die Arckeological Survey, in Gang gebrackt war,

war der Ertrag immer reicker geworden. Nun endlick griffen auch

die europaisck gebildeten Sanskritisten ein. Zuerst Biikler. Sein

allseitiges gesckicktlickes Interesse, sein Sinn gerade auck flir das

Wirklicke, muJSte ibn darauf fiibren. Kielkorn kielt sick zunackst

zurtick; in Indien ganz und in Gottingen wakrend der ersten Jakre.

Er durfte sick seinen nacksten Aufgaben nickt entzieken. Aber
sobald ibn das Makabkaskya losgelassen katte, warf er sick auf

dieses Gebiet. Es kann befremdlick sckeinen, dab er Indiens epi-

grapkiscken DenkmHem erst Aufmerksamkeit zuwandte, als er

auBer Landes war. Und dock war dies kein Nackteil. Die gelekrte
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indisclie Tradition konnte er nnr an Ort nnd^Stelle anffangen:

Kupferplatten und Abklatsclie konnten ganz wol nack G-ottiagen

wandern und konnten Her entziffert werden, so wenig nnser triibes

Lickt der Sonne Indiens gleickkommen mag. Und die Kenntnis

Indiens selbst, die zur Losung der Aufgabe berangebracH werden
muBte, batte er bei seinem langjabrigen Anfentbalt erworbenj

auBerdem kam ibm zu Anfang ancb Her die Ereundscbaft BiiHers

zu gute.

Gegeniiber der Aufgabe
,

Kielborjis Leistungen auf diesem

Gebiete zu scHldem empfinde icb doppelt stark den Nacbteil nur

als Facbnacbbar, nicbt als Facbgenosse, iiber ibn sprecben zu

kdnnen. Der laienbafte Betracbter mu6 scbon den aufiern Umfang
der von Kielborn Her getbanen Arbeit bewundem. Allein die

Ausgaben der inscbriftlicben Texte selbst fiillen weit iiber tausend

Quartseiten. Von 1884 an erscHen kein Band des Indian Anti-

quary obne von ibm berausgegebene Inscbriften. Und als 1888

als Hauptorgan der indiscben EpigrapHk die von der indiscben

Begierung patronierte EpigrapHa Indica ins Leben trat, war er

eiaer der frucbtbarsten Mitarbeiter. Mit PubKkationen von ibm,

Biibler oder Fleet pflegten die Jabrgange eroffnet zu werden.

Dank ibm und seinen Genossen war nun die "Wiedergabe dieser

Texte auf den bocbsten Grad der Yollkommenbeit gebracbt; mit

der einst berrscbenden Sitte die Facsimilia zu retoucHeren batte

man ganzlicb gebrocben. Man liefi die wirklicbe tlberlieferung ganz

zum Eecbte kommen. So fiel Kielborn oft die Aufgabe zu oder

er erkannte es als seine Pflicbt, erne mangelbafte altere Publikation

durcb eine bessere, durcb die definitive zu ersetzen. Gerade in

solcben Fallen trat seine Meisterscbaft zu Tage : es war ein Genufi

zu beobachten, wie sicb unter seiner Hand alles zurecbt riickte*

DaiJ er Spracbe und OrtbograpHe genau und sicber wiirdigte, seine

tlbersetzungen mustergiiltig waren, verstebt sicb von selbst.

Aber besonderes Lob verdient seine Bebandlung der Cbronologie.

Die indiscben Inscbriften zeicbnen sicb vor denen anderer Volker

durcb die Haufigkeit genauer kalendariscber Daten aus. Kielborn

bewies in deren Berecbnung eine von niemand sonst erreicbte

Virtuositat. In einer eigenbandigen AufzeicHiung uber seine Studien

bemerkt er selbst, daB er iiberbaupt samtlicbe Daten aller irgend-

wie wicbtigen Inscbriften einer eindringenden kritiscben Priifung

unterzogen babe. ZaHreicbe kleinere Abbandlungen sind speziell

der Cbronologie gewidmet. Was hievon in unsern Abbandlungen

und Kachricbten erscHen, die Tafeln zur Berecbnung der Jupiter-

,Jabre, die Besprecbung der Sonnen- und Mondfinstemisse in den
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indischen Insclirifteii, das schon kann zeigen, wie ganz er sick der

astronomischen Grrundlagen der chronologisclieii Porsckung bemack-

tigt katte. Seinem Antrieb verdankt man es auck, dafi Jacobi seine

Tafeln zur Berecknnng insckriftlicker Daten ansarbeitete nnd ver-

offentlickte. Daran schlossen sick gesckicktlicke Folgemngen: es

gelang ihm in weitein Umfang die Zeitverkaltnisse der indiscken

Reicke klar zn legen nnd Dynastien zn rekonstruieren nnd so fiir

gesckicktlicke Forscknng den Boden zn sickern nnd zn erweitem.

Hiefnr nnd fiir die ganze Epigrapkik war es von kervorragendem

Wert, dafi sick ein so allseitiger nnd genaner Kenner der Denk-

maler wie Kielkorn die Mnke nickt verdrieBen lieB, scklieBlick anck

nock den ganzen Bestand pnblizierter Insckriften zn inventarisieren.

So ninfassend diese Arbeiten waren, nkterschied sick Kielkorn

auck hier von den bedentendsten seiner Mitarbeiter dnrck jene

fiir ikn ckarakteristiscke Selbstbesckranknng. Von den Insckriften

in mittelindiscker Spracke, vor allem den merkwiirdigsten nnter

iknen, den Insckriften des ASoka, kielt er sick trotz ikrer Be-

dentnng fiir Sprack- nnd Religionsgesckickte fern. Bier war okne

Tasten nnd okne Hypotkesen nickt ausznkomxQen
;
kier stand man

einer nngeregelten Spracke gegeniiber. Bei so bedingter Arbeit

fiihlte er sick nickt wol; wol war das Objekt der Arbeit nnn ein

anderes als in der ersten Lebenskalfte, aber das wissensckaftlicke

ISTaturell war dasselbe geblieben. Das tritt anck in der Art des

litterariscken Schaffens kervor. tlber Wiedergabe von Texten

nnd deren Kommentiernng
,

tabellenartige Znsammenstellnngen,

Heine Einzeluntersncknngen ist Kielkorn anck als Epigrapkiker

nickt hinausgegangen. So wenig er daran dackte eine breit ange-

legte Gesckickte der indiscken Sprackwissensckaft zn geben, so

wenig kat er sick in einer Gesamtdarstellnng sei es der indiscken

Ckronologie sei es der Staatengesckickte des indiscken Mittelalters

versnckt. Keiner katte reickere Kenntnisse nnd groBeres kritisckes

Vermogen zn solcken Arbeiten besessen; aber er fiiklte den Bernf
zn arckitektonisckem Anfban nickt in sick. Hier waren seinem
Sckaffen gewisse Grenzen gezogen, aber innerkalb dieser Grenzen
waren seine Leistnngen iiberall bewnndernswert. Wie in der

Wiedergabe der tjberlieferung absolnt znverlassig, so war er als

Argnmentator von voUendeter Klarkeit nnd tlberzengungskraft.

Die behandelte Frage war immer zmn AbsckluB gebrackt, nnd zn-

gleick der Leser vollig fiir die Losnng gewonnen.

Die Insckriften waren die Frende seiner letzten Lebensjakre.

Er lebte nnd webte in dieser Anfgabe. Begierig empfieng er, zart-

lick kiitete er Tafeln nnd Abklatscke. Es mackte ikm groBtes
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Yerguiigen, seine epigraphisclien Frennde zu beraten und ein Flihrer

zn sein fiir die Jiingern, die auf diesem Felde zu arbeiten begauneu.

Und bis zuletzt erwuchsen ibm daraus Exfolge. Nocli vor zwei

Jaliren war es ihm vergbnxit aus einer in unsren Naclirichten

verbffentlichten Inschrift die bis dahin ungewisse Lebenszeit des

Magba, eines der gefeiertsten indischen Kunstdicliter, definitiv fest-

zustellen. Und nocli in den letzten Monaten erzablte er wieder-

holt von einer groBen schwer verderbten Inschrift
,

an der sick

schon vor langen Jahren die Kenner versucht hatten, aber nur um
an deren Herstellnng zu verzweifeln ; dank seiner sicliein Methode

und seiner unvergleichlichen Sprachkenntnis war ihm die Rettung

des Textes gelungen.

Man mufi sich den hohen Nutzen, den Kielhoxn mit dieser

epigraphischen Arbeit stiftete, und den grofien GenuB, den er selbst

daran fand, recht gegenwartig halten, um des Bedauerns dariiber

Herr zu werden, daB sie ihn eigentlich immer mehr von seinem

frlihern Studiengebiete weglockte, daB sie ihn abhielt langst ge-

plante und vorbereitete Axbeiten auszuflihren, mit denen er gewisser-

maBen das Eazit seiner Studien an den indischen Grammatikern

ziehen wollte. Er hatte auch bffentlich versprochen ein Glossar

der technischen Ausdriicke der Grammatiker herauszugeben. Es

sollte umfassend gestaltet werden. Kicht bloB die Termini im

engern Sinne, sondern anch die Wendungen, deren sick die Gram-

matiker in ikren Diskussionen bedienten, soUten genau nack ihrem

Sinne bestimmt werden. Es ware ein nnvergleicklickes Hilfsmittel

fur jeden geworden, der in Zukuuft nack dieser Kicktung zu ar-

beiten gekabt katte. Aker das Werk blieb liegen; nur vorbe-

reitende Materialsammlxingen kaben sick im NacklaB vorgefunden.

Niemand kann hiefitr ersetzend eintreten; eine Traditionskette ist

abgerissen, eine Fulle von Wissen fiir immer untergegangen.

Rein personlicke Betracktung wird sich vielleickt damit trosten,

daB es ein Vorzug ist nack einem langen Leben voll von Leistungen

und Erfolgen nock so starkes Bedauem iiber den Abbruch des

Wirkens auck bei solchen zu kiuterlasseu
,

die personlich feme

standen.

Preilich begleitete den Yerstorbenen wakrend des letzten Jakr-

zeknts neben den epigraphischen Studien nock eine andere Arbeits-

last, Georg Bliklers plotzlicker Hinsckied im Jakre 1898 beranbte

ikn nickt bloB des Preundes, der einst in In^ien „wakrend fiinf-

zehn Jakren mit ihm des Tages Last und Hitze getragen katte^

sondern legte ihm selbst eine neue Yerpflichtung auf: die Redaktion

des Grundrisses der indo-arischen Philologie und Altertumskunde.
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^Sein Hohes Ansehen als Mensch und Grelehrter, seine intemationalen

Beziehungen lieBen ihn als den gegebenen Leiter eines grofien

wissenschaftliclien IJntemelimens erscliemen, an dem die benifensten

Manner des Faches nicht blo6 in Dentscbland, sondern auch. in

England nnd Indien mitwirkten. Was Kielhom Meflir leistete,

entzog sick ganz der Offentlickbeit. Die Mitarbeiter wissen aber

und kbnnen wiirdigen, in welchem MaaBe seine Kenntnisse und

seine Sorgfalt bier den Beitragen andrer zu Grute kamen, wie viel

er, ganz im Stillen, besserte, wie gute Ratschlage er gab.

Aucb abgesehen hievon ware es unricbtig die Grrenzen seines

Wissens and seiner Interessen allein nach. seinen Publikationen zu

bestimmen. In Druckscbriften auBerte er sick nur, wo er Eigenes

und zugleich Sickeres zu geben katte. Aber in Unterrickt und privatem

Studium breitete er sick sekr viel welter aus. tlber die Metkode

der Vedenerklarung und insbesondere liber die nock immer brennende

Frage nack der Autoritat der einheimiscken Exegese katte er be-

stimmte und wokl motivierte Ansickten. Er teilte prinzipiell den

Standpunkt Rotks und leugnete das Fortleben alter Tradition bei

den einkeimiscken Erklarem: ein IJrteil, das bei seiner Kenntnis

der indiscken Wissensckaft sckwer ins Grewickt fallt. In den Ge-

dankenreiken und Ausdrucksmitteln aller von den Indern gepflegten

Disziplinen und Litteraturgattungen bewegte er sick mit voller

Sickerkeit. Auck besckrankte er sick nicht auf die Sanskrittexte,

nock in den letzten Jakren war er ein emsiger Leser des Pali-

textes des jEtaka. Seine epigrapkiscken Arbeiten zeigen, dafi ikm
selbst die dravidiscken Sprachen Siidindiens nickt fremd waren.

Es ware ungeziemend, die aufiern Ehrungen aufzuzaklen, die

dem groBen Gelekrten aus alien Landern, in denen er gewirkt kat,

und nickt bloB aus diesen, entgegengebracht warden. Auck wider-

strebt mir, anders als in klirzesten Worten seiner Persbnlickkeit

zu gedenken. Von FleiB und Gewissenhaftigkeit und Zuckt an

sick selbst zeugt seine ganze Lebensarbeit. Seine Gute und Milde,

seine Bereitwilligbeit zu Hilfeleistung wie zu neidloser Anerkennung
fremden Verdienstes, seine Treue und Wakrkaftigkeit hat jeder er-

fahren kbnnen, der ikm naher trat; erprobt kaben alles dies zumal
seine alten Freunde, seine Schiiler und KoUegen. Er war ein

Mann okne Arg und Falsch, Wir werden ikm ein dankbares An-
denken bewahren.
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Chalukya copper-plate inscriptions: Ep. Ind. 5, 118 — 142. — Oh a Jain

statue in the Homiman museum: Joum. E. Asiat. Soc. 1898, 101 f.

1899. Assam plates of YaUabhadeva: Epigr. Ind. 5, 181—188. —
VakkalSri plates of KjrtiYarman 11. : ^aka-samvat 679; Epigr. Ind. 6, 200
—205. — DaulatpurS. plates of Bhojadeva I. of Mabodaya; [Harsba-]

samvat 100: Epigr. Ind. 5, 208—213.
1900. Aihole inscription of PuHkesin II.; ^aka-samvat 556: Epigr.

Ind. 6, 1— 12. — Two Kadamba grants: Epigr. Ind. 6, 12—20. — Konnur

spurious inscription of Amoghavarsha I; Saka-samvat 782: Epigr. Ind. 6,

25—38. — Obebrolu inscription of J^ya; §aka-samvat 1157 : Epigr. Ind.

6, 38—40. — Two grants of DandimabadSvi: Epigr. Ind. 6, 133—142.

1901. Two BhuvanSsvar inscriptions: Epigr. Ind. 6, 198—207. —
R^dbanpur plates of Govinda IH.; Saka-samvat 730 : Epigr. Ind, 6, 239 —
251. — Sarsavni plates of Buddbar^ja; [Kalacburi-]samvat 361: Epigr.

Ind. 6, 294—300. — PatbarT pillar inscription of the Eastrakuta Para-

bala: Gottinger Kaebr. 1901, 519— 527 [— Epigrapbic notes 6].

1902. Kabla plate of the Kalacbmi Sodbadeva; [Yikrama-]samvat

1134: Epigr, Ind. 7, 85— 93. — Lucknow museum plate of Kirtip^la;

[Vikrama-]samvat 1167: Epigr. Ind. 7, 93— 98. — plates of Govin-

dacbandra of Kanauj; [Yikrama-]samvat 1202: Epigr. Ind. 7, 98—100.

1903. Madbuban plate of Harsba; the year 25: Epigr. Ind. 7, 155
—160. ‘

1904. Two Buddhist inscriptions: Gottinger Nacbr. 1904, 210—214

[= Epigrapbic Notes 16].

1905. Talagunda pillar inscription’ of K^kustbavarman : Epigr. Ind.

8, 24—36. — Jtin^adb rock inscription of Rudradaman; the year 72:

Epigr. Ind. 8, 36— 49. — Five copper-plate inscriptions of Govindacbandra

of Kanau]: Epigr. Ind. 8, 149—159. — Nagpur museum inscription of

Bhavadeva Ranakesarin: Journ. R. Asiat. Soc. 1905, 617— 633.

1907. Two copper-plate inscriptions of tbe time of Mabendrap^la of

Kananj: Epigr. Ind. 9, 1—10 [vgl. unten b) 33: Epigr. Ind. 9, 130 f.].

— Yasantgadb inscription of BurnapMa; tbe Yikrama year 1099: Epigr.

Ind. 9, 10—15. — Tbe Cb^bamanas of Naddula: Epigr. Ind. 9, 62— 83.

— M^ndb^td plates of Devap^la and Jayavarman 11. of M^lava:. Epigr.

Ind. 9, 103— 123.

b) Bemerkungen zu einzelnen Inscbriften. (Weiteres s. unten II, 3. HI, 9)

1, Indian inscriptions [Ankundigung der Ausgabe einer wiederge-

fundenen Inscbrift durcb BurgeB] : Academy 33 (1888), 209. — 2. Die

Mandasor-Inscbrift vom M^ava Jabre 529 (= 472 n. Obr.) und
d^a’s Ritusamb&ra: Gott. Nacbr, 1890, 251— 253. — 3. Readings from
tbe Baijnatb Brasastis [ed. Bubler Epigr. Ind. 1, 97 j^.]: Ind. Ant. 20

(1891), 114—116. — 4. Corpus inscriptionum Indicarum vol. m.: Ind.

Ant. 20 (1891), 188—190. — 5. A short account of six unpublished

inscriptions; Ind. Ant. 22 (1893), 80—83. — 6. A note on one of the
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inscriptions at Sravana Belgola: Wiener Zsehr. 7 (1893), 248—261, —
7. KapittMk^ [anf Inschrift des Harshadeva ed. Buhler Epigr. Ind. 1, 72]»

Kapittha: Jonm. Asiat. Soc. 1897, 4211 — 8 , The possible site of

Knsinara: Jonrn. R Asiat. Soe. 1897, 705. — 9. ;padarmla [„attendant“

auf Inscbrift des Lalitasura ed. IQelhorn Ind. Ant. 25 (1896), 180] pador
muUha: Ind. Ant. 27 (1898), 252. — 10. A note on the alphabet of the

Bonepnndi grant [ygl. a) 1897]: Epigr. Ind. 5 (1899), 2651 —• 11. Ein
nnbekanntes indisches Metrum [in Inachriften] : Gottinger Nachr. 1899,
182—184. — 12—30. Epigraphic notes: 1. Yerses in the HaiderSibad

grant of Yikramaditya I: Qottinger Nachr. 1900, 345—349. 359; 2. An
unknown meaning of gliatilcd id. 349—354; 3. Purandara-nandana =
Yisnu: id. 353—356; 4. [unten II, 3, 40]: id. 3561; 6. [unten 11, 3, 41]:

id. ‘357—359; 6. [oben H 2 a, 1901]: Gottinger mchr. 1901, 519—527;
7. Inscription of Gugga of the [Yikrama] year 770: id. 5271 8 . A Ralacuri

inscription from Kasia : Gottinger Nachr. 1903, 300— 303; 9. jyestJiaj^tr and

the genealogy of the Kadambas: id. 303—305; 10. [ohen H, 1, 30]: id.

305—307; 11. aggdla = argcda == adhika: id. 3071; 12. A verse of the

Khalimpur plate of Dharmapala [ed. Kielhorn Epigr. Ind. 4, 243 £: oben

II2a, 1896]: id. 308—310; 13. A verse of B^a’s known to the author

of a Pallava inscription from AmarSvatT: id. 3101; 14. Immadi-Devaraya
= Mallik^'una: id. 3111; 16. Two copper-plate inscriptions of the reign

of Mahendrapaladeva of Kanauj: GSttinger Nachr. 1904, 204—210; 16.

[II 2 a, 1904]: id. 210—212; 17, Gwffior inscription of Mihira Bhoja:

Gottinger Nachr. 1905, 300—304; 18. Tezpur rock inscription of Harja-

ravarman, of the Gupta year a 10: id. 465—471; 19. Yasantagadh in-

scription of Yarmalata of the [Yikrama] year 682
;
and the age of the

poet Magha: Gottinger hTachr. 1906, 143— 146. — 31. A note on the

Buguda plates of MMhavavarman [Epigr, 3 (1894), 41 1.]: Epigr. Ind. 7

(1902), 100— 102. — 32. Bijoh Rock inscription: The Uttama - $ikhara-

PurSna: Journ. R Asiat. Soe. 1906, 7001 — 33. Note on the two copper-

plate inscriptions of the time of Mahendrapala of Kanauj [Epigr. Ind. 9

(1907), l:ff.]: Epigr. Ind. 9 (1907), 1301 — 34. Two verses from Indian

inscriptions: Journ. R Asiat. Soc. 1907, 175—177.

c) Listen von Inschriften.

1.

A list of the inscriptions of Northern India from about A. D. 400

:

JEpigr. Ind. 5 (1898/99), Appendix. 121 S. (hierin Index 97—121). —

2.

A list of inscriptions of Southern India from about A. D. 500: Epigr.

Ind. 7 (1902/3), Appendix. 215 S. (hierin Index 180— 215). — 3. Supple-

ment to the list of the inscriptions of Northern India : Epigr. Ind. 8 (1905)

Appendix I. 19 S. — 4. Supplement to the list of the inscriptions of

Southern India: Epigr. Ind. 8 (1906) Appendix II. 27 S,

3.

Ohronologie und Geschichte.

(vgl. oben 111, unten IH 8. 10. 11. 12.)

1. The initial point of the Chedi or Kulachuri era: Acad. 32 (1887),

394 [vgl. ibid. 411. 428; 33 (1888), 30], — 2. The initial point of the

;Chedi era: Gottinger Naehr. 1888, 31—41. — 3. The epoch of the Ku-

Nachricliton; goscliaftl. Mitteilungen 1908. 1. 6
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laclaiiri or Oliedi era: Ind. Ant. 17 (1888), 215—221. — 4. The epoch

of the New^ era: Ind. Ant. 17 (1888), 246—253. — 6. Vikrama dates

in a manuscript of the Mah^lhh^shya: ]nd. Ant. 17 (1888), 328 f. — 6.

The dates of three copper-plate grants of Giovindachandra of Kanauj : Ind.

Ant. 17 (1888), 56— 59. — 7 . skM and vadi: Ind. Ant. 18 (1889), 85

—87. — 8 . The sixty-year cycle of Juppiter: Ind. Ant. 18 (1889), 193
—209. 880—386. — 9. The Vikrama era commencing with the month

As^dha: Ind. Ant 18 (1889), 251—253. — 10 . Knrze ‘ Mitteilungen zur

intochen Chronologie: &ottinger Nachr. 1889, 431—440. — 11 . The epoch

of the Lakshmanasena era: Ind. Ant 19 (1890), 1— 7. — 12 . Examination

of questions connected with the Vikrama era: Ind. Ant 19 (1890), 20—40.

166---187. 354—374; 20 (1891), 124—142. 397—414. — 13 . The
MSlava era: Ind. Ant 19 (1890), 316. — 14 . Die Vikrama Aera: Gottinger

ISTachr. 1891, 179—182. — 15 . A note on the Saptarshi era: Ind. Ant
20 (1891), 149—154. — 16 . Some names and dates from unpublished

inscritpions : Ind. Ant 20 (1891), 83—85, — 17 . An historical allusion

in the Bh^galpur plate of N^4yanap41a: Ind. Ant. 20 (1891), 187f. —
18. The meanings of vyati^dta: Ind. Ant 20 (1891), 292 f. — 19 . The
date of one of the Xanheri inscriptions of Amoghavarsha I,: Ind. Ant. 20

(1891), 421 f. [vgl. oben II 2 a, 1884], — 20 . Miscellaneous dates from

inscriptions and manuscripts: Ind. Ant 21 (1892), 47—52; 22 (1893),

107—112. — 21 . Jacobi’s Tafeln zur Berechnung indischer Daten und
M^dhavachdrya’s Xdlanirnaya: Gottinger Xachr. 1892, 105— 113. —
22. A note on Bnhler’s paper on the origin of the Gupta -Valahhi

era [Wiener Zschr. 6, 215 ff.]: Wiener Zschr. 6 (1892), 107f. — [Pausha

samvatsara in the K^lsiki-Vritti on P. 4, 2, 21 : oben II 1, 26 : Ind. Ant 22

(1893), 83f.] — 23 . Dates from South-Indian inscriptions: Ind. Ant 22

(1893), 135—139. — 24. Die Epoche der Oedi-Aera: Eestgrufi Both

(1893), 52— 56. — 26 . On the date of the ^aka era in inscriptions: Ind,

Ant 23 (1894), 113—184; 24 (1895), 1- 17. 181—211; 25 (1896),

266—272. 289—294; 26 (1897), 146—153. — 26 . Some dates of the

Burmese common era: Ind. Ant. 23 (1894), 139 f. — 27 .
(The meaning

of) srdM {srdU): Ind. Ant. 23 (1894), 224; 25 (1896), 286. — 28 . Dates

of Ohola Hngs: Epigr. Ind. 4 (1895), 66—73; 4 (1896), 216—222. 262

—266; 5 (1898), 48f.; 5 (1899), 197—200; 6 (1900), 20—24; 6(1901),
278—285; 7 (1902), 1—10; 7 (1903), 169—177; 8 (1905), 1—8: 8

(1906), 260—274. — 29 . The date of the Buddhist inscription from Srd-

vasti [II 2 a, 1888]: Ind. Ant 24 (1895), 176. — 30 . Die Sonnen- und
Mondfinsternisse in den Daten indischer Inschriften: Gottinger Xachr. 1896, 59
— 75. — 31. Dates of the Xollam or Kolamha era: Ind. Ant 25 (1896),
53— 56. 174. — 32 . Warren’s rules for finding Jupiter’s place: Ind. Anti

25 (1896), 233—237. — 33. Miscellaneous dates of inscriptions : Ind. Ant,

25 (1896), 345f. — 34. Three dates of the Harsha era: Ind Ant. 26

(1897), 29—32. — 35 . Festal days of the Hindu lunar calendar: Ind,.

Ant 26 (1897), 177—187. — 36 . Selected dates from the Epigraphia.

Gamatica: Ind. Ant 26 (1897), 329— 332. — 37 . Communications of

P, Kielhorn and Babu M. M, Ohakravartti concerning the date of an in-

scription of Harasimha Deva published by M. M, Vasu Joum. Asiat Soc*

Beng. 65 I 229 ff.: Proceed. Asiat Soc. Beng. 1897, 145 ff. — 38 . A
note on the kings of Pragjyotisa: Joum, B. Asiat Soc. 1898, 3841 —
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39 . The date of the Kottayam (Syrian Christians’) plate of Vira-Raghava:

Epigr. Ind. 6 (1900), 83 f. — 40 . The anxtota scheme of the Itmar

months and Harsa’s birth -day: Gottinger Nachr. 1900, 3561 [= Epi-

graphic Notes 4]. — 41 . ViTcrama-lzala in the Harsacarita [p. 211 Bomb.]

:

Gottinger Nachr. 1900, 357—359 [Epigraphic Notes 5]. — 42 . Sanskrit

deed of sale: Jonrn. E. Asiat, Soc. 1900, 554. — 43 . Dates of

P4ndya kings: Epigr. Ind. 6 (1900), 301—315; 7 (1902), 10—17; 8

(1906), 274— 283. — 44 . Synchronistic table for Northern India, A. D.

400— 1400: Epigr. Ind. 8 (1906), Tafel. — 45 . Synchronistic table for

Southern India, A. D. 400—1400; Epigr. Ind. 8 (1906), Tafel. — 46 .

Eu ai. UiM-\ Indog. Porsch. 20 (1906), 228, — 47 . Wrongly calculated

dates, and some dates of the Lakshmanasena era: Jonrn. R. Asiat. Soc. 1906,

1009—1011. — 48 . Postscript [Dainim der Talamnnchi plates of Yikra-

mdditya I. ed. Hultzsch, Epigr. Ind. 9, 98 ff.]: Epigr. Ind, 9 (1907), 102.

— 49 . Postscript [Datum der Ranker inscription of the time of Bh^nu-

deva ed. BCiraLal: Epigr. Ind. 9, 123 ff.]: Epigr. Ind. 9 (1907), 128—130.

4.

Handschr iftenkunde und Palaogr aphie.

(Vgl. oben I 3. 6. 9. 10, unten IV 3. 5. 6)

1 . Ancient palm -leaf Mss. lately acquired for the government of

Bombay: Ind. Ant. 10 (1881), 100—102. — 2 . Die Oolebrooke’schen

Pdnini-Handschriften der Kgl. Bihliothek zu Gottingen: Gottinger Nachr.

1891, 101—112. — 3 . Sanskrit manuscripts in China : Joum. R Asiat. Soc,

1894, 835—838 [auch: Academy 45 (1894), 498f.]. — 4. Sanakrit-Hand-

schriften [der Xgl. Bihliothek zu Gottingen], Beschrieben von F. EHelhoim:

VerzeichniB der Handschriften im PreuBischen Staate I 3 (1894), 416—462.

— 5. Sanskrit in: Marksteine aus der Weltlitteratur in Originalschriften

herausgegeben von J. Baensch-Drugulin (1902) S. 104—106. [Bhagavadgit^

Vn in N^gari, Transskription mit Ubersetzung.]

5,

Kleine Beitrage zu Textkritik, Exegese, Sprachkunde.

(Vgl. oben I 4. 5, unten IV 1.)

1. Nitimaidjan of Dy5< Dviveda: Ind. Ant. 5 (1876), 116—119. —
2 . Eu Dandin’s K4yyMar9a lU 150: Gottinger Nachr. 1890, 434—436.

— 3 . Die Nitunafijaii des Dy4 Dviveda: Gottinger Nachr. 1891, 182—
130. — 4. Zu A9vaghosha’s Buddhacarita: Gottinger Nachr. 1894, 364

—374^ — 5. A peculiar use of the verb ya- in a verse of the Harsa-

carita: Album Rem (1903), 119 f. — 6. A peculiar use of the causal in

Sanskrit and Pffi: Joum. R. Asiat Soc. 1904, 364f. — 7, Note on

Harsacar. vs, 18: Journ. R. Asiat. Soc. 1904, 15-5 £. — 8. Aparuddhas

charati in the Dasakum^iracharita: Journ. R. Asiat. Soc. 1907, I062f. —
9 , On Sisupalavadha II 112: Journ. E. Asiat Soc. 1908, 499— 502, —
10 . Bhagavat, Tatrabhavat, and Devanampriya : Journ R. Asiat Soc. 1908,

502—505.

6.

Geschichte der indischen Philologie.

(Vgl. unten IH 1.)

1. [Kurzer Nachruf auf H. W. Wallis]: Academy 32 (1887), 74. —
2. Indische Philologie in: Lexis Die deutschen Dniversitaten I (1893), 529

6 *
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—536. — 3. &edaclitnisrecle auf Max Muller: Gottinger Nachr. 1901^

Gesckaftl. Mitteilungen 38—^39. — 4. Sanskrit iu: Lexis Das Unterrichts-

wesen im Deutscken Keich I. Die Universitaten (19Q4), 199—201.

« .

III. Bezensionen.

1. The Centenary Eeview of the Asiatic Society of Bengal: Ind.

Ant, 14 (1884)^ 355 f. — 2. Vhitney The Boots Verb-forms- and primary

DenvatiYes of the Sanskrit language : Ind. Ant. 15 (1886), 86 f. — 3 . The
Bor^t^juniya ed. Godabole and Paraba: Ind. Ant 15 (1886), 156. — 4 .

G, A. Grierson Bih^ Peasant life: GGA. 1886, 185—188. — 6. K4vya-

m^^ Iff,: Ind. Ant 16 (1887), 48. — 6. Siddh^ntakaumudi ed. Paraba:

Ind. Ant 16 (1887), 80. — 7 . Tarkakaumu^ of Laug&kshi Bh^skara ed.

Dvivedi: Ind. Ant 16 (1887), 112, — 8. The S^yana Pafichdng for the

^aka year 1811: Ind. Ant 19 (1890), 256—260. — 9 . Prakrit and

Sanskrit inscriptions of Bettywar etc.: Journ. B. Asiat.^ Soc. 1896, 391—
398. — 10 . Sewell and Sankara Balkiishna Dikshit The Indian calendar:

Journ. B. Asiat. Soc. 1896, 809—818. — 11. B. Sewell Eclipses of the

moon in India: Journ. B. Asiat Soc. 1899, 436 f. — 12 . M. L. Etting-

hausen Harsa Vardhana empereur et po^te: GGA. 1906, 572— 574^).

IV. Beteiligung bei Werken anderer.

1. Max Mullers Sanskrit-Qrammatik in Devan^gari und lateinischen

Buehstaben. Aus dem Englisehen ubersetzt Yon Eielhorn und Oppert.

Leipzig 1868. XXI. 442 8. 8®. — 2. (Herausgabe der Bombay Sanskrit

Series, gemeinsam ndt Georg Buhler: seit 1867.) — 3 . A supplementary

catalogue of Sanskrit works in the Saraswati Bhandaram library [you ein-

heimischen Gelehrten auagearbeitet, Yon Kielhorn fur den Druck zurecht-

gemacht]. Bombay 1874. 1. 9 S. fol. — 4, Amarako^a ed. by Ohinta-

mani Sastri Thatte under the superintendence of P. Kielhorn. Bombay 1877,

376, 81 S. 8®. — 5. A catalogue of Sanskrit manuscripts in the library

of the Deccan College, with an index. Part I. prepared under the su-

perintendence of F. Kielhorn. Bombay 1884. — 6. B. G. Bhdnd^rkar’s

Gllickwunsch zum Jubilaum der TFniYersitat Gottingen mitgeteilt [und uher-

setzt] Yon P. K. [Mit einem Verzeichnisse der von B. G. Bhdnddrkar
und P. Kielhorn der Kgl, Bibliothek geschenkten Sanskrit Manuscripte]

:

Gottinger Nachr. 1888, 13—17. — 7. (Herausgahe des Grundrisses der

Indo-arischen Philoiogie und Altertumskunde, hegrtindet von Georg Buhler

:

seit 1899)^).

1) Die Orient. Bibliogr. 16, 66 bezeichnet Kielhorn als Verf. der F, K. unter-
zeichneten Rez. uber Stein Preliminary Report on a journey in Chinese Turkestan:
Litt, Centralblatt 1902, 223 f. Aber sie stammt von einem Sinologen. [Franz Kiihnert ?]

2) Fur Mitteilung teils biographischer teils hibhographischer Notizen bin
ich Frau Geheimrat Kielhorn und Herm Professor Tamson in Gottingen und
Herrn Professor Luders in Rostock zu Dank verpflichtet.



Lord Kelvin.

Von

W. Vo%t.

Von einem wahrliaft groBen Forscher und innig verehrimgs*’

Tmrdigen Mensclien in kurzen Gredaclitnisworten ein lebendiges Bild

zu entwerfen, ist eine Anfgabe, die zugleicb machtig anziekt und

entmutigt. Bei William Thomson, dem spateren Lord Kelvin,

findet beides in besonders bohem MaBe statt.

Erstreckte sick dock sein Wirken in unvergleicklicker Fruckt-

barkeit und Kraft vom Ende seiner Biiabenjakre bis in sein kock-

stes Greisenalter, von den Tagen, da Faraday die Welt mit seinen

Entdeckungen liberraschte, bis kerab in die neueste unter dem Zeicken

der Radioaktivitat stekende Zeit. Hat es dock in alien Gebieten

der Pkysik so tiefe Spnren zuxiickgelassen, daJS man zu einer

einigermaBen genxigenden Wiirdigang die Gesckickte der gesamten

Pkysik in den letzten 70 Jakren schildem miifite.

Tind seine Personlickkeit betatigte sick unter vielfack week-

selnden Unastanden in so eigenartiger und anziekender Weise, dafi

Jeder, der das Gliick gekabt kat, dem seltenen Manne, wenn auck

nur auf kurze Zeit, naker zu treten, nickt miide werden kaim,

von den erkaltenen Eindrlicken zu berichten.

Aber die Gelegenkeit, bei der diese Gedacktnisworte ge-

sprocken werden, zwingt nack beiden Seiten kin zu auBerster Be-

sekrankung. —
W. Thomson wnrde im Jakre 1824 zu Belfast in Irland ge-

geboren, als Sohn des Lekrers der Matkematik an dem dortigen

College, James Thomson, der selbst sekottiseker Abstammung war.
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James Thomson, ein thchtiger Mathematiker und xunfassend gebildet

(wie er denn seine Knaben bis zn deren 10. Jahre ganz allein und

docb vielseiiig unterricktete) wurde 1832 an die Universitat in

Grlasgow berufen
;
in diese trat der Heine William mit seinem 10,

Jahre ein, — in einem selbst flir die eigenartige Organisation

dieser Universitat axuBerst frilhen Alter.

Friihzeitig wurde der in seltener Weise veranlagte und schnell

fortschreitende Knabe mit dem Werk von Fourier liber Warme-
leitung bekannt und geriet, gleich so manchem andern mathematisch

begabten Jiingling, derart in den Bannkreis von dessen Gedanken

und Methoden, dafi dadnrch die Eichtung seiner ganzen Entwicke-

lung bestimmt wurde. Die erste Abhandlung, die William, fast

noch ein Knabe, verbifentlicht hat, enthalt denn auch die Eecht-

fertigung gewisser Partien des Fourierschen Werkes gegen den

Vorwurf der Ungenauigkeit. AuiJer Fourier wirkten auf ihn be-

sonders Lagrange und Laplace.

Mit 16 Jahren siedelte William nach Cambridge liber, wo er

bis zu seinem 20. Jahre verblieb und vornehmlich Mathematik

studierte, daneben aber auch die dort heimischen Sports und Mu-
sik mit Erfolg trieb. Weitere Abhandlungen liber Gegenstande

aus dem Bereiche des Fourierschen Werkes, aber bereits eigensten

Geistes voll, stammen aus dieser Zeit.

Da an Gelegenheiten, sich in experimenteller Hinsicht zu

bilden, damals in England Mangel war, begab sich Thomson nach

Abschlufi der Studienzeit in Cambridge nach Paris und arbeitete

ein Jahr unter der Leitung von Eegnault, einem der ersten

beobachtenden Physiker seiner Zeit. Aus diesem Aufenthalt

stammen die engen Beziehungen, die W. Thomson sein ganzes Leben
hindurch mit den Pariser Mathematikern und Physikern ver-

bnlipften.

Kurz nach seiner Elickkehr nach Glasgow wurde der Lehr-
stuhl flir Natural Philosophy, unter welchem Namen in England
seit Newtons grofiemWerke Theoretische Physik geht, frei.

,

Der erst 22jahrige W. Thomson wurde auf denselben berufen; er

ist der Universitat Glasgow, die ihm das angenehme anregende
Mafi amtlicher Pflichten und daneben ausreichende Mu6e flir wissem
schaftliche Arbeiten gewahrte, bis an sein Lebensende treu ge-

blieben. Thomson war mit Lust und Liebe Lehrer; der Vortrag
regte ihn selber zum Schaffen an; ja, er produzierte wahrend des

Dozierens.

Ueber seine Einwirkung auf die Horer berichtet einer seiner
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spateren Kollegen (Prof. Jack), der vom Jahre 1853 ab sein Schiiler

gewesen war, wie folgt.

„Thomson hatte schon damals, obgleich noch nicht 30 Jahre

alt, das Meiste von dem gelesen und gelernt, was die fruheren

Meister gearbeitet batten; daneben war er in lebendigster Be-
ruhrung mit Allem, was zu jener Zeit um ihn herum anfbliihte."

„Sein Enthnsiasmus nnd sein leidenschaftliches Interesse fur

die groBen Fragen, die er in seinen Vorlesungen behandelte, waren
ansteckend nnd nnwiderstehlich. Man sagt, daB manche seiner

Schiiler es schwer fanden, ihm zu folgen; aber auch ich glanbe,

dafi kanm einer derselben von ihm gegangen ist, ohne daB ein

Funke seines Feuergeistes in ihm gezundet hatte.

Wenn man aus den von Thomson verbffentlichten Baltimore

Lectures nnd aus dem von ihm in Verbindung mit Tait ausge-

arbeiteten Lehr buck der theoretischen Physikauf seineVor-

lesungen zuriickscbliefien darf, so warden den Schiilem allerdings

keine geringen Zumutungen gestellt. Die Fiille der znstrdmenden

Gredanken ist fast erdriickend; sie sprudeln iiberraschend hervor

nnd werden Veranlassung zu Abschweifungen liber Abschweifungen,

die den Ueberblick erschweren nnd den IJnbegabten oder Bequemen
abstoBen. Dem willig Folgenden bat aber W. Thomson einen

Reichtum von Anregungen geboten, wie wenig andere Lehrer*

Thomson gehorte nnter den theoretischen Physikern zu den-

jenigen, welchen die stete Beriihrung mit der *Wirblichkeit nnd

die eigene beobachtende Tatigkeit Bediirfnis ist nnd als Vor-
bedingung fiir ersprieBliches theoretisches Arbeiten erscheint,

Seine experimentelle Begabnng stand in der Tat kanm hinter seiner

mathematischen zurhck, Er war in dieser Binsicht als Forscher

nnd Lehrer der theoretischen Physik in England ebenso eine neue

nnd bahnbrechende Erscheinnng, wie etwas frliher Franz Neumann
in Deutschland, der ihm an wirknngsvoUer Lehrtatigkeit gleicht,

ihn anVoUendung der Darstellung libertrifft, ihn dagegen aber an

Schwnng nnd Ausdauer des Schaftens nicht erreicht. Freilich

wurde Thomsons Wirken dnrch den groBen Zug des englischen

Lebens gehoben, dasjenige Neumann’s dnrch die dumpfigen Ver-

haltnisse, die nm die Mitte des vorigen Jahrhnnderts in Deutsch-

land herrschten, bedriickt nnd eingeengt.

Thomson’s Bediirfnis nach experimenteller Betatigung kamen die

vorhandenen Einrichtungen des physikalischen Institntes in keiner

Weise entgegen; er mnBte alles yon Grrnnd anf schafPen.

Was ihm znerst am Herzen lag, waren Bestimmungen von

Zahlwerten von Materialkonstanten ans dem Grebiete der Elastizitat,
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Warme tind Elektrizitat, deren Kenutnis ikm flir die tkeoretiscke

Behandlxing von Problenxen aus jenen Gebieten notig scMen. Mit

bescheidensten Mitteln scbuf er in einem leer stebenden Wein-

keller, der sick in der Nackbarsckaft des (im iibrigen nnx ana

Sannnlimgsraxmi nnd Anditorinm bestekenden) Instituts befand, eia

Untersucknngslaboratorium, wo die betreffenden Beobacktungen

nnter wacksender Beteilignng von Stndierenden atisgefiikrt warden.

Spater wnrde ein nnbenutzter Examinationsratun in der Nahe des

Auditorinms als Erweiternng des Institutes kinzugezogen.

Im Jahre 1870 siedelte die Universitat aus den alten Raumen

mitten in der larmenden rauckigen Grobstadt in einen Neubau

auf freiem Hiigel auJBerkalb des gesckaftlicken Treibens liber, und

hier fand auck das pkysikaliscke Institut bessere, wenn auck immer

nock besckeidene und vielfack ungenligende Raume.

Von den Resultaten der Messnngen, die in jenem ersten pky-

sikaliscken Ilnterricktslaboratorium Englands angestellt worden

sind, ist nickt viel verbffentlickt worden. Ihr Hauptzweck und

Ergebnis war eben, neben der Sckulung der jungen Teilnekmer,

die Information iiber die quantitativen Verkfltnisse in versckie"

denen Erscheinungsgebieten, welche Thomson selbst fur seine theo-

retiscken TJntersuckungen brauckte und spater in so frucktbarer

Weise verwertete.

Von diesen tkeoretiscken Arbeiten hat ein grofier Teil an-

scheinend rein mathematiscken Charakter : es handelt sick bei iknen

urn die analytiscke Bewaltignng spezieller Probleme. Dennock

untersckeiden sie sick vielfack wesentlick von abnlicken Leistungen

reiner Mathematiker.

Einmal in der Eragestellung, die nickt nack Gesickts-

pnnkten der Losbarkeit der Probleme geschiekt, sondern nack

denen des pbysikaliscken Interesses. So spielen in der Warme-
lekre und Elastizitat die Probleme der Vorgesckichte nnd der

Eestigkeit der Erde, in der Hydrodynamik die Probleme der

Meereswellen und der Gezeiten eine wesentHche RoUe.

Sodann ist das Endziel der Untersuckung fiir Thomson die

Durckfiihrung der Losung einer Aufgabe nickt nur bis zu irgend

einer beliebig undurcksicbtigen mathematiscken Eormel, sondern

bis zu vblliger Veranschaulickung des Resultates. Zur Erreickung

dieses Zieles w'erden neue Hilfsmittel in Bewegung gesetzt, so ins-

besondere (bereits in der Zeit des Cambridger Stadiums) die Pa-

rallelisierung eines Problems aus irgend einem Gebiete mit sol-

cken aus an deren Gebieten, die auf analoge Grundformeln fiihren,

in denen aber der Vorgang in der Natur selbst sick direkt wakr-
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nehmbar abspielt. So wixd ein Vorgang der Elektrostatik dnrch

eiuen solcken der Wlrmeleitung oder der Optik, einer der mag-
netiscken oder elektrischen Influenz durch einen solcken des Gal-

vanismus erlantert. Wo die Kraft der Keckiiimg versagt setzen

geometrisctie Konstruktionen ein.

Am ckarakteristiscksten fiir W. Thomson sind indessen die-

jenigen Arbeiten, die sick atif die allgemeine Tkeorie, anf die Anf-

stellungen der Grxmdgleichnngen eines Gehietes bezieken, in

denen es sick also tun die matkematiscke Formulierurg der znr

Bekerrschung eines Gebietes geeigneten Annakmen and Vor-

stellungen kandelt.

Hier macken sick in kbckst merkwiirdiger Weise immer wieder

zwei Bestrebungen geltend, die nach entgegengesetzten Ricktungen

drangen and dock in W. Thomson karmoniscken Aasgleick finden.

Das eine Bestreben ist gericktet aaf die Beseitigang aller an-

notigen Hilfsvorstellangen, die etwa friikere Aatoren zam Aafbaa

der Tkeorie kerangezogen hatten. So wird in der Elastizitats-

tkeorie die Annakme molekularer Weckselwirkangen, in der Tkeorie

des Magnetismas diejenige des magnetiscken Flaidam beseitigt and

beide Male der Korper aas Volamenelementen aafgebaut, denen

eben nar jenes Mafi von Eigensckaften beigelegt wird, das zar

Ableitang der Ersckeinangen notig and kinreickend ist.

Tat sick kierin ein pkilos opkiscker Zag in W. Thomsons

Katur kand, so tritt in dem gegenteiligen Bestreben eine gewisse

ktinstleriscke Neigang za Tage.

Nackdem er alles XJnnotige im Aafbaa der Tkeorie aasge-

sckieden hat, gekt Thomson immer wieder daran, sick den Mecka-

nismas der Vorgange anschaalick and gewissermaben greif-

bar za macben. Er erfindet Modelle, welche das einzelne Ge-

sckehen za beleackten vermogen, indem sie analoge Effekte her-

vorbringen, wie in der WirkUckkeit beobacktet werden.

Elastiscke Korper reprasentiert er darck rotierende kreisel-

artige Gebilde in eigenartiger Koppelang; Wirbelringe m einer

Fliissigkeit reprasentieren ihm Atome; Seifenschaam stellt ibni

den Licktatker dar, den seine Tkeorie voraassetzt, Um die Kon-

straktion meckaniscker Modelle fiir krystallinische Substanz kat

er sick immer von neaem bemiiht. Selbst fiir die neaesten Yor-

gange der Radioaktivitat kat er das klodell eines Molekliles bereit,

das, aas Teilen im labilen Gleickgewickt bestekend, bei einem

Anstofi explosionsartig zerfallt.

Dabei kaftet Thomson keineswegs an einer bestimmten Kon-

zeption, sondern ist immer bereit, neaen Eigensckaften darck neae
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wirkHcbe Abbilder der Natur, sondern nur Systeme von be-

stimmten, in der Natnr vermutlich. vorliandenen Eigenschaften, die,

indem sie einen Yorgang der Anffassnfig naber rdcken, die Ans-

sicbt anf leicbtere Entdeckung weiterer, damit etwa verbnndener,

aber nock nickt bekannter Ersckeianngen nnd Gesetze eroffnen. —
Anf einzelne Untersnchtmgen Tkomsons einzngeken verbietet

die Zeit, immerkin mag es gestattet sein, anf zwei groBe Gebiete

binznweisen, die in seinem Wirken eine besondere RoTle gespielt

haben.

Das erste dieser Gebiete, dasjenige der Tkermodynamik,
kat Tkomson vielleickt zn seinen glanzendsten wisseitsck aft-

lick en Leistungen Yeranlassnng gegeben. Der Tkermodynamik
liegen zwei Hanptsatze zn Grnnde, deren erster von R. Mayer
nnd H. Helmholtz, deren zweiter von Clausins anfgestellt ist.

Tkomson kat znnachst fiir die Grnndlegnng beider Satze gewirkt;

far den ersten insbesondere dnrck die Eorderang nnd Verwertnng
der von Jonle angestellten nnd damals anderweit keineswegs ge-

wlirdigten Beobacktungen, fiir den zweiten dnrck Angabe einer

nenen vortrefflichen Beweisfiihrang.

Dann aber kat er die Hilfsmittel der erstandenen Tkermo-
dynamik, verbanden mit seiner Knnst der Beobacktnng, anf Ge-
biete angewandt, an deren Eroberung dnrck die Tkeorie vorker

kanm jemand iiberkanpt gedackt katte: anf die Ergrimdnng der

feinsten thermiscken Eigensckaften der Gase nnd besonders anf

die Ableitnng der Gesetze derjenigen Warmevorgange, die mit

elastiscken Deformationen fester Korper, mit Magnetisiernng nnd
Elektrisiernng, wie anck mit elektriscken Stromen verbnnden sind.

Dabei gelang ikm nach dem Herumprobieren so vieler Vor-

ganger eine nniverselle Definition des sckwierigen Temperatnrbe-

griffes, die derartig den kochsten Anfordernngen an Einfackheit

nnd AUgemeinkeit entsprach, dafi sie ansckeinend das Problem de-

finitiv gelbst hat.

Es giebt in der Wissensckaft wenige Beispiele eines aknlicken

sckneUen nnd entsckeidend siegreichen Eroberungsznges einer nenen
Tkeorie, wie diesen.

Das zweite Gebiet, dem ich einige Worte widmen mochte,

ist dasjenige, dessen Bearbeitnng L. W. Thomson am popnlar-
sten gemackt hat: die Elektro dy namik. Ick kebe kier nur
zwei Pnnkte kervor.

Den ersten zn erortern liegt in einem Kreise Gottinger Pro-
fessoren besonders nake.
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ITm Messungen elektrisclier und magnetisclier Grofien, die von

verscHedenen Forschem, etwa an verschiedenen Orten, ansgefuiirt

sindj in Bezielmng zu setzen nnd vergleiclibar zn machen, bedarf

es der Mafistabe fiir diese GrroBen, die, immer wieder in genau

iibereinstimmender "Weise berstellbar, einem Jeden in die Hand
gegeben werden kdnnen. Die G-rnadlinien eines solcben Mafi-

systemes waren in geinaler Einfachheit und voUer Klarheit von

6au6 und Weber gezogen; es feblte aber die praktiscbe Aus-

fiibrung.

W. Thomson wuBte (was bei dem konservativem Sinn der

Englander in Eragen des MaBsystemes keine kleine Leistung war)

die British Association for the Advancement of Science fiir das Pro-

jekt ZTi interessieren, und ein von dieser organisiertes internationales

Komitee hat unter Thomsons tatigster Mitwirkung das GrauB-We-

bersche System in einer Weise realisiert und in die Praxis einge-

fiihrt, daB jetzt die Ausmessung von Stromstarken, Spaimungen,

Ladxmgen und dergl. nach allgemein verstandlichen Zahlen in der-

selben Weise ermdglicht ist, wie diejenige von Langen, Massen,

Zeiten, In der Tat operiert jetzt ein gewohnlicher Monteur mit

seinem Ampere, Volt, Coulomb u. s. f. ebenso leicht und beq^uem,

wie mit Meter, Eilogramm und Sekunde.

Die Beschaftigung mit den elektrischen und magnetischen MeB*

methoden wurde fiir W, Thomson die Veranlassung zur Konstruktion

einer Beihe von ausgezeichneten und zum Teil hochst originellen

MeBinstrumenten, die in allgemeinsten Grebranch gelangten und

der Eorderung der bezliglichen Messungen iiberaus dienlich ge-

wesen sind. —
Auf weite JKreise hat am tiefsten die Tatsache gewirkt, daB

W. Thomson das Problem der submarinen Telegraphic, das

nach einem groBartigen, aber gescheiterten Versuch unlosbar schien,

einer einfachen Losung zugefiihrt hat.

Das erste Kahel zwischen England und Amerika (vom Jahre

1858) gab in Verbindung mit den auf dem Eestlande erprobteu

Sendern nnd Empfangern durchaus ungeniigende Signale, und als

man durch starkere Inanspruchnabme deutlicbe Zeichen erz wingen

wollte, versagte das Kabel infolge von Zerstorung der Isolation

fiir immer.

Bei einem Gregenstand von 10000000 Mark Wert erschien das

Experiment der Legung eines neuen Kabels iiberaus gewagt.

Da griff W. Thomson das Problem der submarinen Telegraphie

theoretisch an; er erkannte als Ursache des verschiedenen Ver-

haltens der in Luft und der in Wasser verlegteii Kabel (trotz der
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isolierenden Hiillen) die Leitfahigkeit des Meerwassers, welche eine

Beteiligung desselben an dem Vorgang der Signalgebnng bedingt;

er zog diese Leitfabigkeit in einer ganz neu entworfenen Tbeorie

in Recbnnng nnd folgerte daraus Konstrnktionsprinzipien, so fiir

die Kabel selbst, wie flir die als Sender xind Empfanger dienenden

Apparate; er gab der Einricktung der letzteren auch die definitive

gebrancksfahige Grestalt, Die submarine Telegrapkie wurde somit

ein Gresobenk des theoretiscken nnd experimentellen Grenies von

W. Tkomson an die Mensckheit.

Die Beteilignng an dem Legen mekrerer nenen Xabel, bei

denen Tkomson die Oberleitung der begleitenden kontrollierenden

Messnngen fiihrte, brackte ikn in nakere Berukrung mit Problemen

der maritimen Tecknik. Es ergab sick ikm darans eine wesent-

licke Verbesserung an den SckifFskompassen, eine andere an den

Lotnngsvorricktungen; diese Erfindnngen, (obgleick, nacbdemMafie
der dabei aufgewandten geistigen Arbeit gemessen, nnr kleine
Betatigungen dieser grofien Begabnng) sind ckarakteristiscker Weise
vielleickt die starksten Stiitzen seiner Popnlaritat in England ge-

worden.

Man bat anf Grrund dieser Leistnngen von gewisser Seite W.
Tkomson als Yertreter der Tecknik in Ansprnck genommen.

Aber jedenfalls war das, was vor allem den wissenschaftlicken

Porscber ansmackt, das Arbeiten nm Erweiterung der Kenntnisse

um ikrer selbst willen, W. Tkomson zu eigen, wie nur je

Einem. Und eben dafi er Grebiete tkeoretisck bekerrsckte^
an deren technische Yerwertung zuvor kanm demand gedackt
hatte, befahigte ikn, da zn siegen, wo jene, die nnr die in der

Tecknik bereits bewakrte Y^issensckaft kannten, nnterlagen.

W, Thomson kat seine tecknisck bedeutnngsvollen Erfindnngen

nnbedenklick finanziell ansgenutzt nnd kierdnrck ein groBes Yer-

mbgen gewonnen. Ein SckloB am AnsflnB des Clyde wnrde sein

eigen, ebenso eine Yackt, — die berilkmte Lalla Rookk, von der

so mancke seiner Abkandlnngen datiert sind.

Zn dem Besitz kamen die Ehrnngen. 1866 erkielt er den
Adel, 1892 die Lordscbaft seines Heimatlandes, anderer Anszeick-

nungen von answartigen Begiemngen nnd nnzabHgen wissensckaft-

licken Korporationen nickt zn gedenken.

Im Jakre 1896 feierte die Universitat Grlasgow das Jnbilanm

der fiinfzigjahrigen Lekrtatigkeit Lord Kelvins
;

die KgL Gres. d.

Wiss. beanftragte mick mit der TJeberbringnng ikrer Grliickwiinscbe.

Lord Kelvin gekorte uns seit dem Jakre 1859 an, nnd ick dnrfte

in Grlasgow mit Grenngtnnng feststellen, daB nnter alien Akadenden
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die uBsrige die erste geweseu ist, die des Jubilars Leisinngen in

dieser Weise anerkaimt liat. Es diirfte W. Weber’s Anregung
gewesen sein, welclie s. Z. den BeschluB dazu veranlaBt hat.

Noch jetzt bin ich der Kgl. Ges. dafiir dankbar, da6 sie mir

dnrch ihren Anftrag den Eindruck einer der gewaltigsten Hnldi-

gxmgen, die je einem Forscher bereitet worden sind, gewahrt hat;

noch mehr dafiir, daB ich Lord Kelvin selbst in diesen Tagen

kennen lernen dnrfte.

G*ewiB, es war eine einzigartige Knndgebnng, bei der die

Macht des britischen Weltreiches in der Merge nnd den Person-

lichkeiten der ans weitester Eerne herznstromenden Eestteil-

nehmer, die englische Wissenschaft in der Zahl und Bedeutnng

der anwesenden Vertreter bekanntester Namen, die schottische

Eigenart in den AeuBerlichkeiten des Eestes zn wirkungsvollem

Ausdrnck kam, — in der der allgemeine Stolz des Volkes anf

seinen groBen Mitbiirger mit der Liebe und Verehmng der Schuler,

Ereunde, Kollegen zusammenklang.

Aber das Herzbewegendste war doch, wie der so hoch Ge-

feierte sich selber gab, mit welcher Schlichtheit nnd Warme, mit

welcher feinen Mischnng von Selbstgefiihl nnd Bescheidenheit er

die Hnldigxmgen entgegennahm nnd seinen Dank znm Ausdrnck

brachte, mit welchem Ernst nnd mit welcher Begeisterung er von

den groBen Anfgaben sprach, welche die Wissenschaft stellt nnd

um welche er sich rastlos bemhht hatte.

Und der gleiche Eindrnck ist mir hei wiederholten Begeg-

nnngen spaterer Jahre in London und Cambridge geblieben, nur

bereichert dadurch, daB bei der personlicberen Beruhrung zu den

ersten Erfahrungen noch die Zeichen anfrichtiger Anteilnahme an

den wissenschaftlichen Interessen anderer, wie anch des lebhaften

Bedurfnisses nach der Mitteilnng der ihn selbst bewegenden Eragen

an andere, besonders aber die Beweise inniger Herzensgiite und

feinsinnigen Empfindens hinzngekommen sind. Jene Stunden des

Znsammenseins haben mir die fast scbwarmerische Verehrung be-

greiflich gemacht, mit der Jung und Alt in seiner Umgebung an

Lord Kelvin hingen.

1899 gab Lord Kelvin seine Professur an der Universitat

Glasgow anf; er lieB sich, um doch die Zugeh’drigkeit zn ihr zu

bekunden, als research student, d. h. als zu Untersuchungen im

Laboratoxium Berechtigter, in den Listen fhhren. 1902 wurde er

znm Kanzler der Universitat gewahlt und wirkte anch in dieser

Stellxmg an der aufiersten Grenze des dem Menschen beschiedenen

Alters mit erstaunlicher Frische. Wissenschaftliche Eorschung und
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Pnlblikation hat er iiberhaupt bis za seiner letzten Krankheit nicht

anfgegeben.

Als er am 17. Dezember des vorigen Jakres im 84. Jahre

seines Lebens starb, ging durch die physikaliscken Kreise der

ganzen Veit die Klage nm den Hingang eines wakrhaft groBen
Mannes, mit dessen Wirken fast nnr dasjenige Newton’s vergKcben

werden konnte.

Sein Sterbliches rukt in Westminster Abbey, dem Mansolenm

der Heroen Englands; sein Greist wird in der Wissenschaft nock

lange weiter wirken, sein (xedacktnis fiir immer in koken Ekren
gekalten werden



Zu Franz Buclielers Gedaclitnis.

Von

F. Leo.

Am letzten Sonntag ist Franz Biiclieler plotzlich gestorben.

Wir steben an dem katim geschlossenen Grrabe mit dem Gefubl

eines Verlnstes, den die Zeit niebt lindern wird; mit dem Gefiibl

des Besitzes, den wir an diesem Manne nnd seinen Werken haben

und den der Tod niebt scbmalem wird.

Tins Aelteren ist es, wie wenn ein Absebnitt tinseres Lebens

zugleicb mit einem Kapitel in der Gesebiebte nnsrer Wissensebaft

zu Ende gegangen ware. Die groBe Zeit der Bonner Pbilologie

bat ibre zweite Periode bescblossen, die von TJsener nnd Biicbeler

beberrsebt wurde wie die erste von Welcker, Jabn nnd Bitscbl.

Es war ein akademiseber Znsanunenbang im platoniscben Sinne,

wie nnsre Universitaten die Kraft baben ihn hervorznbringen nnd

dadnreb vor allem ibre nnversieglicbe Jngendkraft beweisen, eine

Gemeinsebaft persbnlicb'er Art, die docb in der wissenscbaftlicben

Bewegnng etwas danerndes zn bedenten batte. Jetzt fiiblen wir

nns alt geworden, wed wir die Manner niebt mebr baben, vor

denen wir in kindlicbem Gefubl allezeit als Scbiiler standen.

Es wird lange danern, ebe wir nns gewobnt baben, BticKeler

als eine bistorisebe Gestalt zu betraebten, die Darstellung und

Wlirdigung verlangt. Darum sollte das Jabr niebt umlaufen, ebe

an dieser Stelle wenigstens ein kurzes Wort, wie es jedem Freunde

obne Sueben aucb in der ersten Stunde zu Gebote stebt, zu seinem

Gedaebtnis gesproeben wiirde.

Biicbeler wurde am 3. Juni 1837 zu Rbeinberg am katboliseben

Niederrbein geboren. Er bat das 71. Jabr niebt vollendet, aber

seine wissenscbaftlicbe Produktion erstreckt sicb liber mebr als

ein balbes Jabrbxmdert. Denn er begann als Bonner Student mit

15 Jabren nnd war nocb niebt liber die 18 hinaus, als er mit der
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Abhandlxuig iiber den Kaiser Olaudins als Grrammatiker im Jahre

1856 promoyirte. Diese Arbeit bebandelte anf Grnind epigraphisclien

Materials ein spracbgescbiclitlicbes Problem, das heiBt sie bewegte

sich anf dem G-ebiet, das Friedrich. Ritschl, Biichelers eigentlicher

Lehrer, vomehmlich erschlossen hatte nnd anf dem ihm nnn der

wichtigste Mitarbeiter nad Nachfolger erstaiiden war.

Im nachsten Jahre begann Bhcheler in Bonn zn dociren, mit

21 Jahren war er Professor in Freibnrg. 1866 giag er nach Greifs-

wald, 1870 als Nachfolger 0. Jahns nach Bonn, nm neben IJsener

zn treten, der vor wenigen Jahren Ritschl ersetzt hatte.

Nach der ersten wissenschaftlichen Tat drangten sich die

diinnen Biichlein (denn er lieB in seiner SchriftsteUerei die dick-

leibigen nicht anfkommen), jedes ein Markstein ia der phdologischen

Litteratnr. Das erste war 1858 Frontins Bnch iiber die Wasser-

leitnngen, die kritische Wiedergewinnnng einer fllr das offentliche

Leben des baiserlichen Rom wichtigen Schrift. Dann die zierliche

Heine Ansgabe des Pervigilinm Veneris (1869), eines spaten ano-

nymen Gedichtes von sehr personlicher Farbe. Seine groBeren

Arbeiten bewegten sich in diesen Jahren yornehmlich in der

romischen Kaiserzeit, aber in kleineren Anfsatzen bewies er seine

Kennerschaft der archaischen lateinischen nnd in Arbeiten iiber

Theokrit nnd Aristophanes der griechischen Litteratnr und Sprache.

Dann kam 1862 Biichelers Petron, zngleich die grofie nnd Heine
Ansgabe. Diese Arbeit bedentete die Erobernng eines Sprach-

gebiets, der Dmgangssprache der neronischen Zeit, von der hoheren

Gesellschaftssprache bis hinab in die plebejischen Niedemngen.
Sie bedentete zngleich fiir die philologische Welt die Erscheinung

eines Meisters, der im Stande war, das Latein Petrons yon alien

Seiten her, ans alien Fachern archaischen, archaistischen nnd vul-

garen, entlegnen und yergessenen Lateins zn belegen nnd zn be-

lenchten, der mit einziger Scharfe des Intellekts in boser Ueber-

liefernng das Richtige fand nnd das Verkehrte znrechtriickte, den
sein eigner Geist befahigte, mit seinem Weltkinde yon Poeten
personlich zm verkehren nnd ihm in alle Fallen seiner Menschlich-

keit nachzusphren. Es war kein Zweifel, dafi in dem Fhnfnnd-

zwanzigjahrigen ein Meister nnd Fiihrer anf dem Plane stand;

nnd als solchen hat er sich in nnnnterbrochenem Schaffen bis in die

letzten Tage hinein bewahrt.

Die groBe Ansgabe ist ein seltnes Bnch geworden, die Heine
hat in ihren nenen Anflagen (seit 1871) zn den Priapea, die ihr

als ein Stuck selbstredender Kommentar gleich beigegeben waren,

hinznerhalten die Fragmente von Varros menippeischen Satiren, ein
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Muster von stolzer^ das Wort verschmaliender, in sicherer Tat
einherschreitender kritischer Arbeit, nnd Senecas Satire liber den
toten Claudius, die mit Kommentar 1864 in der zu Ritschls Ebren
von seinen Scblilern unter Biichelers Eiihrung herausgegebenen
Bonner Symbola erschienen war. Diese Arbeiten iiber die romische

Satire hat Biicheler in spateren Jahren durch die wiederholte Neu-
bearbeitung von 0. Jahns, seines Lehrers, Persius und Juvenal ab-

gerundet; er hat die Trefflichkeit der Ueberlieferung des Persius

fiir alle Zeit nachgewiesen und Juvenal fiir alle Zeit gegen die

Willklir der Kiitik gesichert.

Wenige Jahre nach dem Petron erschien der ^G-rundrifi der

lateinischen Deklination^ (1866), ein schmales Heft in systema-

tischem Tenor; aber ein freier Greist wehte durch die wenigen

Blatter, packte den Stoff an der Wurzel und liefi nichts Faules

und Hergebrachtes am Platze. Es war ein grofier Schritt iiber

die bisherige lateinische Grrammatik hinaus; trotz sprodester Be-

schrankung auf das Lateinische ganz auf sprachwissenschaftlichem

Boden; Punkt fiir Punkt aus den damals noch halb verschiitteten

Quellen herausgearbeitet
,
in jedem Absdinitt die Grrundlagen fiir

ein Stiick Sprachgeschichte.

Ln Jahre 1869 folgten rasch aufeinander die Ausgaben des

homerischen Demeterhymnus
,

des Q. Cicero, des herkulanischen

Papyrus mit der Geschichte der Akademiker. Hier besonders

zeigte sich Biicheler von einer neuen Seite. Das Herstellen zer-

stbrter XJrkunden, Inschriften oder Papyri, regte alle Geisteskrafte

in ihm auf, er sah mit mehr Augen und fiihlte mit feineren Sinnen

als alle Welt, er fand das Eichtige wenn sich nur irgend ein

Anhalt hot ihm auf die Spur zu kommen. Die metrischen In-

schriften, mit denen er bereits in diesen Jahren beschaftigt war^

stellten ahnliche Aufgaben; Mommsen und seine Mitarbeiter am
Corpus inscriptionum batten bald den Mann entdeckt, der sie in

den schlimmsten Noten beraten konnte; immer wieder kehrte er zn

den Papyri zuriick und eine seiner letzten Arbeiten war die Her-

stellung eines Berliner Papyrus iiber den Eaub der Persephone

(Berl. Klass.texte V 1, 7), der ihn zu der Jugendarbeit iiber den

Demeterhymnus zuriickfiihrte.

In den ersten Bonner Jahren nahmen ihn die Denkmaler der

italienischen Dialekte gefangen. Fast liber ein Jahrzehnt erstreckte

sich diese Arbeit, bis sie in den Dmbrica (1883) einen vorlaufigen

Abschlufi fand. Hintereinander erschienen die Interpretationen der

einzelnen iguvinischen Tafeln und der wichtigsten osHschen und

andern italischen Inschriften; dazu das Lexicon Italicum (1881)^

Xadirichten gescluSftL Mitteilungen 1908. 1. 7
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der erste Versuch^ den gemeinitalischen Wortschatz zusammenzu-

fassen. Diese Arbeiten bedeuten die Begriiixdung der italischen

SpracbgescMclite; alles Voraufgegangene kann nur als Vorarbeit

angesehen werden, alles Bolgende bant auf Biicbelers Ghcunde. Er
bescbrankt sicb auch bier streng aaf das italiscbe Sprachgebiet.

Mit dem grammatiscbea Rusizeug, aber vor allem mit subtilster

Kenntnis der Binge gewappnet begt er scbarf and Har die Bedin-

gnngen einer Etymologic, einer Wortbedeutung, einer Satzkonstruk-

tion ein; dann scbrickt er vor dem klihnsteii Griffe der Eolgerung nickt

zuriick, aber er ist nie in Gefabr ins Leere nacb Phantasmen zu

greifen. Yielmehr fallen rechts nnd link>s dieHaltlosigkeiten der Yer-

mntnng ab, nnd wo etwas sickeres zu treffen ist, da legt er sicher-

lich den Finger daranf. Es sind die dnnkelsten Gebiete des Knlt-

lebens eines nur durch Rnckscbliisse zu kennenden Yolkes, die er

zn belenckten hatte, die Siihnung der Burg von Iguvium, das

Augural- nnd Gebetformular, das Opferritual, die konstituirenden

Beschllisse der Briiderscbaft; jede spracblicbe Erkeiintnis gewinnt

etwas Sachlickes zuriick und jede EinsicLt in das Gebeimnis der

Dinge lost ein spracblicbes Eatsel. Diese Arbeit bat nicbt nur
Babn gebrocben, sondern Terrain erobert, sie ist eine wabre Er-

streckung des pbilologiscben Beicbs; vielleicbt bat sie aucb am
starksten in die Breite gewirkt. An der neueren Entwicklung
der Spracbwissenscbaft, die vor aUem verlangt, dafi der Spracb-

forscber in einer oder .einigen Einzelspracben wurzele, aucb daran
dad das Griecbiscbe und Italiscbe so entscbieden ins Centrum der

Forscbung geriickt sind, baben Biicbelers grammatiscbe Arbeiten

wesentlicben Anteil,

Denn er war keineswegs Latinist in dem Sinne gracca non
leguntur. Enter seinen griecbiscben Arbeiten steben die liber

Tbeokrit, Herodas, die gortyniscbe Bechtsinscbrift vornean, das

beidt er lebte in den griecbiscben Dialekten wie in den italischen.

Die freie Beberrscbung beider Spracben, wie er sie batte und
iibte, ist immer etwas seltenes gewesen; als er den neugefxmdenen
Herodas berausgab (1892), gab er eine lateiniscbe Eebersetzung
dazu, wexl er das konnte, in einem Latein, das sonst nirgend ge-

scbrieben stebt, aber an dem der alte Yarro seine Freude gebabt
batte,

Seit der Greifswalder Zeit, wobl von den Studienjabren ber,

bescbaftigten ibn die metriscben Inscbriften; einige Gruppen batte

er in einzelnen Arbeiten, sebr vieles einzelne im Corpus inscrip-

tionum bebandelt; Kaibels Epigrammata graeca waren aus einer

von ibm gestellten Preisaufgabe bervorgegangen. In den Jabren
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1895 and 97 erscHenen die beiden Bande der Cannina latina epi-

graphica. Diese Masse von Gedicbten, deren wenige anf der Hobe
litterarischer Kanst stehen, sehr wenige eignen poetiscben "Wert
besitzen, aber viele mit der Litteratnr einen inneren oder auBeren
Znsammenbang b.aben and sehr viele einen Blick in die unlittera-

rische Sprache and in die Seele des antiken Menschen offiaen, diese

Masse hat Biicheler, anf taasend unscheinbare Individaalitaten

eingehend, darch Interpretation and Erganznng belebt and ver-

standlich gemacht, gleichsam ein neaes Zwischengebiet zwiscben
Kanst and Leben erschlossen.

Die selbstandig erschienenen Schriften Biichelers fiiUen keinen
groBen Kaam; aber sie strotzen von Kraft and Leben and werden
in aller Zafcnnft jung and lebendig sein. Von seinem Lebenswerk
enthalten sie nnr einen Teil, vielleicht den kleineren Teil. Denn
die Ansdracksform, die ihm vor alien gemaB war, war die der

engbegrenzten, schwer von Stoff and Gtedanken beladenen, ein ein-

zelnes Problem losenden Erorterang. Er hat anf seinem ganzen
Lebensweg Anfsatzchen aasgestrent, reines G-old and geschliffene

Edelsteine, mancher Satz darin ein ganzes Bach anfwiegend; Anf-
satze, am ganz willkarlich aus der Menge herauszngreifen

,
wie

Tiber das vergilische Catalepton (Rhein. Mas. 38, 507), die graeca

bei Marias Plotias (37, 337), die Horatiana im Bonner Index von

1878/79, Neptonia prata (69, 321), noch znletzt den Eroffnnngs-

artikel der nenen Gilotta, die Emendationen des Plaatas, Lncilias,

Horaz, Seneca, Aeschylos, Theokrit, der jiingeren Mediciner, der

romischen Sceniker in Ribbecbs Ansgabe, die Pulle der Coniectanea

and Alien Lateins, darnnter wieder and wieder blitzartige Anf-

klamngen Tiber litterarische and grammatische Probleme and Ketten

von Problemen, Bemerkongen wie Tiber vinum Ghium, tuquiAem,

seduJm, Maccus, das metrum Choeriliam and was denn jedem Leser

Biichelers dntzendweise in den Sinn kommt.

Das aUermeiste von dem, was er in die Oeffentlichkeit gegeben

hat, ist richtig. Darin steht er vielleicht alien Pbilologen aller

Zeiten voran. Nicht daB ihm der Mat gefehlt hatte zn irren Tind

daB ihn die Grefahr zu irren nicht gereizt hatte; aber den Irrtnm

der Welt vor Augen za legen, davor bewahrte ihn der Sinn fiir

das Wahre Her, Selbstzncht and Selbstbeschrankang dort. Ich

weiB nnr einen Pali, in dem er, nicht eine kiihne Antwort anf

eine kiihae Erage gegeben, weil die Pflicht des Zusammenhangs

eine Antwort forderte, sondem in einer ihn ernstlich beschafti-

genden Erage das Richtige grundlich verfehlt hat. Richtig, die

Grew&r der Wahrheit in sich tragend, sind sowohl seine Emeu-
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dationen in der Masse wie seine Erklarungen verkannter und

sckwer verstandlick^r Ueberlieferung. In der einen wie in der

andern Ricbtung ist er ein nicbt niir in nnsern Zeiten nnerreicbter

Meister; ein Meister der Conjectur eben so wobl wie einer von

denen, die die eingerissene Willktir der Conjectnr gebrochen haben.

Von Richtungen darf man naturlicb nicbt in dem Sinne sprecben,

wie wenn da verscbiedene Wege zn verscbiedenen Zielen fiibrten.

Biicbel^r hat das tdrichte Wort ^konservative Kritik^ nie in den

Mnnd genommen. Exercemus artem emendandi, si possumus^ obti-

nendae cati^sa veritatis beginnt eine seiner allerletzten kritischen

Erorternngen.

Er ist nicbt leicht zu lesen. Kein Wort ist obne Absicbt

gescbrieben. Obwobl er im Leben nicbt wortkarg war, baBte er

das gescbriebene liberfliissige Wort; von seinem Leser forderte

er, dafi Wort fiir Wort abgewogen werde, nnd ubernabni selber

die damit verbundenen Pflichten. Aber er stebt dem redlich Be-

miibten nicbt stolz und abweisend gegenuber nnd verschliefit seine

Tiiren nicbt, nm sicb allein oder mit wenigen AnserwMten des

Besitzes zu erfreuen. Er kargt ancb nicbt mit Reiz nnd Farbe

des Ansdrucks. Oft glanbt man seine Lippe lacbeln oder sein

Ange binter der Brille aufblitzen zu sehn, oft erinnert auch die

Quintessenz des gedruckten Wortes an die unbescbreiblicbe Grazie

seiner personlicben Rede. Er ist ganz er selbst, der Stil sein

Wesen, keine Zeile obne Geist nnd Anmnt.

Wie er war, batte ihn die Natur znm Lebrer gescbaffen. Icb

wiU nicbt versncben ibn zu scbildern oder das Gebeimnis seiner

Wirkung als Lebrer zu ergriinden. Das ist das Gebeimnis der

Personlicbkeit. Etwas lehrt uns auf den ersten BHck die Ver-
gleicbung mit Hermann Usener, seinem Gegenbilde, seiner Er-

ganzung, mit dem zusammen er die vollkommenste Lebrereinbeit

in der Gescbicbte nnsrer Wissenscbaft gebildet hat. Usener off-

nete jedem jungen Knaben, der sicb ibm naberte, sein ganzes

Wesen. Biicheler offnete sicb nicbt leicbt, aber nm so begliickender

fiel ein Strabl aus seinem Innern in die jugendlicbe Seele.

Er offnete sicb nicbt leicbt. Aber wenn er sein Innerstes

nicbt preisgab, so war jede Seite, die er auch dem Premden dar-

bot, liebenswert genug. Nicbt viele haben ibn gekannt, Unzablige
ibn geliebt. Wabrbaft gekannt hat ibn vielleicbt nur ein Menscb.
Wer ibn zu kennen glaubte, wnrde oft dutch Tiefen seines Geistes

nnd Herzens, ancb dnrcb Untiefen, denn er war era Menscb nnd
aUem Menscblicben zuganglicb, uberrascht. Die Liebe, die er in

seinen Scblilem erweckte, war nicbt eine kurze Jugendscbwarmerei

;
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sie vertiefte sich im Leben und befestigte ibre G-rundlagen
,
je

klarer der Mann erbannte, da6 er dort als Jiingling das Beste

seines Lebens empfangen batte.

Unsrer Gresellscbaft bat Biicbeler seit 27 Jabren angebort;

er bat sicb ancb an ibren Arbeiten in bervorragender Weise be-
“

teiligt, da er dem Tbesanrus linguae latinae von seinem ersten

Tage an als Mitglied der Kommision xind Mitdirektor angeborte,

Scbon den Jiinglmg batte Eitscbl zum Leiter des Tlntemebmens.

das damals in der Zukunft lag, bestimmt; seit einer Eeihe von

Jabren leitete er die Grescbafte der Kommission und gab uns alien

das Greflibl, mit unsrer Arbeit in sicberer Hut des vollkommensten

Meisters zu stebn.

Wie dieser enge Kreis, so empfindet die Gresamtbeit von

Bucbelers Facbgenossen, daJB wir unser Haupt verloren baben. Er
bat sein Leben gelebt im Grliick des Scbaffens, im Grlttck des Be-

rufes, im Gliick des Hanses
;
nicbt obne barteste Scbicksalsscblage,

nicbt obne die selbstqualeriscben G^edanken, die groBangelegten

wissenschaftlicben Naturen nie erspart bleiben, wenn sie ibre

Leistungen mit ibren Entwiirfen vergleicben. Aber es war ein

gliicklicbes Leben, und der Tod nicbt bitter. An seinem letzten

Morgen bbrte er im Erwacben die Nacbtigall singen, nacb der er

sicb jedes Jabr sebnte, weil der lange ‘Winter seinen Sinn be-

drlickte. Er freute sicb eine Zeit lang an den Tbnen, dann stand

er auf, da streifte ihn der Tod mit leiser Hand, und er war dabin:

ein Marcben von Eutbanasie; und so scbmerzlicb der Verlust ist,

er bat als ein Liebling der Grotter gelebt und geendigt. So wird

er den Hacbkommen vor Augen stebn, wirkend in seinen Werken

und ein g)LXog fj^cog im Gredacbtnis der Seinigen.





Bekanntmachung.
' Auf Grrund des von dem verstorbenen Herrn Dr. Paul Wolfs-

kehl in Darmstadt nns zngewendeten Vermachtnisses wird hiermit

einPreis von 100000 Mk., in Worten: j,Einliunderttausend Mark",

fiir denjenigen ausgesetzt, dem es zuerst gelingt, den Beweis des

groJBen Permat’scken Satzes zn fiihren. Herr Dr. Wolfskehl be-

merkt in seinem Testamente, daB Fermat (siehe z. B. Oeuvres de

Fermat Paris 1891 t. I pg. 291 observ. II) mutatis mutandis die

Behauptung aufgestellt hat, daB die Gleichung durch

gauze Zahlen unlosbar ist fiir alle diejenigen Exponenten A, welche

ungrade Primzahlen sind. Dieser FermaPsche Satz ist entweder

im Sinne Formats allgemein oder inErganzung der IJntersuchungen

von Kummer (Crelles Journal 40, S. iSOfP., Abh. der Akad. d.

Wiss. zu Berlin 1857) fiir alle die Exponenten X zu beweisen, in

denen er liberhaupt Greltung hat. Ueber weitere Litteratur ver-

gleiche man: Hilbert, Theorie der algebraischen Zahlkorper, Jahres-

bericht der Deutschen Mathematiker- Vereinigung IV (1894---9o)

§ 172—173 und Encyklopadie der mathematischen Wissenschaften,

Bd. 1, Teil2 Arithmetik und Algebra (1900—1904) IC4b, S. 713.

Die Aussetzung des Preises erfolgt unter folgenden naheren

Bedingungen

:

Die Konigliche Gresellschaft der Wissenschaften in Grottingen

entscheidet frei dariiber, wem der Preis zuzuerkennen ist. Sie

lehnt die Annahme jeder Manuskriptsendung ab, die auf die Be-

werbung um den Preis fiir den FermaPschen Satz Bezug hat; sie

beriicksichtigt fiir die Preiszuteilung lediglich solche mathematische

Abhandlungen, die in periodischen Zeitschriften, als MLonographien

oder in Buchform im Buchhandel kauflich erschienen sind. Die

Gresellschaft stellt dem Verfasser solcher Abhandlungen anheim,

etwa 6 gedruckte Exemplare davon an sie einzusenden.

AuBer Betracht bleiben fiir die Verleihung des Preises solche

Arbeiten, die in einer Sprache gedruckt sind, welche den zur Be-

urteilung der Arbeit berufenen Fachgelehrten unverstandlich ist.

An die Stelle solcher Arbeiten konnen vom Verfasser als richtig

anerkannte XJebersetzungen treten.
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Die Gesellschaft lehnt alle Verantwortlichkeit fiir eine Nicht-

berucksicktigung von Arbeiten ab, die nickt zn ikret Kemitnis

gelangt sind, desgleicken fiir alle Irrtumer, die darans entspringen

kdnnten, daB der wirkliche Verfasser der Arbeit oder eines Teiles

derselben als solcber der G-esellschaft unbekannt geblieben ist.

Sie behalt sick fur den dafi an der Losung der Aufgabe

mekrere Personen beteiligt sind oder die Losung durck die Ar-

beiten mekrerer Gelekrter kerbeigefukrt worden ist, freieste Ent-

sckeidung, insbesondere auch die Teilung des Preises nach ihrem

Ermessen vor.

Die Zuerkennung des Preises durck die Gesellsckaft erfolgt

frukestens zwei Jakre nack der Veroffentlichung der zu kronenden

Abkandlung. Es soli innerkalb dieses Zeitraumes deutscken und

anslandischen Matbematikern Gelegenkeit geboten werden, liber die

Ricktigkeit der durcb die Veroffentlichung bekannt gewordenen

Losung sick zu auJBern.

Ist der Preis durck die Gesellscbaft zuerkannt, so wird davon

den Berecktigten durck den vorsitzenden Sekretar im Namen der

Gesellscbaft Mitteilung gemacbt und solckes bffentlick an alien

denjenigen Orten bekannt gegeben werden, an denen der Preis im

letzten Jakre ausgesckrieben war. Die Zuerkennung des Preises

durck 19ie Gesellsckaft ist unanfecbtbar.

Die Auszaklung des Preises erfolgt an den Berecktigten inner-

kalb dreier Monate nack seiner Zuerkennung durck die Kbniglicke

XJniversitatskasse in Gottingen oder auf Gefahr und Kosten des

Empfangers an einem anderen von ikm zu bezeicknenden Orte,

und zwar wird das vermackte Kapital je nack der Wahl der Ge-

sellsckaft bar oder in den kierfiir kinterlegten Papieren gegen

recbtsgliltige Qaittung zur Auszaklung gebracbt. Die Auszaklung

des Preises kann durck Ausbandigung der binterlegten Wert-
papiere auck dann erfolgen, wenn deren Kurswert die Summe von
100000 Mark nickt -rnekr erreicben sollte.

Falls der Preis bis zum 13. September 2007 nickt zuerkannt

ist; konnen Anspriicbe auf ikn nickt mekr erkoben werden.

Mit dem keutigen Tage tritt die Wolfskeklscke Preisstiftung

unter den vorstekend angegebenen Bedingungen in Kraft.

Gottingen, den 27. Juni 1908.

Die Konigliche Gesellscbaft der Wissenschaften.
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iiber die offentliche Sitzung am 7. November 1908.

Herr E. Schwartz las: TJeber Eorchengesohichte.

Herr F. Leo, z. Z. Vorsitzender Sekretar, herichtete iiber die

Hallerfeier in Bern vom 16. nnd 16. Oktober.

Kilcluricliiteu; goscli&ftl. HitteUnngdu 1908. 2. 8



Ueber Kircjbengeschichte

Yon

E. Schwartz

Yorgetragen in der offentlichen Sitzung vom 7. November 1908

Lange Titel sind lastig nnd rieclien nach Pedanterie: daher

habe ich fiber die Rede mit der die offentliclie Novembersitznng
der KgL Gres, auszuffillen diesmal mir zngefallen ist, weiter nichts

gesetzt als ^Ueber Kirchengeschicbte’. Ich babe aber nicht die

Absicht fiber die ganze Kirchengeschichte zu sprechen, ans dem
einfacben G-rnnde weil icb nur die Geschicbte der alien Kircbe

einigermafien zn kennen anfange, und vollends liegt es mir fern

bier in metbodologiscbe Betracbtungen darfiber einzntreten
;
wie

Kircbengeschicbte zn schreiben sei. Lenn das Geschicbtescbreiben

ist nnd bleibt eine Kunst, bei der das metbodische Wissen zwar
fiberall da sein, aber das Scbaffen doch das Beste inn muB. Da-
fur gibts aber fcein Recept nnd keine Metbode, am allerwenigsten

fur das was beim bistoriograpbiscben Scbaffen das Scbwierigste

ist: ffir die treffende Umgrenzung des zu scbildernden Gescbebens
nnd dieYerteilnng der einzelnen Bilder im Ranm der Darstellung.

Will jemand der ancb die Teile der Kaisergescbichte grfindlich

kennt
,

die von der Kircbe weifc abliegen
,
trotzdem seine dar-

stellende Knnst anf ihr Werden und ihre Zustande bescbranken,
so wfirde ich ibn wegen der Wahl des Tbemas nicht scbelten und
lediglicb untersucben, ob jene KenntniB des bistorischen Hinter-

grnndes in dem was er von der Kircbe erzablt, lebendig pulsirt.

Ist das der Fall, so wird er aus dem Streit des Presbyters Arius
mit dem Biscbof Alexander nicht ein Capitel der Dogmengescbicbte
macben, sondern ibn anffassen als eine Etappe der Politik mit
der der alexandriniscbe Episcopat sicb bemfibte erst die Kircbe
Aegyptens und dann die des Ostens fiberbaupt in die Hand zu
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betommen: die Concile von Ephesus nnd Chalkedon werden ibn

als der Hbhepnnkt nnd die Katastrophe dieser Pabstpolitik er-

scheinen. TJm welter zurlictzugelien: er wird sich. mit den gloires

der Martyrerkirche — so wenig man sie schmalern soil — weniger

anfhalten als mit den Rechtsformen die das Kaiserturn seinem

Kampf gegen die Kirche lieh, nnd den disciplinaren Mitteln mit

denen die Kirche ihre Organisationen zn schiitzen oder wieder-

herznstellen bestrebt war. Es sind nicht allein der Krieg nnd

das Biindtis des Staats mit der Kirche, die den Erzahler zwingen

die Welt die er malen will, nicht nnr von der Kirchentlire ans

anznsehen: seit der Mitte des zweiten Jahrhnnderts iibemimmt die

christliche Intelligenz ihre Eragestellnngen von der heidnischen

Philosophic nnd notigt dieser dann in steigendem MaBe die ihrigen

anf; nnr als Defensivstellung des von der kirchlichen nnd un-

kirchlichen Gnosis bedrohten Heidentnms ist der Platonismns ver-

standlich, den man verkehrt nnd gegen den antiken Sprachgebranch

den nenen nennt. Die Dogmatik registriert die groBen Kappa-

dokier des vierten Jahrhnnderts als die Erganzer der nicaenischen

Trinitatsformel : ein Geschichtsschreiber der fhr antike Litteratnr-

formen ein sicheres Ange hat, wird versncht sein an ihnen dar-

znstellen, wie ans dem abgelegenen, von der Allerweltscnltnr noch

nicht zermahlenen Gebirgsland ein Strom geistigeii Lebens noch

.einmal hervorbricht
,

das mit der Erische nnd Energie, wie sie

dem bildnngsdnrstigen Barbaren eigen sind, die profane Antike

an sich zieht nnd das geistliche Wesen in den alten, menschlichen

nnd heidnischen Eormen seltsam erglanzen lafit.

So liefie sich noch vieles anfhhren, was den wissenschaftlichen

Erzahler der Geschicke die die Kirche betroffen haben, notigt

liber die Grenzen hinansznschanen, die er seiner DarsteUnng ge-

setzt hat. Er whrde damit noch lange nicht gezwnngen sein die

selbstgewahlte Eorm zn sprengen; der echte Geschichtsschreiber

kann seinWissen anch anders verwerten als damit daB er es ans-

kramt.

Dagegen mnfi das TJrteil sich verschieben, sobald die Kirchen-

geschichte oder ein TeH davon nicht mehr das Object einer Dar-

stellnng sein soil, sondern den Ansprnch erhebt eine wissenschaft-

liche Disciplin eigenen Rechtes zn sein. Die Thatsache mnB

freilich als gegeben hingenommen werden, daB die Kirchen-

geschichte schon seit geranmer Zeit — seit wann, kann ich nicht

sagen — eine Stelle nnter den Einzeldisciplinen einnimmt, deren

Complex man Theologie zn nennen pflegt. Dafi es ans praktischen

Griinden notwendig oder entschnldbar ist, die Wissenschaft in

8 *
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. Disciplinen zu 2:erteileii, will ich nicht bestreiten. Bibliograpbien

und Bibliotbekskataloge konnen einer solcken Systematik nicht

entraten: wenn sie freilicb sick verfeinert xmd zma Selbstzweck

wird, geraten. die Beuutzer in Verzweiflimg. An den Universitaten

sitzt das Sparrenwerk der Lebrfaclier sebr fest, weil es die Nei-

gnng bat sick mit dem zu verfleckten, was in der respublica litte-

rariim das Bureankratiscke vertritt, Priifungsreglements, Lekrauf-

trage und aknlicke Eespect und Ekrfurckt erkeisckende Dinge.

Es ist denkbar dafi diese sauber abgezirkelten Einteilungen den

Durckscknitt des Wissens keben und die Specialarbeit fordern;

andererseits brauckt der Sckematismus des in Eacultaten geglie-

derten Lekrbetriebs sick nock gar nickt zu dicken Handbiickern

auszukrystaUisieren urn der lebendigen Wissensckaft empfindlick

zu sckadeut Nur zu leickt la6t sicks jede Disciplin in ikren durck

die Praxis gekeiligten Grrenzen wokl sein, siekt nickt iiber den

Zaun und will sick nickt driiber seken lassen. So mag die Kircken-

gesckickte als praktiscker Notbekelf weiter bluken und gedeiken;

an dem strengen MaBstab der Postulate gemessen, die eine selbst-

standige Wissensckaft an sick stellen muB, sckrumpft ikr Eeckt

auf Sonderexistenz bedenklick zusammen. Die Kircke kann ein

Object der wissensckaftlicken Eorsckung nur insoweit sein als sie

eine unter Menscken befindlicke, mit den Greschicken der Menschen
verkniipfte, mit einem Worte eine gesckicktlicke Ersckeinung ist:

und alles gesckicktlicke Leben verlangt danack als ein Granzes ge-

nommen zu werden, Aus der Gresammtkeit der antiken Welt
lassen sick Kircke und Ckristentum nickt herausschneiden und wie
das romisck-grieckiscke Weltreick nickt ketracktet werden kann,

wenn die ckristlicken Gremeinden ignoriert werden, so ist der ProceB
durck den die Gremeinde der Heiligen, die auf den Herrn warten,

zu der constantinisck-tkeodosianiscken EeicLskireke auswucks, zu
erkennen und zu verfolgen nur fur den der die gesammte antike

Cultur jener Jakrkunderte zu iibersckauen vermag, wobei we-
nigstens der Yorderasiatiscke Orient nickt ausgescklossen werden
darf. DaB dieser Porderung niemand gereckt wird und werden
kann, nimmt yon ikrer Ricktigkeit und Notwendigkeit nickts kin-

weg: die Wissensckaft die sick keine jenseii des individuellen

Kbnnens Hegende Ziele steckt, ist keine mehr.

Es mogen solcke Erwagungen gewesen sein, die Er. Overbeck
zu dem Ausspruck hinrissen: ^Die KirchengeschicMsschreihimg i$f

ein Stuck WeltgescJiicMssehreibung und ist auch ursprilnglich nichts

anderes getvesen. Erst die pseudoTcritische KirchengescMchtsschreibung

der Reformation^ welche die GescMcJitsschreiiung in RiicJcsicJit auf die
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Kirche 0um Weltgericht machtj hat dies m verhennen legonnen, dber

damit nun auch die KirGhengeschicUsschreihing in eine Beihe von

Ahenteuern gestur^t, aus denen sie sich nocli heute Iieraus0uwic1celn

haf [C. A. Bernoulli, Franz Overbeck und Friedrich Nietzsche

2, 137]. Icb bin der Letzte die redlich bobrende Skepsis gering

zu acMen, mit der dieser feine Greist, dem die im Leben

und in der Arbeit nur sparlich zu Toil geworden ist, iiber die

Ziele seines Forscbens grllbelte; in seinen Anfangen der Kirchen-

gescHcbtsscbreibung stecken mebr als ein nicht nur scbarfsinniger,

sondern auch richtiger Gredanke. Aber die oben mitgeteilte For-

mulierung ist kein Treffer. Sie verwechselt Geschichtsschreibung

und Geschichtsforschung, und ist auch ihrem historischen Inhalt

nach unrichtig. Die Kirchengeschichte als litterarische Gattang

ist geschaffen durch den Bischof Eusebius von Caesarea: es ist ein

Verdienst grade Overbecks das scharf herausgearbeitet zu haben.

Aber Euseb hat sehr entschieden betont da6 die Kirche und ihre

Martyrer ein wiirdigeres Object fur den Griffel des Geschichts-

schreibers seien als die Greuel der Profangeschichte, und wenn
sein Fortsetzer Sokrates sich umstandlich dafiir entschuldigt, daS

er die Kaisergeschichte in den Kahmen seines Werkes mit einbe-

zogen habe, tut er das nur darum weil er sich bewuBt ist die

Grenzen der Gattung zu uberschreiten, Die Kirchenhistoriker des

16. Jahrh. diirften denen des vierten und flinften doch grade darin

naher stehen als Overbeck meint, da6 sie die Kirchengeschichte

als eine besondere Species auffassen, und wir haben gar nicht

einmal das Kecht ihnen den Fehler libel zu nehmen: denn die

Centuriatoren so gut wie der Kardinal Baronins machen ihn wett

durch die ungeheure Arbeit ihrer Forschung, Auch damit rlicken

sie dicht an Eusebius heran. Kirchengeschichte ist freilich die

wortliche Uebersetzung von l^xoQia^ aber grade weil

die Uebersetzung wbrtlich ist, erweckt sie eine falsche Vorstellung

von dem was Euseb unter dem Titel seines Werkes verstand.

76xoQCay im ionischen Dialekt, aus dem das Wort stammt,

liSxoQt'y], ist ursprilnglich das Verbalnomen zu liSxoQsiv d, h. Zeuge

sein: diese Bedeutung erweitert sich wie bei vielen Nomina uerbi

leicht so, daB das Wort nicht mehr nur die Eigenschaft oder

Tatigkeit eines Zeugen bezeichnet, sondern auch all das zusammen-

fafit, was er mit Augen gesehen oder mit seinen Ohren gehort

hat oder gehort haben will. Durch die ionischen, sonderlich die

milesischen Seefahrer und Eeisenden, die in einziger Weise es

verstanden fremder Menschen Stadte zu schauen und Branch zu

erkennen, bekam das Wort einen specieUen, fast technischen Sinn,
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der mit der Historie wenig zu tun hat und sich elier mit ^Kunde

von fremden Landern und Volkern’ umschreiben lafit. Da6 lato^Ca

der Name der ersten, echten Greschichtsschreibung wurde, ist die

Tat des alten flerodot, der die Massen der ionischen i^'toQiT) durch

die epische Conception des Kampfes zwischen Asien und Europa

zu einem kiinstlerischen Canzen znsammenordnete und dadurch die

Greschiclitssclireibung als litterarische G-attung schuf. Diese ist

dann ihren eigeuen Lauf gegangen in Theorie und Ausfiilirung

:

etwas von der altionischen i^togCrj ist bis in die spatesten Zeiten

an ihr hangen geblieben; Ammianus Marcellinus und Prokop sind

deutliclie Beispiele daflir. Aber von der Gresclaichtssclireibung die

ein Kunstwerk sein will und kiinstlerischen Principien welcker

Art auch immer folgt, unterscheidet sich Eusebs "Ex7cXriciicc6ri.%ri

l0roQi'cc sehr bestimmt. Es geniigt auf zw'ei entscheidende Mo-

mente hinzuweisen. Die Historiographic grofien Stils verlangt

dafi ihre Erzeugnisse ein einheitliches Grewand tragen. Sie citiert

wohl, aber nur sparsam und nur in indirecter Pede; niemals gibt

sie Excerpte, da diese durch ihren Stil von dem TJebrigen sofort

abstechen wiirdenj und wenn sie, wie bei Vertr%en oder Yer-

handlungen in politischen Korperschaften, TJrkunden und Sitzungs-

protokolle mitteilt, so lost sie das Material in die Darstellung

auf. DaB im Werke des Thukydides Ilrkunden, noch dazu ofter

an falscher Stelle stehen, ist nicht seine Schuld, sondern die des

TJnbekannten der das unfertige Werk nach dem Tode des Verfassers

herausgab; und die beriihmten romisch - karthagischen Handels-

vertrage die Polybius in wbrtlicher TJebersetzung mitteilt, gehoren

zu einem polemischen Excurs, den der Historiker in das schon

fertigeWerk nachtr^lich einschaltete. Gregen dies von den Alten

mit der Strenge durchgefiihrte Princip, die ihnen in Stilfragen

eigen ist, verstoBt Euselb nicht gelegentlich, aus leicht zu durch-

schauenden Grriinden
,

sondern durch die ganze Anlage seines

Werkes: sein Wert beruht und soil nach der Absicht des Ver-
fassers darauf beruhen, dafi es moglichst viel Material unmittelbar

mitteilt. Zweitens ist die antike Historiographic ihrem XJrsprung

und Wesen nach Zeitgeschichte, vf^ohei dieser Begriff natiirlich

nicht zu eng gefafit werden darf : fiir Herodot z. B. sind, anders

als fiir Thukydides, die Perserkriege noch Jetztzeit, in dem Sinne

wie es etwa die Preiheitskriege fiir J. Gr. Droysen waren. Wenn
eine feme Yergangenheit ausschlieBlich zum Thema eines Ge-
schichtswerks erhoben wird, so ist das rhetorische Entartung:
auch in den IJniversalgeschichten, wie Ephoros sie aufbrachte, ist

das welter Zuriickliegende stets nur die Einfilhrung in die Gegen-



liber EorchengescMchte 111

wart^ in der die Darstellung immer breiter wird, und mau kaim

ruhig sagen daB alle bedentenden GrescMcbtsscbreiber der Autiie

als Zeitgenossen scbreibeu nnd scbreiben wollen. Auf Euseb trifft

das nicbt zu. In der ersten Ansgabe seiner Kircbengescbiclite

behandelte er die eigene Zeit nnr als einen Anbang nnd ganz

kurz, und auck spater als ibm dieser Anhang zu drei Biickem

anschwoll, erreicbt er nicbt von feme das TJebergewicbt iiber die

vorbergebenden Abscbnitte, das in der Histoxiograpbie groBen

Stils die Darstellung der Gegenwart iiber die der Vergangenbeit

zu baben pflegt.

Eusebius war viel zu gebildet und unterricbtet um die seit

J abrbunderten festen Stilgesetze dor Historiograpbie nicbt zu

kennen: wenn er gegen sie verstoBt, so beweist er damit, daB

seine l^toQia nicbt eine bistoriscbe Darstellung der

Gescbicke der Kircbe sein will. Man darf ibn also nicbt tadeln,

wenn man eine solcbe nicbt bei ibm findet, und man soU um-

gekebrt nicbt meinen, daB, wenn man Eusebius nacberzable, dabei

etwas berauskommen werde, das obne Weiteres Geschicbte der

Kircbe genannt zu werden verdiene.

Der Begriff des griechiscben Wortes IdtOQCcc fiel mit dem der

Gescbicbtsscbreibung zu wenig zusammen als daB diese auf ebiem

nicbt ganz einfacben Wege entstandene Bedeutung die einzige

hatte bleiben kbnnen. Es steckte in dem Wort aiicb der Begriff

des durcb Erkundung irgend welcber Art gesammelten Wissens

im Gegensatz zur Tbeorie, zur wissenscbaftlicben Erklarung, zu

dem was die lonier die spateren Zeiten (pclo(jo(pla nennen.

Modern ausgedriickt: die l0toQ(a nimmt aucb die Bedeutung der

Polybistorie an und wird aucb in diesem Sinne zur litterariscben

Gattung. Daran bat die alexandrinische Pbilologie einen sebr

wesentlicben Anteil: so seltsam es anmutet, so ist docb KaUi-

macbos, der talentvollste und im aestbetiscben IlrteiL pretibseste

Dicbter der Glanzzeit des Hellenismus es gewesen, der die Samm-

lung von Excerpten, das Ausscbiitten der curieusen Polymathie

und Polybistorie zu einem Litteraturzweig gemacbt bat. So

kommt l0tOQCa zu der Bedeutung ^Materialsammlung’. Ist sie ein

Sammelsurium von allem mbglicben, so wird das durcb ein Ad-

jectiv wle oder icavtoSaTofi angedeutet; bescbriinkt sie sicb

auf bestimmte Gebiete, so beifit sie Naturalis historla^ was in

unserer ‘Naturgescbicbte’ nocb fortlebt, oder ^iX60O(po<^ l^toQCa^

Materialien zur Pbilosopbengescbicbte, oder, wie bei Euseb, EjocXtj^

0ia0rbK'^ i0toQtct^ Materialien zur Kirchengescbicbte, ricbtiger zur
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Gr^scMcIite der exxXriclMuycol HcvSQsgf der Bischofe, kirchlichen

Sckriftsteller, Martyrer.

Bei der Vieldentigkeit des Titels war es ganz in Ordnting,

wenn der Verfasser einer solclien l^toQicc die einzelnen Themata

die er erortern wollte, genaner angab : Euseb tut das ancb, gleicb

am Anfang des Werkes. Seine iiStOQCa soli handelu

liber die Snccessionen der Biscbbfe nnd die daran sicb kniipfende

kirchlicbe Cbronologie, liber die Verteidiger des Glaubens in Wort
und Scbrift; liber die baeretiscben Irrlehrer, iiber die gottlichen

Strafen welche das jiidiscbe Volk wegen der Krenzigung Christi

betroffen haben, liber die Verfolgungen nnd die Martyrer nnd

endUcb iiber das gottlicbe Eingreifen das diesen Verfolgnngen ein

Ende macbte: gemeint ist damit das Toleranzedict des G-alerins

nnd seiner Mitregenten von 311.

Das ist eine bnntscheckige Eeihe von Stoffen, die dnrch ein

inneres Band nicbt znsammengebalten zn werden scbeint; wie das

ja ancb bei der gescbilderten Art von I^toqCcc nicbt nbtig war,

Trotzdem steckt eine gewisse Einbeit darin, nnd es ist notig

diese Einbeit zn finden nm das Werk zn versteben. Overbeck

hat mit Recbt ein grofies Gewicht daranf gelegt, dafi die Kircben-

gescbicbte ans einer friiheren Arbeit Ensebs bervorgegangen ist,

der Chronik. Die wissenschaftlichen Versncbe gescbicbtlicbe Er-

eignisse mit einer bestimmten Zeitrecbnnng zn verbinden nnd so

ein cbronologiscbes Geriist berznstellen, Versncbe die nicbt mit

einfacben annalistiscben Anfzeicbnnngen verwecbselt werden diirfen,

sind bei den Hellenen znerst in der Sopbistenzeit gemacbt nnd
haben von da an nie gembt; fiir das belleniscbe Wesen ist es

nngemein bezeicbnend dafi dieseVersncbe von vornberein die litte-

rariscbe Gescbicbte mindestens ebenso sebr wenn nicbt mehr als

die politiscbe bearbeiten. Zn einer wirklicben Wissenscbaft, ja

man kann sagen, zn der einzigen bistoriscben Wissenscbaft die

die Alten voll ausgebildet baben, sind sie erboben durcb die

alexandriniscben Pbilologen Eratosthenes nnd Apollodor, Die
Metboden die sie ansgebildet batten um die Zeit eines Scbrift-

steUers zn bestimmen dnrcb sein direktes Anftreten in der Ge-
scbicbte, durcb Anspielnngen anf gescbicbtlicbe Tatsacben, dnrch

oft sebr fein gebandbabte Gleicbzeitigkeiten, all diese Metboden
werden von Enseb in der Chronik nnd der Kircbengeschicbte an-

gewandt: ein gut Teil der Excerpte die er mitteilt, dient ledig-

licb diesem Zweck. Wie die Arbeit der alexandrinischen Cbrono-

logic nnr moglich war, weil die alexandrinischen Bibliotbeken der

Aufgabe die griechische Litteratnr vollstandig zn sammeln in
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holiem MaBe gerecM geworden waren, so waren fiir Ensebs Stndxen

die Bibliotteken von Aelia nnd Caesarea die notwendige Voraus-

setzting. Sie warcn beide von direkten oder indirekten Schxilern

des Origenes geschafFen nnd damit ist der nnmittelbare AnscblnB

der Arbeiten Ensebs an die alcxandriniscbe Pbilologie erreicht:

Origenes hat seine Laufbahn mit philologischem TJnterricht be-

gonnen nnd ist seinen Anfangen insofern immer tren geblieben

als ihm die Exegese mehr gait als die Systematik; in seiner Text-

kritik am A. T. setzt sick die kritische Tradition der Alexandriner

fort, bis in die Einzelheiten hinein.

Wenn Enseb eine Chronologic der christlichen Lehrer nnd

Schriftsteller, man kann wohl sagen, ans dem Nichts schnf, so

erhob er damit die christliche Litteratur zn einem Gehilde das

sich der heidnischen an die Seite stellen nnd als ein Granzes an-

gesehen werden soUte, welches eine wissenschaftliche Behandlnng

— im antiken Sinne — vertrng nnd verlangte. Er begniigte sich

anch nicht damit das chronologische Geriist anfzustellenj sondern

gab die Kataloge der Schriften nnd so viel von Persdnlichem dazn,

w^er irgend anftreiben konnte. Natnrgemafi spielen die Ketzer

nnd ihre Bestreiter dabei eine grofie Rolle : aber man brancbt nnr

Enseb mit Irenaens oder Hippolyt zn vergleichen nm sofort eine

grundsatzliche DiiFerenz zn spliren. Dort nnr Bogmatik, nichts

Litterarisches, von Persdnlichem nnr allgemeine Verlemndnngenj

bier von der Lehre nnr ganz wenig, viel Schriftenv^erzeichnisse

wenigstens der orthodoxen Litteratnr nnd gelegentlich wie bei

den Montanisten, den Qnarfcodecimanern, Novatian, Panl von Samo-

sata, eine Flille von persdnlichem Detail ans einem Material, das

z. Th, nicht einmal znr Litteratur im eigentlichen Sinne gehdrt.

Es ist das mntatis mutandis derselbe Gegensatz der Doxograpbie

nnd der Biographie, der in der antiken Ileberlieferung iiber die

Philosopben eine solche Rolle spielt; grade das was fitr Enseb

charakteristisch ist, die mit den Bibliothekskatalogen znsammen-

hangende Inventarisiernng der Litteratur, das Anfstdbern des

Details, die Jagd anf zeitgendssische Schilderungen der Person-

lichkeiten, das sind anch wesentliche nnd immer wiederkehrende

Zhge der Schriftstellerei die die Philosophenschnlen, die diaSoxai

abhandelte, znm Dnterschied von den Doxographen die die Lehr-

meinnngen, die natnrwissenschaftlichen Hypothesen, die ethischen

Principien der Philosopben sammelten nnd in compendioser Form

registrierten. Ereilich bedentet die die von den Aposteln

her nnnnterbrochene Succession der Bischofe, in der christlichen

Kirche etwas anderes als die Succession der Schnlhaupter in den
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ai^hsig der Philosophen. Diese ist nicht viel mehr als ein Ealinieii^ in

den das Material Hneingezwangt wird, jene die in Grescliiclite umge-

setzteReclitsfiction, anf die die Kirclie sicli gegenliber denHaeretikern

beruft, in ricbtiger Erinnernng daran da6 die im monarcbiscben

Episkopat zusammengescblossene Organisation die Gremeinden vor

dem ZerflieBen in die nnendlicke Mannigfaltigkelt der religiosen

Bewegung im 2. Jalirh. bewahrt hatte. Aber ganz zufallig ist es

dock nicht, wenn Enseb die dcadoxccl %mv a7to6t6Xcov bedeutnngsvoll

an die Spitze stellt oder das Tbema der ersten sieben Biicker

8iado%ai nennt. Die Succession der Scbolarcken bildete in der

PWlosopliengesclLicbte ebenso das Gertist fiir Chronologic, Biblio-

graphic, biographisches Detail wie die Succession der Bischofe

von Eom, Alexandrien, Antiochien, Jerusalem den Eahmen der

[dto^Ccc hergiebt, und somit ist der kirchenrecht-

liche Begriff mit dem der profanen Litteraturgeschichte zu-

sammengetroffen. Was man auch gegen Hieronymus auf dem

Herzen haben mag, man muB zugeben daB er ein feines Gefiihl

fiir litterarische Eormen besaB. Er zog aus Eusebs Kirchen-

geschichte das Litterargeschichtliche aus, setzte es bis zu seiner

Zeit fort und gab dem Ganzen den Titel de uiris illustrihis, der

das- Biichlein sofort in die Tradition der antiken Litteraturge-

schichte hineinwies: denn diese IJeberschrift ist neben ^Lccdo%ai

fiir die biographische Litteraturgeschichte seit dem 3. vorchrist-

lichen Jahrhundert ganz gewbhnlich.

Euseb behauptet keine Vorganger gehabt zu haben. Aller-

dings hat er die wichtigsten Bischofslisten mitsammt ihren chro-

nologischen Ansatzen aus lulius Africanus iibernommen: aber er

durfte nicht mit IJnrecht die Eivalitat mit ihm ablehnen und sich

auf den Standpunkt stellen, daB Africanus chronologische Lei-

stungen fllr ihn nur Eohmaterial gewesen seien. Jenem fehlte das

worauf es Euseb ankam, die wissenschaftliche Auffassung der

christlichen Litteraturgeschichte: er stak noch ganz in der apo-

kalyptischen Geschichtsbetrachtung drin, die die Christen von den

Juden geerbt hatten, und seine Chronologic ist, so gutes Material

sie im Einzelnen erhalten haben mag, im Grunde nichts als eine

quasiwissenschaftliche Eormulierung einer hochst unwissenschaft-

lichen Sache: des ChiHasmus.

Mit den im engeren oder weiteren Sinne litterargeschichtHchen

Partien der eusebianischen Kirchengeschichte hangen die Ab-
schnitte welche Geschichte zu erzahlen scheinen, auf den ersten

Blick nur lose zusammen. Was Euseb iiber das Ungliick und den
XJntergang der Juden in Palaestina zusammentragt

,
meist aus
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Iosepi.tis, dient ansgesprocliener MaBen apologetischen Zweoken.

Wenn dnrck die Geschiclite bewiesen ist dafi Gott sain auser-

wahltes Volk verlasseii hat, wird der grade von der heidnischen

Polemik immer wieder erhobene Vorwurf hinfallig, dafi die Christen

sich ohne Grnnd von dem Judentum losgesagt nnd kein Recht
haben die messianischen Weissagungen auf sich zn beziehen.

Apologetisch-erbanlicben Zwecken dienen auch die, sehr umfang-

reichen Stiicke uber die Yerfolgungen nnd die Martyrer: sie sind

der sichtbare Beweis fhr die Wahrheit nnd Elraft des christlichen

Glaubens. Der apologetische Grundgedanke ist es schliefilich anch,

der diese Abschnitte mit den litterargeschichtlichen verbindet: in der

bischbflichen Snccession nnd der orthodoxen, Heidentum nnd Ketzerei

bezwingenden Litteratnr documentiert sich der Sieg der gbtt-

lichen Wahrheit liber den Neid des Teufels ebenso wie in der

Standhaftigkeit der Blntzengen, an der alle Schrecken der Ver-

folgnng zn Schanden warden. Uebrigens spielen die Martyrien

in die Litteraturgeschichte hinein. Enseb benntzte in der Kirohen-

geschichte cine Sammlung von Martyrien, die er selbst ver-

anstaltet nnd herausgegeben hatte; die groBten nnd bedentend-

sten Stiicke waren eine in Smyrna im 3. Jahrhundert entstandene

Collection smyrnaeischer nnd pergamenischer Martyrien nnd ein

Convolnt von Briefen der gallischen Gemeinden ans dem Ende des

2. Jahrhnnderts. Der litterargeschichtlich interessierte Bibliothekar

verrath sich darin da6 er sichnicht begniigt die Martyrien Polykarps

nnd der gallischen Glaubenszengen in Lyon nnd Vienne nach

diesen Docnmenten za erzahlen, sondern die Briefe selbst sprechen

laBt nnd was hesonders betont werden miiB, die Briefsammlungen

die ihm vorlagen, genan inventarisiert.

Enseb hatte die Hanptmasse des Stoffes den er in der Kirchen-

geschichte verarbeitete, schon gesammelt, als die groBeVerfolgnng

ansbracb, nnd scbrieb das *Werk selbst nach dem Toleranzedict

von 311, noch vor dem Stnrz Maximins 313, in unglanblich knrzer

Zeit nieder. Ursprlinglich wollte er es nur mit einer knrzen

Uebersicht iiber die Martyrer der Gegenwart beschliefien nnd das

Ganze kronen mit dem Document in dem die Kaiser vor der

Kirche capitnlierten, eben jenem Toleranzedict von 31L Beides

soUte actnell wirken : schickte sich dock Maximin an, die Verfolgnng

yon Nenem zn beginnen, nnd lieS den heidnischen Fanatismus

gegen die Christen los xim so das Toleranzedict nmgehen zn kbnnen.

Aher hei dieser nrsprhnglichen Absicht. Ensehs blieh es nicht.

Der Sieg der ecclesia militans gestaltete sich viel groBartiger als

auch der kiihnste Optimist im Jahre 311 ahnen konnte; zwdlf
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Jalire spater war die orgamsirte Bischofskirclie die anerkannte

Bundesgenossin der nenen Universalmonarckie Constantins. Man
kann sich dieWirknng dieser EeVolution von oben gar nicbt groB

genng vorstellen: am starksfcen bat sie die altere Generation der

Christen getroffen, die die friihere Zeit der rechtlosen Duldnng
und die darauf folgenden Schrecken der Verfolgung als erwacbsene
Manner erlebt batten; ferner wurde der Umscbwung im Osten
viel tiefer empfnnden als im Abendlande, wo die Verfolgung nur
kurze Zeit nrnstbaft gewiitbet batte, Es ist menscblich. begreiflicb

dafi eine dem religiosen Enthusiasmus so abbolde Gelebrtennatur
wie Euseb, dem das Cbristentum in erster Linie eine Culturmacht,

eine Form der Aufklarung war, von der Politik des genialen

Despoten fortgerissen wurde und unter die officiosen Pamphletisten
gieng. Denn die Erweiterungen die er den spateren Ausgaben
der Kircbengescbicbte anhieng, sind nicbts anderes als Pampblete
fiir die kaiserlicben Ereunde Cbristi und seiner Kircbe, erst fiir

Licinius und Constantin, dann nacb Licinius Sturz fiir Constantin
allein. Sie weisen aucb sofort das cbarakteristische Xennzeichen
des antiken Pamphlets auf, die Urknndenbeilage

,
mit der der

Parteistandpunkt gerecbtfertigt wird. Euseb fiibrt gegen den
gestiirzten Maximin gradezu einen papiernen Erieg mit Docu-
menten, indem er mit blutigem Hobn das altere, von CbristenhaB
triefende Rescript des Kaisers mit seinen durcb die Kiederlage
erzwungenen Toleranzerlassen zusammenriickt; er sammelt ferner
die Eescripte mit denen Constantin scbon vor der Eroberung des
Ostens die Hierarchic auf jede Weise pflegte, um durcb diese Do-
cumente nicbt nur den cbristlicben IJntertanen des Licinius, sondern
aucb diesem zu zeigen, wie weit es die Kircbe bringen konne und
bringen mlisse. Diese Documentenbeilagen sind bei Leibe nicbt
mit den Excerpten auf eine Linie zu stellen, die die ersten Biicber
fiillen. Durcb die Excerpte wird die Erzablung ersetzt; der ge-
lebrte Porscher laBt, wie man jetzt unschoner Weise zu sagen
pflegt, ^die Quellen selbst sprechen’; jene IJrkunden und IJrkunden-
sammlungen machen die Darstellung nicbt iiberfliissig und werden
durcb sie nicbt gedeckt; sie spielen dieselbe Eolle wie die Zeugen-
aussagen in der Rede des Advocaten.

Aucb das mit IJrkunden ausstaffierte Pamphlet ist eine antike
Ktterariscbe Gattung. "Waren die politiscben Redner Athens nicbt
lediglicb durcb die Rhetorenschule erbalten und batte die Rbetorifc
oder, was dasselbe ist, die aUgemeine BiLdung nicbt neben vielen
anderen Sunden aucb die auf dem Gewissen da6 sie der spateren
Antike den Sinn fiir positives bistoriscbes Wissen ausgesogen hat,
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SO wiirden die Reden des Demosthenes nnd Aeschines, die nr-

spriinglich grade durch die TJrkunden wirken soUten, G*lanzbeispiele

dieser Grattnng sein. Es konnen diese Pamphlete natiirlich sehr yer-

schiedener Art sein, je nachdem der Text oder die Documente den

hreiteren Ranm einnehmen
;
die Wirkimg kann mekr anf die dnrch

Documente gestiitzte Argumentation, kann aher auch lediglich anf

die geschickte Auswahl der Belege basiert sein; es smd sicber

auch Puhlicationeu vorgekommen, die uberhaupt auf einen Text

verzichteten, wie bei Briefen : undererseits ist es sicher daB Briefe

von politisehen Personlichkeiten so gut wie ansnahmslos zu poli-

tischen Zwecken verbffentlicht sind.

Euseb hatte selbst diese Eorm schon gehandhabt, ehe er offi-

cioser Schriftsteller wurde; denn die Verteidigung des Origenes

war von Pamphilus und ihm zum guten Teil mit verdffentlichten

Briefen gefiihrt. In die Karchengeschichte nalim er davon so gut

wie nichts auf; diese hierarchischen Interna hatten den apolo-

getischen G-lanz der iiber seiner gelehrten Material-Sammlung lag,

zu sehr verdunkelt.

Als die Kirche durch Constantin Reichsinstitution geworden

war, warden die kirchlichen Streitigkeiten politische Machtfragen,

und die Rivalitat zwischen den Bischofen, die im 3. Jahrhundert

schon recht bedenkliche Eormen angenommen haben muB, obgleich

wir wenig davon wissen, wurde mit Nichten geringer, als die

Kirchenpolitik der Kaiser ein neues nnd schweres Moment in den

Kampf der hierarchischen Interessen hineinwarf. Es ist bald dahin

gekommen daB einfache und ehrlich fromme Manner den Frieden,

den sie in der prunkenden Bischofskirche nicht mehr fanden, in

der Einsamkeit der Wtiste und des Bergwalds suchten und um-

gekehrt die Gremeinden lieber bewahrte Beamte, auch wenn sie

noch Heiden waren, als Kleriker zu Bischofen wahlten.

In redlichem Vertrauen auf die siegreiche Kraft dessen was

er fiir die wahre Wissenschaft hielt, hatte Origenes die verhangnis-

voUe Sitte aufgebracht Lehrfragen durch Disputationen auf Syn-

oden des Klerus entscheiden zu lassen, die bis dahin lediglich

zusammentraten
,
um Streitigkeiten iiber die kirchliche Disciplin,

die Eestordnung und derartiges zu regeln. Tatsachlich warden

damit die Discussionen iiber das Dogma zu Machtfragen, zunachst

noch innerhalb der Baerarchie; als aber Constantin die Concile zu

Consilien der kaiserlichen Entschliefiungen erhob und sie benutzte

um zugleich die Einheit der Kirche und ihre Abhangigkeit von

seinem despotischen Willen zu erzwingen, da warden die Synoden,

die den wahren G-lauben festsetzen sollten, zu Tummelplatzen po-



E. Schwartz118

litisclier und hierarcMscter Leidenschaft. Es wurde auch nicki

besser, sondern scblimmer, als sein Naohfolger Constantius mit

mehr ehrlichem Interesse flir deu GrlaabeB der Kircbe und sehr

viel weniger Despotenscblauheit die PoKtik des Vaters weiter fiibrte.

Das war der ricttige Boden fiir eine xippig aufscbieBende

Pampbletlitteratur
;
durch sie sind fiir die kirchlichen Wirren vom

Ausbrncb des arianischeu Streits bis zum Concil von Constanti-'

nopel eine solcbe Fiille von Urkunden erlialten wie fiir kanm eine

Periode der alten Geschichte. Die s. g. historiscben Scbxiften des

Atbanasins sind nicbts anderes als agitatoriscbe Pamphlete, die

im Siil nnd der auBeren Form nacblassig, das Actenmaterial

raffiniert gegen die Gegner ansnntzen
;
auBerdem ist in lateinischer

Uebersetznng nocb eine, z. Tb. wenigstens durch einen erzah-

lenden Text mit einander verbundene Actensammlung erhalten,

die direkt aus dem Archiv des alexandrinischen Patriarcbats her-

vorgegangen sein muB. Was man gewohnlich als die Fragmenta
historica des Hilarius von Poitiers citirt, sind nichts anderes als

die aus zwei gegen einander gericLteten Streitschriften herausge-

pfliickten Actenstiicke, deren verbindender Text verieren ist. Von
den Sammlungen der Briefe arianischer Parteihaupter sind we-
nigstens noch Reste wiederzugewinnen

;
fiir die Geschichte des

antiochenischen Schismas liegen neben den Briefen des Basilius

umfangreiche Actenstucke in mannigfaltiger Ueberlieferung vor.

Freilich ist die wichtigste Sammlung von alien verloren gegangen,

die der Synodalbriefe nnd Synodalbeschliisse, die der Makedonianer
Sabinns veranstaltet hatte: sie war eben nicht vom orthodoxen

Standpunkfc aus abgefaBt; immerhin sind aber auch von ihr rdcht

wenige Bruchstiicke noch vorhanden. Dagegen existiert noch die

nrspriinglich private, dann officieU gewordene Sammlung der Ka-
nones einer Reihe von Concilien, deren Ueberlieferung nnd Ans-
deutung ein noch wenig bearbeitetes

,
aber reichen Ertrag ver-

sprechendes Feld ist, wie es iiberhanpt eine dringende Anfgabe
der historiscben Philologie ist, all diese Urkundensammlungen, die

bis jetzt straflich vernachlassigt sind, wissenschaftlich zu edieren
und durch geschichtliohe Interpretation anfznschliefien.

Es fehlt nicht an antiken Darstellnngen dieser Zeit. In der
griechischen Historiographie ist es nahezn Gesetz daB ein Ge-
schichtswerk das durchgeschlagen hat, fortgesetzt wird, und so

ist es auch mit der Kirchengeschichte des Eusebius gegangen.
Allerdings hingen die Fortsetzungen nur auBerlich mit ihr zu-
sammen. Ihr Schwergewicht lag im Litterargeschichtlich-Biblio^

thekarischen
,
und so liederlich Hieronymus sein Buch de uiris
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illustrihus Wngesudelt hat, so lafit sich doch nicht lettgnen daU es, we-
nigstens der Aulage nnd den Intentionen nach, dem wissenschaft-

lichen Greist der Kirchengeschichte Ensebs gerecht wird. Hierouynlxiis

steht hier, wie auch sonst, im Gegensatz zu dem eifrigen nnd
strebsamen, aber mit den Gaben des Geistes nnd der Rede nnr
sparsam beschenkten Rnfin, der eine scblechte lateinische IJeber-

setzung des Eusebius angefertigt hatte nnd sich nun fiir bernfen

hielt den zeitgeschichtlichen Anhang der Kirchengeschichte fort-

zufiihren: er hatte das Formgefiihl nicht nm zu merken dafi dies

eben ein Anhang war. Was er von den 70 Jahren vom Ausbruch
des arianischen Streits bis zum Tode des Theodosius zu erzahlen

weih, ist ein Sammelsurium von einigen guten Erkundungen nnd
sehr viel torichtem Gerede : es ist lehrreich zn sehen in wie kurzer

Zeit die IJeberlieferung liber die Opposition des Athanasius gegen

Constantin nnd Constantins verfalscht ist.

Diese beiden letzten Biicher nun, die Rufin seiner Uebersetznng

von Ensebs Kirchengeschichte mitgab, nicht das origiuale Werk
selbst, sind fur einen Blirger der nenen Reichshanptstadt Constan-

tinopel, Sokrates
,

der Anlafi geworden sich an eine griechiscbe

Fortsetzung Ensebs zu wagen. Er war ein Sachwalter nnd stand

als solcher den hierarchischen Parteinngen frei gegenliber, wie

ihm auch eine Ahnung davon aufgieng dah die Politik der rbmi-

schen nnd alexandrinischen Pabste mit dem Wohl der Kirche nicht

viel zu schaffen hatte; nnd da er ferner durch personliche Yer-

bindnngen den Novatianern, die man die Puritaner der alten Kirche

nennen kann, nahe stand, wahrte er sich gegeniiber der in Constan-

tinopel nnd Alexandrian betriebenen Ketzerriecherei ein mildes

nnd zuriickhaltendes Urfcel iiber die Zankereien in Trinitatsfragen.

Ursprlinglich hatte er sich ganz an Rnfin angeschlossen
,

bis ihm

die Schriften des Athanasius in die Hande fielen. Dafi die Werke
dieses gefeierten Kampen der Homonsie so lange Zeit gebraucht

haben nm ans den Hmden seiner speciellen Parteigenossen, be-

sonders der aegyptischen Mbnche, fiir die sie nrsprunglich allein

bestimmt waren, an die voile Oeffentlichkeit zn gelangen, ist ein

hbchst merkwiirdiger Zng in der an Merkwiirdigkeiten reichen

Schriftstellerei des aiexandrinischen Pabstes: jedenfalls sah Sokrates

sofort, dafi er an Stelle seiner griechischen Bearbeitnng Rufins

etwas ganz anderes setzen miisse, und arbeitete seinen Entwnrf

nm zu dem Werk das wir jetzt besitzen.

Fiir uns ist es ein Gliick dafi der wackere Advocat von den

Stilgesetzen der antiken Historiographie nichts wufite nnd das

Material das ihm zukam, einfach ansschiittete : dadurch ist viel
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erhalten geblieben, das erlaubt sicb von seiner Darstellnng unab-

hangig za macben. Die Witkung von Ensebs Chronik ist darin

zn spiiren, daB er es mit dem cbronologiscben Rahmen sebr genan

nimmt; seine Daten entlehnt er der nacb Consnlatsjabren rech-

nenden constantinopler Stadtchronik. Unbefangen, obne festes

. Princip miscbt er Dinge ans der allgemeinen Gescbicbte ein, be-

senders in den letzten Biicbem: ancb bier bietet ibm eine Re-

daction der genannten Cbronik das Material. Wie scbon, mit

wenigen Ausnabmen, bei Rufin, ist ancb bei ibm das Litterariscbe

so gut wie ganz fallen gelassen.

Wabrend Sokrates’ formlose Erzablung scbon zn der anf Plan

und kiinstleriscbe Grnppiernng verzicbtenden mittelalterlicben

Cbronik hinnbergleitet, sncbt sein Nacbfolger Sozomenos, ebenfalls

ein Advocat, aber den Mdncben nnd Eremiten nabe stebend, an

die Historiograpbie groBen Stils anznkniipfen; er bat die classi-

scben Historiker gelesen nnd will sicb nacb ibnen ricbten. So
setzt er seinem Werke ein pompbaftes Prooemion vor, ist mit

Daten sparsam nnd lost die Drkunden meist; freilicb nicbt immer,

in die Darstellnng anf: eine Neignng Unebenbeiten nnd Donbletten

der DeberUefernng dnrcb gescbickte Erzablung zn vertuscben ist

zn bemerken. Der geograpbiscb-teratologiscbe Apparat den die

Historiograpbie von der ioniscben ber mitscbleppte, scbeint

ancb ihm nnentbebrlicb, obgleicb er ihn in bescbeidenen Grenzen

bait. Dagegen bat er sicb ins UnmaBige nnd bis znr Abgescbmackt-

beit ansgebreitet in dem Werke des Ennomianers Pbilostorgios,

der nabezn die gleicbe Periode wie Sokrates nnd Sozomenos von
seinem der Ortbodoxie feindlicben Standpnnkte ans darstellte.

Das Bnch ist nnr ans Excerpten bekannt; so wertvoll diese sind,

da sie den Stoff der ortbodoxen Eortsetzer Ensebs in ganz an-

derer Beleuchtnng zeigen, so ist docb nicbt zn lengnen daB die

beiden recbtglanbigen Advocaten nnvergleicblicb weitberziger nnd
gewissenbafter erzahlen als der Anbanger einer zwar sebr an-

standigen nnd ebrenwerten, aber docb mebr nnd mebr sicb ver-

engenden nnd dem Absterben preisgegebenen Secte. Um so merk-
wlirdiger ist die Tendenz, ein Gescbicbtswerk zn componieren das

an teratologiscbem XJnterbaltnngsstoff binter den profanen Ge-
scbicbtswerken nicbt znrlickbleiben wollte.

Tief nnter diesen alien stebt der Biscbof von Kyrrbos in

Syrien, Tbeodoret. Er kennt als Objecte der Kircbenbistorie nur
Martyrien, Monchsgescbicbten nnd Ketzerpolemik, nnd libergieBt

seinen wenig einladenden Stoff mit einer praetentiosen, gespreizteu

Spracbe, die seine Gedankenleere nocb nnanssteblicber macbt. Hatte
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er nicht, nacli dem Beispiel des Sokrates, eine Eeike seir wertvoller

Urkunden erkalten, so wurde er nocli unter Eufin rangieren.

Ick steke am ScliluB. Ans der notgedrxingen sick kin tind

kerwendenden Betracktung kat sick so viel ergeken, da6 die

l^to^^a des Altertums
,

die zn Namen and Begriff der

Kirckengesckickte den AnlaJS gegeben kat, ein Gebilde ist, das zu

compliciert; zn wenig durck die immanente Idee einer begrifflich

klaren und gescklossenen Wissensckaft bestimmt ist, als da6 sick

diejenigen welcke in der Kirckengesckickte etwas derartiges er-

blicken mockten, anf die antike Kirckengesckicktssckreibung be-

rufen konnten. Man tut ikrem kistoriscken Wert, ikrer Unent-

bekrlickkeit mit dem Eingestandnis keinen Abbruch, daB ikre

Eigenart den Weg zn wicktigen Problemen lange Zeit, ja bis

anf den keutigen Tag versperrt kat. Die Kirckenkistoriker des

4. Jakrknnderts, im Verein mit den Sckriften des Atkanasius, die

man irrtiimlick als leidlick objective Greschicktswerke nnd niokt

als durck und durck tendenziose, oder wie man im Altertum sagt,

agonistiscke Pamphlete faBte, kaben dazu verleitet ikuen nackzn-

erzaklen statt den gesckicktlicken Zusammenhaug auf den TJr-

kunden aufzubauen und aus ihnen zu lernen dafi die Kirckenge-

sckickte vom 4. Jakrkundert ab zum guten Teil Kaisergesckickte ist.

Weil Euseb die kirchlicke Litteratur vorandrangt, wird nur zu

leickt die Gesckickte der alten Kircke zur Gesckickte der pa-

tristiscken Litteratur; und da auBerdem der am leicktesten fafi-

bare kistoriscke Stoff in der Polemik gegen die Haeresien aufbe-

wahrt ist, so gesellt sick die Ketzerkistorie und deren moderne

Tockter, die Dogmengesckickte, zur ckristlicken Litteraturgesckickte

kinzu. Es ware lackerlich, zu bestreiten dafi auf diesem Gebiet

ungemein viel geleistet ist
;
aber man darf gegen die Gefakr nickt

blind sein, die darin liegt, dafi diese Disciplinen wiederum die

Tendenz kaben sick zu isolieren und sick auf die sie speciell interes-

sierenden Eragestellungen zu besckfanken. Ick will kier nidtt

darauf eingeken, dafi es sick immer rachen wird, wenn die ckrist^

licke Litteratur von der keidniscken gesondert wird, sondem nur

kurz auf zwei andere Gesicktspunkte kinweisen, okne irgendwie

zu bekaupten dafi ick der Erste oder Einzige sei, der das tue.

Die ersten beiden Drittel des zweiten Jakrknnderts wareu

die kritiscke Zeit fur das junge Ckristentum; da kat sick aus der

religiosen Bewegung, die eine Eiille von Moglickkeiten in sick sckloB,

die organisierte Heilsanstalt der Kircke kerausgebildet. All die

Stromungen die wir mit mit dem bequemen, aber unhistoriscken

Namen Gnosis zusammenfassen, sind ikremWesen rack keine inner-

Kadiricliten
;
gesch&ftl. Kitteilimgen 1908. 2. 9
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diristliclie Bewegung, sbndexn laufen dem Christentum parallel

imd gelien durcliaxis nidit immer von iliin aus. Sie sind nicht

dogmatisch^ von einer oder melirereii PhilosiOphien aus, sondem

religionsgescbiclitliclL zu fassen; es sind Gebilde des semitischen

religiosen BewuBfcseins, und wenn sie ins Christentum einzudringen

versuclien, so ist der Weg in den allermeisten Fallen iiber das

Judentum gegangen.

Die Kirche hat diese Bewegungen bezwungen und ihren ge-

sohichtlichen Zusammenhang mit der nicht synkretistisch zer-

setzten alttestamentlichen Religion bewahrt, weil sie von vom
herein ein Rechtsinstitut gewesen ist. Das beruht auf zwei Prin-

cipien. Eiaerseits legitimiert die ^teste Gremeinde ihre eigene

Existenz und die hervorragende Stellnng die sie emzelnen ihrer

Mitglieder einraumt, durch die sei es der Gremeinde sei es ihren

hervorragenden Mitgliedern zn Teil gewordenen personlichen Offen-

barungen des auferstandenen Herm; schon sehr friih tritt an

deren Stelle das Charisma des Greistes. Andererseits beansprucht

die Gresammtheit der Gremeinden das wahre Volk Gottes an Stelle

des abgefallenen Israel zu sein. Aus diesen beiden Rechtsge-

danken ist das lebendige Rechtsbewufitsein in der Kirche er-

wachsen, das dahn immer mehr Gebiete des kirchlichen Lebens

und nicht zum wenigsten das Dogma in die Gewalt bekommen

hat. Davor freilich ist zu warnen, daB man sich dies Recht als

ein starres, unwandelbares vorstelle, wie das Corpus iuris canonici

:

es ist im Gegenteil xmendlich schmiegsam, in bestandigem FluB,

voUer Widerspriiche, im Einzelnen oft irrationell und doch von einer

kraftvollen Consequenz der Grundgedanken, wie es nur historisch

wachsende Rechte sind. Es ist darum sehr schwer es aus der

Ueberlieferung heraus zu destillieren
,
und man muB vielleicht die

Aufgabe verschieben, bis wenigstens die sichtbaren Gebilde die

dies Recht geschaffen hat, die Kirchenordnungen und Kanones

wissenschaftlich erschlossen sind. Vor mehr als einem Menschen-

alter hat der junge Lagarde einen glanzenden Anfang gemacht;

ich stehe nicht an, das was er auf diesem Gebiet geleistet hat,

als seine groBte und genialste Tat zu bezeichnen. Aber dem

kiihnen Saemann sind keine Schnitter gefolgt: das Feld ist groB.

und nur wenige Arbeiter woUen sich dingen lassen.



Bericht fiber die Hallerfeier in Bern.

Yon

Friedricli leo.

Vorgetragen in der dffentliclien Sitzvmg vom 7. ITovember 1908.

Das Staudbild Albrechts von Haller warde am 16 . October,

seinem Greburtstage
,
dem Tage seines voUendeten zweiten Jabr-

hunderts, in Bern enthuEt. In der Fruhsonne des berbstEcben

Sommertages ging der Festzng
,

die Haupter von Band
,
Canton

and Stadt, die Professoren und Studenten, die Scbiiler der oberen

Klassen, die Cadetten, dann die Vertreter der dentscben Univer-

sitaten und der Akademien aller Lander, die Hallers Namen in

ihren Jabrbiicliern fiibren, im Glockengelaut nnter den Erkern und

Griebeln der pracbtigen Stadt durck das dicbte SpaEer der Be-

volkerung auf das Plateau der grofien Scbanze vor der neuen

XJniversitat. Hack einer so knappen wie gedankenreicken An-

spracke des Rectors der XJniversitat und Prasidenten des Denkmal-

comites. Prof. Tschirck, fiel unter den Klangen einer Cantate aus

HaUers Alpen die Hulle des Denkmals. Haller sckreitet frei in

gescklossener Haltung, den Dreispitz in der Linken, tatenmntig

wie zum Tageswerk, aber den leicht erkobenen Blick auf seine

vor ikm ragenden Alpen gericktet. Der Kiinstler kat die Pky-

siognojnie des angekenden Fiinfzigers construirt; denn aas dieser

Zeit seines Lebens ist kein Bildnifi Hallers uberkefert, in dieser

aber, der Zeit seines gewaltigsten Sckaffens, wollte er ikn dar-

stellen; mit Reckt, denn das jugendkcke Bild des grofien Mannes,

der sein Leben ausgelebt kat, riikrt keine Sadte im offentEcken

Bewufitsein, und es ist nickt geraten, so oft es gesckiekt, die Er-

innerung des Grreisenbildes fiber die letzten Mitlebenden hinaus zu

verewigen. Das ffir aEe Nackwelt bestimmte ekerne StandbEd
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soU den Mann auf der Hohe des LeLens wieder lebendig machen

;

nnd treffend sagte der Festredner des 16. October, dafi der bout

entbullte Haller wenigstens flir sein Bernervolk der Haller des

kommenden Jabrliunderts sein werde. Das Standbild ist ein sym-

boliscber Ausdruck fiir das dauernde Leben der Manner, fiir deren

Personlickkeit nnd Wirknng der Tag des Todes ein neuer Gre-

bnrtstag ist. Wer wie Haller die Probe zweier Jahrlinnderte be-

standen kat, ist der Daner wenigstens so lange sicker wie die

menscklicke Cnltnr dauem oder, anders ansgedriickt
, wie die

Mensckkeit sick nock nm ikre Greistesgesckickte kiimmern wird.

Piir den fremden Teilnekmer an dieser das ganze Volk be-

schiaftigenden Peier klangen besonders zwei Tone vernekmlich

durck. Einmal die Empfindnng der Berner, da6 sie eine alte Sckuld

zn tilgen, dafi ikr groJBer Mitburger sick iiber seine Vaterstadt

zu beklagen kabe, daB eine Bekandlnng, wie er sie gefanden kabe,

nur in einem nnter verrotteter Oligarckie stehenden Staate moglicb

gewesen sei. Haller, der seine groBe Stellnng in Gottingen anfge-

geben katte und seitdem alien Bemiiknngen der Eiirsten nnd IJni-

versitaten widerstand
,
kat es in seiner Heimat nnr zu nnterge-

ordneten Aemtern nnd bis znletzt nickt zn der maBgebenden
Stellnng gebrackt, die ikm anck als Staatsmann zukam. In der

Tat katte Bern, wie es damals war, keine Verwendnng fiir einen

Mann wie Haller; das beste was es ikm tnn konnte war, dafi es

nnr Dienste von ikm verlangte, die ikm ^Mnfie fiir seine Arbeit

liefien. Er blieb weil ikn das Heimatsgefiikl festkielt, das fiir den
Sckweizer mit dem Staatsgefiikl znsammenfallt

,
und weil er die

Znknnft seiner Eamilie bedackte; nnd niemals, weder als Hat-
hansammann nock als Salinenverwalter nock als Landyogt kat er

seine gewaltige wissenschaftlicke Production rnken lassen. In
seiner frlihen Zeit ist die Sprodigkeit seiner Vaterstadt der nenen
Gottinger XTniversitat zn gnte gekommen, der er yon seiner aus-

gekenden Jngend bis auf die Hoke des Mannesalters kin den anf
ikm rnkenden Glanz der jungen biologiscken VTissensckaften mitge-

teUt kat.

Das zweite, was dem Dentscken ans dem Eeick anffallen

mnfite, ist dafi Haller in Bern als Dickter lebendig ist; nickt dafi

er yiel gelesen wird oder dafi man ikn answendig weifi, aber wak-
rend er in Dentsckland nnr in der gedrnckten Litteratnrgesckickte

nnd allenfalls Hallers Doris’ in Klopstocks Ode lebendig ist, ist

Haller in Bern, fiir das Berner Volk der Dickter Haller; so ent-

sckieden, dafi Hugo Siegwart, der Bildner des Denkmals, in seinem

ersten Entwurfe den zwanzigjakrigen Dickter der Alpen darge-
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«tellt und damit den Sinn der Berner selir wohl getroffen hatte

;

das Hinansschanen anf die feme Alpenkette ist es auch. jetzt,

'was an der veranderten Statue den Berner Besckauer am tiefsten

rixlirt.

Wer anf diese Beobachtung bin den Dichter Haller wieder

vornimmt, wird iiberrascbt sein nicbt sowolil dnrcb den Gredanken-

gebalt, den man erwartet, als durcb eine nngewohnlicbe Intensitat

des poetischen Ansdrncks. Er setzt den wissenscbaftlicbien Gre-

danken
,
den eigentlichen Gegenstand seiner Poesie

,
in ein Bild,

eine Metaplier nm, bebt ibn aber ancb dnrcb ein knappes Wort
von anscbanlicher Kraft direct in die poetiscbe Sphare. Er sucbt

die Antithese, begnugt sick aber nie mit dem Mingenden Wort;

ancb obne Eedefignr wahlt er das Wort mit der Sicberbeit eines

Spracbmeisters. Mebr als das, er bat den einfacben Ansdruck fur

das einfache Gefiibl und gebt in die Tiefen der Sprache, Wenn

der Gedanke ibn drangt. Das ^nnyollkommene Gedicht iiber die

EwigkeiP, im Jabre seines Eintritts in Gottingen entstanden (da-

nacb hat er nnr bei Gelegenbeiten gedicbtet), gibt die Belege fiir

beides. Der Eeicbtnm einer macbtigen Litteratur gestattet es

vielleicbt, solche Eigenschaften eines Dicbters leicbt zu nebmen;

aber wenn man bedenkt, daB die ^Alpen’ im Geburtsjabr Lessings

entstanden sind, wenn man die Anfange Lessings, Wielands, Schillers

in ibrer Beziebnng zn Haller bedenkt, so erkennt man leicbter.

was Haller fur die dentscbe Litteratur bedentet. Die friiben Ver-

sncbe einer beginnenden Poesie strancbeln mit der TJnbebolfenbeit

der Spracbe, solange nicbt ein die Spracbe mit freier Gewalt

handbabender Dicbter auftritt, der den vorbandenen Spracbstoff

poetiscb zu pragen und die Eiille des nocb nnversncbten Ausdrucks

ans der Quelle selbst zu scbopfen oder docb die Wege zu weisen

vermag, die zur Quelle fiibren. Haller wuBte sehr gut und bat

es in seiner merkwiirdigen Selbstvergleicbung mit Hagedorn aus-

gesprocben, daB ihm die Fulle und Preiheit der Spracbe nicbt

obne weiteres zu Gebote stand. Er kampfte mit den XJnreinbeiten,

wie er es nennt, seiner vaterlandischen Mnndart
;
ihm sei allemal

‘eine gewisse Armut im Ausdrucke^ geblieben, ‘Mancben Gedanken

labmte mir der Zwang der Spracbe : mancben andern driickte icb

mit einem unvermeidlicben Verluste an der Reinigkeit und an dem

leicbten Scbwunge des Verses aus'. ‘Leicbte Arbeit ist aucb in

der Poesie scblecbP sagt Haller an einer andern Stelle. Er bat

der Spracbe seiner Gedicbte eine abnliche Art von Arbeit gewidmet,

wie dem wissenscbaftlicben Stoff; den er sammelte nnd mit seinen

Gedanken durcbdrang. Die Widerstande des Scbweizertums
,

die
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ftiUte, wareh nur eine Nebenwirkung der sprachmachtigen

i&chweizeriscben Impulse, die seitdem so 6ft auf die deutsche Poesie

gewirkt haben. Trotz seines oft merklicben Kampfes mit der

Sprache und durch ibn ist Haller unter den Begriindern der dent-

scben poetiscben Sprache der erste und vielleicht der wirksamste.

Man hort nicht umsonsfc in den pbilosophischen Gredichten seiner

reiferen Zeit die ^Klinstler’ vorklingen. Klopstock, der kein Hach-

ahmer Hallers, aber anf diesem Gebiet sein eigentlicher Nachfolger

war, hat Haller als Bildner der poetischen Diction in eine Reihe

mit Luther und Opitz gestellt.

Purchtbares Meer der ernsten Ewigkeit!

Hralter Quell von Welten und von Zeiten!

So kat Haller gesprochen, dem noch kein Schiller vorgesprochen.

Er hat fiir die GroBen den Weg gebrochen und die Kleinen hatten

es ihm als dem Ersten zu danken, daB eine gebildete Sprache fiir

sxe dichtete und dachte.

Die Dichtung war eine Hebenbeschaftigung seiner Jugend.

Wie er als Zwanzigjahriger die ^Alpen’ dichtete, war er im Besitz

der Wissenschaft seiner Zeit und durch eigne Eorschung iiber sie

hinaus. Die Welt lernte den jungen Berner fast gleichzeitig als

deutschen Dichter und als iiberragenden Gelehrten kennen. Als

solcber zog er mit 28 Jahren in Gottingen ein, lessen neue Hni-

versitat ihn 17 Jahre lang festhielt und noch heute, da auch sie

den zweihundert nicht mehr allzuferne steht, die Spuren seiner

Wirksamkeit tragb. Was die Universitat Gottingen ihm verdankt,

ist oft und auch bei der Berner Feier ausgesprochen worden. Eine

seiner letzten Schopfungen ist die Gesellschaft der Wissenschaften.

Auf Hallers Gutachten hin ist sie gegrlindet worden, das konig-

liche Griindungsdecret bringt zugleich Hallers Ernennung zum
Prasidenten der Gesellschaft, die erste in ihren Schriften erschie-

nene Arbeit ist Hallei's Eroifnungsrede, die drei ersten Bande der

Commentarii, die von einer langen Liicke gefolgt sind, haben durch

Hallersche Abhandlungen eine Stelle in der Geschichte der Wissen-

schaft. Die Liicke bedeutet nichts anderes, als daB Haller seine

Societal and Gottingen verlassen hatte, da ihn die Heimat zu

machtig lockte. Aber er blieb auch nach seiner Entfernung Pra-

sident der Gesellschaft, er blieb es noch ein Vierteljahrhundert

lang und immer wieder lebte die Hoffnung auf, er wurde wieder-

kehren. Es war kein bloBer Name. Wahrend seiner geschaft-

lichen und politischeh und seiner gewaltig ausgreifenden wissen-

schaftlichen Tatigkeit hat er bis zu seinem Tode eine unerschopf-

liche Fiille von Eecensionen aus alien Wissenschaftsgebieten in
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die G-ottingischen Geleirten Anzeigen geliefert. Aber aucb der

Name bedeutete viel
;
er bestimmte ein hohes Niveau und stand wie

eine Verheifiung an den Anfangen der Gesellscbaft. Sie bat ibren

ersten Prasidenten dadurcb geebrt, dafi sie keinem zweiten die

Leitung ihrer Gescbafte iibertragen bat.

Bei der Eeier in Bern wurde der Gesellscbaft der Wissen-

scbaften vor alien vertretenen Abademien und TJniversitaten der

Vortritt zugewiesen. Damit wurde ausgesprocben, daB ibr Haller

nocb heute am eigensten zugebbrt. Er gebort ibr als eine Per-

sonlicbkeit von macbtiger symboliscber Bedeutung. Eiir Haller

wie fur Leibniz, dessen Ideen er so oft poetiscben Ausdruck zu

geben versucbt hat, war die Grlindung ibrer Akademien ein wobl-

bedacbtes Zukunftswerk. Beide baben durcb ibre individuelle Ge-

dankenarbeit wie durcb das ITmfassen ganzer Gebiete die kiinftigen

akademisoben Aufgaben vorgedeutet. Die Gesellscbaft der Wissen-

scbaften kann aucb beute auf ibren Begriinder und ersten Prasi-

denten bei jedem ibrer Scbritte wie auf ein Vorbild blicken. So

gedenkt sie seiner in Ebrerbietung und Treue aucb bei dieser, in

lebendiger Nacbwirkung seiner Lebensarbeit voriibergegangenen

VoUendung seines zweiten Saculums.
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Bericht des Sekretars der Gesellsckaft iiber das
Gesckaftsjalir 1. April 1908 bis 31. Marz 1909.

Die Koniglicbe GreseUscbaft der Wissenscliaften bat wabrend

dieses Jabres 16 ordeatlicbe Sitzxingen gebalten, iiber deren

wissenscbaftlicben Inbalt imten besonders beriobtet wird. Der Be-

ricbt iiber die beiden offentlicben Sitzungen am 9. Mai tmd 7. No-

vember 1908 findet sicb in den Grescbaftlicben Mitteilungen.

Die Nacbricbten der pbilologiscb-bistoriscben Klasse sind

mit 6 Heften (669 S.), die der matbematiscb-pbysiialiscben Klasse

mit 4 Heften (360 S.) abgescblossen worden. Die GescbaftKcben

Mitteilungen sind in 2 Heften erscbienen.

Von den Abbandlungen der pbilologiscb-bistoriscben Klasse

ist ansgegeben worden:

Bd. X No. 1 R. Schneider, Griecbiscbe PoHorbetiker. Mit den

bandscbriftlicben Bildern berausgegeben und iibersetzt. Mit

14 Tafeln. 66 S. 1908.

— No. 2 P. Scbnltbefi, Die syriscben Kanones der Synoden von

Nicaea bis Cbalcedon nebst einigen zugeborigen Dokumenten.

177 S. 1908.

— No. 3 W. Helbig, Znr Gescbicbte der basta donatica. Mit

2 Tafeln und 6 Piguren im Text. 46 S. 1908.

— No. 4 W. Kolbe, Die attisoben Arcbonten von 293/2—31/0

V. Cbr. 169 S. 1908.

— No. 6 P. Leo, Der Monolog im Drama. 124 S. 1908.

Bd. XI No. 1 E. Schneider, Griecbiscbe PoHorketiker II. Mit

11 Tafeln. 109 S. 1908.

— No. 2 W. Meyer, Die Arundel Sammlung mitteUateiniscber

Lieder. 62 S. 1908.

— No. 3 A. W olkenhauer, Sebastian Munsters bandscbriftKcbes

Kollegienbncb aus den Jabren 1516—1618 und seine Karten.

Mit 8 Licbtdrucktafeln (14 Karten) und 3 Abbildungen im

Text. 68 S. 1909.

Kacliricbten; gescb&ftl. MitteUuiigeii 1909. 1. 1



2 Bericlit des Sekretta der Gesellsckaft iiber das Qeschaftsjahr 1908.

Von den Abhandlnngen der mathematiscli-pliysikalisclien Klasse

:

Bd. VI No. 2 B. Holm, Experimentelle IJntersuchmigen iiber die

geschichtete positive Grlimmlichtsaxile, insbesondere iiber das

Schichtenpotential in Hs Ns He. Mit 3 Tafeln und 6 Eiguren

im Text. 60 S. 1908.

— No. 3 0. Biitscbli, Untersucbnngen iiber organische Kalkge-

bilde, nebst Bemerknngen iiber organische Kieselgebilde,

insbesondere iiber das spezifische (3-ewicht in Beziehnng zn

der Striiktur, die cLemische Znsammensetznng undAnderes.

Mit 4 Tafeln und 3 Textfiguren. 177 S. 1908.

Bd. Vn No. 1 2 Ergebnisse der Arbeiten des Samoa-Obser-
vatoriums der Koniglichen G-esellschaft der Wissen-

schaften zu Giottingen.

I. H. Wagner (z. Z. Vorsitzender des Kuratoriums),

Das Samoa-Observatorium. Mit 9 Tafeln. 70 S. 1908.

II. 0. Tetens und F. Linke, Die ineteorologischen Re-

gistrierungen der Jahre 1902—1906. Mit 3 Tafeln.

und 25 in den Text gedruckten Fignren. 140 S. 1908.

Vier weitere Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse

und drei der mathematisch-physikalischen Klasse befinden sich im

Druck.

Die G-ottingischen Gelehrten Anzeigen sind unter

der Kedaktion von Herrn E. Schwartz fortgefuhrt worden.

Tti den Tauschverkehr sind 7 Korperschaften (Vatikanische

Sternwarte und Society Italiana per il progresso delle scienze in

Kom, Historische und Antiq^uarische GeseUschaft in Basel, In-

stitut d’Estudis Catalans in Barcelona, Gesellschaft der Wissen-

schaften in Warschau, Vlaamsche Akademie in Gent, Secvenko

Gesellschaft inLemberg) neu eingetreten. IJeber die der Gesell-

schaft im J. 1908 durch Tausch und sonst zugegangenen Schriften

gibt das weiterhin .mitgeteilte Verzeichnis Auskunft und dient zu-

gleich als Empfangsbescheinigung.

Zur TJnterstiitztmg wissenschaftHcher Untersuchungen sowie

ihrer eigenen TJnternehmungen hat die Gesellschaft bewilligt:

Herrn E. Eiecke fiir Bestimmung der speciflschen

Ladung der Elektronen M. 800

Herrn E. Wiechert fiir Untersuchung kiinstlicher

Erdbeben " 600

Herrn Dr. A. P ii 1 1 e r in Gottingen fiir vergleichend-

physiologische Studien 700

Herrn Prof. W. Sievers in Giefien als Zuschufi zu

den Kosten einer Forschungsreise nach Siidamerika . . „ 1000
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Herm Dr. W. FrShlich in G-ottingen znm Zwecb
physiologischer Studien an der zool. Station in Neapel M. 800

Herm Prof. H. Lietzmanu in Jena fiir eine Ans-

gabe der Akten der Ranbersynode in Epbesus .... » 300

Herrn Pastor Rrankenbergin Lnisendorf fiir eine

Ausgabe der syriscken Fragmente des Enagrius Pontinns
„

600

Herm W. V oigt fiir Untersncbungen iiber die Ein-

wirknng eines Magnetfeldes anf die Strablnng von Licbt-

qnellen . . . „ 600

Herrn J. ’Wackernagel fiir die Drucklegnng der

Hertelscken Ansgabe der Tantrakhyayika „ 400

Herrn J. "Wackernagel fiir die Mahabbarata Ans-

gabe „ 1100

Herrn E. Scbwartz fiir das Septnaginta*TJnter-

nehmen 2600

Herrn E. Scbroder fiir die Ansgabe der mittel-

alterlicben Bibliotiekskataloge ......... „ 500

Fiir das Septnaginta-'D’nternebmeu (vgl. Gesck. Mitt. 1908 S. 3,

Protokolle der Kartellversammlnng 1908 S. 4 ff.) wurde eine der

oben genannten gleicbe Summe von der K. PrenJiisclien Akademie

der Wissenschaften sowie von der KonigHcben Staatsregierung be-

willigt nnd fiir das naohste Jahr in Anssicbt gestellt. Dadnrch.

wnrde die Gesellscbaft in den Stand gesetzt, die Arbeit am 1. April

1908 zu beginnen. Leiter des TJnternelunens ist Herr Prof.

A. Raklfs, Leiter der von der Gesellscbaft eingesetzten Kom-

mission Herr E. Scbwartz, an dessen SteUe gegen Ablauf des

Jabxes Herr J. Wackernagel getreten ist.

Die Wolfskeblscbe Preisstiftnng ist am 27. Jnni 1908 nnter

den in den Gescb. Mitt. S. 103 f. bekannt gemacbten Redingungen

in Kraft getreten. Die Gesellscbaft bat ein Knratorium einge-

setzt, an dessen Spitze Herr D. Hilbert stebt.

IDas Fortbesteben des Samoa -Observatorinms ist dnrcb die

Festlegnng eines jabrlicben Fonds, der zu zwei Dritteln vom Reicb,

zn einem Drittel von Preuben getragen wird, gesichert.

In der Konferenz der Mababbarata-Kommission bei Gelegen-

beit des Orientalistenkongresses in Kopenbagen am 14. August

1908 war die Gesellscbaft dnrcb ibr korrespondierendes Mitglied

Herrn Liiders vertreten.

Am 13. Jnni 1908 fand in Berlin als dem zeitigen Vorort die

Kartellversammlnng des Verbandes wissenscbaftlicber Korper*

scbaften statt. Die Gesellscbaft war dnrcb die Herren Riecke
1 *
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tmd Schroder vertreten. Tiber die Verhandltmgen ist iu eiaem

eignen ProtokoU berichtet.

Zur ZweihTmdertjalirfeier und Enthiillraig des Standbildes ihres

ersten Prasidenten A 1 b r e ch t v. H a 1 1 e r, die in Bern am 16. Ok-

tober stattfand, entsandte die Q-eseUschaft den Vorsitzenden Se-

kretar als ihren Yertreter. Der Bericht ist in den G-esch. Mitt.

S. 123 ff. abgedruckt.

Dnrch den Tod verier die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied

Friedrich Althoff in Berlin am 20. Oktober 1908. (E. M.

seit 1901).

Als Althoff vor anderthalb Jahren sein Amt niederlegte, hat

nnsere GeseUschaft ihm eine Adresse gewidmet ^), deren Satze wir

zu seinem Gedachtnis fast wortlich wiederholen konnten. Denn es

ist damals nnter dem Eindrnck der vollendeten Tatigkeit dem
Lebenden kein Wort zn stark oder zu viel gesagt worden; und

wie "wir damals eine einfache Pflicht der Dankbarkeit erfuHten, so

folgen wir heut demselben Gefiihl, indem wir dem Toten die

Daner nnsres Dankes bekunden.

Wenn man Althoffs Wirksamkeit hberblickend alles Eleine,

Momentane und Persbnliche abstreift, so kann man nicht zweifeln,

da6 in ihm die Ideen lebendig waren, die vor einem Jahrhundert

die Grbfie der preufiischen TJnterrichtsverwaltnng ausgemacht

haben
;
nicht weil er sie nachahmte oder dnrch eine Tradition ge-

zwungen war, sondern weil er dem personHchen Bnpuls folgte.

DaB er nicht, wie Wilhelm v. Humboldt, eigne wissenschaftliche

Kraft besafi, IdBt es nur um so starker ins Ange fallen, dafi er

die Bedeutung der Wissenschaft far den Staat und das offentliche

Leben Mar erkannte und stets im Interesse der Wissenschaft ein

ofifentliches Interesse sah. DaB er mit seinem ganzen Wesen auf

Organisation gestellt war, macht es nur um so bemerkenswerter,

dab er die individuelle Leistung iiber alles stellte, jede persbnliche

Arbeit groJBen Stils hob und trug und niemals dem Irrtum verflel,

dafi ein Reglement die Stelle von Ideen vertreten kbnnte. Andrer-
seits war es von der grbfiten Bedeutung fiir die akademischen Auf-

gaben dieser Jahrzehnte, dafi ein staatlicher Organisator mit den

Organisatoren der wissenschaftHchen Arbeit nach dem gleiohen

Ziele ging und dabei die Einsicht hatte, nicht sie auf seine Wege
zwingen zu wollen, sondern ihnen die ihrigen zu bahnen. So ist

1) Abgedruckt in den Gesch. Mitt. 1907 S. 86
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das Kartell der dentschen wissenscliaftliclien Korperscliaften ganz

wesentlich durch Althoffs Mitwirkung begrimdet worden; und er

bat alles getan, run der internationalen Association der Akademien,

deren Gredanke mit dem des Kartells in seinem nnd Mommsens
Greist von Anfang an anfs engste verbnnden war, ins Leben zn

helfen.

In derselben Kicbtung liegen Altboffs Bemnliungen tun nnsere

Gesellscbaft. Ihm verdankt sie es, daB ihre Reorganisation nnd
nene Ansstattung ins Werk gesetzt werden konnte, seiner Hilfs-

bereitschaft bat sie es wieder und wieder zu danken gebabt, daB

ibr flir groBe Aufgaben die Mittel znflossen.

Altboffs Person und "Wirken gebort nicbt dem Tage an nnd

bat nicbt von den Stimmen des Tages ibre Wtirdigung zu er-

warten, sondern sie wird von der Grescbicbte gewiirdigt werden,

der sie angebort. Unsere Gresellscbaft findet sein oft verborgenes

Wirken auf vielen Slattern ibrer Grescbicbte eingezeicbnet, nnd
den Dank, den sie ibm scbuldet, wird keine ibrer Grenerationen

vergessen.

Aus der Reibe der ordentlichen Mitglieder trat mit dem Ende

dieses Jabres durch seine Uebersiedelung nacb Preiburg i. B. in die

der auswartigen biniiber Herr

Eduard Scbwartz, ord. Mitgl. seit 1902.

Von auswartigen Mitgliedern der pbilologiscb-bistoriscben

Klasse verier die Gresellscbaft durcb den Tod
Tbeodor von Sickel in Meran, am 21. April 1908 (answ.

Mitgl. seit 1886, zuvor korr. M. seit 1868).

Franz Bticbeler in Bonn, am 3. Mai 1908 (answ. Mitgl.

seit 1899, zuvor korr. M, seit 1881).

Zu seinem Gredaebtnis ist in der offentlicben Sitzung am 9. Mai

gesproeben worden (Geseb. Mitt. 1908 S. 95).

Yon korrespondierenden Mitgliedern der philologiscb-bisto-

riseben Klasse:

Richard Piscbel in Berlin am 26. Dezember 1908 (seit

1889),

August Mau in Rom am 6, Marz 1909 (seit 1894),

in der matbematiscb-pbysibaliscben Klasse:

Adolf Mayer in Leipzig am 11. April 1908 (seit 1872),

Hermann Minkowski in Gottingen am 12. Januar 1909

(seit 1901).



Verzeichnis der im Jahre 1908/9 abgehaltenen
erdentliohen Sitzungen und der darin gemacliten

wissenscliaftliclien Mitteilungen.

OrdentKclie Sitzung am 4. April 1908.

E. Schwartz, Aporien im vierten Evangelinm. IV. (Nachrichten,

phil.-hist. Kl. 1908, S. 497).

E. Pietschmann legt agyptische Ausgrabungsberiohte von Pro-

fessor L. Bor char dt vor.

Oeffentliche Sitzung am 9. Mai 1908.

Jahresberichte.

Q-edachtnisreden der Herren J. Wackernagel auf E. Kielborn,

A. v. Koenen auf C. Klein, W. Voigt auf Lord Kelvin,

P. Leo auf F. Bucheler. (Die Berichte und Reden sind in

den G-eschaftlichen Mitteilungen erschienen).

Ordentliche Sitzung am 16. Mai 1908.

E. Ehlers legt vor: 0. Biitschli (korr. Mitglied), Unter-

suchungen iiber organische Kalbgebilde, sowie Bemerkungen
liber organische Kieselgebilde. (Abhandlungen, math.-phys. Kl.

N. F. VI, 3).

F. Klein legt vor: W. Ihlenburg, Ueber die gestaltlichen Ver-

haltnisse der Kreisbogenvierecke. (Nachrichten
,
math. -phys.

Kl. 1908, S. 225).

Derselbe legt vor: E. Hilb, Keue Entwicklungen uber lineare

Differentialgleichungeu. (Nachrichten, math. -phys. Kl. 1908,

S. 231).

Derselbe legt vor: Mathematische Encyklopadie VI 2, 2.

C. Bunge legt vor: W. Ritz, Ueber eine neue Methode zur

Losnng gewisser Randwertaufgaben. (Nachrichten, math.-phys.

Kl. 1908, S. 236).
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H. Minkowski legt imNamen von D. Hilbert vor: E.E. Levi^

Sur I’application des Equations integrates an problfeme de Rie-

mann. (Nacbrichten, matb.-pbys. Kl. 1908, S. 249),

E. Scbwartz legt vor: R. Scbn eider, GrriecMscke Poliorketiker.

II. (Abbandlnngen, pbil.-Mst. El. XI, 1).

Derselbe bericlitet iiber A. Scbultens Ansgrabxmgen in Nu-
mantia.

E. Leo legt vor: Pbilnmeni de venenatis animalibus eornmque

remediis edidit M. Wellmann. (Corpus medicorum grae-

corum auspiciis academiarum associatarum ediderunt academiae

Berolinensis Havniensis Lipsiensis, X 1, 1).

Ordentlicbe Sitzung am 30, Mai 1908.

E. Schwartz, Zur Greschicbte des Atlianasms. YII. (Nach-

richten, phil.-hist. El. 1908, S. 305),

R. Pietscbmann legt Berichte von Prof. Borchardt in Kairo

•iiber Ausgrabungen in Aegypten vor.

E. ’W’iechert berichtet iiber Registrierungen kiinstliclier Erd-

beben.

Ordentlicbe Sitzung am 27. Juni 1908.

C. Range, Die Zerlegung einer empiriscb gegebenen periodischen

Eunktion in Sinuswellen. (Nachrichten, math.-phys. Kl. 1908,

S. 276).

W. Voigt legt vor: K. Eorsterling, Eine Wirkung natlirlich

drehender Korper auf das an ibnen reflektierte Licbt. (Xacb-

richten, matb.-pbys. El. 1908, S. 268).

Ordentlicbe Sitzung am 11. luli 1908.

W. Meyer, Zwei Gedicbte znr Greschicbte des Cistercienser Or-

dens. (Nachricbten, pbil.-bist. El. 1908, S. 377).

E. E^lein legt vor: P. Koebe, Ueber die TJniformisierung be-

liebiger analytiscber Kurven. III. (Nachrichten, math.-pbys.

E:L 1908, S. 337).

Derselbe legt vor: P. Staeckel, Ueber die reduzierten Diffe-

rentialgleicbungen des scbweren unsymmetriscben Kreisels.

(Nachrichten, math.-phys. El. 1908, S. 272).

0. Wallach, Untersuchungen aus dem Grottinger Universitats-

Laboratorium. XX. (Nachrichten, math.-phys. El. 1908,

S. 263).

E. C. Andreas legt eine der Kgl. Gres, zugegangene Streitschrift

des Herrn Ter - Mikaelian gegen Herrn F. N. Finck vor und
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kiindigt eine den G-egenstand betreffende Notiz fiir die Nacb-

ricbten an. (Nacbxichten, plul.-liist. Kl. 1908, S. 375).

Ordentlicbe Sitzxing am 25. Jnli 1908.

F. Klein legt vor: Mathematiscbe Encyklopadie IV, 2, 1, 4.

W. Y 0 i g t
,
Formeln fur die Reflexion des Licbtes an einer

diinnen MetallscHcbt. (Kachrichten
,
matb. -phys. Kl. 1908,

S. 284).

K. Scbwarzscbild legt vor: M.Brendel, Tbeorie der Heiaen

Planeten. II. (Erscbeint in den Abbandlungen, matb.-pbys. Kl.).

L. Morsbacb, Shakespeare und der Enpbnismns. (Nacbricbten,

pbil.-bist. Kl. 1908, S. 660).

W. Meyer, Quondam fnit factas festns, ein Gedicbt in Spott-

latein. (Nacbricbten, pbil.-bist. Ed. 1908, S. 406).

Derselbe legt vor: J. Jak. Werner, Poetische Yersncbe nnd

Sammlnngen eines Baseler Klerikers ans dem Ende des 13.

Jabrbnnderts. (Nacbricbten, pbil.-hist. Kl. 1908, S. 449).

P. Kebr legt Band III der Italia pontificia vor.

Ordentlicbe Sitzung am 31. Oktober 1908.

E. Scbroder (nacbtraglicb)
,

Maler Mullers grofie Liebesode.

(Nacbricbten, pbil.-bist. El. 1908, S. 561).

J. Wackernagel legt nacbtraglicb vor : E. Becbtel (answ.

Mitgl.), TJeber einige tbessaliscbe Namen. (Nacbricbten, pbil.-

bist. Kl. 1908, S. 571).

E. Leo (nacbtraglicb), Weitere Beitrage za Menander. (Nacb-

ricbten, pbil.-bist. Kl. 1908, S. 430). .

Derselbe legt vor: P. J. Blok (corresp. Mitgl), Holland nnd
das Reich vor der Bnrgunderzeit. (Nacbricbten, pbil.~bist. Kl.

1908, S. 608).

W. Meyer, Die Arundel Sammlung mittellateiniscber Lieder.

(Abbandlungen, phil.-hist. Kl. XI, 2).

R. Pietscbmann, Nueva Cordnica y Bnen Gobierno des Don
Eelipe Gnaman Poma de Ayala, eine pernaniscbe Bilderband-

scbrift. (Nacbricbten, pbil.-bist. Kl. 1908, S. 637).

E. E biers legt vor seinWerk ‘Die bodensassigen Anneliden ans

den Sammlnngen der dentscben Tiefseeexpe^tion’.

E. Klein legt HeftYI, 1, 2, 1 der Matbematiscben Encyklopadie

vor (Referenten G. H. Darwin und S. S. Hongb).
0. Wallacb legt vor: W. Biltz, XJeber die Temperatnrabban-

gigkeit der Yalenz zwischen Metallen nnd SanerstofF. (Nacb-

ricbten, matb.-phys. Kl. 1908, S. 293).
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Oeffentliche Sitzung am 7. November 1908.

E. Scliwartz liest: TJeber KircbengescMclite. (Grescb. Mitt.

S. 106).

F. L e 0 bericbtet liber die HaUerfeier in Bern vom 16, und 16. Ok-

tober. (G-esck Mitt. S. 123).

Ordentlicbe Sitznng am 21. November 1908.

E. Biecke legt die nene Auflage seines Lebrbnchs der Physik

vor nnd knnpft daran eine Mitteilnng Tiber die Bewegung der

oc-Strablen des Eadinms.

H. Oldenberg, Die Hymnen des Rig-Veda, I—VI. Kritische

und exegetiscbe Noten. (Erscbeint in den Abbandlungen, phil.-

hist. El.).

J. Wackernagel legt vor: J. Hertel, Ausgabe der Tantra-

khyayika. (Erscheint in den Abhandl. der phil.-hist. El.).

OrdentKche Sitzung am 5. Dezember 1908.

F. L e 0 legt Band VI der Oxyrynchos - Papyri mit den Bruch-

stiicken der Euripideischen Hypsipyle vor.

Ordentlicbe Sitzung am 19. Dezember 1908.

F. Klein legt vor: P. Koebe, Conforme Abbildung der Ober-

flache einer von endlich vielen regularen analytiscben Flachen-

stiicken gebildeten korperHchen Ecke auf die ebene Flache

eines Kreises. (Nacbrichten, math.-phys. Kl. 1908, S. 369).

W. Voigt legt vor: F. Kruger, Zur Kritik des Dissociations-

gleichgewichtes und der Reactionsgeschwindigkeit. (Nach-

richten, math.-phys. El, 1908, S. 318).

H. Wagner legt die neue Auflage seines Tiehrbuchs der Greo-

graphie Bd. I vor.

Derselbe legt vor: A. Wolkenhauer, Seb. Ministers hand-

schriftliches Kollegienbuch aus den Jabren 1515—18 und seine

Karten. (Abbandlungen, pbiL-hist. KL XI, 3).

J. Wackernagel legt den Bericbt des korrespondierenden Mit-

gliedes H. Liiders liber die Conferenz der Mabubbarata-Com-

mission in Kopenbagen nebst der Druckprobe einer kritiscben

Ausgabe vor.

Ordentlicbe Sitzung am 9. Januar 1909.

E. Schroder legt vor : W. Brecht, Ein unbekanntes Gredicht

von Wilhelm Heinse. (Nacbrichten, phiL-bist. Kl. 1909, S. 1).
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0. Wallacli, UntersTiclmiigeii aus dem Universitats-Laboratorium.

XXI. (Nacbricbten, matb.-phys. Kl. 1909, S. 1).

Ordentlicbe Sitznng am 23. Januar 1909.

S'. Klein legt Heft V, 3, 1 der Matbematiscben Encyklopadie vor.

K. Sch.'warzscbild, Aktinometrie der Zone 0° bis +20“ Decl.

I. Tail. (Ersckeint in den Abbandlnngen, matb.-pbys. Kl.).

L. Morsbach legt vor: E. Roeder, Znr Deutnng der ags. Grlos-

siernngen von paranympbus nnd paranympha. Ein Beitrag

zur Kenntnis des ags. Hocbzeitsritnals. (Nachricbten
,
pHl.-

hist. Kl. 1909, S. 14).

Ordentlicbe Sitznng am 6. Eebmar 1909.

D. Hilbert, Beweis desSatzes iiber die Zerlegbarkeit der ganzen

Zahlen in Summen von einer festen Anzabl m*®' Potenzen

(Waringsckes Problem). (Kachrickten, matb.-pbys. Kl. 1909,

S. 17).

Derselbe legt vor: H. Weyl, TJeber gewobnlicbe lineare Diffe-

rentialgleicbungen mit singnlaren Stellen nnd ibre Eigenfnnk-

tionen. (Nacbricbten, matb.-pbys. Kl. 1909, S. 37).

E. Eblers legt vor: J. "Weingarten, Ueber den Begriff der

Deformationsarbeit in der Tbeorie der Elastizitat fester Korper.

(Kachricbten, matb.-pbys. Kl. 1909, S. 64).

N. Bonwetscb, Der Brief des Dionysins von Alexandrien an

Panins von Samosata. (Nacbricbten
,

pbil. - bist. Kl. 1909,

S. 103).

Ordentlicbe Sitznng am 20. Eebrnar 1909.

E. Scbwartz, Die eigenbandigen Scbliisse der panliniscben Briefe.

(Erscbeint in den Nacbricbten, pbil.-bist. Kl.).

F, Andreas, Die dritte Gratha des Zura+nsthro. (Nacbricbten,

pbil-bist. Kl. 1909, S. 42).

J. Wackernagel, Akzentstndien I. (Nachricbten, pbil.-bist. Kl.

1909, S. 60).

F. Klein legt vor: P. Koebe, Ueber die Uniformisierung der

algebraiscben Knrven dnrcb antomorpbe Fnnktionen mit ima-

ginarer Snbstitutionsgrnppe. (Nacbricbten, matb.-phys. Kl.

1909, S. 68).

O. "Walla cb legt sein Bncb „Terpene nnd Campber“ vor.
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Ordentliche Sitzung am 6. Marz 1909.

E. Elilers legt vor (im Namen von Herrn E. Klein): J. Well-
stein, Die Dekomposition der Matrizen. (Nackrickten, math.-

pkys. KL 1909, S. 77).

Der vorsitzende Sekretar legt vor (im Namen von Herrn Wie-
ckert); L. Geiger, Seismiscke Registrierungen in Gottingen

im Jakre 1907 mit einem Yorwort iiber die Bearbeitnng der

Erdbebendiagramnie. (Ersckeint in den Nachrickten, matk.-

pkys. KL).

Ordentlicke Sitznng am 20. Marz 1909.

E. Schroder legt das Jahrbuck des Gesckichtsvereins fiir Got-

tingen und Umgegend Bd. I 1908 vor.

E. Eklers legt vor (im Namen von Herrn E. Klein); A. Haar
nnd Tk. v, Kdrmdn, Znr Tkeorie der Spannungsznstande in

plastischen lind sandartigen Median. (Ersckeint in den Kack-

richten, math.-phys. Kl.).

Derselbe mackt Mitteilnng iiber Zuweisxing von Kacksckriften

Riemannscher Yorlesnngen dnrck Herrn M. Noether in Er-

langen. (Gesckaftl. Mitt, 1909).

E. Wieckert legt vor: L. Geiger, Seismiscke Hegistriermigen

in Gottingen im Jakre 1908 mit einem Yorwort iiber Hlilfs-

mittel znr Berecknung der wakren Bodensckwanknng. (Er-

sckeint in den Nackrickten, matk.-pkys. KL).

E. Riecke legt vor: E. Madelung, Moleknlare Eigensckwin-

gungen. (Nackrickten, matk.-pkys. KL 1908, S. 100).



Bericht iiber das Samoa-Observatorinm fiir 1908.

Das vergangene Jahr ist ein fiir die Entwickeliing des Unter-

nelmiens besonders bedeutungsvoUes gewesen. Denn in demselben

ist sein provisorischer Charakter abgestreift mid das Observatorinm

in eine dauernde Institution verwandelt.

Die zwiscben dem Eeichskolonialamt und dem K. PrenJSiscben

Dnterrichtsministerimn im November 1908 gepflogenen Verband-

lungen kaben dazxi gefiihrt, einen festen jabrlichen ZuschnB von

zusammen 30000 c/fC^ an Stelle des bisherigen am 1. April 1909 ab-

laufenden von 26000 in den Entwurf des Reichs- bezw, prenbi-

schen Staatshaushalts-Etats einznstellen. Anoh ist Aussicht ge-

nommen, den inzwischen nicht unbetrachtlich angewachsenen Fehl-

betrag durch einen einmaligen ZnschuB zu beseitigen. Auf Wunsch
beider Behorden bleibt die Oberleitung des Observatoriums ganz

wie bisher in den Handen der K. Gresellschaft der Wissenschaften

zn Grdttingen.

Durch die Erhohung des. Znschusses zu den Erhaltungskosten

sollte vor allem ermdglicht werden, dem Leiter des Observatoriums

fortan eine wissenschaftliche Hiilfskraft als Assistenten zur Seite

zu stellen.

Zu letzterem Zweck batte uns das Reichsamt des Innern unter

dem 6. Mai 1908 bereits eine einmalige Unterstiitzung von 10000

gewahrt, die es gestattete, Dr. Kurt Wegener, wie bereits im
vorjahrigen Bericht erwahnt ist, als ersten dieser wissenschaft-

lichen Assistenten nach Apia zu senden. Nach zweimonatlicher

Vorbereitungszeit verlieB derselbe am 8. Juli Grottingen und suchte,

da die Eahrten von San Francisco nach den Samoa-Inseln damals

unterbrochen waren, Apia auf dem Wege liber Australien zu er-

reichen. Ungiinstige Anschlubverbindungen lieben ihn in Sydney
und Auckland einen unfreiwilligen Aufenthalt nehmen, sodab er

gegen unsere Erwartung einen vollen Monat spater, namlich erst

am 22, September, Apia erreichte.
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Unser dortiger Obseryator Dr. Angenbeister nutzte nnn
naclx MogKclikeit die gemeinsam mit Dr. Wegener verlebten Mo-
nate zu wissenschaftlichen Beobacbtungen aus. Betrachtlidien

Zeitanfwand erforderten die notigen magnetisohen AnscUuB'
messnugen. Ueber die angestellten Dracbenbeobacbtungen liegen

bereits vorlSufige Mitteilungen vor. Weiteres Material wird Dr.
Angenbeister demnacbst mitbringen.

Dieser iibergab die Leitung des Observatoriums am 1. Januar
1909 an Dr. Wegener, der damit in die Stelle des Observators

einriickte, unternabm seinerseits nocb eine Reise in Dpolu und auf

Sawaii bebnfs Vollendnng der magnetiscben Yermessnng nnd war
gegenwartig bei den ernenten Ausbrlicben des Vulkans anf letzter

Insel. Am 15. Febrnar verlieB er Apia, nm tiber Reu-Seeland,
Sydney, Manila, Sbangbai nnd Sibirien die Heimreise anzutreten.

Dieser Weg ward banptsacblicb gewablt, xim in Sydney nnd Zi-

kawei bei Sbangbai der Anfstellung je eines Wiecbertscben 1000-

Kilogrammpendels beiznwohnen, von deren kiinftigen Parallelanf-

zeicbnnngen mit denen in Apia man wicbtige Resnltate der seis-

miscben Borscbnng im Bereicb des groBen Ozeans erwarten darf.

Diesen Q-esicbtspnnkt der Notwendigkeit mit gleicben xind gleicb-

gestimmten Instrnmenten zu operieren hatte die Leiter der jnngen

Beobacbtnngsstation in River Yiew College nabe bei Sydney nnd
des bekannten altern Observatoriums in Zikawei bei Sbangbai be-

stimmt, Wiecbertscbe Pendel in Grottingen zu bestellen, Der Leiter

der ersten, Mr. Bigot, S. J.
,
hatte zu seiner Information unser

samoaniscbes Observatorium bereits im Herbst 1908 besucbt und
konnte sicb Anfang Marz d. J. der sacbkundigen Unterstiitzung

Dr. Angenbeisters bei Anfstellung des Horizontalpendels — das be-

stellte Yertikalpendel war leider damals nocb nicbt eingetroffen —
erfreuen.

Ein solcbes bat dagegen unter Angenbeisters Aufsicbt fast

ein voiles Jabr im Samoa-Observatorium funktioniert. DieErgeb-
nisse der Registrierungen wird er in erster Linie nacb seiner

Rlickkebr hierselbst zu verarbeiten baben; diese ist nocb fur den
Mai zn erwarten.

Unter den Beobacbtungen im Observatorium moge nocb be-

senders auf die erdmagnetiseben hingewiesen werden; es ist un-

serm Obseryator gelungen, das beikle Instrument der magnetiscben

Wage znr Beobaebtung der IntensitSt dauernd zu unerwartet ge-

nauen Aufzeicbnungen zu bringen, sodaB sicb Professor Adolph
Schmidt in Potsdam liber die eingesandten Ergebnisse sebr be-

friedigt ausspreeben konnte.
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Die Ballonanfstiege litten nodi irnmer an dem Mangel ans-

reichender Wasserstofferzeugnng ztir Fiillung. Der 1907 dorthin

gesandte neukonstruierte Wasserstofferzenger hat sich nicht be-

wahrt. Die vorlanfigen Resnltate sind nach Strafibnrg gesandt.

Das hiesige im Sommer 1907 vonDr. Linke eingericbtete Bu-

reau des Samoa- Observatoriums stellte seinen Betrieb Ende Sep-

tember 1908 ein. Ersterer Yerlieb nach AbschluB seiner Arbeiten

Grbttingen am 1. Juli, urn eine Stellung als Dozent am physi-

kalischen Verein in Erankfurt und Leiter der dortigen meteorolo-

gischen Station zu xibernehmen. Dr, Tetens kam von Kiel noch

einige Monate hierher behufs Abschlufi der im Herbst 1906 abge-

brochenen Bearbeitung der meteorologischen Aufzeichnungen in

Apia, verUefi Q-ottingen jedoch Ende September plbtzlich aus uns

unbekannten Griinden von neuem, ohne sie zu vollenden.

Von den in unsern Abhandlungen niedergelegten Ergebnissen

der Arbeiten des Samoa-Observatoriums ist die erste unter dem Titel

„Das Samoa-Observatorium^^ im Juli v. J. erschienen. In diesem hat

Referent einen Bericht iiber das Entstehen des TJnternehmens und

seine Entwickelung bis Ostern 1908 gegeben, wahrend Dr. Tetens

und Dr. Linke eingehend den Aufbau des Observatoriums schil-

derten und Eechenschaft iiber die Jahre ihrer Tatigkeit als Ob-

servatoren erstatteten. Die Publikation ist mit 9 Tafeln ge-

schmiickt. An wissenschaftlichen Abhandlungen folgte alsdann

Heft II „Die meteorologischen Registrierungen der Jahre 1902—06",

bearbeitet vonDr. Tetens und Dr. Linke, fur welche era Nach-

trag in Aussicht steht. Die dritte Abhandlung „Die Brandungs-

bewegungen des Erdbodens und ein Versuch ihrer Anwendung in

der praktischen Meteorologie". von Er. Linke hat sich verzbgert,

weil die Beigabe einer Uebersichtskarte Zentralpolynesiens wiin-

schenswert erschien und in Ermangelung geeigneter Vorlagen erst

vom Referenten entworfen ward. Diese Karte, im mittlern MajS-

stab von 1 : 25.000000, ist mit Azimutlinien und Horizontalkreisen

von je 1000 km Entfernung um Apia versehen, Abzlige derselben

werden an alle seismischen Stationen, welche mit dem Geophysi-

kalischen Institut in Austausch stehen, versandt werden. Die Aus-
gabe der Abhandlung steht unmittelbar bevor.

Eine Weltkarte der Azimute und Entfernungen fur Apia in

Merkatorprojektion und mittlerem Mafistab 1 : 20.000000 ist 1908

im Geographischen Seminar hierselbst hergestellt und nach Apia
gesandt, eine gleiche flir Gottingen dem Geophysikalischen Institut

iibergeben. Hermann Wagner.



Bericlit iiber den Thesaurus linguae latinae.

Nachdem die Kommission ihren Vorsitzenden, Franz Bii-

c li e 1 e r, am 3. Mai 1908 durch den Tod verloren hat, ist ikr am
9, November ancb Ednard "Wolfflin, der durcb. Nenbegriin-

dnng der lexikalischen Forscbung, durcb. die Begrundnng undLei-

tnng dea Arcbdvs, dnrcb die stets auf das eine Ziel gericbtete un-

gemeine Triebkraft seiner Fersonlichkeit reobt eigentlich das IJnter-

nebmen ins Leben gemfen bat, nach langer Krankbeit entrissen

worden.

Dnrcb Enndscbreiben hatte die Commission scbon im Mai

Herm Vollmer in Mlincben mit der Flibrnng der Grescbafte be-

trant; in der Sitzung vom 12. Oktober 1908 wnrde er endgultig

znm Vorsitzenden erwablt; als stellvertretender Vorsitzender soU

das alteste Mitglied, zur Zeit Herr Diels in Berlin, fnngieren.

Aufier der G^iesecke-Stiftnng hat die Kommission an beson-

deren Znwendnngen neben den laufenden Beitragen je 1000 M.

von der Berliner nnd "Wiener Akademie erbalten. Dazn bat die

prenBiscbe Eegiernng, wie bisber, durcb zwei Stipendien von je

1200 M. nnd die Benrlaubnng eines Oberlebrers, die osterreicbiscbe

ebenso durcb Benrlaubnng eines Gymnasiallebrers
,

die bayeriscbe

dnrcb Weiterbenrlanbnng des Sekretars das IJnternehmen nnter-

stntzt. Ferner baben, wie scbon frUber, die Eegierungen von

Hamburg, Wiirttemberg nnd Baden Jahresznscbnsse von 1000, 700

nnd 600 M. geleistet. Die Kommission spricbt im Namen der Aka-

demien den Eegierungen fiir die nicbt ermtidende Forderung des

Werkes ibren lebbaften Dank ans.

Band IH ist gesetzt worden bis circumdico (im Manuskript

fertig bis circus), Band IV bis cupa {curator, de), das Eigennamen-

Snpplement, dessen erste Liefernng erschienen ist, bis Careanica

{Castor). Im ganzen sind 68 Bogen fertig gestellt. Die Inscbriften

nnd Papyri wnrden von Herrn Prof. Ibm in Halle, die Litteratur
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von Herrn Dr. Klotz in Strafiburg weiter excerpirt. Die Ver-

zettelnng von Ciceros Reden und Hieronymns’ Episteln wnrde
fortgesetzt, die Excerpirnng von Cyprianns, Augustinus, Ruflnus,

Gregorius Magnus u. a. teils fortgesetzt teils neu in AngrifP ge-

nommen. Das Material ist bis zum Ende von D fiir die Arbeit

vorbereitet, das bearbeitete bis cavus zuriickgeordnet worden.

Weil die neuen Arbeitsraume eine betracbtlicbe Vermebrung
der Arbeitskrafte gestatten, hielt sicb die Kommission fiir ver-

pflicbtet, den Akademien vorzuscblagen
,

durcb Scbaffung von zu-

nacbst drei neuen Assistentenstellen die Arbeit zu beschleunigen.

Die Deckung der Mebrkosten bat zur Voraussetzung, dafi jede der

beteiHgten Akademien ibren Jabresbeitrag von M. 6000 auf M. 6000

erb5bt. Diese Erbbbxmg ist bei den einzelnen Regierungen bean-

tragt -worden. Zur Zeit bestebt das Personal, Redactoren und
Sekretar eingerecbnet, aus 17 Mitarbeitern.

E. Leo.



Erster Bericlit Tiber das Septuaginta-Unternehmen.

(Bericbtjabr 1908).

Nachdem im Jabre 1907 der vorlanflge Plan einer wissen-

scbaftlichen Ansgabe der Septnaginta von Prof. Rablfs entworfen

war und die Q-esellscbaft der Wissenscbaften und die Kgl.

PrenBiscbe Akademie, vom vorgesetzten Ministeritun aufgefordert,

Grntacbten dariiber eingereicbt batten, wnrde am 4. Marz 1908 in

Berlin eine Eonferenz von Vertretern beider Atademien nnter

dem Vorsitz des Herm Gebeimrats Scbmidt als Vertreters des

vorgesetzten Ministeriums abgebalten nnd bier bescblossen, das

TJnternebmen der Leitnng nnserer Gesellscbaft zn nnterstellen und

die vorerst au£ M. 7500 jabrlicb veranscblagten Kosten fiir die

ersten zwei Jabre dnrcb Jabresbeitrage nnserer Gesellscbaft, der

Kgl. Preufiiscben Akademie nnd des Kgl. Ministeriums von je

M. 2500 zu decken.

Zur Piibrnng der Gescbafte wurde von der Gesellscbaft ein

engerer AnsscbuB eingesetzt, bestehend ans den Mitgliedern der

Gesellscbaft Scbwartz und Wackernagel, sowie ans den Herren

Rablfs nnd Smend. Den Vorsitz ubemabm Herr Schwartz.

Im April 1908 warden zwei Zimmer der fruberen Frauen-

klinik (Knrze GeismarstraBe 40) ,
deren Zuweisung wir dem Ent-

gegenkommen des Herm Tammann verdanken, als Bureau einge-

ricbtet nnd im Laufe des Jabres eine kleine Handbibliotbek ange-

scbafft, welobe auBer den Textausgaben der Septnaginta nnd ibrer

iibersetznngen eine Reibe unentbebrlicber lexikaliscber und an-

derer Naobscblagewerke, sowie einige Ansgaben von Earcbenvatem

entbalt.

Piir das TJnternebmen waren dauernd tatig Prof. Rablfs als

Leiter der Arbeiten nnd Dr. Ernst Hantscb ans Holzminden als

ordentlicber Mitarbeiter. AuBerdem arbeiteten file dasselbe Dr.

Georg Muller, z. Z. Volontar an der Kgl. Universitats-Bibliotbek

zn Gottingen, und mehrere Studenten.

Nachriclitett; goacliSiftl. Mitteilmigen 1909. 1, 2
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In Angrijff genommen wurde vor allem die Inventarisiernng

des vorhandeneii h-andschriftliclieii Materials in griechischer
,
kop-

tischer, athiopischer, syriscker, arabiscker, armenisclier, georgischer

xmd slavischer Spracke bis zum Scblnfi des 16. Jabrbnnderts (des

atbiopiscben bis znm Schlufi des 18. Jabrlinnderts). Anfangs war
anch die Inventarisiertmg des lateiniscken Materials bis zxun ScUxiB

des 12. Jahrhnnderts geplant nnd damit bereits begonnen, aber

diese Arbeit ist sistiert xind nunmebr endgiiltig antgegeben, da die

von Papst Pins X. eingesetzte Kommission znr Revision der Vnl-

gata, mit deren Vorsitzenden Dom Q-asquet sick Prof. Rahlfs

kurzKch in Rom in Verbindnng gesetzt hat, anch die ans der

Septnaginta geflossenen altlateinischen Stiicke, welche fiir nns allein

in Betracht kommen, bearbeiten wird.

Die LoLventarisiernng geschah in folgender Weise. Dr. Miiller

stellte mit HiHfe des Realkatalogs der Grottinger Dniversitats-

Bibliothek nnd anderer bibliographischer Werke aUe fiir nns even-

tnell in Betracht kommenden Handschriften-Verzeichnisse fest, and
diese warden dann von den librigen Mitarbeitern nach einer von
Prof. Rahlfs ausgearbeiteten Instrnktion exzerpiert. Piir jede

Handschrift wnrde auf eiaem, resp. bei grdfierem Umfange auf

drei Qnartzetteln eine knrze Beschreibnng angefertigt mit den
wichtigsten Angaben uber Sprache, gegenwartigen Aiifenthaltsort,

gegenwartige and friihere Signatnr, Zeit, anfiere Erscheinnng,

G-eschichte, Inhalt nnd Literatnr; diese Zettel warden nach
Sprachen nnd innerhalb der Sprachen alphabetisch nach Orten nnd
Bibliotheken geordnet nnd in sogen. „Giefiener Kapseln^ anf-

bewahrt. AnBerdem warden die einzelnen Bucher oder Buch-
gruppen, welche jede Handschrift enthalt, anf Oktavzetteln ver-

zeichnet nnter Angabe der Sprache, der Zeit der Handschrift, des

gegenwartigen Anfenthaltsortes nnd der gegenwartigen Signatnr;
diese Oktavzettel werden nach Sprachen nnd innerhalb der Sprachen
nach den biblischen Biichern oder Bnchgmppen geordnet, sodafi

man eine beqneme IJbersicht hber das fiir jedes Buch vorhandene
handschriftliche Material bekommt. In dieser Weise sind die

HandschriftenschatzePrankreichs, Italiens, Groj6britanniens,Dentsch-
lands nnd mehrerer kleinerer Lander ziemlich voUstandig inven-
tarisiert worden; einzelne Liicken werden noch ansgefiillt werden.

Da fiber die sehr zahlreichen nnd wichtigen codices Vatican!
graeci nnd Barberini graeci noch keine gedruckten Kataloge er-

schienen sind, hat Prof. Rahlfs die Universitatsferien im Marz nnd
April 1909 zu einer Stndienreise nach Rom verwendet nnd jene
Handschriften an Ort nnd Stelle anfgenommen; fiir die Liebens'-
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•wiirdigkeit, mit der ihm dabei der Prafekt der vatikajiischen Bi-

bliotbek Pater Franc. Ehrle S. J. xmd ibr Beamter Msgr. Gf^iovanni

Mercati, tmser korrespondierendes Mitglied, die Arbeit in jeder

Weise erleichtert nnd ein gliickliches Vollenden derselben ermog-

licht baben, sagen wir beiden Herren nnsem yerbindlicbsten Dank.
Anfier mit der Inventarisierung der Handscbriften ist aucb

mit der Durcbforscbung der Kirchenvater der Anfang gemacbt.

Dr. Hantscb hat Theodorets Quaestiones in Octatencbnm dnrohge-

arbeitet, tun festznstellen, welcben Septnagintatext Theodoret in

diesem Werke voraussetzt.

Endlicb sind einige kleinere, bier nicbt naber zn beschreibende

Vorarbeiten gemacbt, nnd es sind Verbindnngen mit answartigen

Grelebrten angekniipft, welcbe gate Aussicbten fur die Zukmift

eroffnen.

. Die Eommission fOr das Septuaginta>tJnterneluneu.

2*



Bericlit iiber die Arbeiten fiir die Ausgabe
der alteren Papsturkunden.

Wie bisher sind die Arbeiten tmter der Leittmg von Prof.

Kebr fortgefiihrt worden.

I. Yon der Italia pontificia iat der im letzten Bericbt

angekiindigte dritte Band (Etruria) im Angnst 1908 erscbienen,

raid der Druck des vierten Bandes (Umbria -Picenran-Marsia) im
September begonnen worden. Er ist bereits dem AbscLluB nabe
raid wird im Juli ansgegeben werden. Yon dem fiinften Band
(Emilia) bat Prof. Eebr, unterstutzt von Dr. GrraBboff in G-ottingen,

das Manuskript soweit bergestellt, da6 dessen Druck im Herbst
dieses Jabres wird beginnen koimen.

II. Der Q-ermania pontificia bat Prof. A. Brack-
mann in Marburg sicb aucb dieses Jabr mebr widmen konnen,

dank einem weiteren Urlaub, der ihn von der anstrengenden Unter-
ricbtstatigkeit am Gymnasium befreite. So bat er den ganzen
Sommer 1908 fiir die notwendigen archivaliscben Eorscbungen ver-

wenden kbnnen. Er erledigte die Archive in Salzburg, Micbael-

benem und Lambacb, arbeitete iu Linz, Passau, 'Wilbermg, Reicbers-

berg, St. Elorian, Kremsmimster, Seitenstetten und vorziiglicb in

Wien, von wo er aus St. Polten, Melk, Gottweig, Herzogenburg,
Elosterneuburg, Heiligenkreuz und Zwettl besucbte. Daran scbloB

sicb eine Reise nach Steiermark, wo er in den Arcbiven von Ad-
mont, St. Lambrecbt, Rein und Graz arbeitete, und nacb Karnten,
wo EQagenfurt und St. Paul besucbt wurden. Yon da ging Prof.

Brackmann nacb Tirol und erledigte die Archive von Brixen, Muri-
Gries, Innsbruck, Wilten und Eiecbt. Im September und Oktober
arbeitete er auf der Koniglicben Bibliothek in Mimcben. Damit
ist das arcbivaliscbe und bibliograpbisobe Material fiir den ersten
Band der Germania pontificia soweit zusammengebracbt, dad Prof.

Brackmann im Wintersemester an dessen Ausarbeitung bat geben
konnen. Er bofft, dafi dieser Band im Laufe des Jabres 1910
wird erscbeinen konnen.
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in. Auch. die Arbeiten fiir die Grallia pontificia haben

bedentende Eortsckritte gemacht durcb eine einjabrige Reise nach

Frankreicli, welcbe Dr. Wiederbold in Goslar am 1. April 1908

antrat. Es ist eine stattlicbe Reihe yon Arohiyen, welcbe er be-

sncbt nnd ansgebentet bat, namlicb die Arcbiye von Montpellier,

Narbonne, Perpignan, Carcassonne, Tonlonse, Eoix, Tarbes, Auch,

Pan, Bayonne, Mont-de-Marsan, Bordeaux, Agen, Condom, Cabors?

Montanban, Moissac, Albi, Anrillac, Rodez, Mende, Le Pny, Cler-

mont-Ferrand, Tulle, Perigueux, Limoges, Gu&et, Cbateauronx,

Angonl^me, La Rocbelle, Niort, La Roche -snr -Yon, Poitiers,

Bonrges, Neyers, Monlins, Anxerre, Sens, Tonnere. AnBerdem ar-

beitete er langere Zeit in Paris. Dem entspricbt der Gewinn.

Dr. Wiederbold scbatzt die Zahl der neu aufgefnndenen Urknnden

anf weit iiber 300. Freilicb ist die TJeberlieferung scblecht, nnd

die Zabl der erbaltenen Originale sebr gering. Aber aller Orten

fand er dank einer Empfeblung des franzdsischen Ministerinms die

freundlicbste Aufnahme.

Am 1. April 1908 scbied Priyatdozent Dr. E. Caspar in

Berlin ans, nacbdem er mebrere Jabre lang seine Krafte der Be-

arbeitnng der sltditalieniscben Materialien gewidmet batte. An
seine Stelle trat Dr. H. GraBboffin Gottingen, der sich yor-

ziiglicb mit der Bearbeitnng der mittel- nnd norditalienischen

Materialien bescbaftigte.

Diese Fortscbritte unserer XJnternebmnng yerdanken wir nachst

dem Eifer nnd der Hingabe unserer Mitarbeiter wiedernm in erster

Linie dem Herm Minister der geistlicben, Dnterrichts- nnd Medi-

zinal-Angelegenheiten, der dem Dr. Grafihoff das frnber von Dr.

Caspar innegebabte Stipendinm bewiUigte nnd dnrcb die Gewah-

rung von Urlanb an die Herren Brackmann nnd Wiederbold die

groBen arcbivaliscben Eeisen ermoglicbte. Indem wir dem Herrn

Minister bierfiir den geziemenden Dank anssprecben, schlieBen wir

daran den Dank, den wir den Direktoren nnd Beamten der von

nnsern Mitarbeitern besncbten Archive nnd Bibliotbeken schnlden.

Die Kommission fur die Hermsgahe der dlteren Papsturhmden,



Bericht Tiber die ausgesetzten Preisaufgaben.

Die fiir das Jake 1909 ansgesetzte Preisaufgabe hat keine

Bearbeitong gefonden.

Pur das Jakr 1911 hat die K. G-. d. W. folgende Aufgabe

gestellt :

Es wild verlangt: Die Greschiehte des Buchtitels in der mittel-

alterHchen Literatnr bis zum Eestwerden des Titelblattes im Bnch-

druck des 16. Jahehunderts. Bei erschopfender Behandlnng eines

Teilgebietes kann sick die Ausarbeitung auf Deutschland be-

sohranken, in jedem FaJle aber mnfi sie die mittellateinische Lite-

ratnr in weitem Umfange heranziehen, nnd in seinen Vorarbeiten

wird der Bewerber der eingehenden Riicksicht anf die Literatnr

der benachbarten Vnlgarsprachen, insbesondere die altfranzosische

nnd mittelniederlandische, nicht entraten konnen.

Die znr Bewerbnng nm den ansgesetzten Preis bestiromten

Arbeiten miissen vor dem 1. Febmar 1911 an die K. G. d. W.
eingeliefert werden, mit einem Spruch versehen nnd von einem

versiegelten Zettel begleitet sein, der anfien den Sprnch tragt, der

die Arbeit hennzeichnet nnd innen den Namen nnd "Wohnort des

Verfassers. Der Preis betragt 1000 Mark.



Uebermittelung von Nachschriften Riemann’scher
Vorlesungen.

Von

M. Noetler in Erlangen.

Der Anffordernng Herrn E. Klein’s zur Erganzting des

Eiiemann-NacHasses (Nackc. der K. G-es. der Wias., Gesci. Mitth.

1898, H. 1) Eolge leistend, beehre ich mich, fiinf Nachschriften

von vier Vorlesungen Bernh. Kiemann’s zur Deponierung auf

der dortigen TJniversitatsbibliothek zn hbermitteln. Drei derselben

(No. 1, 2
,
3 nnten) ruhren von der Hand des Herrn Hans Na-

gelsbach, ehemals Professor der Mathematik am human. Gym-
nasium zu Erlangen, her tmd sind mir aus dessen NachlaB von

seiner Witwe zum Zweck der Deponierung iibergeben worden.

H. Nag els bach war im S.-S. 1858 und im W.-S. 1868/69 Horer

Hiemann’s; die 3 Hefte sind unmittelbare Nachschriften in ge-

wohnlicher Schrift und von Vorlesung zu Vorlesung durchgehends

datiert. Die beiden weiteren Hefte (No. 4, 5) sind von Herrn

Eduard Selling, Kgl. IJniv.-Professor der Mathematik in Witrz-

burg (jetzt a. D. in Mimchen) gefuhrt, der mich zur Heberreichung

bevoHmachtigt hat. Selling horte Riemann von MichaeUs 1867

bis Ostern 1859; da man aber damals auf die baldige Veroffent-

lichung des Neuen in den Vortragen seitens Eiemann’s selbst

rechnete,
.
so enthalten seine Hefte nur ganz fragmentarische

Wiedergaben.

1. Nachschrift der 4-stundigen Vorlesung im W.-S. 1858/69:

jTJeber Ennktionen einer veranderlichen Gr6Be, insbesondere iiber

hypergeometrische Reihen und verwandte Transzendenten", iiber-

schrieben: ^Hypergeometrische Reihen und andere hohere Trans-

cendenten* [64 Seiten, gr. 4.; auch noch einige Rechnnngen von

der Hand Nagelsbach enthaltend].
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2. Heft Tiber eine 4-stimdige Vorlesimg, uberschrieben: „Par-

tielle Differentialgleicbungen nach Lejeune Diricblet, vorge-

tragen voa Professor Eiemann, W.-S. 1858/69“ [68 Seiten, gr. 4.;

zugefogt sind 8 Seiten ans der Vorlesnng Diriclilet’s iiber

Integration der partiellen Differentialgleicbnngen, vona 22. AprU
bis 11. Mai 1857].

3. Pragmentariscbe Hachschrift der 4-stiindigen Vorlesnng

Ton S.-S. 1868: „Die matbematiscbe Theorie der Elektricitat and

des Magnetismns" [16 Seiten gr. 4].

4. Knrzes Heft iiber dieselbe Vorlesnng, wieNo. 1 [24 Seiten,

H. 8].

6. Heft, enthaltend Brncbstucke ans zwei Vorlesnngen Rie-

mann’s:
A. ans der in No. 3 angegebenen Vorlesnng;

B. ans einer l-stiindigen publics gebaltenen Vorlesnng, eben-

faUs von S.-S. 1868: nAnsgewahlte pkysikaliscbe Pro-

bleme“ [44 Seiten, kl. 8].

Ad 1 und 4. Diese Hefte gehoren zur selben Vorlesnng, wie

das bereits anf der Glottinger TJniversitatsbibliothek deponierte

"W. T. Bezold’scke Heft, von dem dnrck Herrn W. Wirtinger
in Unseren „Nach,tragen zn B. Riemann’s gesammelten math.

Werken" (Tenbner 1902) nnter HI A. nnd m B., S. 69—94, der

wichtigste nene Teil heransgegeben worden ist. Somit liegen jetzt

von den drei bayrischen nnter den damaligen 4 Horern des Collegs

Nachschriften vor. IJeber den Grang der ganzen Vorlesnng ist

bereits in diesen „Nachtragen“, S. 109—110, eingehend berichtet

worden. Obwohl Heft 1 ktirzer gehalten ist, als das Bezold’sche

Tind mir bis S. 80 der „Nachtrage“ geht, hat es doch dadnrch

einigen Wert, dafi keine Stenographic verwendet ist, und da6 es

dnrch die Datiernngen die Trennnng der einzelnen Vortrage zn-

laOt. Hiemach ging die Vorlesnng vom 26. Oktober 1868 bis min-

destens Ende der ersten Marzwoche 1869
;
dem fnnktionentheoreti-

schen Teil waren zunachst 18 Vortrage, dann dem Inhalt des

Fragments XXI der Werke 8, der Abhandltmg IV der Werke 6

Vortrage gewidmet. Kap. HI A. der „Nachtrage“ wnrde in 5

Vortragen vom 14.—21. Jannar, das spSter von Herm Schwarz
bearbeitete Fragment XXIII in 10 (bis 8. Febr.), die weitere

Theorie der P-Fnnktion mit Beispielen in 9 Vortragen (bis 22.

Febr.) behandelt; die Heine ’sche Erweiternng in 2 Vortragen.

Der Rest, vom 28. Febr, an, war der Abbildnng der Halbebene
dnrch Dreiecksfonktionen (HI B der „Nachtrage“) gewidmet.
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IMir die S. 74, Anm. der „Naclitrage“ angegebene Liicke ver-

sagt auch nacli den Heften 1 and 4 die Riemann’sclie Vorlesmig.

id 3. Ans dem vom 8. Noy. 1858 bis 1, Marz 1869 lanfenden

Vorlesnngsbeft gebt zunacbst bervor, dafi die von Riemann filr

das W.-S. 1858/69 angeblindigte Yorlesung (of. „'Nacbtrage“ S.

114—116) „Die bobere Mechanik“ iiberbatipt nicbt gebalten wnrde,

dafi an ibre Stelle vielmebr eine Neuaufnabme der von 1854/66

iiber „PartieUe Differentialgleichnngen mit Anwendung auf pbysi-

baKscbe Probleme^ gesetzt wnrde. Dies ist aucb K. H at ten-

dor ff bei Herausgabe der Vorlesnng nacb der im W.-S. 1860/61

gebaltenen xtnbekannt geblieben. Offenbar ist die ITmanderniig ans

Anlafi der Erkranknng Diricblet^s gescbeben. Eerner mocbte

nacb dem Heft nocb zn bemerken sein, da6 Eiemann am Schlnfi

jener Vorlesnng ancb die Tbeorie der Fortpflanznng ebener Luft-

wellen von endlicber Schwingnngsweite in 9 Vortragen gegeben

bat, also gerade vor Veroffentlicbxmg seiner beziiglicben Abband-

Inng, Werke VIII •— ein Kapitel, das in den Hattendorff ^scben

Ansgaben nicbt erscbeint, wohl aber von H. Weber in den SchlnJB

des II. Bandes seiner Ansgabe nacb der Abhandlnng bineinge-

arbeitet ist.

Ad 8 nnd 5. Heft 3 nnd der groBere Teil von 6 bezieben

sicb anf die erstmalige Haltnng (S.-S. 1868) der Vorlesnng, welcbe

nacb der dritten Wiederholnng von 1861 dnrcb K. Hattendorff
nnter dem Titel „Scbwere, Elektricitat nnd Magnetismns“ 1876

frei bearbeitet worden ist. Zn bemerken ware, dafi 1868 Rie-

mann vom Prinzip des kleinsten Zwanges ansging.

ITeber den Inbalt des 1-stnndigen Collegs (No. 5, B) von 1858

war bisber nicbts bekannt. Nacb Heft 5 bebandelte Riemann
jedenfalls die Tbermodjmamifc (Grmndbegriffe, 2 ten Hanptsatz nacb

Clansins nnd W. Thomson, kinetiscbe Q-astheorie). femer die

Elemente der Elastizitat fester Korper. Elir einige Tbeorien, die

in No. 5, nicbt in No. 3 angefubrt, aber in das ebengenannte Bncb

von Hattendorff aufgenommen sind (Spiegelnngsprinzip, die

verscbieden formnlierten Grrundgesetze der elektriscben Wecbsel-

wirknng), lafit sicb nacb diesen Heften nicbt entscbeiden, in welcber

der beiden Vorlesnngen sie vorgetragen worden sind.

In Erganznng der Anmerknng (9), S. 116 der „Nacbtrage“

sei bemerkt, dafi das von Riemann anf S.-S. 1857 angekdndigte

CoUeg „Die Tbeorie der elliptiscben nnd Abelscben Fnnktionen^

damals nicbt gelesen worden zn sein scbeint, wohl aber dasselbe

CoUeg im W.-S. 1867/58, woriiber Herr Prof. Selling eine kurze

Nacbschrift gefiibrt bat.
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Benekesclie Preisstiftung.

Anf die im Jahre 1906 gestellte Preisaufgabe:

jjVon Etvos wurde eine sehr empfindliche Metkode ange-

geben, Tragheit und Grravitat der Materie zu vergleiclien. Mit

Eiicksiclit Meranf und im Hinblick auf die neuere Entwicklting

der Elektrodynamik sowie auf die Entdeckung der radioaktiven

Substanzen ist das Newtonsche Gresetz der Proportionalitat yon

Tragkeit und Grravitat mogHckst weitgeliend zu priifen^^

ist eine Bewerbungssclirift mit dem Titel:

jjBeitrage zum G-esetz der Proportionalitat von Tragheit und

Gravitat”,

und dem Motto:

jjArs longa, vita brevis“

eingelaufen.

Um zu einem Urteil der Bewerbungssclirift zu gelangen, scheint

es wiclitig, die Gesichtspunkte zu beackten, welcke die Gesellschaft

bei der Stellung der Preisfrage leiteten.

Das von Newton entdeckte und nach ikm benannte Gesetz

der AUgemeiuen Gravitation, welcbes die Erscbeinungen der ma-

teriellen Welt in ihrer Gesamtheit umfaBt, sprictt eiuige Satze

aus, die iiberaus merkwUrdig sind, die man aber trotzdem nicht

bervorzubeben pflegt: 1) Die Anziebung wird garnicbt beeinflufit

durcb die pbysikaliscbe Bescbaffenbeit der Materie, sondern wird

einzig und alleiii durcb die ,,Tragbeit“ bestimmt. Mit dieser Trag-

beit sind die Eernwirkungen proportional, sodaB man kurz den

Satz formulieren kann: Das Yerbaltnis von Gravitat und Tragbeit

ist flir alle materieUen Teile unveranderlicb und fiir alle gleicb

groB. Da alien materiellen Teilen eine unveranderlicbe Tragbeit

anzubaften scbeint, so ware zu folgern, dafi aucb die Gravitat

eine unveranderlicbe Eigenscbaft der Materie ist. 2) Die Eem-

w^rkung irgend zweier materieller Teile wird durcb die Anwesen-
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heit der iibrigen materiellen Teile piobt beemfluBi — Ein Teilcben

iin Jimern der Erde und eines inmitten des Sonnenballes, zieben

hiernacli einauder gerade so an, als ob die yon dem Erdkorper

and dem Sonnenkorper gebotenen materiellen Mantel garnickt vor-

handen waren. 3) Die Eemwirkxmg hangt allein von der jewei-

ligen gegenseitigen Lage der materiellen Korper, nickt von ibrem

Bewegungszustand ab. Es scbeint biernacb die Gravitation sicb

in xmendKcber Gescbwindigkeit ausznbreiten. —
IVTan hat sicb an den Gedanken der nnbescbrankten Giiltigkeit

des Newtonscben Gesetzes so sehr gewbhnt, daB das Gefiibl fiir

die Merkwurdigkeit der bervorgehobenen Satze fast verloren ge-

gangen ist. —
In ein neues Licbt ist die Erage nacb der Giiltigkeit der

Newtonscben Gesetze geriickt worden durcb die Erfolge der tbeo-

retischen Elektrodynamik. Aucb in den elektriscben und magne-

tiscben Kraften batte man anfanglicb Einwirkungen ganz ahnlicber

Art wie bei der Gravitation geseben. Nun lebrte Maxwell, dafi

die elektriscben und magnetiscben Krafte sicb nicbt mit unend-

licber, sondern mit der Gescbwindigkeit des Licbtes ausbreiten.

Er zeigte ferner, daB die Wecbselwirkung bei den magnetiscben

und elektriscben Erscbeinungen sebr wesentlich je nacb der Art

des Zwiscbenmediums variiert. Dadurcb schon wurde die Pbysik

von neuem angeregt, die Giiltigkeit der Satze 2) und 3) in Zweifel

zu stellen. Nocb tiefere tbeoretiscbe Bedeutung gewann der Satz

1), der die ProportionaHtat von Gravitat und Tragbeit ausspricbt.

Es gelang der Elektrodynamik zu zeigen, daB mit einer elektri-

scben Ladung das Besteben einer Tragbeit im Sinne der Mecbanik

verbunden ist, und es wurde festgestellt, dafi im Innern ernes jeden

materiellen Eorpers eine aufierordentlicb groBe Zahl sebr stark

elektriscb geladener kleiner Teilcben vorbanden ist. Danacb nun

scbien es nicbt ausgeschlossen, dafi ein wesentlicber Teil der be-

obacbteten Tragbeit der Materie, vielleicbt die Tragbeit iiberbaupt,

sicb elektrodynamiscb erklare. So wurde die Gravitation, die docb

mit der Tragbeit zusammenhangt, jetzt aucb in Verbindung mit

der Elektrodynamik gebracbt, und es riickte der Satz von der

ProportionaHtat von Gravitat xmd Tragbeit in eine neue iiber-

rascbende Beleucbtung.

Diesen Erwagungen weiter nachgebend, welcbe zu der Erage

fiibren, wie die Materie in das pbysikaHscbe "Weltbild einzuordnen

ist, scbien es der Fakultat besonders wicbtig, dem Satz von der

Proportionalitat der Tragbeit und der Gravitat erneut die Auf-

merksamkeit zu scbenken, und insbesondere erscbien die denkbar
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scharfste experimentelle Priifung dringend erwiinsclit. Dies war
der AjilaB zur Stellung der Preisaufgabe fiir 1909. —

Die Bewerbungssclirift mit dem Motto: „Ars longa, yita

brevis^ geht auf die tbeoretiscben Erwagungea, aa die erinnert

wurde, garnicht ein, berlibrt sie nicbt einmal. Damit ist Har,
dab einem wesentlicben Teil der Wiiasclie, welcbe die Pakaltat

bei Stellung der Preisaufgabe leiteten, nicbt Recbnung getragen

wird. Dafilr wird die ganze Kraft auf die Ausfiihrung der ex-

perimentellen Untersucbung verwendet, und es wird aucb gezeigt,

wie man unter Verwertung bekannter Erfabrungen liber die Er-

scbeiaung bei Ebbe und Elat weitere wertvoUe Folgerungen flir

das bier zur Bebandlung stebende Problem zieben kann. —
Es werden obne eine Aenderung die durcb Etvos konstruierten

Apparate benutzt. Dem Studium der Feblerq^uellen wird eine

groBe Aufmerksamkeit geschenkt, sodafi die Beobacbtungen eiuen

boben Grad der Zuverlassigkeit erbalten. Die gewonnenen Eesul-

tate sind so wertvoll, dab es die Fakultat mit Genugtuung begriiben

darf, durcb Stellung der Preisaufgabe, zu den Beobacbtungen An-
lab gegeben zu baben. —

Newton fand fur eine Eeibe von untersucbten Materialien,

dab Gravitat und Tragbeit jedenfalls bis auf etwa 1/1000 ibrer

GroBe mit einander proportional sind. Bessel zeigte, bei Ge-

legenbeit seiner Pendelversucbe, dab die etwaigen Abweicbungen

bbcbstens 1:60000 erreicben konnten. Etvos bat mitgeteilt, dab

es ibm mit seinen Apparaten moglicb geworden sei, die Propor-

tionalitat bis auf 1/20000000 zu erweisen; er macbt aber keiae

Angaben iiber das Beobacbtungsmaterial. In der Preisscbrift wird

auf Grand des neuen Beobacbtungsmaterials nachgewiesen, dab

fiir eine ganze Eeibe sebr verschiedener Materialien (Platin, Ma-

gnalium, Kupfer, Wasser, krystaUisiertes Kupfersulfat, Kupfer-

sulfatlosung
,

Asbest und Talg) die Abweicbung von dem

Gesetz der Proportionalitat jedenfalls nicbt grober als etw'a

1/200000000 ist. Aucb lieb sich zeigen, dab mit der cbemiscben

Eeaktion Silbersulfat-Ferrosulfat, die seinerzeit von L an dolt

verwertet wurde, urn den Satz von der Konstanz der Masse zu

priifen und mit der Auflosung von Kupfersulfat in Wasser, die

Heydweiller zu gleicbem Zwecke verwendete, Yeranderungen

des Verbaltnisses von Gravitat und Tr%beit in dem angegebenen

Grenzbetrage jedenfalls nicbt eintreten. — Yon besonderem In-

teresse ist aucb, dab eine sebr stark radioaktive Substanz, Radium-

bromid, der Untersucbung unterworfen wurde. Die experimentellen

Scbwierigkeiten waren bier naturgemab sebr viel grober und darum
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die Scharfe des Resultates erteblich geringer. Es ergab sicb, daB

eine etwaige Abweicbnng des Verbaltnisses von Grravitat tind

Tr^beit bei dem Praparat jedenfalls niclit groBer war als etwa

1 /
2000000 .

—
Anch der oben nnter 2) anfgefiihrte Satz wird einer Priifung

tinterzogen, nach dem die Wecbselwirkung der Gravitation dnrch

Zwiscbensclxalten von Materie nicht beeinflnfit werden soil. Dabei

werden Versnche angefiilirt, die schon vor langeren Jahren (1902)

angestellt worden sind, denen aber nur der Cbarakter als Vor-

versncb beigelegt wird. Es lafit sich folgem, dafi dnrcb eine

zwisckenliegende Bleiplatte von einer Dicke gleick dem Dnrcli-

messer der Erde die Gravitation nm nicbt mebr als etwa nm 1/800

ihres Betrages geandert wiirde. Hieran kniipfen die Verfasser

theoretische Erdrtertmgen iiber die Ebbe- nnd Elutersckeinungen

nnd folgern, — insbesondere ancb aus den Heckerschen Beob-

acktiingen der Elnterzengenden Kraft mittels des Horizontalpen-

dels — dafi die Zwiscbenscbaltung der ganzen Erde die Anziehnng

der Sonne auf eia materielles Teilcken nm weniger als den 10000.

Teil andert. —
Das Endresnltat der ganzen Arbeit wird so ansgesprocben :

jjWir kaben eine Eeike von Beobacktxmgen angestellt, die an Ge-

nanigkeit alle vorangebenden ubertrafen, doch konnten wir in

keinem Ealle eine bemerkbare Abweicbnng von dem Gesetz der

Proportionalitat von Tragbeit nnd Gravitat entdecken".

Die Verfasser bemerken zn Anfang ibres Bericbtes: Mit Riick-

sicbt anf die Klirze der Zeit, die nns fiir die genanere Dnrcbsicbt

nnserer Arbeit znr Yerfiigang stand, bitten wir fiir eventuell vor-

kommende Schreibfebler nnd das Wesen der Resultate nicbt be-

eintracbtigende Rechenfebler nm Kacbsicbt. So mag denn nicbt

viel Gewicbt daranf gelegt werden, dafi in der Tat bei der Be-

urteilnng der Elntwirknng ibre Darlegnngen mebrfacb Yerbesse-

mngen nnd Vervollstandigungen bediirfen. —

Es ist gewifi, dafi die Verfasser der Preisarbeit in sebr we-
sentlicben Pnnkten den Erwartnngen der Eaknltat nicbt entsprocben

haben, nnd es mufi ancb bemerkt werden, dafi in Einzelbeiten die

Ansflibrnngen nicbt anerkannt werden kdnnen. Trotzdem aber

bringt die Arbeit bocbst wertvolle Eesnltate, indem sie als Grrnid-

lage fiir alle tbeoretiscben Speknlationen den anfierordentlicb

weitgebenden Giiltigkeitsbereicb der Newtonscben Gesetze zeigt.

Die Eaknltat stebt darum nicbt an, der Arbeit den vollen Preis
zn erteilen.



Benekesclie Preisstiftung. 41

Die Erofflmng des versiegelten Briefes mit dem Motto ^^Ars

longa, vita brevis^^ ergab als Verfasser Herrn Dr. Baron Roland
Edtvbs, Herrn Dr. Desider Pekdr, Herrn Engen Eekete
Budapest, pbysikalisches Institut.

Fiir das Jahr 1912 stellt die Eakultat folgende Aufgabe:

„Auf Grund der yorbandenen, besonders der lateinischen uiid

angelsachsiscben Qnellen soil ein moglickst vollstandiges Bild

von der Jugenderziebung bei den Angelsacbsen gegeben werden.

Zugleicb soil bei den einzelnen Perioden jedesmal untersncbt

werden, in wieweit die Jngenderziebung mit den kultnrellen,

literariscben und wissenscbaftlicben Bestrebnngen der Zeit bn
Zusammenbang stebt.“

Bewerbungsscbriften sind in einer der modemen Sprachen ab-

zufassen und bis zum 31. August 1911, anf dem Titelblatt mit

einem Motto verseben, an die Eakultat einzusenden, zusammen mit

einem versiegelten Briefe, der auf der AuBenseite das Motto der

Abbandlung und innen den Namen, Stand und Wobnort des Ver-

fassers anzeigt. In anderer Weise darf der Name des Verfassers

nicbt angegeben werden. Auf dem Titelblatt muB ferner die

Adresse verzeicbnet sein, an welcbe die Arbeit zuriickzusenden

ist, falls ibr ein Preis nicbt zuerkannt wird.

Der erste Preis betragt 1700 Mk., der zweite 680 Mk. und

die gekronten Arbeiten bleiben unbeschranktes Eigentum ibrer

Verfasser.

Die Bekanntmacbung der zuerkannten Preise erfolgt am 11.

Marz 1912 in offentlicber Sitzung der pbilosopbiscben Eakultat in

Gottingen,

In den Hacbricbten der Koniglicben Gesellscbaft der Wissen-

scbaftenzu Gottingen, GescbaftlicbeMitteilungen von 1907 und 1908,

finden sicb die Preisaufgaben, fiir welcbe die Bewerbungsscbriften

bis zum 31. August 1909 und 31. August 1910 einzusenden sind.

Gottingen, den 1. April 1909.

Die philosophisehe Fakiiltat.

Der Dekan:

C. Runge.
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— Agassiz, A., An adress at tbe opening of the geological section

of the Harvard University Musenm 1902.

Cambridge, Mass. Mnsenm of comparative zoology at Harvard

College: Memoirs 36 1 . 1908.

— BuUetin 436. 1908. 48 4. 1907. 495-7. Sis—12 . 52 1—6 . 63 1 . 2 .

1908.

— Annual report of the curator 1906/07 (1908).

Catania (R. Universit^i) Istituto di storia del diritto romanor

Rassegna universitaria Catanese 63 /4 . 1908.

Catania Societa di storia patria per la Sicilia orientale: Archivio

storico per la Sicilia orientale 6

1

. 2 . 1908.

Catania Accademia Q-ioenia di scienze naturali: BoUettino deUe

sedute 2. ser. 1—4. 1908.

Chapel Hill University of North Carolina. Philological Club:

Studies in philolgy 2. 1907.

Charkovr Ham. yraBepcHTerx (University Imp.) : SanncKH (Annales)

1907 8. 4. 1908 1—a.

Charlottenbnrg Physikalisch-Technische Reichsanstalt : Die Tatig-

keit 1907 (1908).

Chemnitz Kgl. Sachsisches Meteorologisches Institut: Dekaden-

Monatsberichte 1906. Jg. 9. 1907. Jg. 10 (1908).

— Deutsches meteorologisches Jahrhuch 1903 (Jg. 21). 1904 (Jg.

22). (1908).

Chemnitz Verein fur Chemnitzer Greschichte: Mitteilungen 14. Jahr-

huch f. 1906-08 (1908).

Chicago University: The astrophysical journal 27. 28 1
—4 . 1908.

— The journal of geology 16. 1907 s. 16. 1908 1—7.

— The American journal of sociology 13 4—e. 14 1
—3 . 1908.

— The journal of political economy 15. 1907 10 . 16. 1908 1—9 .

Chicago John Crerar Library: Annual report 13, 1907 (1908).

Chicago Keld Columbian Museum: Publication 121—126. 1907.

127. 128. 1908.

Chicago Open court publishing co.: The open court 22. 1908. -

— The monist 18. 1908.

Christiania Videnshabs-Selsfcabet: Forhandlinger 1907 (1908).

Chnr Historisch-antiquarische Gesellschaft vonGraubiinden: Jahres-

bericht 37. 1907 (1908).
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Chur Natnrforscliende Gesellsclxaft Grraubundens : Jabresbericbt 50.

1907/8 (1908).

Cincinnati University: Eecord 1. ser. 4s—s. 1908.

— University studies 2. ser. 3 s. 4. 1907. 4 1 . 1908.

Cincinnati Lloyd Library: Bulletin 10. 1908.

— Mycological notes by C. G-. Lloyd 27—29. 1907—08. Poly-

poroid issue 1. 1908.

Clermont-Ferrand Soci4t6 des amis de I’Universit^: Revue d’Au-

vergne et bulletin de l’Universit4 26. 1908 s. 4.

Danzig "WestpreuBiscber botaniscb - zoologiscber Verein: Bericbt

30. 1908.

Danzig Naturforscbende Gesellschaft : ScLriften 12 1 . 2 . 1907—08.

Davenport Academy of sciences : Proceedings 12. 1907. pag. 1—94.

Delft Tecbniscbe Hoogescbool: Dissertationen 1907 G-. de Gelder.

1908 J. K. van Gelder, N. Koomans, P. N. Degens, P. Tescb.

Des Moines Jowa geological survey : Annual report 17. 1906 (1907).

Dorpat Hnn. lOpeBCK. ynaBepcHTex'S (Imp. Universitas Jurievensis

, olim Dorpatensis) : yuenBm BanncKH (acta et commentationes)

15. 1907.

Dortmund Historiscber Yerein fiir Dortmund und die Grafscbaft

Mark 16. 1908.

Dresden K. Sacks. Altertumsverein : Neues Arcbiv fiir Sacksiscbe
«

GrescMclite uud Altertumskunde 29. 1908.

— Jakresbericlit 83. 1907/8 (1908).

Dresden Verein fiir Geschicbte Dresdens: Dresdner GescMcMs-
blatter 16. 1907.

Dresden Verein fiir Erdkimde: Mitteilungen 7. 1908.

— Mitgliederverzeichnis 1908.

Drontheim K. Norske videnskabers selskab : Skrifter 1907 (1908).

Dublin R. Irish Academy: Proceedings 3. ser. 27. 1907. A 4—9 .

Bi—5. C. 1

—

8 .

Dublin R. DubKn Society: The scientific proceedings n. s. 11 21—28 .

1908.

— The economic proceedings 1 12 . 1908.

Diisseldorf Diisseldorfer Geschichtsverein : Beitrage znr Geschichte

des Mederrheins 21. 1906/07.

— Hosier, H., Die Einfiihrnng der Rheinschiffahrtsoktroi-Konven-

tion am deutschen Niederrhein 1803— 1807. Vereinsgabe 1908.

Edinburgh R. Society: Transactions 45 2—4. 1907—08. 46 1 . 1908.

— Proceedings 28. 29 1 . 1908.

Edinburgh Mathematical society: Proceedings 26. 1907/08 (1908).

EicbstStt Historischer Verein: Sammelblatt 22. 1907 (1908).

Nacliricliteiij geschaftl. Mitteilungen 1909. 1. 4
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Elsenberg GrescMchts- imd Altertumsforscliender Vereia: Mittei-

lungen 4 s (23) 1908.

Emdeii Naturforscliende Gesellscliaft; Jahresbericht 91. 1906—06

(1907). 92. 1906—07 (1908).

Erfurt Verein fiir die GescHchte raid Altertranskunde von Erfurt:

Mitteilungen 28. 1907.

Elorenz Biblioteca nazionale centrale : Bollettino delle pnbblicazioni

italiane ricevnte per diritto di stampa 84—96. 1907—08.

Frankfurt a.M. Physikaliscber Verein: Jahresbericbt 1906/07 (1908).

Freiburg i. B. KircbengescHcbtliclier Verein fvir Gescbichte, christ-

lidie Kunst, Altertnms- raid Literaturkunde des Erzbistrans

Freiburg: Freibnrger Diozesan-Archiv N. F. 9 (36). 1908L v

Genf Sed^W d’histoire et d’arcb4ologie deGenbve: B-^etin 82 . 1908.

— M4moires 2 . s4r. in 8 ® 11 1 . 1908.

Genf Sod4t4 de physique et d’bistoire naturelle de Genfeve: M4-

moires 864 . 1098.

Genf Conservatoire et Jardin botanique: Annuaire 1906/7 (1907).

G-larns Historiscber Verein des Eantons Glarus : Jabrbucb 36. 1908.

Gbrlitz Oberlausitziscbe Gesellscbaft der Wissenscbaften: Neues

Lausitziscbes Magazin 84. 1908.

— Codex diplomaticus Lusatiae superioris 84 . 1908.

Granville, Okie Denison TTniversity: Bulletin of the sdentific la-

boratories 184
/6 . 1907.

Graz NaturwissenschaftHcher Vereia fiir Steiermark: Mitteilungen

43 1 . 2 . 1906 (1907). 44. 1907 (1908).

Graz Historiscber Verein fiir Steiermark: Zeitschrift 5. 1907.

— Mitteilungen 47. 1899. 48. 1900. 49. 1902. 50. 1903.

— Nenjahrsblatt 1. 1908.

Grelfswald Biigisch-Pommerscher Geschichtsverein : Pommersche

Jahrbiicher 9. 1908.

Grelfswald Naturwissenschaftlicher Verein fiir Neu- Vorpommern
und Biigen: Mitteilungen 39. 1907 (1908).

Haag K. Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Meder-

landsch-Indie : Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van

Nederlandsch-Indie 7. volgr. 6. (60) s/4 . 7. (61). 1908.

Haarlem Hollandsche luaatschappij der wetenschappen ; Archives

nderlandaises des sciences exactes et naturelles 2. s4r. 13. 1908.

— Programma 1907.

— Natuurkundige verhandlingen 6 s. 4. 1907.

— Naamlijst van directeuren en leden 1907,

— Huygens, Chr., Oeuvres completes 11. Travaux math4matiques

1646—1651. 1908.
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Haarlem Mus^e Teyler: Archives 2. s4r. 11 2. 1908.

Hahana Seoretaria de instruccion pubHca : La instruccion primaria

619—22. 1908.

Halle Ksl. Leopoldinisch - Caroliaische Deutsche Akademie der

Natarforscher : Abhaadlungen (Nova acta) 87. 1907.

— Leopoldina 43. 1907 12. 44. 1908 1—11.

Halle NaturwissenschaftHcher Verein fiir Sachsen and Thiiringen:

Zeitschrift fiir Naturwissenschaften 796.6. 1907. 80 1/2. 1908.

Halle Deutsche Morgenlandische Gesellschaft : Zeitschrift 61 4.

1907. 62 1—3. 1908.

Hamburg Mathematische Gresellschaft : Mitteilungeii dg. 1908.

Hamburg Naturwissenschaftlicher Verein: Verhandlungen N. F.

15. 1907 (1908).

Hamburg Sternwarte: Mitteilungen 11. 1907.

Hamburg Verein fiir Hamburgische G-eschichte: Mitteilungen 26.

1906. 27. 1907.

— Zeitschrift 128. 13. 1908.

Hanau Wetterauische Gesellschaft fiir die gesamte Natnrkunde:

Zingel, J. : Geschichte der Wetterauischen Gesellschaft fiir die

gesamten Naturwissenschaften. Festgabe zur Feier des 100jah-

rigen Bestehens 1908.

Hannover Naturhistorische Gesellschaft : Jahresbericht 56/67.

1904/05—1906/07 (1908).

HanoX Ecole fran9aise d’extrSme-orient : Bulletin 7. 1907. 81/2.

1908.

Heidelberg Grhzgl. Sternwarte (Astrometrisches Institut): Mit-

teilungen 10. 1907. 11. 12. 1908.

Heidelberg -Ebnigstabl Astrophysikalisches Institut: Publika-

tionen 3 4—6. 1908.

Heidelberg Historisch-Philosophischer Verein: Neue Heidelberger

Jahrbiicher 16. 1908.

Helsingfors Finska vetenskaps sodeteten: Observations mStdoro-

logiques 1897—98 (1908).

Helsingfors Meteorologische Zentralanstalt: Meteorologisches Jahr-

buch fiir Finland 1. 1901 (1908).

Helsingfors Commission g4ologique de la Finlande: Bulletin 19.

1907.

Hermannstadt Verein fur Siebenbiirgische Landeskunde: Archiv

N. F. 34 8 . 4 . 1907. 36. 1908.

Hermannstadt Siehenbiirgischer Verein fiir Naturwissenschaften:

Verhandlungen und Mitteilungen 67. 1907. (1908).

Jassy TJniversitatea: AnnaJ.es scientififiues 61.2. 1908.

4*
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Innsbruck Naturwissenschaftlich - Medizinischer Yerein: Bericite

31. 1907/08 u. Beil. : Scliiffner, V., Kritische Bemerkimgen Tiber

die europaiscben Lebermoose Ser. 6. 1908.

Ithaca Cornell University: The journal of physical chemistry 11.

1907 8 . 9 . 12. 1908.

Eahla Yerein fiir G-eschichte tmd Altertxunsknnde : Mitteiltingen

64. 1908.

Ealkutta Geological survey of India: Memoirs 34 4 . 30 2 . 1907.

Palaeontologia Indica 15. ser. 6 s. 1908.

— Records 36. 1907/08. 37 1 . 1908.

Ealkutta Archaeological survey of India: Annual report 1904—05.

Ealkutta Imp. Department of agriculture : Annual report 1905/06

& 1906/1907 (1908).

Eapstadt South African philosophical society: Transactions 17 1 . 2 .

18 1—8. 1907—08.

Eapstadt Geodetic survey of South Africa: Report 6. 1908.

Easan Hmd. ynuBepcuTeix: YHenBia sanncKu 75. 1908 1—n.

— HsBbcTia 4>H3HKo-MaTeMaTHHecKaro ofimecTsa (Bulletin de la so-

ci6t6 physico-mathematique) 2. cep. (s4r.) 16 4 . 1906. 16 1 . 1908.

Eassel Yerein fiir Hessische Greschichte xmd Landeskunde: Zeit-

schrift R. R. 31. 32. 1908.

Eiel G-esellschaft fiir Schleswig -Holsteinische Geschichte: Zeit-

schrift 38. 1908.

Eiel RaturwissenschaftHcherYereinfurSchleswig-Holsteia: Schriften

14 1 . 1908.

Eiew OfimecTBO ecTecxBOHcn&iraTejiefi (Soddt5 des naturaJistes)

:

SanucEH (M5moires) 208. 1908.

Elagenfnrt Geschichtsverein fiir Karnthen: Jahresbericht 1906 u.

Yoranschlag 1907 (1907).

— Carinthia 97. 1907.

Elausenbnrg Erddyi miizeum-egylet : Ertesito az orvos term^szet-

tud. szakosztaly4b61 I. Orv. sz. 31. 1906. 32. 1907.

— tlelent^s az Erddyi Nemzeti miizeum konyvtira 1907.

E91n Historischer Yerein fiir den Niederrhein: Annalen 86. 86.

1908.

Ednigsherg 1. Pr. PhysikaKsch-okonomische GeseUschaft : Schriften

48. 1907.

Ednigsherg i. Pr. Altertumsgesellschaft Prussia : Sitzungsberichte

22. 1900/1904 (1909).

Eopenhagen Det K. Danske Yidenskabernes Selskab: Skrifter.

Histor. og filosof. Afdlg. 7. R. I 2 . 1908. — Naturvidensk. og
mathem. Afdlg. 7. R. 45 . 1907. 62 . 61 . 2 . 1908.
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Eopenhagen Det K. Danske Videnskabernes Selskab: Oversigt

over Forhandlinger (Bulletin) 1907 s

—

b . 1908 1—5 .

— Anecdota cartographica septentrionalia ed. Bjombo et Petersen

1908.

— Regesta diplomatica iistoriae Danicae (Cbronologisk fortegnelse

over Mdtil trykte diplomer og andre brevskaber til oplysning

af den danske bistorie) Ser. II 2 a. (1644—1660). 1907.

— Es person, J. C. S., Bornbolmsk ordbog. 1908.

Erakau Akademia umiej^tnosci: Anzeiger (Bulletin international)

Philol. El. & Histor. pbilos. El. (Cl. de pbilol. & Cl. d’kist. et

de pbilos.) 1907 s

—

10 . 1908 1
—5 . Matbem. naturwiss. El. (Cl.

des sciences matbdm. et natnr.) 1907 4—10 . 1908 1—b.

— Catalogue of tbe Polish scientific literature. Eatalog litera-

tnry naukowej Polskij wydawany przez komisy^ bibliogra-

, ficzn^ wydzialu matematyczno — przyrodniczego 7. 1907 s. 4 .

Laibach Musealverein fiir Erain (Muzejsko druStvo za Kranjsko):

Mitteilungen 20. 1907.

— Izvestja 17. 1907.

Lancaster, Pa. International association for promoting tbe study

of quaternions and allied systems of matbematics : March 1908.

Leiden Maatscbappij der Nederlandsche letterkunde: Handelingen

en mededeelingen 1907/08 (1908). Bijl. : Levensbericbten der

afgestorven medeleden 1908.

— Tiidscbrift voor nederlandsche taal- en letterkunde 26 (n. r. 18)

3 . 4 . 1907.

Leipzig E. Sachs. Gesellscbaft der 'W’issenschaften ; Abbandlungen

Philol. -histor. El. 26 2. 1908. Mathem.-phys. El. 30 4. 1908.

— Berichte fiber die Verhandlungen Philol'-histor. El. 59. 1907 4 . s.

60. 1908 i—s. Mathem.-phys. El. 69. 19074. 60. 1908 1
-5 .

Leipzig Ffirstl. Jablonowskische G-esellschaft : Jahresbericht 1908.

Lemberg Towarzystwo ludoznawczy: Lud 13. 1907 8 . 4 . 14.

1906 1—3.

Lincoln University of Nebrasca: Studies 81 . 1908.

Linz Museum Francisco-Carolinum : Jahres-Bericht 66. 1908.

Llssabon Soci^td portugaise de sciences naturelles: Bulletin 1.

19073. 4.

Liverpool Biological society: Proceedings and transactions 22.

1907/08 (1908).

Liverpool The Gipsy Lore society: Journal n. s. I 2 . 1907.

London E. Society : Philosophical transactions A 207 pag. 307—^699.

1907—08. 208. 209 pag. 1—203. 1908. B. 199 pag. 281—426.

1907. 200 pag. 1—240. 1908.
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London R. Society: Proceedings A 80 no. 636—542. 81 no. 543 bis

649. 1908. B 80. no. 636—643. 1908.

— Year-Book 12. 1908.

— National Antarctic expedition 1901—1904. Meteorology Part

1. 1908. Pkysical observations 1908. Album of photographs

and sketches with a portfolio of panoramic views 1908.

London Mathematical society : Proceedings 2. ser. 6 . 1907 ?. 6 .

1908 1—6 .

London R. astronomical society: Monthly notices 682—9 . 69 1 . 2 .

1907—08.

London R. microscopical society: Journal 1908.

London Liunean society : Transactions 2. ser. Botany 7 s. 9 . 1908.

Zoology 10 8. 1907. 12 1
—3. 1907—08.

— Proceedings 1907/08 (1908).

— Journal Botany 38 no. 265—267. 1908. Zoology 30 no. 197,

198. 31. no. 203. 204. 1908.

— List 1908/09 (1908).

London Zoological society : Transactions 18 2 . 3 . 1908.

— Proceedings of the general meetings for scientific business

1907 s. (1908). 1908.

London Guy's Hospital: Reports 61. 1908.

London India office : Catalogue of the Library H. 6 . Mahrati

and Gujarati books 1908.

— Account of the operations of the Great Trigonometrical Survey

of India Vol. 18. Dehra Dun 1906.

— Baluchistan district gazetteer series. Ajmer. Zhob Vol. A. B.

1907. Loralai Vol. A. B. 1907. Sibi Vol. A. B. 1907. Bolan

and Chagai Vol. A. B. 1906. Sarawan, Kachhi, Ipalawan Vol.

A. B. 1907. Makrdan and Khdrdn Vol. A. B. 1907. Las Bela

1907.

— Bengal district gazetteers. Calcutta. Champaran 1907. Pala-

mau 1907. Patna 1907. Augul 1908. Saran 1908. Chitta-

gong 1908.

— Madras district gazetteers. Madras. G6dd.vari 1907. The Nil-

giris Vol. 1 . 1908. Trichinopoly Vol. 1 . 1907.

— N(orth)~'W’(est) P(rontier) Province. District gazetteers. Lesha-

war. Hazara Vol. A. B. 1907 (1908). Bannu Vol. A. B. 1908.

— Central provinces district gazetteers Balaghat Vol. A. 1907.

Bhandara Vol. 1908. Chindwara Vol. A. 1907. Nimar Vol. A.
1908.

— District gazetteers of the united provinces of Agra and Oudh.
Allahabad. Vol. 16. 30. 1907.
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London India office: Punjab district gazetteers Vol. 9 A.. B.

1904 (1907. 1908). 7ol. 10 A. 1907. Vol. 12 B. 1907. Vol. 13.

1906. Vol. 13 A. 1906. Vol. 13 B. 1904. Vol. 23 B. 1908.

Vol. 26 B 1 . 2 . 1907. Vol. 27 A. 1907. Vol. 36 B. (1904). 1908.

— District gazetteer. Eangoon. Akyab Vol. B. (1906). Amherst

Vol. B. (1907). Bassein Vol. B. (1906). Bhamo Vol. B. (1906).

Hanthawadd-y Vol. B. 1906. Hewzada Vol. B. (1906). Katha

Vol.B. (1906). Kyaukpyu Vol. B. (1907). Kyaokse Vol. B. (1906).

Lower CHndwia Vol. B. (1907). Magwe Vol. B. (1907). Mandalay

Vol. B. (1906). Ma-Ubin Vol.B. (1907). Meiktila Vol. B (1906).

Mergui Vol. B. (1907). Minba Vol. B. (1907). Myanngmya Vol. B.

(1906). Myingyan Vol. B. (1906). Myitkyina Vol. B. (1906). Nor-

tbern Arakan Vol. B. (1906). PakSkka Vol. B. (1906). Pegu
Vol. B. (1907). Prome Vol. B. (1906). Pyapon Vol. B. (1906). Enby
Mines Vol. B. (1906). Sagaing Vol. B. (1907). Salween Vol. B.

(1906). Sandoway Vol. B. (1906). Shwebo Vol. B. (1906).

Tavoy Vol. B. (1907). Tkarawaddy Vol. B. (1906). Tbat6n

Vol. B. (1907). Thayetmyo Vol. B. (1906). Toungoo Vol. B.

(1907). Upper CHndwin Vol. B (1907). Yam&tliin Vol. B. (1907).

— Burrard, S. G-. and H. H. Heyden, A sketch of the geography

and geology of the Himalaya mountains and Tibet P. 1—3.

Calcutta 1907.

Lfibeck Verein fur Liibeckische Geschichte und Altertumskunde

:

Jahresbericht 1906. 1906.

— Zeitschrift 92. 1908 mit bes. Beilage Tafelband. 10 1 . 1908

mit besonderen Beilage Tafelband.

Liittich Soci^td g4ologique de Belgique: Annales 34s—35i—s. 1908.

Lnnd Universitat : Acta H. S. Afd. 2. T. 1—3. 1905—1907.

Lnxembnrg Institut g.-duc,: Publications de la Section historique

66. 1908.

— Archives trimestrielles t. 2/3. 1907 & 1908 (1908).

Lnzern Historischer Verein der fiiaf Orte Luzern, Uri, Schwyz,

Unterwalden und Zug: G-eschichtsfreund 63. 1908.

Lyon Academic des sciences, beRes lettres et arts: M4moires CL
des sciences et lettres 3. s4r. 9. 1907.

Lyon University : Annales n. s. I. Sciences, Mydecine 20. 1907.

21. 23. 1908. n Droit, Lettres 19. 1908.

Lyon Sociyty Linnyenne: Annales 54. 1907.

Lyon Sociyty d’agriculture : Annales 8. sdr. 1906 (1907).

Madison Academy of sciences, arts and letters : Transactions 15 2 . 1907.

Madison Wisconsin geological and natural history survey: Bul-

letin 16-18. 1907-08.
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Madrid B.. Academia de la Mstoria: Boletfn 62. 63. 1908.

Madrid Academia R. de ciendas exactas, fisicas y naturales: Ee-

vista 6. 1907—08. 7 1—*. 1908.

Magdeburg Verein fiir Geschiclite and Altertumsktmde des Herzog-

tums and Erzstifts Magdebarg: Gescbicbtsblatter far Stadt

and Land Magdebarg 42. 1907.

Mailand E. Istitato Lombardo di scienze e lettere: Atti della

fondazione scientifica Cagnola dalla saa istitazione in poi 21.

1906/07 (1908).

— Memorie Cl. di scienze matem. e natar. 20 (3. ser. 11) lo. 1906.

Cl. di lettere e scienze morali e storicbe 21 (3. ser. 12) 6. i 1908.

Eendiconti 40 1?

—

20 . 1907. 41 1—is. 1908.

Manchester Literary and philosophical society: Memoirs and pro-

ceedings 62. 1908.

Manchester TTniversity: Pablications. Economic series 8. 1907.

Historical series 7. 1908.

— Lectares No. 4—8. 1906—1908.

Mannheim Altertamsverein : Mannbeimer Greschichtsblatter 8. 1907.

9. 1908.

Maredsons Abbaye: Eevae B4n6dictine 26. 1908.

Marseille Eacnlt6 des sciences: Annales 16. 1908.

Meiningen Yerein fiir Sachsen-Meiningiscbe Geschichte and Landes-

kande : Schriften 67. 1908.

Meissen Verein fiir Geschichte der Stadt Meissen: MitteUangen
73. 1907.

Melbourne E. Society of Victoria: Proceedings 20 2 . 21 1 . 1908.

Melbourne Secretary for Mines and "Water Supply: Annual re-

port 1906. 1907.

Messina E. Accademia Peloritana: Atti 22 1 . 2 . 1907.

— Eesoconti delle tornate deUe classi 1907 marzo-giagno.

Metz Gesellschaft fiir lothringische Geschichte and Altertams-

kande : Jahrbach 19. 1907.

Mexiko Institato geoldgico: Boletm 23. 1907.

— Observatorio meteoroldgico central : Boletfn mensaal 1903 mayo-
dic. 1904 enero-marzo. oct. 1907 jalio-dic. 1908 enero-jalio.

— Parergones 2i—e. 1908.

Mexiko Sociedad cientiflca ^Antonio Alzate" : Memorias (M4moires)

26. 1907 1—3. 26. 1907—081—5 y Eevista (Eevae) 26. 1907 1 .

26. 1907—081—9.

Missoula University of Montana: Bulletin 46. 48 1 . 2 . 1908.

Mdlln Verein fiir die Geschichte des HerzogtamsLaaenburg: Axchiv 9

(VaterlandischesAxchiv f. d.HerzogtumLauenbarg N.E.12) 1 . 1908.
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Monterideo Museo Nadonal: Anales 6i

—

3 . 1906—1908.

Montpellier Acad^mie des sciences et lettres: M^moires Section

de m4d4cine 2. s^r. 2 3 . 1907. Section des sciences 2. s6r. 3 5—e.

1906—07. Section des lettres 2. s^r. 5i. 1908.

Moskau Soci4t4 imp. des naturalistes ; Bnlletin 1907 1—3
, (1908j.

Moskau MaTesiaTH^tecKoS o6mecTBo: MaxeMaraiecKifi c6ophhkh
254. 1906. 26. 1906—08.

Moskau MeieopojorHHecKofi oficepBaTopia Hiwn. yHEBepcHTeia;

HagaiOAeuia 1903. 1904 (1907).

Miinchen K. Bayer. Akademie der Wissenscliaften : Sitznngske-

rickte Philos. -pkilol. n. Histor. Kl. 19073 (1908). 1908 1—e.

Mathem.-physik. Kl. 1907 3 (1908). 1908 1 .

— 48. Plenarsitznng der Historischen Kommission der K. Bayer.

Akademie der Wissenschaften. Bericht des Sekretars 1907.

Miinchen Deutsches Museum: Eiihrer durch die Sammlimgen
Leipzig 1908.

NashTille, Ten. Vanderbilt University: Studies li. 1908.

Neapel Societa B,. : Atti dell’Accademia delle scienze fisiche e

matematiche 13. 1908.

— Bendiconto dell’Accademia delle scienze fisiche e matematiche

3. ser. 13 (a. 46) 1907 8
—12 . 14 (a. 47) 1908 1—7 .

Neuhurg a. D. Historischer Yerein: Ueuburger Kollektaneenblatt

fiir die Geschichte Bayerns insbesondere des ehemaligen Her-

zogtums Neuburg 68. 1905.

New Haven Connecticut Academy of arts and sciences: Trans-

actions 14 pag. 1—17. 1908.

New Haven American oriental society: Journal 282 . 1908.

New York Academy of sciences (late Lyceum of natural histoiy):

Aimals 17 2 . 3 . 1907. 18 1 . 2 . 1908.

New York American mathematical society: Bulletin 14*

—

10 . 15 1—s.

1908.

— Annual register 1907. 1908.

New York American geographical society: Bnlletin 39. 1907 12 .

40. 1908 1
—11 .

New York Archaeological Institute of America: Supplementary

papers of the American School of Classical Studies in Borne

2. 1908.

Niirnherg Germanisches Nationalmuseum : Anzeiger (& Mittei-

lungen) 1907.

Niirnherg Verein fur Geschichte der Stadt Nfilrnberg: Jahresbe-

richt 30. 1907 (1908).

— Mitteilungen 18. 1908.
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Ntirttberg Naturhistorisclie Q-esellschaft: Abliaiidlimgeii 16. 1906

(1907). 17. 1907 a. Beigabe: Eeindl, J,, Siegmund Gunther 1908.

— Jahresbericht 1905 (1906).

— Mitteilungen 1. 1907. 2i. 1908.
^

Olmiitz Archaeologicky Moravsky Klub: Prav8k. IJstr^dni list

pro praehistorii a anthropologii zemi Ceshych. (L’Age pr4histo-

rique. R^vue d’arch4ologie et d’anthropologie pr^historiques

des pays Tch^ques) 1908 1 .

— Cervinka, J. L., Moravske starozitnosti. Podle stavn dosa-

vadnlho bdddni a vlastnlch vyzkumh. H Opokolenldh skrzenych

koster na Morave. 1. Kojetin na Hand. 1908.

Osnahr'Qck Verein fiir Geschichte und Landeskuhde: Mitteilungen

32. 1907 (1908).

Ottawa Canada Department of Mines. Geological Survey: No. 949.

1907. 963. 1907. 968. 1906. 968. 970. 971. 977. 1907. 982. 983.

986. 1908. 988. 1907. 992. 1907. 996. 1017. 1021. 1028. 1908.

Maps No. 622. 642. 643. 646. 646. 648—660. 663. 666. 701. 709.

721. 740. 766. 768. 773. 832. 843. 844. 867. 927. 937. 946. 996.

1018. Salmon River Gold District. Minerals.

— Annual report n. s. 16. 1904 (1906) & maps.

— General index to reports 1886—1906. 1908.

— Chambers, E. J., Canada’s fertile Northland [with] maps. 1908.

— Sjpencer, J. W. W., The falls of Niagara 1906—06.

Palermo Circolo matematico: Rendiconti 24. 19073. 26. 26. 1908.

Supplemento 2. 1907 s. e. 3. 1908 1
—i.

— Indice deUe pubblicazioni No, 1. (Rendiconti 1—26. Supple-

mento 1—3.) 1908.

— Annuario 1908.

Paris Comity international des poids et mesures: Procfes-verbaux

des stances 2. s^r. T. 4. 1907,

— Travaux et m6moires 13. 1907.

Paris Institut de France: Annuaire 1908.

— Hermite, Oeuvres p. p. Picard 2. 1908.

Paris Soci4t4 math^matique de France: Bulletin 36. 1908.

Paris Mus6e Guimet: Annales. Biblioth^que d’^tudes 24 1 . 1907.

Bibhothfeque d’art 2. 1883.

— Revue d’l’histoire des religions a. 28. 1907. t. 66. 66. a. 29.

1908. t. 671.

Paris icole polytechnique: Journal 2. s6r. 12. 1908.

Peshawar Archaeological Survey of India. Frontier Circle: An-
nual report 1907—08 (1908).
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PhllMelpMa American philosophical society: Proceedings 46.

1907 no. 187. 47. 1908 no. 188. 189.

— Transactions 21 1. b. 1907—08.

Phlliidelphla Academy of natural sciences : Proceedings 69. 1907 2 . s.

60. 19081.2.

Philadelphia American academy of political and social science:

Annals 31. 1908 1 . 2 . 32. 1908 1 & suppl. 2 . s & suppl.

Philadelphia G-eographical society: Bulletin 6. 1908.

Philadelphia University of Pennsylvania : Bulletin 9. ser. 1 1 .

1908. Catalogue 1907/08 (1908). The provost’s report 1907

(1908). Proceedings of commencement 1908.

— Publications. Series in philology and literature 12 2 . 1907.

Series in romanic languages and literatures 1. 1907.

— The George Leih Harrison foundation 1896—1906 (1908).

— Cheyney, What is history? [Bepr. Irom the Alumni Register,

Univ. of Peims. Nov. 1907.]

Pisa Societi Toscana di scienze : Atti Memorie 23. 1907. Process!

verbal! 17. 1907/08.

Plauen i. T. Altertmnsverein : Mitteilungen 19. 1908/09 (1909).

Beilageheft 1908: Neupert, Ubersicht iiber erschienene Schriften

und Aufsatze zur Geschichte, Landes- und Volkskunde des

Vogtlandes 1908.

Portici R. Scuola superiors d’agricoltura: Bollettino del labora-

torio di zoologia generale e agraria 1. 1907. 2. 1908.

Porto Academia polytechnica : Annaes scientificos 2 4. 1907. 3 1. 2.

1908.

Posen BBstorische GeseUschaft fiir die Provinz Posen: Zeitschrift

22. 1907.

— Historische Monatsblatter fiir die Provinz Posen 8. 1907.

Posen Towarzystwo przyjacidi nauk Poznanskie: Roczniki 33. 1907.

Potsdam Astrophysikalisches Observatorium; Publikationen 152.

18 s. 19 2. 20 1 . 1908.

Potsdam K. Preufi. Geodatisches Institut: VeroflFentlichung N. P.

34. 37. 1908.

— Jahresbericht des Direktors 1907/08 (1908).

— Zentralbureau der internationalen Erdmessung: Veroffent-

lichungen N. E. 16. 16. 1908. Yerhandlungen der 5. Allge-

meinen Konferenz in Budapest I. 1. 2. 1908.

Prag K. Bohmische GeseUschaft der Wissenschaften : Jahresbericht

1907 (1908).

— Sitzungsberichte Kl. f. Philos., Geschichte u. Philol. 1907 (1908).

Mathem.-naturwiss. Kl. 1907 (1908).
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Prag Gresellscliaft zur Pordertmg deutscher Wissenscliaft, Kimst
nnd Literatur in Bohmen : Eechenschafts-Bericht fiber die Tatig-

keit 1907 (1908).

— Beitrage zur deutsch-bohmisclien Volkskunde 7. 1907. 8 . 9i, 1908.

— Bibliothek deutscker Scbriftsteller ans Bokmen 20. 1908.

Prag Verein ffix Q-escliicbte der Deutscken in Bbkmen: Mittei-

lungen 46. 1908.

Prag K. K. Stemwarte: Magnetiscke nnd meteorologisclie Beob-

acktungen 68 . 1907 (1908).

Prossnitz Klub Prirodoyfidecky : Vfistnik 10; 1907.

Pnsa Department of agriculture in India: Memoirs Chemical

series 1. 1906—08. Entomological ser. 1 2
—

^e. 1907—08. 2 1
—

1908. Botanical ser. I5.6. 1907. 2i

—

5. 1907—08.

Pangoon Archaeological survey, Burma: Report of the super-

intendent 1908.

Regensburg Historiscber Verein von Oberpfalz und Regensburg:

Yerkandlungen 68 (N. E. 60) 1906. 59 (N. E. 61) 1907.

Rennes Soci6t6 scientifique et m^dicale de Touest: Bulletin 15.

19004. 16. 1907. 17. 1908 1 .

Rennes Eacult4 des lettres de l’universit6 : Annales de Bretagne

22 . 3 . 4. 1907, 23 1
—

3 . 1906—08.

Riga Naturforsckender Verein: Arkeiten N. E. 12. 1908.

Rom R. Accademia dei Lincei : Atti a, 304. 1907. Rendiconto dell’

adunanza solenne 1908. — Cl. di scienze fis., matem. e natur,

Memorie a. 303. ser. 6. vol. 6. 1906 is

—

17 . Rendiconti ser. 6.

vol. 17. 1908 1. sem. 2. sem. 1—

^

10 . Cl. di science mor., stor.

e filol. Notizie degli scavi di antickiti ser. 6. vol. 4?

—

12 .

a. 306. 1908. vol. 61—s. Rendiconti ser. 5 vol. 16. 1907 6

—

12 .

17. 1908 1—6 .

— Biblioteca: Elenco kibliografico 1908.

Rom R. Societa Romana di storia patria: Arckivio 30 s/4 . 1907.

31 1 /2 . 1908.

Rom Societa italiana delle scienze: Memorie 16. 1908.

Rom Societa italiana per il progresso delle scienze: Riunione 1.

1907.

Rom Minister0 della p. istruzione: Bollettino d’arte 2. 1908 1—11 .

Rom Specola Vaticana: Pubklicazioni fasc. 1—7. 1891—1905.

Rostock Verein ffir Restocks Altertfimer: Beitrage zur Gesckichte

der Stadt Rostock 48 . 4 . 1906—07.
Saint Louis Academy of science: Transactions 16 8.9. 1906—07.

17. 1907—08. 18 1 . 1908.

Saint Louis Missouri botanical garden: Annual report 18. 1907,
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Salzwedel Altmarldsclier Verein fiir vaterlandisclie Greschichte und
Industrie: Jahresbericht 35. 1908.

— Die Abscbiede der in den Jahren 1540—1542 in der Altmart
gehaltenen ersten Greneral-Kiroben*- Visitation Bd. 2. Hft. 1.

Magdeburg 1907.

San Francisco California Academy of sciences: Proceedings 4. ser.

ll 66. 3l 40. 1908.

San Francisco Geographical society of California: Transactions

and proceedings 4. 1907. 5. 1908.

Sankt Petersburg Hmu. AKa^eMin HAyK'B (Academic imp. des

sciences): HsB^cTia (Bulletin) s6r. VI. 1907. 1908 1
—17 .— HsEBcxia oTA'BAeHia pyccuaro nsLina u caobcchocth 12. 1907 3 . 4 .

13. 1908 1 .

— SaiiHCKH (Memoires): Ho HCTopHKo-<&HAo.iorHuecKOMy OTA’BAeniio

(Cl. bist. pbilologique 8. s6r. 78. 1906—08. [lipMOHc.:] CSopHHKx
cTaxefl nocBU menHBixx nouHxaxejuiMH npo^eccopy B. H. J[a-

MancKOMy no cjyuaio naxuAecaxM^xin ero ynenofi A'BaxeJC-

BHOCXH 1. 2. 1907—08. Do ^ncHKO-MaxeMaxHuecKOMy ox^’B^eniio

(Cl. pbysico-matb^matique) 8. s4r. 176. 1906. 18 1—e. 1906—07.

19. 20. 1906—07. 21 1 . 2 . 1906.

— C6opHHK% ox^-BAenia pyccKaro asBina n CJOBecHocxn 82. 83.

1907.

— Bv^avttvSc xQovL'Kcc 12. 1906. 13. 1907. 14 1 . 1908.'

— Annales de Tobservatoire physique central Nicolas Ann^e 1904

supplement 1908.

— Encero^HHK'B aooaornueCKaro Mysen (Annuaire du mus^e zoolo-

logique) 12.8.4. npnAOHc. 13. 1—s npnJOHt. 1908.

— Tpy^Bi 6oxaHHuecKaro Mysen (Travaux du musee botanique)

4. 1908.

— Missions scientifiques pour la mesure d’un arc du meridien an

Spitzberg entreprises en 1899—1901 sous les auspices des gou-

vernements Eusse et Suedois. Mission Russe T. II, Sect. IX.

Physique terrestre. Meteorologie B. Geologic 1. 1908.

— Schedae ad Herbarium Florae Eossicae, a Museo Botanico Acad.

Imp. Scient. PetropoL ed. 6. 1908.

— HaBBcxifl nocxouHHofi ii;eHxpaJiHofi ceficMuuecKofi KOMHCcin 2 3 .

1907.

— TschebycheflF, Oeuvres 2. 1908.

Sankt Petersburg Hmu. Pyccu. reorpa#HuecKoe o6iD;ecTBo: HBBBcxia

42. 1906 4 . 5 . 43. 1907. 44. 1908 i—s.

— Oxuex% 1906. 1906 (1907). 1907 (1908).
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Sankt Petersburg ^yxoBHau aKa^eMiu: HepKOBHBifi bi&cthhk'b 33.

1907 40

—

62 . 34. 1908 1
—26 . 29 . so. S2

"—
42 . XpHcxiaHCKoe

uxeme 1907 okx.— 4eK. 88. 1908 janaBapB---iiojD6. IIpMOHc.:

Bojotobx, .leKUiH HO HCxepiH ^poBHeiS l^epKBBf I BBe^enie b'B

iiepKOBHy Hcxopiio. IIocxepTHoe no4^ peMKHiefi A.

BpHJtJtaHXOBa 1907.

Santiago TJmversidad: Anales t. 118/119 a. 64 jul.-dic. t. 120 a. 66

enero-agosto.

Sao Paolo Sooiedad scientifica: Reyista 2i—s. 1907,

SarajeTO Bosniscli-lierzegoviinsclLe Laudesregierung : Ergebnisse der

meteorologischen Beobachtnngen an den Landesstationen in

Bosnien-Herzegovina 1904 n. 1906. Wien (1907).

Scbaffhausen Historiscli-antiquariscber Yerein xtnd Knnstverein.

Nenjabrsblatt 16. 1909.

Siena R. Accademia dei rozzi: Bnllettino Senese di storia patria

14. 15, 1907—08.

Staranger Museum: Aarsbefte 18. 1907 (1908).

Stockbolm K. Svenska vetenskaps-akademien: Handlingar n. f.

42 8—12 . 1907. 43 1
—

6 . 1908.

— Arsbok (5). 1907. (6). 1908.

— Meddelanden frS,n Nobelinstitnt Is

—

11 . 1908.

ArMy for matematik, astronomi 00b fysik 4. 1908.

Arkiy fdr kemi, mineralogi och geologi 3 1 . 2 , 1908.

— Arkiy for botanik 7. 1908.

— Arkiy for zoologi 4. 1908.

— Astronomiska iakttagelser 87 . 9 1 . 2 . 1908.

— Meteorologiska iakttagelser (Obseryations m4t4orologiqaes Su6-

doises) 48. (2. sdr. 34) 1906 Bibang. 49 (2. s6r. 36) 1907 n.

Bibang 1907.

— Nordstedt, C. E., Index desmediacearum citationibus locuple-

tissimus sAque bibliograpbia. Snpplementum 1907.

Stockholm Kongl. Biblioteket; Syeriges offentliga bibliotek. Stock-

bolm. Upsala. Lund. Goteborg. Accessions-Katalog 20. 1906.

21. 1906.

Strassburg Historiscb-literariscber Zweigyerein des Yogesen-Clubs:

Jabrbucb fiir Gescbicbte, Spracbe nnd Literatur Elsass-Lotb-

ringens 24. 1908.

Strassburg Wissenscbaftlicbe Gesellsobaft : Jabresbericbt 1. 1907.

Stuttgart Wiirtt. Kommission fiir Landesgescbicbte : Wiirttem-

bergiscbe Vierteljabrshefte fiir Landesgescbicbte N. E. 17. 1908.

Sydney Geological survey of New South Wales: Mineral resources

6 . 2. ed. 12. 1908.
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Sydney i&teoloi^cal sttrvey of New South Wales: Pittman, E. E-,

Pf6hlems of the artesian water supply of Australia 1908.

Sydney E. Society of New South Wales; Journal and proceedings

1903 (Vol. 37) — 1907 (Vol. 41) (1903—1908).
_

Thorn Coppernicus-Verein fiir Wissenschaft und Kunst: Mittei-

lungen 16. 1907.
_

,

Toklo Medizinisohe Fakultat der Ksl. Japan. IJmversitat : Mittei-

lungen 7 3. i. 1907.
_ i oo ok

Tokio College of science, Imp. University: Journal 23 a— 25 1 19 .

1908. . V TT- •

Tokio Sugaku-Butsurigakkwa (Physico-mathematical society): Jiizi-

G-ayo (Proceedings) 4 9
—19 . 1908.

_ • •

Tokio Earthquake iavestigation committee: Publications in foreign

languages 22 A. 22 C. 1908.

— Bulletin 2 1 . 2 . 1908. j n +

Tokio Deutsche Gesellschaft fiir Natur- und Volkerkunde Ust-

asiens: Mitteilungen 11 1—s. 1907 08.

Toronto Canadian Institute: Transactions 82 . 1906.

Tonlonse Eacnltd des sciences de I’Universit^: Annales 2. ser. .

1907 2
—4. 10. 1908 1 .

Tromso Museum; Aarsheretning 1906 (1907). 1907 (1908).

Turin E. Accademia delle scienze; Atti 43. 1907/08 & (annesso.)

E. Osservatorio astronomico. Osservazioni meteorologiche

1907/08.

— Memorie 58. 1908.
i

Uccle Observatoire Eoyal de Belgique: Annales m4t4orologiques.

Nouv. s4r. 11 [Annexe]. 16 [Annexe]. 17 1 . 2 . 1904—05. 20 fasc.

4:1 2 . 1908.

— Observations ni4t4orologiqnes 1903 (1907).

— Observations climatologiques 1883—1886 (1905), 1887

(1904).

— Annales. Nouv. s4r. Physique du globe da. 1908,

— Annuaire astronomique pour 1908 (1907).

— Annuaire m^t^orologique 1908.

Upsala E. societas scientiamm: Hulth, J. M., Bibliographia Lm-

naeaiia 1 1 . 1908. , , -i i • x

Upsala Universitets-BibHoteket: Urkunder till Stockholms historia

Upsala oSogical Institution of the University: Bulletin 8. 1906/07

TIjsaU Oberyatoiie mitSorologiqae de I’TTmversiti : Obserrafeas

m4t4orologiques 39. 1907.
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TJrbana Illinois state laboratory of natural history: Bulletin 8i.

1908.

Utrecht Observatoire ; Eecherches astronomiqnes 3. 1908.

Utrecht K. Nederlandsch Meteorologisch instituut: Meteorologisch

jaarboek 58 A. B. 1906.

Verona Museo civico: Madonna Verona 2. 1908 1 .

Washington Philosophical society: BuUetiu 16 57—101 . 1908.

Washington Carnegie institution: Publication 39. 66. 75. 77. 79.

82. 852. 87 1 . 2 . 89. 91. 92. 94. 96. 101. 1907—08.

— Yearbook 6. 1907 (1908).

Washington Smithsonian institution; Classified list of Smithsonian

publications available for distribution 1908.

— Bulletin of the United States National Museum 61. 1908.

— Proceedings of the United States National Museum 33. 1908.

— Contributions from the United States National Herbarium 10 6 . 7 .

1908. 12 1—4 . 1908.

— Annals of the astrophysical observatory 2. 1908.

Washington National geographic society: The Ziegler Polar-Ex-

pedition 1903—1905. Scientific results . . . ed. by J. A. Fleming.

1907.

Washington U. S. coast and geodetic survey: Report of the super-

intendent 1906/07 (1907).

— liist and catalogue of the publications. Supplement 1903. 1908

(1908).

Washington Bureau of equipment; The American ephemeris and

nautical almanac 1908 2. ed. 1909 1. ed. 1910 1. ed. (1906).

1911 1. ed. (1907).

Washington U. S. Naval observatory; Report of the superintendent

for the fiscal year 1906. 1907 (1908).

Washington U. S. geological survey: Bulletin 304. 309. 313. 316

—

337. 339. 340. 342—346. 348. 360. 1907—1908.
— Annual report 28. 1907.

— Monographs 49. 1907. 63. 56. 62. 1906—1908.
— Water supply and irrigation papers 196. 201—222. 1907—1908.
— Mineral resources of the United States 1906 (1907).

— G-eological atlas of the United States 141—160. 1906—1907.

Washington Department of agriculture; Monthly weather review

369—13. 36i—4.6—9 (1908).

— Bulletin of the Mount Weather Observatory li

—

3. 1908.

Washington Bureau of standards: Bulletin 4. 61 . 2 . 1908.

Wien Ksl. Alrademie der Wissenschaften : Almanach 67. 1907.
— Denkschriften Mathem.-naturwiss. Kl. 79 1 . 1908.
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WlenSitzTmgsberichtePlinos -Hstor^Kl. 1564 . 1908. 1664 . 5 . 1907—08.

167 8.5-7. 1907—08. 168 1-3 . 6. 159 1
—

7 . 160 1 . 161 1 . 2 . 1908.

Mathem.-natnrwiss. KL Abt. 1. 1907. 116 e

—

10 . 1908. 117 1—4
,

Abt. 2a. 1907. 116 7
—10 . 1908. 117 i—e. Abt. 2b. 1907. 116 7

—10 !

1908. 117 1
—

6 . Abt. 3. 1907. 116 7-10 . 1908. 117 1—5 .

— Axcbiv fiir osterreichiscbe Grescbicbte 98. 1908. .

— Stidarabische Expedition Bd. 6. 7 (Miiller, Die Mebri und Soqotri-

Sprache II. Ill) 1906—1907. Bd. 8 (Rhodokanakis, Der vulgar-

arabiscke Dialekt im Dofar (Zfar) I) 1908.

— Scbriften der Balkankommission. Linguistiscke Abteilnng I.

Siidslaviscke Dialektstudien. Heft 4—8. 1905—1908.

— Eontes rerum Austriacarum. Oesterreicbische GrescHcbts-Quellen.

Hrsg. von der Historiscken Eommission der Ksl. Akademie.

2. Abtlg. Diplomataria et Acta 60, 1907.

— Mittenungen der prabistoriscben Kommission 2i. 1908.

TTien Verein fiir Landeskunde von Niederosterreich ; Monatsblatt

Jg. 5. 1906.

— Topograpbie von Niederosterreich 6 9
—14 . 1906—1907.

Wien Verein znr Verbreitung naturwissenscbaftlicber Kenntnisse:

Scbriften 48. 1907/08 (1908).

Wien K, K. Zoologisch-botaniscbe Gresellscbaft: Verbandlnngen

67. 1907.

Wien K. K. Oesterreicbiscbe Kommission fiir die Internationale

Erdmessung: Verbandlnngen ProtokoU liber die 1906 und 1907

abgebaltenen Sitznngen (1907).

Wien K. K. Zentralanstalt fiir Meteorologie und G-eodynamik:

Jabrbiicber 1906 (51.) N. E. 43 & Anhg. 1908.

— Meteorologiscbe Zeitscbrift 24, 1907 12 . 26. 1908 1
—11 .

— AUgemeiner Bericbt und Chronik der in Osterreich beobacbteten

Erdbeben 2. 1907. 3. 1908.

Wien K. K. Greologiscbe Reichsanstalt: Verhandlungen 1907 11—is.

1908 1—14.

— Jahrbucb 1907 4. 1908 1 . 2 .

Wiesbaden Verein fiir Nassauiscbe Altertumskunde und Grescbicbts-

forscbung: Annalen 37. 1907 (1908).

— Mitteilungen an seine Mitglieder 1907/08,

Wiesbaden Nassauiscber Verein fiir Naturkunde: Jabrbiicber 61,

1908.

Winterthur Naturwissenscbaftbcbe Gresellscbaft: Mitteilungen 7.

1907 u. 1908 (1908).

Worms Altertumsverein: Vom Rbein 5. 1906. 6. 1907.

Nachrichten; gesohaftl. MitteUauffen 1909 . 1. 5
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Wiirzlbiirg Historischer Verein von TTnterfranken nnd AschafPen-

bnrg: Archiv 49. 1907.

— Jaliresbericlit 1906 (1907). «

Wiirzbnrg Physikaliscb-medizinische Gesellscbaft : Verbandlungen

N. P. 398-7. 1908. 40 1. 1908.

— Sitznngsbericbte 1907 s—7.

Ziiricli Antiquariscbe Gesellscbaft: Mitteilungen 206. 1908.

Zttrieb Natnrforscbende Gesellscbaft : Vierteljabrsscbrift 62. 1907 s. 4.

Ziiricb Pbysikaliscbe Gesellscbaft: Mitteilungen 13. 1908.

Zilrlch Scbweiz. Geodatiscbe Eommission: Internationale Erd-

messnng. Astronomiscb-geodatiscbe Arbeiten in der Scbweiz

11. 1908.

Ztitlcb Scbweiz. Landesmnsenm : Anzeiger fiir Scbweizeriscbe Alter-

tumsknnde (Indicateur d’antiqnitds Suisses) N. F. 9. 19073.4.

10. 1908 1 n. Beil. 2.

— Jabresbericbt 16. 1907 (1908).

B. Anderweitig eingegangene Druckschriften.

Abbandlnngen, Astronomiscbe als Erganzungsbefte zu den Astro-

nomiscben Nachriobten brsg. v. H. Kreutz. 14. 16. Eiel 1908.

Acta matbematica brsg. v. (r4d. p.) G. Mittag-LefPler 31 2— 4. Stock-

bolm 1908.

Archivlo paleograflco italiaoo dir. da E. Monaci fasc. 24—28.

iloma 1906—1908.

Baner, L. A., Hunting tbe magnetic pole. (Eepr. from: VanNorden
Magazine 1907).

— Department of Terrestrial Magnetism of tbe Carnegie Insti-

tution of Wasbington. Annual report of tbe director 1907.

(Extracted from tbe 6. year-book of tbe Carnegie institution.)

— Preliminary note of an international magnetic standard. (Eepr.

from: Terrestrial Magnetism. 1907.)

— Tbe relation between ^potential temperature* and „entropy“.

(Eepr. from: Physical Eeview 26. 1908.)

— Eeturn of tbe „Galilee“ and construction of a special vessel

(Eepr. from: Terrestrial Magnetism. 1908).



Verzeichnis der im Jahre 1908 eingegangenen Drucksdniften. 67

Bauer, L. A., Is the earth’s action on a magnet only a couple?

(Eepr. from: Terrestrial Magnetism 1908.)

— and A. Tanakadati, The earth’s residual magnetic field. (Eepr.

from: Terrestrial Magnetism. 1908).

— Some results of the magnetic survey of the United States.

(Repr. from: Science TST. S. 27, 1908.)

Bemiuelen, W. van, Over den regenval of Java. Uitkomsten der

waarnemingen op ruim zevenhondert stations op Java in het

tijdperk 1879 tot 1906. Batavia 1908.

Bibllograpliie des travaux de M. Grodefroi Kurth. 1863—1908.

Extrait des Mdlanges G-odefroi Kurth. Lifege. Paris. 1908.

Bihliotheca scriptorum Graecorum et Eomanorum Teubneriana.

Scholia in Ciceronis orationes Bobiensia ed. P. Hildebrandt.

Lipsiae 1907.

BShm, J. G., Die Kunstuhren auf der K. K. Sternwarte zu Prag

hrsg. von L. Weinek. Prag 1908.

Brandstetter, R., Malaio-polynesische Forschungen. Reihe 2. IIL

(Prodromus.) IV. (Mata-Hari.) Luzern 1908.

A catalogue of 1680 stars for the efjuinox 1900. o from observa-

tions made at the R. Observatory, Cape of Good Hope, during

the years 1905. 1906. Edinburg 1907.

A catalogue of 8660 astrographic standard stars between declina-

tions — 40® and — 52® for the equinox 1900. London 1906.

Catalogues of stars for the equinox 1900*0. Edinburgh 1906.

Terzo Centenario della nascita di Evangelista Torricelli 1608—

1908. — Due insigni autografi di Galileo Galilei e di Evange-

lista Torricelli a facsimile dagli original! della Biblioteca Nazio-

nale Centrale di Firenze. Omaggio della Biblioteca al Secondo

Congresso della Society Italiana per il progresso delle scienze.

Firenze 1908.

Corpus medicorum Graecorum auspiciis academiarum associatarum

ed. Academiae Berolinensis, Havniensis, Lipsiensis. X. 1. Lipsiae

et Berolini 1908.

Darwin, G. H., Scientific papers 2. Cambridge 1908.

Documcnte friihen deutschen Lebens 1. Reihe. Das deutsche Lied

geistlich und weltlich bis zum 18. Jahrhundert. M. Breslauer*

Katalog 3. Berlin 1908.

Elter, A., Donarem pateras . . .
(Herat. Carm. 4, 8.) Bonn 1907.

Enzyklopadie der mathematischen Wissenschaften. Bd. 4, 1. H. 4.

4, 2. H. 4 (2. Expl.) Bd. 6, 1 B. H. 1. 6, 2. H. 2 (2 ExpL)

Leipzig 1908.

6 *
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Encyclopedic des sciences matheiaatiques pnres et appliqu^es t. 1.

voL 1. fasc. 3. voL 3. fasc. 2. Paris & Leipzig 1908.

EStvSs, Baron Poland, Bestimmnng der Grradienten der Schwer-

kraft Leiden 1907. (Aus: Abkandlxuigen der 15. Allgemeinen

Konferenz der Internationalen Erdmessnng in Budapest 1906.)

Flora Bataya . . . Afbeeldingen bescBrijving van nederlandsch.

gewassen. Aangevangen door L Kops, yoortgeset door F. W.
yan Eeden. Afl. 355. 356. Leiden 1907.

Franze, P. C.
,

tJber die Giiltigkeit naturwissenscbaftlicher Er-

kenntnis und iiber die Entwicklung der Erkenntnis liberhaupt.

(Aus: Pbilos. Wocbensckrift Bd. 7. 8.)

Frentzen, A., Die wahre Ursacbe der Ebbe und Flut nickt Mond-
anziekung, sondern Sonnenwarme. Leipzig-Gohlis o. J*

CrOelbel, K., Einleitung in die experimentelle Morphologie der

Pflanzen. Leipzig u. Berlin 1908. (Naturwissenscbaft und
Technik in Lebre und Forsckung 1.)

Hanswaldt, H., Interferenzerscbeinnngen im polarisierten Lickt.

Peike 3. Magdeburg 1908.

Helmert, F. R., Trigonometriscke Hokenmessung und Pefraktions-

koeffizienten in der Nake des Meeresspiegels. Berlin 1908.

(Aus: Sitzungsberickte der Kgl. PreuB. Akademie der Wissen-

sckaffcen. 26.)

— TTnyoUkommenkeiten im Gleickgewicktszustande der Erdkruste.

Berlin 1908. (Aus : Sitzungsberickte der Kgl. PreuB. Akademie
der Wissensckaften. 44.)

Hcnrlksen, G., Sundry geological problems. 2. ed. Ckristiania 1908.

Jahrkuch iiber die Fortsckritte der Matkematik Bd. 36. Jg. 19052.3.

Bd. 37. Jg. 19061.2. Berlin (1907—1908).

Janet, Ck.
,
Anatomic du corselet et kistolyse des muscles yibra-

teurs, apres le yol nuptial, ckez la reine de la fourmi. Text
et planckes. Limoges 1907.

Janet, Ck., Notes extraites des Comptes rendus des stances de

PAcad^mie des sciences. Paris 1908.

Jelinek, L, Kritiscke Gesckickte der modernen Pkilosopkie. Zdol-

bunow in PuBland 1908.

— Elementare Metaphysick [!] ebd. o. J.

Imhoof-Blnmer, Zur griechiscken und romischen Miinzkunde. Genf
1908. (Aus : Reyue suisse de numismatique T. 13. 14.)

Leyst, Ernst, Meteorologiscke Beobacktungen im Jakre 1905. (Aus :

Bulletin des naturalistes de Moscou 1905).

— Dass. 1906. (Aus: Ebd. 1906.)
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Lcyst, Ernist, Fber Schatznng der Bewdlkungsgrade. (Ans: Ebd.

1906.)

— Luftelektrische Zerstrenung imd Radioafctivitat in der Hohle
Bin-Basch-Choba in der Krim. (Ans: Ebd. 1906.)

— Tiber das Erdbeben von San Francisco nacb den Anfzeichnnngen

der Seismograpben in Moskan. (Aus : Ebd. 1906.)

— Hdfe nm Sonne nnd Mond in RnJBland. (Aus: Ebd. 1906.)

Light, The greater 9 s--?. 9

—

12 . 10 1 . 2 . Philadelphia 1908.

Luyken, K.
,
Erdmagnetische Ergebnisse der Kerguelen - Station

1901—1903. Berlin. (Ans: Deutsche Stidpolar -Expedition YI.

Erdmagnetismns II.)

Maillet. E., 38 Broschhren betr. Hydraulik, Hydrologie, Meteoro-

logie etc.

— 38 Broschiiren betr. Peine und angewandte Mathematik.
— Notices sur les travanx scientifiq[nes de M. Maillet. Paris 1901.

Notice suppl^mentaire. ebd. 1903.

Jlitteilungen, Astronomische, hrsg. von A. Wolfer. 99. Ziirich 1908.

Montessus, R. de, Legons 41^nientaires sur le calcnl des probabilit4s.

Paris 1908.

Nature (vol. 77—79) no. 1990—2043. London 1908.

Nicolardot, P., Les proc6d6s de redaction des trois premiers 4van-

g^listes. Paris 1908.

Onoranze al Prof. Alfonso Sella. Eoma 1908.

Orth, J., Pathologisch-anatomische Diagnostik. 7. Anfl. Berlin 1909.

Astronomical papers prepared for the use of the American ephe-

meris and nautical almanac, Publ. by authority of Congress.

Vol. 8. Part. 3. Y7ashington 1908.

Portngalia, Materiaes para 0 estudo do povo portuguez24. Porto

1908.

Raymond, G-. L,
,
The psychology of inspiration. New York &

London 1908.

Revue historique 33. ann. t. 96. 972. 982. 99. Paris 1908.

Riecke, E., Lehrbuch der Physik. Bd. 1. 2. 4. Aufl. Leipzig 1908.

Rosenhusch, H., Mikroskopische Physiographie der Mineralien und

Gresteine. Bd. 2. Halfte 2. 4. Aufl. Stuttgart 1908.

Sandaigian, L, Les inscriptions cun^iformes urarti(jues, transcrites

avec une triple traduction. M6moire pr^sent6 i TAcad^mie des

inscriptions de France. Yenise 1900.

Sauvageau, C.
,
Le professeur David Carazzi de rtJniversit^ de

Padoue (Italie), les huitres de Marennes et la Diatom^e bleue.

Bordeaux 1908.
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Schaelberle
,
J. M.

,
The effective surface-temperature of the sun

and the absolute temperature of space. 1907. (Repr. from:

Science N. S. 26.)

— The probable origin and physical structure of our sidereal and

solar systems. 1907. (Repr. from: Science N. S. 26.)

— The earth as a heat-radiating planet. 1907. (Repr. from : Science

N. S. 27.)

— The infallibility of Newton’s law of radiation at known tempe-

ratures. 1908. (Repr. from: Science N. S. 27.)

— Geological climates 1908. (Repr. from: Science N. S. 27.)

— An explanation of the cause of the eastward circulation of our

atmosphere. 1908. (Repr. from: Science N. S. 28.)

— On the origin and age of the sedimentary rocks. 1908. (Repr.

from : Science N. S. 28.)

Sederholm
,
J. J.

,
Explanatory notes to accompany a geological

sketch-map of Eenno-Scandia. Helsingfors 1908.

See, T. J. J., The new theory of earthquakes and mountain for-

mation, as illustrated by processes now at work in the depths

of the sea, (Repr. from : Proceedings of the American Philoso-

phical society. Yol. 46. 1907.)

— Further researches on the physics of the earth. (Repr. from:

Proceedings of the American Philosophical society Yol. 47.

1908.).

SIlvestri-Falconieri, Francesco di, Poesie. Roma 1908.

Spring, W., Snr un hydrate de soufre. Bruxelles 1906. (Extrait

des Bulletins de l’Acad4mie R. de Belgique. Classe des sciences

1906.)

— Sur les modifications subies par quelques phosphates acides h,

la suite d’une compression on d’une deformation mecanique.

Bruxelles 1907. (Extrait desgl. 1907.)

— Sur la densite et I’etat allotropique de certaines varietes de

soufre. Remarques sur la determination de la densite des corps

en poudre fine. Bruxelles 1907. (Extrait desgl. 1907.)

B. G. Tenhner’s Yerlag auf dem Gebiete der Mathematik, Natur-

wissenschaften, Technik nebst Grenzwissenschaften. 101. Aus-

gabe. Leipzig 1908.

Thesanrns linguae latinae vol. 3. fasc. 2. 3. vol. 4. fasc. 4. 5. Lipsiae

1907-1908.

Warfringe, F. W.
,

tiber Chlorose als eine spezifische Krankheit

und fiber Eisen als spezifisches EeHmittel gegen dieselbe. (Aus

:

Nordiskt medicinskt arkiv 1907.)
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ZoccO'Eosa, A., SuU’ andamento dello Istitato di storia del diritto

Romano pressa la R. TJniversit^i di Catania. Relazione 1907,

(Ans; Rassegna nniversitaxia Catanese Gs/i.)

— La nuova tavola d’Aljnstrei. 1907. (Aus : Ebd. 6 s/i.)

Li alcuni nuovi stridei snlla tarola d’Eraclea 1907. (Aus:

Ebd. GsA.)



Hermann Minkowski

Gedachtnisrede
,

gelialteii in der offentliclien Sitzung der Kgl. Gesellscliaft

der Wissenschaften zii Gottingen am 1. Mai 1909

von

Darid MilUvt

Einen scliweren unermeBliclien Verlnst haben zn Beginn des

Jabres unsere Gesellscbaft
,
unsere XJniversitat, die Wissenschaft

und wir alle persbnlicli erlitten ; durcli ein iartes GescHck wurde
uns jah entrissen miser KoUege und Ereund Hermann Minkowski

im VoUbesitz seiner Lebenskraft, aus der Mitte freudigsten Wir-

kens, von der Hoke seines wissenschaftlicken Schaffens.

Seinem Andenken widmen wir diese Stunde.

Hermann Minkowski wurde am 22, Juni 1864: zn Alexoten in

Eufiland geboren, kam als Knabe nack Deutsckland und trat

Oktober 1872 im Alter von 87* Jahren in die Septima des Ait-

stadtiscken Gymnasiums zn Konigsberg i. Pr. ein. Da er von
sekr rascher Auffassung war und ein vortrefflickes Gedacktnis

katte, wurde] er auf mekreren Klassen in kiirzerer als der vor-

gesckriebenen Zeit versetzt und verliefi das Gymnasium schon

Marz 1880 — nock als Fiinfzeknjakriger — mit dem Zeugnis

der Eeife.

Ostem 1880 begann Minkowski seine Universitatsstudien. Ins-

gesamt hat er 5 Semester in Konigsberg, vornekmlich bei Weber
und Voigt, und 3 Semester in Berlin studiert, wo er die Yorle-

sungen von Kummer, Kronecker, WeierstraJB, Helmholtz und Kirck-

koff korte,

Seine Befahigung zur Matkematik zeigte sick friik; fiel ihm
dock im ersten Semester bereits fiir die Lbsung einer mathe-

matiscken Aufgabe eine [Geldpramie zu
,
auf die er freilick zu

G^nsten eines armen Mitsckiilers verzicktete
,

so dafi sein fruh-
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zeitiger Erfolg zu Hause gar nicht bekannt wurde — eine kleine

Begebenkeit, die zugleicb die Bescbeidenheit und Herzensgiite kenn-

zeichnet, wie er sie sein ganzes Leben bindurcb alien Menscben

gegenliber, die ibm naher kamen, betatigt hat.

Sehr bald begann Minkowski tiefgehende nnd griindliche ma-

thematiscbe Studien. Ostern 1881 hatte die Pariser Akademie
das Problem der Zerlegung der ganzen Zahlen in eine Summe von

fiinf Quadraten als Preisthema gestellt. Dieses Thema griff der

siebzehnjahrige Student mit 'aller Energie an und loste die gestellte

Aufgabe aufs Grlanzendste, indem er weit liber das Preisthema

hinaus die allgemeine Theorie der quadratischen Eormen, insbe-

sondere ihre Einteilung in Ordnangen und Greschlechter — zu-

nachst sogar filr beliebigen Tragheitsindex — entwickelte ^). Es ist

erstaunlich, welch sichere Herrschaft Minkowski schon damals

iiber die algebraischen Methoden, insbesondere die Elementar-

teilertheorie
,

sowie liber die transzendenten Hiilfsmittel wie

die Dirichletschen Beihen und die Graufischen Summon besaB,

— Kenntnisse, die noch heute lange nicht allgemeines Eigentum

der Mathematiker geworden sind, die aber freilich zur erfolg-

reichen Inangriffnahme des Pariser Preisthemas eine notwendige

Voraussetzung bildeten. Horen wir, wie Minkowski selbst in dem
Begleitschreiben zu seiner der Pariser Akademie eingereichten Ar-

beit sich ausspricht: „Durch die von der Akademie gesteUte Auf-

gabe angeregt“, so schreibt der jugendliche Student, „unternahm

ich eine TJntersuchung der allgemeinen quadratischen Eormen mit

ganzzahligen Koeffizienten. Ich ging dabei von dem natlirlichen

Gedanken aus
,
daB die Zerlegung einer Zahl in eine Summe von

fiinf Quadraten in ahnlicher Weise von den quadratischeuEormen

mit vier Variabeln abhangen wiirde, wie bekanntlich die Zerlegung

einer Zahl in eine Summe von drei Quadraten von den quadratischen

Eormen mit zwei Variabeln abhangt. Diese Untersuchung hat mir

in der Tat die gewiinschten Besultate iiber die Zerlegung einer

Zahl in eine Summe von fiinf Quadraten geliefert. Indessen er-

scheinen diese Eesultate bei der groBen Allgemeinheit der von mir

gefundenen Satze nicht iiberall als das eigentliche Hauptziel der

vorliegenden Arbeit; sie stellen vielmehr nur ein Beispiel fiir die

gewonnenen umfangreichen Theorien dar. Wenn daher viele der

nachfolgenden Betrachtungen nicht immer nnmittelbar auf das

1) jjM^moixe sur la theorie des formes quadratiques ^ coefficients entiers“

Memoires pr^sentds par divers savants k Pacad^mie des sciences de Pinstitut de‘

France. T. XXIX. Ho. 2. Paris 1884,
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Thema der Preisfrage hinweisen, so wage ict dennoch zu hoffen,

da6 die Akademie nicbt der Ansickt sein wird, ich wurde mekr

gegeben baben, weim icb weniger gegeben batte". Mit dem Motto ;

,Eien n’est beau que le vrai, le vrai seul est aunable" reicbte der

uocb nicbt Acbtzebnjabrige am 30. Mai 1882 die Arbeit der Pariser

Akademie ein. Obwobl dieselbe, entgegen deu Bestimmxmgen der

Akademie, in deutscber Spracbe abgefafit war, so erkannte die

Akademie dennocb unter ausdriicklicber Betonung des exceptio-

nellen Palles auf Zuerteilung des vollen Preises, da — wie es im

Kommissionsbericbt beifit — eine Arbeit von solcher Bedeutung

nicbt -wegen einer Irregularitat der Form von der Bewerbung

auszuscblieben sei, und erteilte ibm im April 1883 den Grrand Prix

des Sciences Math4matiques.

Als die Zuerkennung des Akademiepreises an Minkowski in

Paris bekannt wurde, ricbtete die dortige cbauvinistiscbe Presse

gegen ibn die unbegriindetsten Angriffe und Verdacbtigungen.

Die franzosiscben Akademiker C. Jordan und J. Bertrand stellten

sicb sofort ruokhaltlos auf die Seite Minkowski’s. „Travaillez, je

vous pris, k devenir un gdomfetre dminent“. In dieser Mabnung

des groBen franzosiscben Matbematikers C. Jordan an den jungen

deutscben Studenten gipfelte die bei diesem AnlaJS zwiscben C.

Jordan und Minkowski gefiibrte Korrespondenz, — eine Mabnung,

die Minkowski treuliob beberzigt bat; begaim docb nun fiir ibn

eine arbeitsfrobe und pubHkationsreicbe Zeit.

GrauB bat in seinen Disquisitiones aritbmeticae die Tbeorie

der binaren quadratiscben Pormen mit ganzzabligen Koeffizienten

und damit zugleicb den wesentlicben Inbalt der beutigen Tbeorie

der quadratiscben Zablkorper gescbaffen. Nacb zwei verscbiedenen

Eicbtungen bin war die Verallgemeinerung der GrauBscben Tbeorie

moglitb: einmal als Tbeorie der quadratiscben Pormen mit be-

liebig vielen Variabeln und dann als Tbeorie der zerlegbaren

Pormen hoberer Ordnung, d. b. als Tbeorie der Zablkorper von
beliebigem Grrade. Durcb das Pariser Preisthema war Minkowski
zunacbst auf die erstere Verallgemeinerung der GrauBscben Tbeorie

bingewiesen; in der Tat seben wir Minkowski in den folgenden

Jahren ausscblieBlicb seine ganze Arbeitskraft dem Studium der

Theorie der quadratischen Formen und der aufs Engste damit zu-

sammenbangenden Pragen widmen. Die Graufiscbe Tbeorie der

quadratischen Pormen batte eine wesentlicbe Erganzung durcb

Diricblet erfabren, indem es diesem gelungen war, auf Grrund einer

ibm eigentiimlicben transzendenten Metbode fiir die ATig:a.b1 der

Klassen binarer quadratiscber Pormen mit gegebener Determinante
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geschlossene Ausdriicke aiif25Tistellen. Es lag nahe, diese Metkode
nach jenen beiden, oben gekennzeiclmeten Ricktungen bin zu ver-

allgemeinern. Nacb letzterer Richtimg bin, namlicb flir die

Tbeorie der algebraiscben Zahlkorper war jene Yerallgemeinerung

der Diricbletscben Metbode bereits von Kummer und in allge-

meinster Weise von Dedekind vorgenommen worden; in ersterer

Ricbtung aber, namlicb far das Problem der quadratischen Formen
von beliebig vielen Variabeln, lagen nar einige Vorarbeiten von
St. Smith, jenem scbon bejabrten englischen Zablentbeoretiker, vor,

welcber ancb bei der Bewerbung am den Parisen Preis Min-

kowski’s Konkarrent gewesen war. Minkowski fiihrte nun die

Bestimmang der Anzabl der in einem Grescblecbt entbaltenen

Klassen quadratiscber Formen von beliebig vielen Variabeln —
denn daraaf spitzt sicb das in Prage kommende Problem zu —
nacb der von Diricblet far binare qnadratische Pormen ange-

wandten transzendenten Metbode darcb. Die bierbei gefundenen

Resoltate bilden den wesentlicben Inhalt der Inaagural-Disser-

tation ^), auf Grrund derer Minkowski am 30. Joli 1886 von der phi-

losopbiscben Pakultat in Kdnigsberg zam Doktor promoviert warde.

Wie gliicklicb die Ideen des jngendlicben Minkowski aacb anf

anderem als rein zablentbeoretiscbem G-ebiete waren, erseben wir

ans der bei dieser Grelegenbeit von ibm aafgestellten These, die so

laatete
:
„Es ist nicbt wabrscbeinlicb, da6 eine jede positive Form

sicb als eine Summe von Formenquadraten darstellen laBt^^ Es
fiel mir als Opponent die Anfgabe zu, bei der offentlicben Pro-

motion diese These anzagreifen. Die Dispatation scbloB mit meiner

Erklarang
,

icb sei darcb seine Ansfiibrangen liberzeugt
,

dafi es

wobl scbon im ternaren Gebiete solcb merkwiirdige Formen geben

mocbte, die so eigensinnig seien, positiv zu bleiben, obne sicb docb

eine Darstellnng als Summe von Formenquadraten gefallen za

lassen. Die Minkowskische These war fiir micb spater die Ver-

anlassang, die TJntersacbang der Frage anfzunebmen and far die

in der These ansgesprocbene Vermutnng den strengen Nacbweis

zu erbringen. Es stellte sicb auBerdem spaterhin beraus, dafi das

Problem der Darstellnng definiter Formen darcb Formenqnadrate

aacb bei der Frage nacb der Mbglicbkeit geometriscber Kon-

straktionen mittels gewisser elementarer Hilfsmittel eine interes-

sante Rolle spielt and andererseits mit gewissen tieferen Problemen

1) Untersuchungen uber quadratiscbe Formen. I. Bestimmung der Anzakl

verschiedener Formen, welcbe ein gegebenes Genus entMlt. Acta matbematica.

Bd. 7. S. 201—258.
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liber die Darstellbarkeit algebraiscber ZaMen als Summen von

Quadraten znsammenbangt. Ancli von anderer Seite ist seitdem

das Problem anfgenommen worden nnd hat zn interessanten spe-

ziellen Ergebnissen gefiihrt.

Angeregt durch eine von Kronecker gestellte Eorderung, die

eine scbarfere Eassung des arithmetischen Begriffs der Aqnivalenz

von Eormen betraf, gelangte Minkowski zu der interessanten

Erage nach dem Verh^ten linearer ganzzahliger Substitntionen

von beliebiger Variabelnzabl im Sinne der Kongraenz nach einem

beliebigen Modnl^). Minkowski gewann dabei den anwendnngs-

reichen Satz, daB eine homogene lineare ganzzahlige Substitution

mit n Variabeln von einer endlichen Ordnung, die nach einem

ganzzahligen Modul ^ 3 der identischen Substitution kongruent

ausfallt, selbst notwendig die identische Substitution ist. Mit

Hiilfe dieses Satzes gelingt es Minkowski unter anderem zu zeigen,

daB die Ordnung jeder endlichen Gruppe von homogenen linearen

ganzzahligen Substitntionen mit n Variablen stets ein Divisor

der Zahl

2*^(2’^

-

1
) (

2«^ 2) . . .

ist, und desgleichen stellt er eine nur von n abhangige Zahl

auf, in weleher notwendig allemal die Anzahl der ganzzahligen

Substitutionen aufgehen muB, die eine definite quadratische Eorm

mit n Variabeln in sich selbst uberfiihren. Die beiden Abhand-

lungen, welche diese Resultate entwickeln, reichte er der philo-

sopbischen Eakultat in Bonn als Habilitationsscbrift ein
;
April

1886 erteilte ihm diese die venia legendi fiir Mathematik.

Noch eine Arbeit Minkowski’s sei Mer genannt, die ich der

Jugendepocbe seines mathematischen Schaffens zuzahle, da sie eben-

falls ausschlieBlich das Gebiet der quadratischen Formen betrifft;

es ist diejenige in weleher Minkowski die Bedingungen dafiir auf-

stellt, daB eine quadratische Eorm mit rationalen Zahlenkoeffi-

zienten sich vermbge einer linearen Substitution mit rationalen

Zahlenkoeffizienten in eine andere ebensolche quadratische Eorm
Oder in ein rationales Yielfaches einer solchen Eorm transfor-

1) Ueber den aritbmetiseben Begriff der Aeguivalenz und iiber die endlichen

Gruppen linearer ganzzahliger Substitutionen. Crelle^s Journal. Bd. 100. S.

449—458. Zur Theorie der positiven quadratischen Formen. Crelle’s Journal.

Bd. 101. S. 196—202.

2) Ueber die Bedingungen, unter welchen zwei quadratische Formen mit

rationalen Coefficienten in einander rational transformiert werden konnen. Crelle’s

Journal. Bd. 106. S. 5—26.
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mieren laBt. Als aufierer Anlafi dazti diente ihm eine von Hur-

witz und mir gemeinsam verfafite Arbeit iiber temare diophan-

tische Grleicbungen vom Grescbleclite Null. Die Untersncbnng von

Hnrwitz und mir hatte ergeben, dafi jede ternare diophantische

Grieicbung vom Grescblecbte Null durcb eine rationale eindeutig um-

kebrbare Transformation in eine quadratiscbe Grieicbung liberge-

fiihrt werden kann die weiter entstebenden Fragen, insbesondere

die Frage nach den Kriterien dafiir, daB eine quadratiscbe dio-

pbantische Gleicbung bei beliebiger Variabelnzabl durcb rationale

Zablen Ibsbar ist, finden durcb Minkowski ibre vollstandige Erle-

digung
;
dock gestaltet sicb nocb darilber binaus die Bearbeitung

des Problems durcb Minkowski zu einer vollstandigen Invarianten-

tbeorie der quadratiscben Pormen im zablentbeoretischen Sinne.

Nunmebr beginnt flir Minkowski’s matbematiscbe Produktion

die reichste und bedeutendste EpocKe; seine bisber auf das spe-

zielle Grebiet der quadratiscben Eormen gericbteten Untersuchungen

erbalten mebr und mebr den groBen Zug ins Allgemeine und

gipfeln scblieBlicb in der Scbaffung und dem Ausbau der Lebre,

fiir die er selbst den treffenden Namen ^Oeometrie der Zahlen^

gepragt hat und die er in dem groBartig angelegten Werke
gleichen Titels, von dem freibcb nur die erste Lieferung erscbienen

ist, dargestellt bat.

Das Problem, aus den unendlicb vielen Formen einer Klasse

durcb bestimmte IJngleicbbeitsbedingungen eine einzige auszusondern,

d. b. das Problem der Reduktion der quadratiscben Formen, batte

Minkowski scbon wiederbolt bescbaftigt. Vor Allem ergriflen ibn

die beriibmten Briefe, die 1850 Cb. Hermite iiber diesen Gregen-

stand an Jacobi gerichtet batte und insbesondere der dort von

Hermite aufgestellte Satz, daB die kleinste von Null verscbiedene

GrroBe, die durcb eine positive quadratiscbe Form von w.Variablen

mit der Determinante 1 mittels ganzer Zablen darstellbar ist,

niemals einen gewissen, nur von der Zahl n abbangigen Betrag

iibersteigt. Durcb die Bescbaftigung mit diesem Satze wurde Min-

kowski zu Betracbtungen veranlaBt, auf die wir ein wenig nSber

eingeben miissen.

Wir denken uns nacb Minkowski dasjenige wiirfelformig an-

geordnete, den ganzen Raum erfilUende Punktsystem, welcbes ent-

stebt, wenn man den recbtwinkligen Koordinaten ^ alle ganz-

zabligen Werte erteilt. Minkowski nannte ein seiches Punktsystem

ein Zahlengitter. Bedeutet nun eine homogene positive

quadratiscbe Form von x, y, ^ mit der Determinante 1, so steUt die

Geiebung F{x^y^^) == c fiir irgend einen positiven Wert der Kon-
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stanten c ein bestimmtes Ellipsoid mit dem Nnllpunkt als Mittel-

punkt dar. Wir denkeu ims nan am jeden Pankt des Zahlengitters

als Mittelpankt ein diesem Ellipsoid kongxaentes and aknlick gele-

genes Ellipsoid konstraiert: ist dann der Wert der Konstanten c

geniigend klein, so werden diese Ellipsoide offenbar samtHck vbllig

von einander geirennt liegen. Der groBte Wert von c, bei vrelckem

dies nock der Eall ist and die Ellipsoide demnack einander nan

in einzelnen Pankten beriikren, sei ^ M, Da bei dieser Kaam-
erfallang aaf je einen Wiirfel mit der Kantenlange 1 je eines der

Ellipsoide kommt, so folgt leickt, dass der Inhalt des Ellipsoides

notwendig kleiner als der Inkalt jenes Wlirfels

aasfallt, d.k. es ist gewifi

Andererseits ist leickt za erkennen, daJB das Ellipsoid F{x^ = M
gewifi aafier dem Nallpunkt keinen Pankt des Zaklengitters in

seinem Innern entkalt; liegen dock aaf seiner Oberflacke gerade

nock diejenigen Gritterpankte, die die Mittelpankte der das Ellip-

soid Fix^y^d) = ^ Jlf berlikrenden Ellipsoide sind, d. k. M ist der

Heinste von Nall versckiedene, darck ganze Zaklen darstellbare

Wert der qaadratiscken Eorm, and jene Dngleickang liefert fiir

dieses Minimam die obere Schranke

M <

Dieser Beweis eines tiefliegenden zaklentkeoretischen Satzes

okne reckneriscke Hlilfsmittel wesentlick aaf Grand einer geome-

trisch ansckaalicken Betrachtang ist eine Perle Minkowskiscker
Erfindangskanst. Bei der VeraUgemeinerang aaf Pormen mit n
Variabeln fiikrt der Minkowskiscke Beweis aaf eine natlirlickere

and weit kleinere obere Sckranke fiir jenes Minimam M als sie

bis dakin Hermite gefanden katte. Nock wicktiger aber als dies

war es, dafi der wesentlicke Gedanke des Minkowskiscken Schlafi-

verfahrens nar die Eigensckaft des Ellipsoides, dafi dasselbe eine

konvexe Pigar ist and einen Mittelpankt besitzt, benatzte and
daker aaf beliebige konvexe Eigaren mit Mittelpankt libertragen

werden konnte. Dieser XJmstand fiikrte Minkowski zam ersten

Male za der Erkenntnis, dafi aberhaapt der Begriff des Jconvexen

Korpers ein fandamentaler Begriff in anserer Wissenschaft ist and
za deren fracktbarsten Eorschangsmitteln gekbrt.

Ein konvexer (nirgends konkaver) Korper ist nack Minkowski
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als ein solcher Korper definiert, der die Eigenschaft hat, da6,

wenn man zwei seiner Pnnkte ins Ange faJBt, anch die ganze

gradlinige Strecke zwischen denselben zu dem Kbrper gehort.

Die Bedentnng des Begriflfs des konvexen Korpers flir die

Grrnndlagen der Greometrie beruht in dem engen Zusammenhange,
der, wie Minkowski erkannte, zwischen diesem Begriff nnd dem
fundamentalen Satze Euklids besteht

,
wonach im Dreiecke

die Snmme zweier Seiten stets groBer als die dritte Seite ist.

Dieser Satz Euklids, welcher ja lediglich von elementaren, aus den

Axiomen nnmittelbar entnommenen Begriffen handelt, folgt bei

Enklid aus dem Axiom von der Kongruenz zweier Dreiecke.

Lassen wir nun alle Axiome der gewohnlichen Euklidischen Greo-

metrie bestehen mit Ausnahme des Axioms von der Dreieckskon-

gruenz, indem wir vielmehr dieses dnrch das andere, weniger aus-

sagende Axiom, daB in jedem Dreieck die Snmme zweier Seiten

grosser als die dritte sein soil, ersetzen, so gelangen ^ir zu einer

Greometrie, welche keine andere ist, als diejenige, die Minkowski

anfgesteUt und zur Grrundlage seiner geometrischen Untersnchungen

gemacht hat. Diese Minhowsldsche Geometrie ist dann im wesent-

lichen dnrch folgende Eestsetzungen charakterisiert:

1) Zwei Strecken heissen dann einander gleich, wenn man sie

dnrch Parallelverschiebnng des Raumes in einander liberfiihren

kann.

2) Die Punkte, die von einem festen Pnnkte 0 gleichen Ab-

stand haben, warden dnrch eine gewisse konvexe geschlossene

Flache des gewohnlichen Euklidischen Raumes mit 0 als Mittel-

punkt representiert, so daJB an Stelle der konzentrischen Kugeln

der gewohnlichen Euklidischen Greometrie ein System in einander

geschachtelter, dnrch Ahnlichkeitstransformation erzeugter konvexer

Elachen tritt.

Insofern in der Minkowskischen Greometrie das Parallelenaxiom

gilt, dagegen an Stelle des Axioms von der Dreieckskongruenz

der gewohnlichen Euklidischen Greometrie jenes weniger anssagende

Axiom tritt, daB im Dreieck die Snmme zweier Seiten die dritte

iibertrifft, ist die Minkowskische Greometrie eine der gewohnlichen

Euklidischen Geometrie nachststehende Geometrie, ebenso wie die

Bolyai-Lohatschefskysche Geometrie, zu der sie ein Gegenstuck

bildet. Wie die Bolyai - Lohatschefskysche Geometrie in ver-

schiedenen mathematischen Disziplinen, hesonders in der Theorie

der analytischen Eunktionen mit linearen Transformationen in

sich, die fruchtharste Anwendung findet, so zeigt sick die Min-
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kowskische Greometrie besonders ftir die ZaUentlieorie von kervor-

ragender Bedentung.

Uebertragen wir die eben angestellten geometriscben Ueber-

legungen ins Analytiscbe. In gewohnlichen recbtwinkHgen Koor-
dinaten des n~dimensionalen Eaumes kann die Oberflacke

eines konvexen Kbrpers in der Grestalt

= 1

dargesteUt werden, sodaB f eine positive komogene (nickt notwendig

rationale) Fnnktion ersten Grades bedentet, deren wesentlichste

Eigensckaft die ist, die dnrck die Funktionalnngleichxing

fi^t + yu • • ^n + yn) ^ ^n) +f(yx, .
. 2/J

zum Ansdrnck gebrackt wird. Die Minkowskiscke Entfernung

zwiscken zwei Pnnkten nnd yn 'W'ird dann allge-

mein durck den Ansdrnck

defbuert. Die nrspriinglick zn Grnnde gelegte Elacke f

fix,,,.., x^ = 1

keiBt Eickflacke; sie ist das Minkowskiscke Analogon der Engel

im gewbhnlicken Euklidiscken Eanme.

Das Ansgangsbeispiel des EUipsoides erkalt man, wenn man
kier flir f die Ennktion \/F nimmt, wo F die obige qnadratiscke

Eorm bedentet.

Nnn werde als Eickkorper ein konvexer Kbrper mit Mittel-

pnnkt, d. k. ein solcher konvexer Eorper genommen, der einen

Pnnkt im Innem anfweist, in welckem alle kindnrckgekenden

Seknen des Korpers kalbiert werden. Dann gilt fiir die so de-

finierte Minkowskiscke Entfernnng der Satz, daB flir die kleinste

Entfernnng zwiscken zwei Gitterpnnkten d. k. flir M eine obere

Sckranke existiert, die aHein vom Volnmen des Eickkorpers abkangt

;

nnd zwar scblieBt man leickt, daB ein konvexer Eorper mit einem

Mittelpunkte in einem Pnnkte des Zaklengitters nnd vom Volnmen
2” immer nock mindestens 2 weitere Pnnkte des Zaklengitters, sei

es im Innem, sei es anf der Begrenznng entkalten mnB.

Dieser Satz ist einer der anwendnngsreicksten der Aritkmetik;

ans ikm leitet Minkowski seinen bekannten Determinantensatz ab,

demznfolge man in irgend n ganzen komogenen linearen Eormen
von n Variabeln mit beHebigen reellen Eoeffizienten nnd der De-
terminante 1 immer den Variabeln solcke ganzzahligen Werte,
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die nicht samtlicli Null sind, erteilen kann, dafi dakei alle Formen

absolute Betr%e < 1 erlangen; ferner die das Wesen der alge-

braiscben ZaU tie£ berubrende Tatsacke, dafi die Discriminaute

eines algebraiscken Zablkorpers stets von ± 1 yerschieden ist, d.L

daB es fiir einen algebraiscben Zablkorper stets wenigstens eine durch

das Quadrat eines Primideals teilbare Primzahl, eine sogenannte Ver-

zweigungszahl, gibt, analog wie in der Tbeorie der algebraiscben

Funktionen bekanntlicb gezeigt wird, daB eine algebraiscbe Funktion

stets Verzweigungspunkte besitzen muB.

Aber der obige Satz vom Volumen des Eicbkorpers, den ich

einen der anwendungsreicbsten der Aritbmetik nannte, bildet dock

nur das Anfangsglied einer Peike weiterer auf geometriscber An-

schauung fufiender SckluBweisen von weittragender Bedeutung.

So gelangt Minkowski durck eine sekr sinnreicbe geometriscke

Ueberlegung, bei der der zugrunde gelegte konvexe Eorper succes-

sive nack bestimmten Vorsckriften dilatiert wird, zu einer Er-

weiterung des ursprunglicken Satzes, die so lautet: Ist das Vo-

lumen des Eickkdrpers gleicb 2" so ist nickt nur, wie oben be-

bauptet, die kleinste Minkowski’scbe Entfernung < 1, sondern

sogar das Produkt- der n kleinsten Entfernungen, in oi unabkangi-

gen Picktungen genommen, fallt stets < 1 aus. Die Endlickkeit

der Klassenanzabl der positiven quadratiscben Formen von oi Ya-

riabeln mit gegebener Determinants ist unter Anderm eine leicbte

Folge dieses allgemeinen Satzes.

"Wie oben ausgefiihrt wurde, kat Minkowski flir das Minimum

einer quadratiscben Form F von n Variabeln mit der Determinante

1 mittels seiner geometriscben Metbode eine obere, nur von n

abbangige Sckranke aufgestellt. Das genaue Minimum, d. k. der

kleinste von Null versckiedene Wert, den F fiix ganzzahlige Va-

riabeln erlangt, ist notwendig nock eine Funktion der KoefjSzienten

der Form jP; lassen wir diese beliebig variieren, so jedock dafi die

Determinante bestandig 1 bleibt, so konnen wir nacb dem Maxi-

mum der Minima aller dieser Formen fragen; dasselbe wird

eine nur von n abbangige Zakl sein, welcbe jene obere Schranke

ebenfalls nickt iibersteigen kann. Durck vollig andere Hilfsmittel,

aber ebenfalls ausgekend von einer geometriscben Betracktung,

bei der nunmehr der Begriff des Straklenkorpers an Stelle des

konvexen Korpers die wesentlicbste Polle spielt— Straklenkorper

ist ein Korper mit einem gewissen Punkte im Innern, der alle

Strecken zwiscben diesem Punkte und einem beliebigen Punkte

des Korpers ganz entbalt, so daB ein Straklenkorper von einem

gewissen Punkte aus diejenige Eigenschaft aufweist, welcbe bei

Nacliricliten
;
geacMftl. Mitteilungen 1909. 1. 6
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einem konvexeu Korper f1ir jeden seiner Pnnkte erfiillt ist — ge-

.
langt Minkowski fiir jenes Maximum \ des Mirdmnms der q^uadra-

tiscken Form F anch zu einer xmteren Sokranke. Ein iiberrascliendes

nnd fiir die Genanigkeit der Minkowskischen Methode zengendes

Resultat ist es, daB diese untere Schranke und die friiher gefundene

obere Schranke asymptotisch fiir = oo in einander fliefien, so

daB Minkowski die Limesgleichung

T ^ 1
« = CD logW

aussprechen konnte.

C3i. Hermite, damals der Senior der franzosischen Mathemati-

ker, hatte von Anheginn die zahlentheoretischen Arbeiten Min-

kowskis mit hochstem Interesse nnd lebhaftester Freude verfolgt.

Es ist riihrend, wie riickhaltlos er die Vorziige der Minkowski-

schen Methode gegenhber seinen eigenen Entwicklnngen anerkennt;

als Minkowski ihm die eben besprochenen Eesnltate mitteilt. j,Au

premier coup d’oeil j’ai reconnn^^, so schreibt Ch. Hermite in einem

der an Minkowski gerichteten Briefe, „que vous avez bien an

dela de mes recherches en nons onyrant dans le domaine arithm^ti-

qne des voies tontes nonyelles.“ IJnd in einem zwei Jahre spateren

Briefe TOm November 1892 heiBt es: ^.Je me sens rempli d’itonne-

rneht el de plaisir devant vos principes et vos r4snltats, ils m’on-

vrent nn monde arithm4tiqne entiferement nouvean, oh les questions

fondamentales de notre science sont traitdes avec xin 6clatant

snccfes auquel tons les g^omfetres rendront hommage. Vons von-

lez bien. Monsieur, — et je vons en snis sincferement reconnaissant
— rapporter k mes anciennes recherches le point de depart de

vos beaux travanx, mais vons les avez tant d6pass6es qn’elles ne
gardent plus d^autre m^rite qne d’avoir onvert la voie dans la-

quelle vous etes entr4.“

Hiernach nimmt es nicht Wunder, daB Hermite’s Begeiste-

rung fiir die zahlentheoretischen Methoden Minkowskfs keine

Grrenzen kannte, als die erste Lieferung^) seiner Geometrie der
Zahlen 1896 erschien. „Je crois voir la terre promise^, so schreibt

Hermite an Laugel, von dem er sich eine IJebersetzung des Min-
kowskischen Buches zu seinem personlicbem Gebrauch anfertigen

lieB. TJnd in der Tat, welche Fiille der verschiedenartigsten und
tiefliegendsten arithmetischen Wahrheiten werden in diesem Hanpt-
werke Minkowski’s dnrch das geometrische Band gehalten und

1) Geometrie der Zahlen. 1. Lieferung. Leipzig 1896.
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verbniipft ! Die Theorie der Emheiten in den algebraischen Zahl-

korpern, Satze iiber die Ordnnng einer endUchen Grruppe von bo-

mogenen linearen ganzzailigen Substitutionen tind iiber die Zakl

der Transformationen einer positiven q^uadratiscben Form in sich,

der Beweis fiir die Endlichkeit der Klassenanzahl von positiven

qnadratischen Formen roit gegebener Determinantej die Annahernng
an beliebig viele reelle GrroBen durch rationale Zablen nut den

gleicben Nennern, die Tbeorie der Linearformen mit ganzen kom-

plexen Koeffizienten, Satze iiber Minima von Potenzsummen line-

arer Formen, die Tbeorie der Kettenbriicbe u. s. f. bilden, von den

scbon vorbin aufgefiibrten Gregenstanden abgeseben, die Tbemata

des Minkowskischen Bucbes iiber die Greometrie der Zablen.

Minkowski legte besonderen Wert anf die Darstellnng, die er

in seinem Bocbe der Tbeorie der gewohnlicben Kettenbriicbe bat

zu teil werden lassen; er war der Meinnng, dafi durcb seine geo-

metriscbe Veranscbanlicbnng erst das. wabre Wesen des Ketten-

brucbes entbiillt werde. In einer spateren Arbeit^) bebandelt er,

ebenfalls geleitet dnrcb ein geometriscbes Verfabren, welcbes in

der snccessiven Konstmktion von Parallelogrammen bestebt, zu

einer neuen Art von Kettenbrucbentwicklang fiir eine bebebige

reelle Zabl «. Diese Minkowskiscbe Kettenbrucbentwicklimg ist

so bescbaffen, daB die dabei anftretenden Naberungsbriicbe —
aucb obne Yermittlung des Kettenbrncbes direkt dnrcb die Iln-

gleicbnng

cbarakterisiert werden kbnnenj sie steUt demnach das bis dabin

vermiBte Analogon in der GrroBentbeorie dar zu der in der

Fnnktionentbeorie iibHcben Kettenbrucbentwicklnng, bei der ja

ebenfalls die samtlicben Nabemngsbriicbe, die der Kettenbrucb

einer Potenzreihe liefert, ancb obne den Kettenbrucb unmittelbar

definierbar sind.

Die SchlnBliefemng von Minkowski^s Greometrie der Zablen

ist nicbt mebr erscbienen, docb bat Minkowski den Stoff, den er

fiir diese Liefernng plante, im wesentlichen in seinen spateren

Abhandlnngen zur Darstellnng gebracbt.

Wenn wir nns diesen zuwenden, so baben wir vor allem eines

Problems zu gedenken, dem Minkowski scbon friib sein lebhaftes

1) Ueber die Annalierung an eine reelle GroBe durcb rationale Zablen. Math.

Ann. Bd. 54. S. 91—124.

6 *
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Interesse sctenkte nnd aiif welches er dann die in der ersten

Lieferung seines Bnches entwickelten Methoden mit sehr bemerkens^

wertem Erfolge anwandte. Nach Lagrange fallt bekanntlich die

Entwicklnng einer reellen Zahl in einen Kettenbruch immer dann

und nur dann periodisch ans, wenn die Zahl WnTzel einer q[iiadra-

tischen Grleichnng mit rationalen Koeffizienten ist. Insofern dieser

Satz ein notwendiges nnd hinreichendes Kriterinm flir die quadra-

tische Irraiionalitat enthalt, lag es nahe, einen entsprechenden

Satz fiir die algebraische Irrationalitat beliebigen Grades n auf-

zustellen; doch waren alle bis dahin in dieser Bichtnng liegenden

Versuche — ich erinnere an den Jacobischen Eettenbruchalgorith-

mus znr Entwicklnng der kubischen Irrationalitat
,
dessen Kon-

Yergenz noch bis hente nicht festgesteUt ist— vergeblich geblieben.

Es gelang Minkowski znm ersten Male auf Grund sehr tiefHegender

arithmetischer Satze, zu deren Beweis seine geometrischen Metho-

den herangezogen werden, das gewiinschte Kriterinm fiir die al-

gebraischen Zahlen beliebigen Grades n zu gewinnen. Der Min-

kowskische Algorithmns ist nicht ganz einfach; er besteht znnachst

in einer Vorschrift, wie man ans der beliebig vorgelegten alge-

braischen Zahl avom ^^-ten Grade in eindentig bestimmter Weise eine

Kette von gewissen linearen Snbstitntionen von n Variablen be-

stimmt nnd alsdann ans diesen gewisse lineare Formen ableitet:

die Zahl oc ist dann algebraisch vom Grade n, wenn die Kette

niemals abbricht nnd zngleich alle jene nnendlich vielen Formen
ans einer endlichen Anzahl. nnter ihnen dnrch Mnltiplikation mit

Faktoren entstehen.

In einer weiteren IJntersuchnng iiber die periodische Approxi-

mation algebraischer Zahlen^) beantwortet dann Minkowski insbe-

sondere die Frage nach denjenigen algebraischen Zahlen a, fiir

welche jene Snbstitntionen periodischen Charakter anfweisen, denen
also in diesem Sinne genan die von Lagrange fiir die qnadratische

Irrationalitat entdeckte Eigenschaft znkommt. Minkowski fand,

daB die verlangte Periodizitat anBer fiir die qnadratische Irra-

tionalitat nnr noch in fiinf ganz bestimmten Fallen stattfindet.

Namlich im FaUe n == S, a komplex; ferner n = 3^ a reeU,

wahrend die zn a konjngierten Zahlen komplex sind; im Falle

n = 4, wenn cc nebst alien konjngierten Zahlen komplex ist, nnd
endlich in je einem spezieUen Fall bei ^ = 4 nnd ^ = 6.

1) Ein Kriterium fur die algebraischen Zahlen. Gbttinger Hachrichten 1899.

2) CJeber periodische Approximationen algebraischer Zahlen. Acta mathematica
Bd. 26. S. 333—351.
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Hatte Minkowski das ganze von ihm erscklossene Grebiet

Greometrie der ZaMen genannt, weil er zn den Methoden, ans

denen seine aritlmetisclien Satze fliefien, dnrch. raumlicke An-
schauung gefiikrt worden war, so blieb er aucb bei der weiteren

Erforscbnng dieses G-ebietes stets dem Bestreben tren, dnrcb engen

AnscbluB an die geometriscben Vorstellmigen undBilder die FrncM-
barkeit seiner Metboden zu zeigen; er wird nicht mlide, durck

originelle Modifikationen seine ursprunglicben Beberlegnngen zn

vertiefen, die gefundenen aritkmetiscben Satze zu vervollkommnen

tind neue zu ersinnen.

So gelangt Minkowski^) zu einer gitterforinigen Bedeckung der

Ebene mit ParaUelograminen, bei der die ganze Ebene vollstandig

und andererseits keine Partie der Ebene mebr als zweifacb iiber-

deckt wird; diese Tatsache fukrt ikn unmittelbar zu einem Satze

von Tscbebyscheff iiber nickt homogene lineare diophantiscke Tin-

gleickungen und zwar in einer allgemeineren und vollkommeneren

Form als derselbe von Tsckebysckeflf aufgestellt worden war.

Ferner wirft Minkowski die Frage auf^), unendlickviele unter-

einander kongruente und parallel orientierte Korper derart anzu-

ordnen, daB sie, okne einander zu durcbdringen, sick so dicht als

liberbaupt moglick zusamnaenscklieBen
,

wahrend ihre Sckwer^

punkte ein parallelepipediscbes Punktsystem bidden. "Waklt naan

fur die Korper Kugeln, so zeigt sick dann, daB im Raunie von

drei Dimensionen zwar die bekannte tetraedrale Anordnung von

Kugeln die dickteste ist, daB aber in Eaumen von kokeren. Dimen-

sionen die dieser entspreckende tetraedrale Anordnung keineswegs

die dickteste Kugellagerung liefert. Das Problem der dicktesten

Lagerung von Kugeln im ^-dimensionalen Raum lauft auf die

Frage nach der Eeduktion der positiven q^uadratiscken Formen

kinaus, und diesem Problem der Eeduktion der positiven quadra-

tiscken Formen wendet sick Minkowski in seiner zahlentkeoreti-

scken Abkandlung iiber den DiskontinuitStsbereick flir arithmetiscbe

Aequivalenz nock einmal zu, es in vollendeter Form losend, gleick-

sam als ojffensicktlickes Wakrzeicken fur die Leicktigkeit und

TJeberlegenkeit seiner gegenwartigen mekr geometriscben Metkoden

im Vergleick zu dem Standpunkt seiner Jugendarbeiten.

1) Ueber die Annaberung an eine reelle GrbBe durch rationale Zablen. Math.

Ann. Bd. 54, S. 108.

2) Dicbteste gitterfdrmige Lagerung kongruenter Korper. Gottinger Eacb-

ricbten 1904.

3) Diskontinuitatsbereich fur arithmetiscbe Aequivalenz, Crelle^s Journal

Bd. 129. S. 220—274.
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Die Beweise der allgemeinen Satze: der rediizierte Raum fiir

die positiven quadratischen Formen von n Variabeln ist eine kon-

vexe Pyramide mit der Spitze im Nnllpunkt
,

der von einer end-

lichen Anzahl durch diesen Pnnkt lanfender Ebenen begrenzt wird

;

und : im Grebiet der positiv definiten Eormen grenzt der reduzierte

Eanm nnr an eine endliche Anzahl von aqnivalenten Eanmen an;

femer die Berechnnng des Volnmens des reduzierten Eaumes fiir

alle Eormen, deren Determinante eine gegebene Grrenze nicht iiber-

steigt, sowie die Anwendung Liervon auf die Bestimmung des

asymptotischen Wertes der Klassenanzahl positiver quadratischer

Eormen sind die Grlanzpnnkte dieser letzten und mhaltreichsten

zahlentheoretischen Abhandlung Minkowski^s.

Von der Bedeutung der Zahlentheorie, wie sie in den Werken
ihrer Heroen Eermat, Euler, Lagrange, Legendre, Graufi, Hermite,

Dirichlet, Kummer, Jacobi und in deren begeisterten Ausspriichen

sick wiederspiegelt
,
war Minkowski aufs Tiefste durchdrungen;

ihre Eeize empfand er jederzeit aufs Lebhafteste : war dock, was
man an der Zahlentheorie riihmt, die Einfachheit ihrer Grrund-

lagen, die Genauigkeit ihrer Begriffe und die Eeinheit ihrer

Wahrheiten ganz und gar zu seinem Wesen passend und seiner

innersten Ueigung am meisten zusagend. Wenn es zutrifft, da6

nur ein enger Kreis von Mathematikern der Pflege der Zahlen-

theorie sidk hingibt und so Viele „von den eigenartigen, durch

die Zahlentheorie ausgelosten Stimmungen kaum einen Hauch
verspiiren" : den Grrund hierfiir erbliokt er darin, dafi die Schbpf-

ungen eines Gf'auJS und der andern Grrofien zu erhaben sind»

TJnd um in dieser gewaltigen Musik, wie er die Zahlentheorie

nennt, fiir diejenigen, die nicht nur erbaut, sondern auch er-

gotzt sein wollen, die einschmeichelnden Melodien herauszuheben
und so zu ihrem Genusse mehr anzulocken, dazu veroffentlichte

er die Vorlesung, die er Winter 1903/04 in Gottingen gehalten

hat, und in welcher er in leicht fafilicher Weise ohne die Voraug-
setzung besouderer Vorkenntnisse die wichtigsten Grundsatze der

Geometric der Zahlen und die einfachsten Anwendungen auf die

Theorie der quadratischen Eormen
,

auf die Zahlkorper und vor
allem auf die Annaherung reeller und komplexer GroBen durch
rationale Zahlen auseinandersetzt. Das so entstandene Buck y^Dio-

^hantische Aiiproximationen^ kann vorziiglich zur Einfuhrung in

die von Minkowski geschaffenen Methoden dienen.

1) Diopbantiscbe Approximationen. Eine Einfiihrung in - die ZaMentbeorie.
Leipzig 1907.
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Minkowski ist es zn danken, daB nach. Hermites Tode die

FlUirerrolle in der Zaklentlic^ie wieder in deutsche Hande zu-

riickfiel nnd, wenn man iiberliaupt bei einer solchen Wissenschaft,

wie es die Aritkmetik ist, die Beteilignng der Nationen an den

Fortscliritten und Errungenscliaften abwagen will: wesentlick

dnrck Minkowski’s Wirken ist es gekommen, daB keute im Eeicke

der Zaklen die bedingungslose und xinbestrittene deutsche Vor-

herrschaft statthat.

Die Deberzeugung yon der tiefen Bedeutung des Begriffes

eines konvexen Kbrpers, dessen Verwendung in der ZaUentheorie

so erfolgreich gewesen war, hatte sich bei Minkowski immer mehr
befestigt

,
und dieser Begriff bildet dann auch das Bindeglied

zwischen denjenigen Arbeiten Minkowski’s, die wesentlick zahlen-

theoretische Ziele im Auge haben und seinen rein geometrischen

Dntersuchungen.

Das ursprungliche Ziel, das Minkowski bei seinen rein geo-

metrischen Untersuchungen im Auge hatte, war, die Begrijffe Lange
und Oberflache mittels des Begriffes Volumen, „ dieses elemen-

tarsten Begriffes der Analysis des Unendliclien“, zu erfassen In

der Tat gelingt ihm diese Eeduktion durch ein einfaches Grenz-

verfahren, Ist etwa eine Kurve im Eaume gegeben, so denkt sich

Minkowski urn jeden ihrer Punkte eine Kugel mit dem Radius r

abgegrenzt. DasYolumen des so insgesamt in der Umgebung der

Kurye abgegrenzten Bereiches nach Division durch den Inhalt

des Kreises yom Radius r strebt in der Grenze fiir yerschwindende

Werte 7on r im aUgemeinen einer GrbBe zu, die nunmehr als die

Lange der Kurye eingefiihrt wird. Aehnlich kann der Begriff

des Inhaltes einer Mache eingefiihrt warden und insbesondere

die so entstehende Definition der Oberflache ist es, durch die

Minkowski zu einer wiohtigen Yerallgemeinerung des Begriffes

der Oberflache gelangt : indem er namlich an Stelle von Kugeln

beliebig einander &nliche und ahnlich gelegene fconvexe EBrper

yerwendet — genau im Sinne der yorhin bei Besprechung der

zahlentheoretischen Abhandlungen geschilderten Minkowskischen

Geometric.

Durch den Ausbau des Gedankens, die Kugel durch einen be-

liebigen Eichkbrper zu ersetzen, gelangt Minkowski zu demjenigen

Begriffe, der das Fundament seiner ganzen Theorie bildet, das ist

zu dem JBegriife des gemischten Volumens von irgend drei kon-

vexen Korpern. Das gemischte Yolumen von drei konvexenKiirpern

1) Volumen und Oberflache. Math. Anm. 57. S. 447—495.
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jfj, 2̂ ?
bestimm-te eindeutig ans denselben durcli

ein dreifacies Integral darznstellende Zahl
,

die in das ge-

wdlmliclie Volumen eines Kbrpers iibergelit, wenn man jene drei

Korper mit einander identifiziert
,

die in die gewbhnliclie Ober-

flacbe eines Korpers nbergebt, wenn man zwei von jenen drei

Korpern miteinander identifiziert nnd den dritten gleich der Kngel

mit dem Radins 1 nimmt nnd die endlich. mit der totalen mitt-

leren Kriimmnng der Oberflache eines Korpers iibereinstimrat, wenn
man fiir zwei von jenen drei Korpern die Kngel mit dem Eadins 1

wahlt. So erscheint der Begrifi des gemiscliten Yolnmens als der

einfachste iibergeordnete Begriff, der die Begriffe Volnmen, Ober-

flaclie, totale mittlere Kriimmnng als Spezialfall entb^t, nnd diese

letzteren Begriffe sind damit in viel engeren Znsammenliang mit

einander gebracbt; stebt docb desbalb ancb von vornberein zn er-

warten, dafi wir anf diesem Standpnnkte fiber das Verbaltnis

zwiscben jenen Begrifien einen weit tieferen imd allgemeineren

AnfscblnB erbalten, als bisber moglicb war. Das Hanptergebnis,

Welches in dieser Hinsicbt die MintowsMscbe Tbeorie liefert,

gipfelt in der Ungleicbnng

> y y

einer TJngleicbnng
,

die lediglicb qnadratiscben Cbarakter tragt,

wabrend beispielsweise der bekannte Satz, dafi die Kngel xinter

alien Korpern gleicber Oberflacbe das grbJSte Volnmen besitzt,

fiir Volnmen V nnd Oberflacbe 0 eines beliebigen Korpers dnrcb

die kubiscbe XJngleicbnng

ansgedrfickt wird. Diese knbiscbe Dngleicbnng aber nnd somit

insbesondere jener Satz fiber das Maximum des Kngelvolnmens

erscbeint bei Minkowski als spezieller AnsfluJS der genannten in-

haltreicberen nnd einfacberen qnadratiscben Ungleicbnng
;
zngleicb

treten neben jenen Satz vom Maximum des Kngelvolnmens eine

ganze Reibe gleicb wicbtiger Satze fiber die Kngel. Ueber das

gemiscbte Volumen stellt Minkowski den aUgemeinen Satz anf,

dafi, wenn man ans drei Korpern vom Volnmen 1 das gemiscbte

Volnmen bildet, dieses stets ^ 1 ist nnd nnr dann gleicb 1 wird,

wenn die drei Korper mit einander identiscb sind oder dnrcb

Translation mit einander znr Decknng gebracbt werden konnen
— ein Satz, der ebenfalls die in Rede stebende Maximaleigen-

scbaft der Kngel als spezielle Folge mit entbalt.

Znr analytiscben Dnrcbffibrnng dieser Gredanken bedient sicb
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Minkowski im wesentlichen der Methode der Ebenenkoord,inaten.

Die letzteren erscheinen in der Tat als das naturgemafie Hiilfs-

mittel zTir Darstellimg der Minkowskiscken Theorie
;

ist dock das

Misckvolumen nichts anderes als eine zweimalige Bildung der er-

sten Variation des gewoknlichen Volumens, falls man dieses dnrck

Ebenenkoordinaten ansdriickt.

Des weiteren besckaftigt sick Minkowski mit dem einfachen

nnd elementaren Begriffe des konvexen Polyeders nnd weiB diesem

vielbebandelten Gegenstande neue und frucbtbare Seiten abzuge-

winnen. Sein grundlegender Satz sagt ans, daS ein konvexes

Polyeder stets durck die Eicbtungen der Normalen und die In-

kalte seiner Seitenflacken bis auf eine Translation eindeutig be-

stimmt wird, Aus diesem Satze leitet Minkowski durck Grenz-

ilbergang das merkwurdige Theorem ab, wonack es immer eine

und nur eine geschlossene konvexe Elacke gibt, fur die die Gau6-
scke Kriimmung als stetige Eunktion der Richtungskosinusse ikrer

EFormalen vorgesckrieben ist. Indem kierbei Minkowski die Eriim-

mung — unmittelbar an die urspriingliche Betracktungsweise yon
GauB anscklieBend — durck eine Integralforderung definiert, ver-

meidet er es, die Existenz der zweiten Ableitungen der die Elacke

definierenden Eunktion yorauszusetzen, und erreickt eben dadurck

jene grofitmoglicke Einfackkeit und Allgemeinkeit in der Eassung

und Entwicklung des Theorems.

Das Minkowskiscke Problem der Bestimmung der gescklos-

senen konvexen Elacken mit yorgesckriebener GauBscker Krtim-

mung ist wesentlick identisck mit dem Problem der Integration

einer gewissen partiellen Bifferentialgleichung vom Monge- Ampere’-

schen Typus
;
so kommt es, dafi die ursprlinglick rein geometriscke,

auf dem Begriff des konyexen Kbrpers berukende Methode Min-

kowski’s zugleick fiir die Tkeorie der Integration gewisser nickt-

linearer partieller Differentialgleichungen bis dahin unbekannte

Eragestellungen und anssicktsreicke Angriffspunkte liefert.

Endlick werde nock eines kleinen Vortrages^) yon Minkowski

Erwahnung getan, den er yor seiner Uebersiedelung nack Gottingen

in der kiesigen matkematiscken Gesellschaft gekalten kat und der

bisker nur in einer russiscken Uebersetzung publiziert wordenist;

derselbe entkalt einen Satz von elementarem Ckarakter, wonack die

Kbrper, deren Breite konstant d. k. in jeder Ricktung genommen
die namlicke ist, und andererseits die Korper konstanten Urn-

1) Ueber die Korper constanter Breite. Moshau Matbem, Sammlung (Sbomik

Mathematicesky) Bd. 25. S. 605—508.
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fanges mit einander identiscli sind; dabei ist unter Umfang der

TJmfang des Querscbnittes des in irgend einer Kicbtung dem Korper

timscbriebenen Cylinders zn yersteben.

Sein Interesse ftir die physikaliscbe Wissenscliaft bat Min-

kowski friihzeitig beknndet. Scbon in den ersten Jabren seiner

Privatdozentenzeit in Bonn bescbaftigte er sicb mit tbeoretiscben

IJntersucbnngen iiber Mydrodynamih Helmboltz legte 1888 in der

Akademie der Wissenscbaften zu Berlin eine Arbeit von Min-

kowski Tiber das Problem der kraftefreien Bewegnng eines belie-

bigen starren Korpers in einer reibungslosen inkompressibeln

Pliissigkeit vor. Um die Bewegung des Korpers voUig zn kenn-

zeichnen, ist die Bestimmimg von seeks nnbekannten Funktionen

der Zeit erforderlicb. Das wiebtigste Resnltat von Minkowski

bestebt nim in der Keduktion des urspriinglicb dnreb das Ha-

miltonsche Prinzip gelieferten Variationsproblems auf ein Varia-

tionsproblem
,

welcbes nnr zwei unbekannte Fnnktionen der Zeit

entbalt.

Die Ferienzeiten wabrend der Bonner Jabre verlebte Min-

kowski in der Kegel in Konigsberg, dem Wobnorte seiner Familie,

WQ er dann mit Hnrwitz nnd mir fast taglicb znsammenkam,

meist anf Spaziergangen in der Konigsberger Umgebtmg. Einmal,

Weibnachten 1890, blieb Minkowski in Bonn; anf 'mein Znreden

naob Kdnigsberg zn kommen, stellte er sicb in einem lannigen

Briefe als einen pbysikaliscb vollig Dnrebsenebten bin
,

der erst

eine zebntagige Qnarantane dnrcbmacben miiBte, ebe Hnrwitz

nnd icb ibn in Konigsberg als matberaatiscb rein zn nnsem Spa-

ziergangen znlassen wiirden. „Icb babe niicb“, so fabrt Min-

kowski in seinem Briefe fort, „ganz der Magie, woUte sagen der

Pbysik ergeben. Icb babe meine praktiseben Uebnngen im pbysi-

kaliscben Institnt, zn Hanse stndiere icb Thomson, Helmboltz nnd

Konsorten; ja von Ende nachster Woebe an arbeite icb sogar an
einigen Tagen der Woche in blanem Kittel in einem Institnt znr

Herstellnng pbysikalischer Instrumente, also ein Praktikns seband-

licbster Sorte“. Von Heinricb Hertz in Bonn fiiblte sicb Min-

kowski stark angezogen; er anfierte, dab er, wenn Hertz am
Leben geblieben ware, sicb scbon damals mebr der Pbysik znge-

wandt batte.

Angnst 1892 war Minkowski znm anBerordentlicben Professor

in der philosopbiscben Faknltat zn Bonn ernannt worden. April

1) Ueber die Eewegiing eines festen K5rpers in einer Pliissigkeit. Sitznngs-

berichte der Berliner Akademie 1888. S. 1095—1110.
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1894 ermoglicMe auf Minkowski’s nnd meinen dringenden Wnnsch
der damalige Ministerialrat Althoff, der Scharfblickende, in dem
Minkowski sekr frlilizeitig einen Gronner nnd Bewnnderer ge-

ftmden hatte, die Versetznng Minkowski’s nack Konigsberg und

ein Jakr spater wurde Minkowski dann in Konigsberg mein Nacli*'

folger im dortigen Ordinariat flir Mathematik. Aus diesem Amte
schied er Oktober 1896, nm einem Rufe als Professor fiir Mathe-

matik an das Eidgenbssische Polytechniknm in Zurich zu folgen.

Dort verheiratete er sich im Jahre 1897 mit Auguste Adler aus

StraBburg i. E. In Ziirich blieb er bis zum Herbst 1902. Da war

es wiederum Althoff, der Minkowski auf den fiir seine Wirksamkeit

angemessensten Boden verpflanzte
;
mit einer Kiihnheit, wie sie viel-

leicht in der G-eschichte der Yerwaltung der PreuBischen Univer-

sitaten beispiellos dasteht, schuf Althoff aus nichts hier in Grbttingen

eine neue ordentliche Professur, und dieser Tat Althoffs danken wir

es
,

daB seit Herbst 1902 Minkowski der unsrige gewesen ist.

Bereits Oktober 1901 hatte ihn unsere GreseUschaft zu ihrem kor-

respondierenden Mitgliede in der mathematisch - physikalischen

Klasse gewahlt.

Als Erucht der vielseitigen theoretisch-physikalischen Studien,

die Minkowski auch in Zurich betrieben hatte und in Grottingen

fortsetzte, ist der Encyklopadieartikel iiber Kapillariiat'^) anzusehen,

in welchem er in wahrhaft musterhafter Weise in aller Kiirze dem

beschrankten Eaum entsprechend, die samtlichen theoretischen Ge-

sichtspunkte dieses Kapitels der Physik auseinandersetzt und die

schwierigen mathematischen Grundlagen, insbesondere soweit sie

die Variationsrechnung betreffen, in origineller, zum Teil ganz

neuer Eorm entwickelt.

Aber am naohhaltigsten fesselten Minkowski die modernen

elektrodynamischen Theorien, die er mehrere Semester hindurch

mit mir gemeinsam betrieb, insbesondere in Vortragen, zu denen

das von ihm und mir geleitete Seminar AnlaB hot. Die letzten

Schopfungen Minkowski’s entsprangen diesen Studien, denen er

mit groBem Eifer oblag; hatte er (loch fiir die nachsten Semester

Vorlesungen und Seminar iiber Elektronentheorie geplant.

H. A. Lorentz hat zuerst erkannt, daB die Grnndgleichnngen

der Elektrodynamik fiir den reinen Aether die Eigenschaft der

Invarianz gegeniiber denjenigen gleichzeitigen Transformationen

der Eaumkoordinaten z und des Zeitparameters t besitzen,

1) Encyclopadie der mathematischea AVissenscliaften. Bd. Y 1. Heft 4.

S. 558—613.
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die — falls man die Licttgescliwindigkeit gleich. 1 nimmt — den

Ansdruck + + in sich iiberfuliren. Im Znsammenliang

mit dieser rein mathematisclien Tatsacke nnd in der Absickt davon

Eechenscbaft zu geben, dass eine relative Bewegnng der Erde gegen

den Lichtather nickt wahrgenommen wird, war jener sckarfsiimige

Porscber in kiilinem Gedankenflnge zn der Einsickt gelangt, da6 der

Begriif des starren Kbrpers in dem biskerigen Sinne nickt aufreckt

zu erkalten sei, sondern in der Weise modifiziert werden miisse,

daB Elektrizitat nnd Materie, sofern sie eine Bewegnng von der

Gesckwindigkeit v besitzen, in Eichtung dieser Bewegnng eine

Yerklirznng ihrer Ansdeknnng erfakren nnd.zwar im Yerkaltnis

X: DaB eine weitere Konseq^nenz dieser Idee eine neu-

artige Anffassnng des Zeitbegriffes ist nnd insbesondere aUe den

Lorentz-Transformationen entspreckenden Bezngsysteme znr Ein-

fiikrung eines Zeitparameters gleickberecktigt sind, dies erkannt

zn kaben, ist das Yerdienst des Physikers Einstein.

Die Ideenbildnngen von Lorentz nnd Einstein, die man nnter

dem Namen des Eelativitatsprinzipes zusammenfaBt
,
waren es,

die Minkowski die Anregung zn seinen wicktigen nnd anck in

weiteren Kreisen bekannt gewordenen eleUrodynamischen TInter-

suchungen gaben. Minkowski^) legte sofort jener matkematischen

Tatsacke der Invarianz der elektrodynamiscken Grnndgleickungen

gegeniiber den Lorentz-Transformationen die allgemeinste nnd
weitgekendste Bedentxmg bei, indem er diese Invarianz als eine

Eigensckaft anffaBte, die iiberkanpt aUen ISTatnrgesetzen znkomme,
ja daB sie nickts anderes als eine sckon in den Begriffen Eanm
nnd Zeit selbst entkaltene nnd diese beiden Begriffe gegenseitig

verkettende nnd mit einander versckmelzende Eigensckaft sei.

Anck dem Nickt-Natnrforscker ist die Tatsacke gelanfig, dafi die

Natnrgesetze von der Orientiernng im Eanme, sowie von der Zeit

nnabkangig sind, nnd ferner lekrt die gewbknlicke Meckanik, dafi,

wenn ein System sich bewegt, stets anck diejenige Bewegnng
stattkaben kann, bei welcker die Gesckwindigkeitsvektoren samt-

licher materieller Pnnkte je nm einen konstanten Yektor ver-

mekrt sind: darizber hinans bekanptet nnn nack Minkowski das

Eelativitatsprinzip —- oder, wie es Minkowski spater nennt, das

Weltposhdat — dafi die Natnrgesetze in einem nock vie! kokeren

Sinne von Eanm nnd Zeit nnabkangig, namlick invariant gegen-

iiber alien Lorentz-Transformationen sind. Indem nnn dnrck die

1) Die Grundgleicbungen ftir die electromagnetischen Yorgange in bewegten

Kbrpern. Gottinger Nachrichten 1908. S. 53-—111.



Hermann Minkowski. 93

Lorentz - Transfomationen gewisse Abanderungen des Zeitpara-

meters zugelassen werden, die nicM blofi anf eine veranderte

Wabl des Zeitanfanges Mnauslanfen, fallt konsequenterweise liber-

haupt der Begriff der Grleickzeitigkeit zweier Ereignisse als an

sick existiereiid. Nur weil wir gewoknt sind, ein bestimmtes Be-

zngsystem fur Baum und Zeit stark approximativ eindeutig zu

waklen, kalten wir den Begriff der Grleickzeitigkeit fiir einen ab-

soluten — ungefakr wie Wesen, gebannt an eine enge TTmgebung

eines Punktes anf einer Kugeloberflacke daranf yerfallen kbnntenj

die Engel sei ein geometrisckes Gebilde, an welckem ein Darck-

messer an sick ansgezeicknet ist. Tatsacblick ist die Sacklage die,

daJS stets zwei Ereignisse, die an zwei Orten zu zwei yer-

sckiedenen Zeiten stattfinden, als gleickzeitig anfgefaBt werden

konnen, sobald die Zeitdiiferenz kleiner als die Entfernnng beider

Orte, d. k. diejenige Zeit ausMlt, die das Lickt bxauckt, nm yon

dem einen Orte zu dem andern zu gelangen. Aeknlick verkalt es

sick mit drei Ereignissen zu drei yersckiedenen Zeiten, die eben-

faJls als gleickzeitig stattfindend aufgefaJBt werden konnen, sobald

gewisse Ilngleickkeiten zwiscken den Ranm- nnd Zeitparametern

erflillt sind. Erst dnrok yier Ereignisse ist im allgemeinen das

Bezugsystem yon Ranm und Zeit eindeutig festgelegt. — „Yon

Stund an sollen Eanm fiir sick und Zeit fiir sick vollig zu Sckatten

keraksinken und nnr nock eine Art Union der beiden soli Selk-

^tandigkeit bewakren^. So bekannte sick Minkowski eingangs des

eindrucksyoUen Vortrages^), den er auf der yorjakrigen Natnrfor-

sckeryersammlnng zn Koln yor einer zablreicken, ikm mit groBter

Aufmerksamkeit folgenden Zukorersckaft
,

bestekend aus Matke-

matikern, Pbysikern nnd Pkilosopken, gekalten kat.

Um die in Kede stekende Inyarianz der Naturgesetze xicktig

zu yersteken, ersetze man sowokl die Baum- und Zeitparameter

Xj i wie auck diejenigen Grri^Ben, die in den die ISTaturgesetze

ausdrlickenden G-leickungen als Eonktionen yon a?, t auftreten,

durck die entspreckend linear transformierten GfroBen : dann miissen

die erkaltenen Gleickungen die namlicke Form fiir die neuen

GrbBen in den neuen Yeranderlicken aufweiseu. Beispielsweise

sind im Falle der elektrodynamiscken Grundgleickungen die mit

der Dickte multiplizierten Gesckwindigkeitskomponenten iv

zusammen mit der Dickte q als yier GroBen anzuseken
,

die in

gleicker Weise mit den Yariablen a;, 2/,
t transformiert werden

j

die Vektorenpaare dagegen, der elektriscke und der magnetiscke

1) Eaum und Zeit. Physikaliscbe Zeitsckrift. Bd. 10. S. 108.
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Vektor einerseits xmd die elektriscke tind magnetiscke Erregting

andererseits, sind als je seeks G-roBen anzuseken, die wie die

seeks zweireikigen Determmanten einer Matrix zweier Raumzeit-

punkte
,

d. k. etwa wie die Pliiekerscken Linienkoordinaten sick

transformieren. Da demnack kei diesen Transformationen eine

Vermisdmng von Gesekwindigkeiten und Dickie und ebenso yon

elektriscken nnd magnetiseken Vektoren stattfindet, so ist absolut

genommen erne Festiegnng von Greschwindigkeit nnd Dickie der

Snbstanz, sowie der elektriscken nnd magnetiseken Vektoren nickt

moglick; diese Begriffe kangen yielmekr ebenfalls wesentlick von

der VTakl des Bezngsystems flic aj, y, rf, < ab.

Minkowski wendet nnn das eben gekennzeicknete nad von ihm

matkematisck prazisierte Weltpostnlat — nnd darin erblicke : ick

seine bedentsamste positive Leistnng auf diesem Q-ebiete — dazu

an, nm die elektrodynamiseken Girundgleicknngen fur bewegte

Materie, deren definitive Form nnter den Pkysikern anfierordent-

lick strittig war, kerznleiten. Dazn sind nur drei sekr einfacke

Gmndannabmen notig : namlick

1) die Annakme, dafi die Gesekwindigkeit der Materie stets

und an alien Orten kleiner als 1 d. k. als die Licktgesekwindig-

fceit ist^

2) das Axiom, dafi, wenn an einer einzelnen Stelle die Materie

in einem Momente ridit die Umgebnng mag in irgend welcker

Bewegnng begriffen sein — dann fiir jenen „Eanmzeitpnnkt“ zwi-

seken den magnetiseken nnd elektriscken Vektoren und deren Ab-

leitnngen nack x, y, t genan die namlicken Beziekungen statt-

kaben, die zn gelten batten, falls alle Materie mkte

;

3) die Annakme der von niemand bestrittenen elektrodynami-

seken Grnndgleicknngen fiir rnkende Materie.

Die elektrodynamiseken Grundgleickungen, die Minkowski anf

diesem Wege erkalt, lessen, was Durcksichtigkeit und Einkeit-

lickkeit betrifft, nickts zn wunseken tibrig; sie stimmen mit den

biskerigen Beobacktungen iiberein, weicben indefi in mannigfaltiger

Weise von den bis dabin gebrauckten, yon Lorentz und Cohn anfge-

steEten Gleickungen ab, indem diese keineswegs das Weltpostnlat

genan erfullen. Die Minkowshischen eleMrodynamisdien Grund-

gleichungen sind eine notwendige Folgerung des Weltpostnlates —
sie sind von derselben GewiBheit wie dieses.

Immer mehr und mekr befestigte sick Minkowski in der

Deberzeugung von der aUgemeiuen G-ultigkeit nnd der eminenten

Frncktbarkeit nnd Tragweite seines Weltpostulats nnd — die

wnnderbaren, vielverkeiBenden Ideen von M. Planck fiber die Dy-
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namik bewegier Systeme bestarkten ibn darin — von der Kot-

wendigkeit einer Reform der gesamten Physik nacb. MaBgabe
dieses Postnlats.

Was dieMecbanik betrifft, so gelangte Minkowski durcb Ein-

fiibrxmg des Begriffs der Eigenzeit eines materiellen Punktes zn
einem gewissen System modifizierter Newtonscben Bewegungs-
gleicbnngen, bestebend aus vier Gleicbnngen, von denen die drei

ersten in die gewobnlicben Newtonscben Grleicbnngen iibergeben,

wenn man die Licbtgescbwindigkeit c nnendlicli werden laBt, wab-

rend die vierte eine Polge der drei ersten ist und den Satz von
der Erbaltung der Energie ansspricbt. In dieser dem Weltpo-

stnlat gemafi reformierten Mechanik fallen die Disbarmonien zwi-

scben der Newtonscben Mecbanik und der modernen Elektro-

dynamik von selbst weg. Aber die Miokowskiscbe Pntersucbung

fdbrt dariiber binaus zn der prinzipiell interessanten Tatsacbe,

daB anf Grrund des Weltpostnlates die voUstandigen Bewegxmgs-

gesetze allein axis dem Satz von der Erbaltxmg der Energie ab-

leitbar sind.

Eerner zeigte Minkowski wie das Newtonscbe Gravitations-

gesetz zn modifizieren sei, damit es dem Weltpostnlat geniigt.

Das MinlcotvshiscJie GravitationsgeseU verkniipft mit der Min-

JcowsJdschen Mechanik ist nicht weniger geeignet
,

die astronomi-

schen Beobacbtnngen zn erklaren als das Newtonscbie.Gravitations-

gesetz verkniipft mit der Newtonschen Mecbanik. Dabei bedentet

die Minkowskiscbe Pormnliernng eine Eortpflanznng der Gravi-

tation mit Licbtgescbwindigkeit — was nnserer bentigen An-

scbannngsweise iiber Pernwirknng weit besser entspricbt, als die

alte Newtonscbe Momentanwirknng.

Als Beleg dafur, wie die Minkowskiscbe Betracbttmgsweise,

die sick stets in der vierdimensionalen Raxun'Zeitmannigfaltigkeit

t — Welt genannt —^ bewegt, erst imstande ist, die in-

nere Einfacbbeit nnd den wabren Kem der Natxirgesetze zn ent-

blillen, sei nnr nocb anf den wunderbar dnrdbsicbtigen, von Min-

kowski angegebenen Ansdrnck fiir die so anBerst komplizierte

ponderomotoriscbe Wirknng zweier bewegter elektriscber Teileben

bingewiesen.

Damit ist die Wurdigung der banptsacblicbsten Ergebnisse

-der Pnbbkationen Minkowsk^s beendigt; aber die wissenscbaft-

Hebe Wirksamkeit seiner Person ist dnreb die znr Yeroffentlicbnng

gelangten Sebriften keiaeswegs erschopft. Nacb welchen Ricb-

tongen weiterbin nnd in welcbem Sinne sicb diese Wirksamkeit

MinkowskLs vornebmKch erstreckte
,
bedarf nocb einer kurzen
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Darlegung, da erst daim die voile Bedeutung Minkowski’s ftir

die EntwicklTing der Mathematik der G-egenwart sick erken-

nen lafit.

Znnackst gedenke ick der Stellungnakine Minkowski’s gegen-

iiber derjenigen matkematiscken Disziplin, welcke keute eine ker-

yorragende Rolle in unserer Wissensckaft einnimmt tmd ihren

gewaltigen EinflnB anf alle Gebiete der Matkematik ansstrbmt,

namlick der Mengentkeorie. Diese von Georg Cantor znerst in

frucktbarer Weise in Angriff genommene xmd darck klibne Ideen

zvL gewaltiger Hoke gefiikrte Lekre wnrde damals von dem im

Gebiet der Zaklentkeorie maJBgebenden Matkematiker Kronecker

anfs Entsckiedenste bek^pft. Obwokl Minkowski in Berlin bei

Kronecker stndiert katte und sick dem macktigen EinflnB
, ,

den

dieser in der Zaklentkeorie ansiibte, willig kingab: die Vor-

nrteile, von denen Kronecker befangen war, durcksckante er

friikzeitig; er war der erste Matkematiker unserer Generation —
und ick kabe ikn darin nack Kraften unterstiitzt —

,
der die

koke Bedeutung der Cantorscken Theorie erkannte und zur Gel-

tang zu bringen suckte. „ Die spatere Gesckickte so flikxt

Minkowski in einem in Kbnigsberg gekaltenen Vortrag iiber

das Aktual - TJnendlicke in der Natur aus
,

„wird Cantor als

einen der tiefsinnigsten Matkematiker dieser Zeit bezeicknen;

es : ist sekr ^u bedauern^ daB eine nickt auf sacklicken Griinden

allein beruhende Opposition
,

die von einem sekr angesekenen

Matkematiker" — gemeint ist eben Kronecker — ^ausging. Cantor

die Ereude an seinen wissensckaftlicken Eorsckungen trtiben

konnte". Minkowski verehrte in Cantor den originellsten zeitge-

nossiscken Matkematiker zu einer Zeit, als in damals maBgebenden

matkematiscken Kreisen der Name Cantor geradezu verpbnt war,

und man in Cantors transfiniten Zahlen lediglick sckadlicke Hirn-

gespinste erblickte. Minkowski auBerte wokl, daB Cantors Name
nock genannt warden wxirde, wenn man die keute— weil sie modisck

sind — im Vordergrunde stekenden Matkematiker langst vergessen

kat. Der Umstand, daB ein Mann wie Minkowski, der das exakte

Sckliefien in der Matkematik gewissermaBen verkbrperte und

dessen Sinn fiir eckte Zaklentkeorie liber allem Zweifel war, so

urteilte, ist ^der Verbreitung der Cantorscken Tkeorie, „ dieser ur-

spriinglicken Sckopfung genialer Intuition und spezifiscken matke-

matiscken Denkens", wie sie mit Eeckt kiirzlick ein jiingerer Ma-
tkematiker genannt kat, sekr zustatten gekommen.

Minkowski kat stets danack gestrebt, nickt nur uber die

Metkoden der reinen Matkematik die Herrsckaft zu erlangen,
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sondern auch den wesentliclien Inlialt aller derjenigen Wissens-

gelbiete sicli anzneignen, in denen die Mathematik als Hulfswissen-

SGhaft eine entsckeidende flolle zu spielen bernfen ist, Wie
tief er dann in solche Wissensgebiete, die seinem eigentlicken

Arbeitsfelde fern lagen, eindrang xind wie kritisch anck tier sein

Blick war, zeigen die mannigfaclien Yortrage, die er bei ver-

scbiedenen Anlassen, namenilicb in unserer matkeraatischen Gre-

sellschaft gekalten kat, sowie seine Uniyersitatsvorlesnngen.

Znmal in Gottingen kat Minkowski aiiBer den iiblicken Yor-

lesnngen eine groBe Anzakl von Spezialvorlesungen liber die ver-

sckiedensten Gegenstande gekalten z. B. iiber Linien- nnd Kngel-

geometrie, Analysis situs, automorpke Funktionen, Invarianten-

tkeorie, 'Warmestraklung und YTakrsckeinlickkeitsrecknting. Diese

Yorlesungen waren stets klar dnrckdackt und fein geformt; ikr

Ziel war, die Ergebnisse neuester Eorsckung kritisch zu sickten,

auf die einfachste Form zu bringen und alsdann in Yerbindung

mit den alien Satzen der Tkeorie einkeitlick zur Darstellung zu

bringen. "Wie sekr es ikm dabei gelang, auck den sckwerfalligeren

Zukbrern die Wege zu ebnen und die reiferen ganz fiir sick zu

gewinnen, beweist der steigende Zuspruck, dessen sick diese Yor-

lesungen in Gottingen erfreuten. Besonders verstand er es in

kokeren Yorlesungen junge Matkematiker zu eigenen Forsckungen

anzuregen. TJnter den Dissertationen, die seiner Anregung zu ver-

danken sind, seien nur die von L. Kollros, Un algorithme pour

rapproximation simultan^e de deux grandeurs (1906) und E. Swift,

Ueber die Form und Stabilitat gewisser Fliissigkeitstropfen (1907)

genannt, deren wertvolle Besultate in weiteren Fachkreisen be-

kannt geworden sind.

DaB Minkowski auck Nicktfachleuten durck die Heranziekung

treffender Gleicknisse und ansckaulicker Bilder iiber sckwierige

mathematiscke Gegenstande vorzutragen und in ihnen eine Vor-

stellung von der GroBe und Erkabenkeit unserer Wissensckaft zu

erwecken wuBte, zeigt am besten die Rede, die er in der Fest-

sitzung der Gottinger mathematiscken GeseHsckaft zur kundert-

jahrigen "Wiederkekr des Geburtstages von Dirichlet gekalten

kat^). Die begeisterten und klaren Ausfiikrungen, die dort Min-

kowski Tiber den Ckarakter der Zablentheorie, ikre Bedeutung und
ikre Stellung zu andern Disziplinen mackte, beruken auf einer

tiefen Erfassung des "Wesens der Zahlentkeorie und sind das

1) P. G. Lejeune Dirichlet und seine Bedeutung fiir die heutige Mathematik.

Jahresbericht der deutschen Matbematikervereinigung Bd. 14 S. 149—163.

Nadirichten; geschaftl. Mitteiltmgen 1909. 1. 7



Beste, was je fiber diese wunderbarste Schopfong menscblichen

Greistes gesagt worden ist. Hierffir sei das Zeugnis desjenigen

Matbematikers angerufen, der als Scbfiler von Diriclilet ein kom-

petentes XJrteil bat und den wir beute im In- und Auslande als

den Senior der Matbematiker, als den einzigen lebenden Heros

ans der groBten Epocbe der Zablentbeorie verebren dfirfen. „Icb

babe Ibren Vortrag^, so scbrieb Richard Dedekmd an Minkowski,

^loit groBtem Gremifi ffinfraal nnd noch viel ofter dnrcbgelesen

nnd bin besonders von der groBen bistorischen Anffassung er-

griffen, mit der Ibr Vortrag die tiefsten Gredanfcen unserer Wissen-

scbaft deutlicb erfaBt nnd in ibrer Entwickliing verfolgt".

Trotz seiner milden Denkart war Minkowski im Grrxmde kri-

tiscb, er erkannte leicbt die Scbwacben einer Beweisffibrnng oder

einer Ideenbildnng nnd legte im allgemeinen aucb an die Arbeiten

Anderer einen strengen Mafistab an. Er nnterscbied scbarf zwiscben

oberflacblicben nnd soliden Matbematikern. Von einer guten matbe-

matiscben Arbeit verlangte er, daB in ibr eine klar gestellte nnd

des Interesses werte Frage gelbst werde.

So sebr er von ecbter Bescbeidenbeit war nnd mit seiner

Person gern im Hintergrnnde blieb
,

war er dock von der

innersten TTeberzeugnng getragen, daB Vieles von dem, was er

die Arbeiten anderer zeitgenossiscber Antoren fiberleben nnd

eibist znr allgemeinen Anerkennnng gelangem wfirde. Den von ibm

gefundenen Satz von der Losbarkeit Hnearer Ilngleicbungen mit

der Determinante 1, seinen Beweis ffir die Existenz von Ver-

zweigxmgszahlen im Zablkorper oder die Rednktion der knbiscben

Tlngleicbxing, die die vorbin genannte Maximalexgenscbaft der Kngel
ansdrfickt, anf eine qnadratiscbe Ungleichnng steUte er wobl
innerlicb selbst den besten Leistnngen der matbematiscben Klassi-

ker anf dem Gebiet der Zablentbeorie nndGeometrie gleicbwertig

an die Seite.

Man mfisse fleiBig sein, das Leben sei ja so knrz, auBerte er

wobl. Und in der Tat, die Wissenscbaft begleitete ihn fiberall,

sie war ibm zn jeder Zeit interessant nnd ermfidete ibn an keinem

Ort, sei es anf einem Ansflng, in der Sommerfriscbe oder in der

Bildergallerie, in dem Eisenbabnconp^e oder anf dem GroBstadt-

pflaster,

Noch in den letzten Nacbten, die er zn Hanse znbracbte, be-

scbaftigte ibn die Formnng der Worte in seinem Kolner Vortrage
nnd er fiberlegte, welcbe Wendnng dem naiven Sprachgeffibl besser

entspracbe. Das war charakteristiscb ffir ibn: er strebte znerst

nacb Einfacbbeit nnd Klarbeit des Gedankens — Dirichlet nnd
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Hermite waren darin seine Vorbilder —
,
dann bemiihte er sicb,

dem Gredanken auch eine vollkommene Darstellxiiig zu. geben, Er
WM von groBer Genauigkeit nnd einer ins Heinste Detail geben-

den Eigenbeit, was die Wabl der Bezeicbnxingen tmd der Buch-

staben betraf, eine Grenatiigkeit, die — freilicb wie bei Minkowski
gepaart mit einem anfs GrroJSe gericbteten Blick — dem rechten

Eorscber stets eigen ist nnd die wir bente bedanerlicherweise

seltener werden seben. Ancb sonst; wenn er im kleineren Kreise

Tiber einen wissenscbaftlicben Gegenstand spracb, legte er anf die

Eorm nnd den Ansdrnck Wert nnd besonders in nnserer matbe-

matiscben Gesellscbaft verfeblte er selteu, seinem Yortrag einige

wohl iiberlegte die Znbbrer anregende Bemerknngen voranszn-

scbicken.

Frei von aller vorgefaBten Meinxmg nnd von aUer Einseitig-

keit zeigte er ancb fiir die entferntesten Anwendnngen der Matbe-

matik Interesse — immer derMeinnng, daB diese ancb der xeinen

Wissenscbaft scblieBlich znm Vorteil dienen wlirden. So nahm er

ancb an den Sitznngen der Gottinger Vereinignng fiir angewandte

Matbematik nnd Pbysik anfs regste ted.

Er besaB eine scbarfe Beobacbtnngsgabe ancb f1ir Dinge,

die nicbt seine Wissenscbaft betrafen. Wie er denn iiberbanpt

fiir alleSj was Menscben bewegt — von der Politik bis znm
Theater — Verstandnis, nicbt selten Eifer nnd Lebbaftigkeit be-

knndete. Dem Fernerstebenden scbien es mitnnter bei dem im

Allgemeinen rnbigen Temperament Minkowski’s, als scbenke er

einer Sacbe wenig Interesse : oft fiel gerade dann von Minkowski’s

Seite eine Bemerknng, die den Kern der Sacbe traf oder er

batte gar ein Zitat ans Fanst bereit, den er vollstandig ans-

wendig konnte. Nocb in der letzten arbeitsreicbsten Zeit seines

Lebens liebte er es, seinen Ejndem Gediohte von Goetbe nnd

Schiller answendig vorzntragen — mit der Begeisternng, die ibm

ans seiner Jngendzeit frisoh geblieben war.

Fiir seine Person war er anBerst einfacb nnd ansprncbslos,

mebr bedacbt anf das Wohlergebn seiner Angeborigen, wie anf

sein eigenes.

Er war von xmentwegtem Optimismus, stets iiberzengt, daB

das Gute nnd Eicbtige znm scblieBlicben Siege gelangen wtird^.

Fiir jnnge beranwacbsonde Matbematiker batte er viel personlicbes

Interesse nnd sab sie banfig bei sich im Hanse; er spracb sicb bis-

weilen iiberscbwenglicb liber die Kenntnisse nnd den FleiB Einzelner

nnter ibnen aus nnd setzte groBe HofBanngen anf ibre Znkunft.

Seit meiner ersten Stndentenzeit war mir Minkowski der beste

7 *
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und zuverlassigste Freund, der an mir Mng mit der ganzen ihm

eigenen Tiefe und Treue. TJnsere Wissenschaft, die nns das Liebste

war, hatte nns znsanunengefulirt
;

sie erscMen nns wie ein blnhen-

der G-arten; in diesem Garten gibt es geebnete Wege, anf denen

man mnkelos geniefit, indem man sich nmscbant, zamal an der

Seite eines Gleichempfindendeu. Gern snchten wir aber anch ver-

borgene Pfade anf nnd entdeckten mancbe nene, nns scbon diinkende

Anssicbt, nnd wenn der Fine dem Andem sie zeigte nnd wir sie

gemeinsam bewnnderten, war nnsere Frende voUkommen.

Sein stiller Sinn stand nicbt nacb anfieren Zeichen der Aner-

kennnng
;
dock empfand er eine lebkafte Genngtnnng, wenn mir eine

solche zn teil wnrde. AUem, was mick betraf, brachte er sein

stets gleickbleibendes Interesse nnd seine kerzlickste Teilnakme

entgegen* Znmal die kleine Stadt bier erleiokterte nnsern Ver-

kekr: ein Telepkonrnf znr Vermittelnng einer Verabrednng oder

ein paar Sckritte iiber die StrajSe nnd ein Steincken an die

klirrende Scbeibe des kleinen Eckfensters seiner Arbeitsstnbe —
nnd er war da, zn jeder matkematiscken oder nicktmatkematiscken

Fnternekmnng bereit.

Nock anf der Krankenbakre liegend — todeswnnd — galten

seine Gedanken dem Bedanern, da6 er in der nacksten Stunde des

SeminMs, in der ick meine Losnng des Waringscken Problems

Tortragen wollte, iiicht zngegen sein konne. Seinem Amdenken
darnm hake ick meine die Losnng entkaltende Abhandlnng ge-

widmet, die erste, von deren Inkalt er keine Kenntnis mekr
genommen hat nnd iiber deren Korrektnrbogen sein sickeres Ange
nickt geglitten ist.

Er war mir ein Geschenk des Himmels, wie es nnr selten

jemand zn teil wird, nnd ick mnB dankbar sein, daB ick es so

lange besafi.

Jeder, der ikm naherstand, empfand dieHarmonie seiner Per-

sdnlickkeit nnd den Zanber seiner Genialitat; sein Wesen war wie
der Klang einer Glocke, so hell in dem Gliick bei der Arbeit nnd
der Heiterkeit seines Gemiites, so voll in der Bestandigkeit nnd
Znverlassigkeit, so rein in seinem idealen Streben nnd seiner

Lebensanffassnng.

Wie er gelebt hat, so stark er — als Pkilosopk. Wenige
Stnnden noch vor seinem Tode traf er die Anordnnngen iiber die

Korrektnr seiner im Druck befindlicken Arbeit nnd iiberlegte, ob

es sick empfeklen wiirde, seine nnfertigen Mannskripte zn ver-

werten. Er sprack sein Bedanern iiber sein Sckicksal ans, da er

dock noch Vieles katte macken konnen; seiner letzten elektrody-
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namiaclien Arbeit aber wiirde es vielleicht zngute kommen, dafi

er zur Seite trete — man werde sie mekr lesen uiid mehx an-
erkennen. Zam AbscMednekmen verlangte er nack den Seinigen
and nach mir.

Mekr als seeks Jahre kindarck kaben wir, seiae nacksten
matkematiseken Kollegen, jeden Donnerstag panktiick drei Ukr mat
ibm zasammen den matkematiseken Spaziergang aaf den Hainberg
gemaekt — aack den letzten Donnerstag vor seinem Tode, wo er
ans mit besonderer Lebkaftigkeit von den neaen Dortsekritten

seiner elektrodynamisekenTIntersaekangenerzaklte: den Donnerstag
daraaf— -wiederam am drei Ukr — gaben wir ikm das letzte Gre-

leit. Dienstag, den 12. Janaar, mittags war er einer Blinddarm-
entziindang erlegen; bei dem bosartigen Ckarakter, mit dem die

Krankheit aaftrat, katte aack die Soimtag Nackt aasgefukrte

Operation nickt mekr kelfen konnen.

Jak kat ikn der Tod von anserer Seite gerissen. Was ans

aber der Tod nickt nehmen kann, das ist sein edles Bild in

anserem Herzen and das BewaBtsein, dafi sein Heist in ans fort-

wirkt.



August Mau.

Yon ‘

G. KSrte.

Am 6. Marz d. J. ist August Mau in Rom gestorben
,
wo er

seit 1872 lebte. Er zahlt nicht zu den fiihrenden Geistern, welche

der Wissenschaft neue Wege gewiesen haben. Aber auf einem

begrenzten Gebiet hat er Bleibendes geleistet und seinem Namen
exnen Ekrenplatz in der Geschichte der Archaologie gesicbert.

Ein ehrendes Gedenkwort auch. yon seiten unserer Gesellschaft,

der €!3c: seit 1894 als korrespondierendes MitgKed angehorte, ge-

bShrli ihm um so mehr, als dem Lebenden der auBere Lohn fiir

seine bedeutenden Verdienste nur karg zugemessen worden ist,

Geboren am 15. Oktober 1840 zu Kiel als Sohn des Professors

der Theologie Heinz Mau, studierte er Hassische Philologie an der

heimischen Universitat
,
dann in Bonn und wurde wiederum in

Kiel 1863 unter Otto Ribbecks Aegide promoviert auf Grand einer

Dissertation „de carminum Tibulli corruptelis gravioribus", welche

erst drei Jahre spater als Beigabe zu dem Programm der Ge-

lehrten-Schule zu Gliickstadt unter dem veranderten Titel „de Ti-

buHi elegia lihri primi secunda^ im Drucke erschienen ist. An
dieser Anstalt war Mau am 13. Mai 1865 als Lehrer eingetreten,

nachdem er vorher Hilfslehrer inMeldorf gewesen war. Andauernde
Kranklichkeit zwang ihn bald der praktischen Lehrtatigkeit zu

entsagen. Schon seit Anfang des J. 1867 beurlaubt, mufite er am
Schlusse d. J. 1869 seinen Abschied nehmen. Sobald es sein Zu-

stand erlaubte suchte er den Sliden auf und fand in Italien nicht

nur Heilung fiir seine exkrankten Lungen, sondern auch die auBeren

Lebensbedingungen, welche ihm eine frachtbare ertragreiche

Forschertatigkeit ermoglichten, eine zweite Heimat. Noch leidend

traf er im Herbst 1872 in Rom ein; das deutsche archaologische
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Institut ward ihm wie alien zxx wissenschaffcliclien Zwecken in der

ewigen Stadt weilenden Grelelirten der gegebene Mittelpimkt.

Scbnell lebte er sick in die nenen Verkaltnisse ein, lemte bald die

Landesspracke, die er spater wie seine Mutterspracke in Wort und
Sckrift beherrsckte. In dem Kreise der jiingeren Fackgenossen,

von denen ikm namentlick Ulrick von Wilamowitz-MoeUendorff nnd
Carl Robert nake traten^ fiiklte er sick von Anfang an wokl und
nakm nack seinem stillen besckeidenen Wesen an deren angeregtem,

keiteren Treiben teil. Ein nakeres Band verkniipfte ikn mit dem
trefflicken Leiter des Instituts, Wilhelm Henzen, bald wnrde er

sein Assistent und blieb es bis zu Henzens Tode (1887), in einem

sckbnen, nie getriibten Verkaltnis gegenseitiger Acktung und Zu-

neigung. Darauf angewiesen sick durck eigene Arbeit zu erkalten,

denn die besckeidene Pension, die er nack seiner Entlassung aus

dem Sckulamte bezog, reickte zum Lebensunterkalt nickt kin,

suckte und fand er zunackst Auftrage zur Vergleichung von Hand-

sckriften. Mit seiner soliden pkilologischen Vorbildung, seiner

griindHcken Sacklickkeit und Akribie brackte er es darin bald zu

anerkannter Meisterschaft und niemand lieber als ihm wurden

namentlick sckwierigere Aufgaben anvertraut. Ein ergiebiges Feld

selbstandiger Forsckertatigkeit soUte er auf einem andem, seinen

biskerigen Studien fremden Grebiete finden.

Der Sommer 1873 sak ikn zum erstenmal in Pompeji, mit

dessen Erforsckung sein Name dauernd verknlipft bleiben wird.

Die dortigen Ausgrabungen katten unter Gr. Fiorellis genialer

Leitung seit 1860 einen macktigen Aufsckwung genommen. FioreUi

selbst katte auck fiir die Erforsckung der Stadtgesckickte einen

entsckeidenden AnstoB gegeben. Eben im J. 1873 ersckien sein

Werk „Gl-li scavi di Pompei dal 1861 al 1872", in welckem zuerst

feste Kennzeicken zur Bestimmung des Alters der einzelnen Bau-

werke aufgestellt sind. Hier setzte auck Mans Arbeit ein.
3
,Die

pompejaniscken Wanddekorationen ckronologisck zu ordnen, eine

historiscke Entwicklung in iknen nackzuweisen war frilker nie ver-

sncbt worden/ Dieser Aufgabe widmete sick Mau, einem Hinweise

seines Freundes, Gl. de Petra folgend, wie er in der Yorrede zu

seinem Hauptwerke dankbar bemerkt, Und es gelang ikm alsbald,

gleicksam im ersten Anlanfe, die Grundlinien einer Scheidung in

vier Perioden zu finden und eine fiber mindestens 160 Jakre sick

erstreckende ununterbrockene Entwicklung nackzuweisen. Die erste

kurze Darlegung seiner Ergebnisse gab er im Griornale degli scavi

-di Pompei, nuova serie II, in italieniscker Sprache. Es war eine

Entdecknng von grofier Tragweite, ikr Ausban lag als eine Har
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erkannte Lebensanfgabe vor ibm. Mit der ihm eigenen Besonnen-

lieit hat er sie verfolgt, Schritt vor Schritt in gednldiger Einzel-

imtersuchung fortschreitend. Als im J. 1877 H. Nissens „Pompe-

janische Stndien zur Stadtekunde des Altertiuns^ erschienen, aus

den gemeinsamen Stndien des Verfassers nnd seines Freundes

R. Schbne erwachsen, war Man gerhstet, sowohl die vielseitigen An-

regnngen dieses bedentenden'Werkes anf sioh wirken zn lassen als

anch andererseits die Schwachen klar zu erkennen, welche sich ans all-

znkiihn vordringenden Schlhssen anf nnsicherer Grrnndlage ergeben.

Sein erstes Buck j,Pompejanische Stndien" (1879), zur achtzehn-

hnndertjahrigen Erinnerungsfeier der Verschiittnng Pompejis ge-

widmet, ist dnrch jenes veranlaBt worden. Nissen gegeniiber ver-

tritt Man die Detailforschnng. Seine Starke liegt in der sorg-

faltigen Beobachtnng der Einzelheiten
;

mittels ihrer hat er

Nissens groBzugige Darstellnng vielfach berichtigt nnd ist hber

ihn hinans zn wertvollen Ergebnissen gelangt. Charakteristisch

fhr seine vorsichtige, vor Allem anf die genane Eeststellnng des

Tatsachlichen gerichtete Arbeitsweise ist seine Kritik der Ver-

wertnng oskischen bezw. rdmischen Mafies znr Altersbestimmnng

yon Banten bei Nissen. Charakteristisch anch seine Behandlnng

des sog. Yennstempels, welchen $Iissen mit Sicherheit der Ceres

znschreiben zn konnen glanbte. Man begniigt sich mit der Er-

fbrschnng der Bangeschichte des Tempels, die er anf Gmnd ge-

;naner Beobachtnng abweichend von Nissen darstellt. Die Erage
nach der Grottheit, der er geweiht war, laBt er einstweilen offen.

Es war ihm selbst vorbehalten sie endgliltig zu losen: 3 Jahre

spater entdeckte sein scharfes, geschnltes Ange in dem FuBboden-
mosaik des Tempels eine von alien seinen Vorgangern iibersehene

Inschrift
,
welche Apollo als den Inhaber des Tempels erweist

(Bull. d. Inst. 1882). In demselben Jahre, in welchem ihm dieser

fiir die Topographic Pompejis hocbwichtige Fund gelang, erschien

sein Hanptwerk, die ^Greschichte der dekorativen Wandmalerei in

Pompeji". Es gibt in ansgereifter Form eine zusammenfassende,

ansfiihrlich begriindete Darstellnng seiner bisherigen Stndien, be-

gleitet von Tafeln des Architekten Sikkard, welche alles was bis-

her in der Wiedergabe pompejandscher Wanddekoration geleistet

war, weit iibertreffen.

Die liberans groBe Zahl seiner Einzelbeitrage znr Kenntnis
der pompejanischen Banwerke kann hier nicht naher gewiirdigt

werden; jeder einzelne bedentet eine wesentliche Fordernng. Seit

1874 berichtete er im Anftrage des dentschen archaologischen In-

stitnts alljahrlich im Bnllettino, spater den Mitteilnngen liber den
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Fortgang der Ausgrabnngen. Wohl wenige Fadigenossen haben

diese uniibertrefflich genanen xmd zuverlassigen. Berichte fortlaufend

studieri, aber flir alle Zutunft werden sie eine Fundgrube sorg-

Mtig beobachteter Tatsacben sein. Auch. durcL. die alljabrlicli im

Atiftrage des arcbaologiscben Institats abgebalteneii Kurse
,

an.

denen auBer den dentscben Institntsgenossen aucb Angeborige

anderer Nationen gern teilnabmen, bat er sicb groBe und frendig

anerkannte Verdienste erworben* Scbon damals der anerkannt

beste Kenner Ponapejis, batte Man im J. 1884: die Bearbeitnng des

baugescbicbtlicben nnd topograpbiscben Teils flir die vierte Anf-

lage von Overbecbs „Pompeji^^ anf Wunscb des Verfassers iiber-

nonmien nnd diesem Bucbe durcb seine Mitarbeit einen um vieles

boberen Wert verlieben. 16 Jabre spater ersetzte er es durcb

ein eigenes nenes Bucb, „Pompeji in Leben nnd Kunst“ Leipzig

1900 (znerst 1899 in New York in engliscber Spracbe erscbienen),

das Mnster einer popnlaren Darstelltmg im besten Siime. Denn
es gibt nnter Verzicbt anf alle gelebrten Nacbweise eine bis ins

Eleinste zuverlassige; zu einem erbeblicben Teil anf des Verfassers

eigenen Forscbungen bernbende, klar nnd anziebend gescbriebene

Scbildernng der antiken Kleinstadt in ihrer Entwicklung nnd alien

ibren verscbiedenen LebensauBernngen. Mau batte nocb die Freude

in seinem letzten Lebensjabre eine neue, sorgfaltig durcbgesebene

und vervollstandigte Anflage zu besorgen. Fin anderes strong

gelebrtes Werk ist, seit langen Jabren vorbereitet, unmittelbar

nacb seinem Tode erscbienen, vom Verfasser einscblieBlicb der um-

fangreicben indices nocb zum Drucke befordert : der stattlicbe Band
des Snpplementum zum IV. Band des Corpus inscr. latinarnm,

welcber die seit 1871 gefundenen Wand- und GrefaBinscbriften von

Pompeji entbalt. Nnr wer die auBerordentlicben Schwierigkeiten

aus eigener Erfabrung kennt, welcbe die Lesung dieser z. T.

auBerst verganglicben Inscbriften bietet, kann die nnendlicbe G-e-

duld, den Fleifi und Scbarfsinn ganz wiirdigen, welcbe anf diese

Arbeit verwendet sind

Mit diesem Werke entsagungsvollen FleiBes bat Mau seinen

Verdiensten nm das geliebte Pompeji die Krone aufgesetzt. Von
den mit der Leitnng der Ausgrabnngen nnd des Museums in Neapel

betrauten Mannern warden sie voll gewurdigt. Mit alien, G. Fio-

relli, M. Ruggiero, G-. de Petra, dem jetzigen Direktor A. Sogliano,

verbanden ihn dauernd frenndscbaftlicbe Beziebungen. Scbon 1889

wurde er von der Neapler Akademie zum answartigen Mitglied

gewablt nnd in deren Rendiconti bat ibm A. Sogbano einen warmen

Nacbruf gewidmet.
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Nur wenige Arteiten Maas liegen atuBerhalb des G-ebietes,

welches er wie kein anderer beherrschte. So die verdienstvolle

Neubearbeitang von Joachiia Marquardts Privatleben der Eomer

(1886) and eine Eeihe trefflicher Axtikel in Panly-Wissowas Eeal-

enzyklopadie d. kl. Altertums (wieAlae, Atrinm, Basilica, Bestat-

tang, Cista), die inhaltreichen Anfsatze zur Topographie Eoms:

.Rostra Caesaris“ (Rom. Mitt. 1906) and „die Insohrift der Tro-

janssaale" (ebenda 1907), die beste, wie mir scheint abschlieBende

Losong dieser viel behandelten Prage. Ear eminal, soviet ich sehe,

and nooh in der ersten Zeit seines romischen Aafenthaltes hat er

aof die rein philologischen Stadien znriickgegriffen
,
yon denen er

ansgegangen war
,
namlich in der Pestschrift fiir seinen groBen

Landsmann Theodor Monomsen, dem er aach die erste Einfiihrang

bei den neapolitaner Pachgenossen verdankte. Sein Beitrag za

den CommentatiOnes Mommsenianae (1877) „Za Earipides Electra“

erinnert aach in der scharfsinnigen aber radikalen Textbehandlung

an seine Erstlingsschrift.

Sein aufieres Leben verlief in rahigen gleichmaBigen Bahnen,

am nicht za sagen einformig. Der Winter war der amtlichen and

privaten Arbeit in Eom, der Sommer der in Pompeji gewidmet.

Erst ,in; dem letzten Abschnitte seines Lebens pflegte er an diese

cine knrze Erholangsreise za schliefien, die ihn nur aasnahmsweise

liber die Grenzen Italiens hinaasfohrte. Die alteren Capitolsge-

nosS6n der siebenziger Jahre erinnern ihn als den von alien ge-

liebten und geachteten Mittelpankt ihres Kreises
,

der aach von

dem geselligen Treiben der Jungeren sich nicht ausschlofi. Mit

zunehmendem Alter zog er sich mebr and mehr aof sich selbst

zariick
,

nicht unznganglich and stets bereit seine reichen Er-

fahrangen and Kenntnisse anderen dienstbar za machen, aber doch

seine Ereise immer mehr verengernd. Tranrige and bittere Er-

lebnisse haben dazn beigetragen. In W. Henzen hatte er 1887

den alteren Preand verloren, der, eine ihm in vielem verwandte

Eatnr, seinem Herzen am nachsten stand. Bald verlieB aach

W. Helbig seine Stellong am Institnt. Man, welcher der Anstalt

seit Jahren seine Kraft gewidmet hatte, ihr eine feste Stiitze and

durch seine Arbeiten eine Zierde geworden war, darfte hoffen

•nunmehr in eine der beiden leitenden Stellen einzariicken and so

eine gesicherte Lebensstellung zn erlangen. Das Pehlschlagen

dieser Hoffnnng moBte er bitter empfinden and seine Preande mit

ihm. Man kfl.TiTi zweifeln ob die getroffene Entscheidung zam Heile

des Institnts gewesen ist, begreiflich -wird sie darch Maas Stellong

in der Wissenschaft, als Vertreter eines wie immer wichtigen und
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von ihm meisterhaft beherrschten Spezialgebietes. Was aber auch

seine Empfindungen waren, er versclilofi sie vornehm in sich. uud
nalirQ wiUig die bescheidene Arbeit anf sich, welche das Institut

ihm an Stelle seiner bisherigen amtlichen Verpfiiclittingen iiber-

trag : die Herstellnng eines Eealkataloges der iiberaus reichen Bi-

bliothek. Mit den beiden 1900 and 1902 erschienenen Banden hat

er der Wissenschaft ein wertvoUes bibliothekarisches Hhfsmittel

gehefert, den dritten umfangreichsten, welcher die Einzelaufsatze

aus Zeitschriften nnd Sammelwerken enthalten soli, der Vollendung

nahe gebracht.

Einen Lichtblick in Mans Leben bedentet die Eeier seines

sechzigsten Geburtstages (15. Oktober 1900). Als Zeichen der all-

gemeinen Hochschatzung nnd Verehmng, deren sich der Jnbilar

weit liber die Excise der dentschen Eaohgenossen hinaus erfreute,

wnrde ihm eine namhafte Snmme znr freien Verwendung fur seine

pompejanischen Eorschnngen liberreicht. Den nock nicht ver-

branchten Rest derselben hat er letztwillig dem Institnt liber-

wiesen znr Verwendnng im Sinne der Stifter. Spat erst, im ein-

nndfiinfzigsten Lebensjahr, war es ihm vergonnt einen eigenen

Hansstand zn griinden dnrch die Yerheiratnng mit Candida Ran-

danini, in deren Hanse er gleich anfangs ein Heim in Rom ge-

funden hatte. Eine einfache, nicht hoch gebildete, aber gate nnd

liebenswlirdige Fran, in ihrer Jugend von seltener Anmnt, ist sie

ihrem Gatten eine trene nnd sorgende Gefahrtin gewesen, er selbst

seinen beiden Stiefkindern einVater im vollsten Sinne des Wortes.

Die Trene gegen die Gattin besiegelte er noch im Tode : die Nach-

richt, dab sie derselben tiickischen Krankheit erlegen sei, an der

er selbst darniederlag, brack seinen Lebensmnt — drei Tage

spater folgte er ihr nach.

Von August Mans Leben gilt in seltenem Mafie das Wort des

Psalmisten : es ist Miihe nnd Arbeit gewesen, geleistet nnter Dm-
standen, welche die meisten anderen niedergedruckt hatten. Kbst-

lich war es anch insofern als von dem Ertrag seiner Lebensarbeit

nngewohnlich viel bleiben wird, mehr als von der so manches

genialeren Forschers, weil sie mit klarem Blick nnd weiser Selhst-

beschranknng anf die Feststellung von Tatsachen gerichtet war,

die zwar anders bewertet, aber nicbt nmgestoBen werden konnen.

Der selbstlose, wahrhafte, allem Schein abholde Mensch bleibt den

Frennden unvergeBlich, das Gedachtnis des siillen, nur mn die

Wahrheit bemhhten Forschers wird die Wissenschaft, die er wesent-

lich gefordert hat, danernd in Ehren halten.
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Yon

H. Oldeiilberg.

Am vergangenen 28. Jamiar waren es hnndert Jahre, daB

Theodor Benfey geboren ist, in nachster Nahe Grbttingens. Grbt-

.tingen hat er sein Leben hindurch angehbrt, diesem Kreise die

letzten Jahrzehnte seines Lebens. So gedenken wir heute des be^

.dentenden Mannes, des unermiidlichen, tiefeingreifenden Arbeiters,

Freilich von alien Richtungen seines staunenswerfc vielseitigen

Eorsehens oder anch nur von alien Hanptrichtungen so zn sprechen,

wie der sprechen wird, der selbst als Eorscher die gleichen Bahnen
verfolgt: wer ware dazu heut imstande?

Erixhreif trat Benfey, der Sohn eines jiidischen Kaufmanns,

ins wissenschaftliche Leben, voU von unbegrenztem HeiBhunger

nach allseitigem Erkennen, sich dessen bewiiBt, wie er es als jxinger

Mann anssprach, daB er ;,sein ganzes Leben nur dem Erforschen

der Wahrheitj des Wesens des menschlichen Geistes und seiner

Art sich zu entwickeln gewidmet habe^^. Zunachst stand die

klassische Philologie fiir den Schiiler Dissens und K. 0. Mullers

im Mittelpunkt. Der Indologie soil ihn eine Wette zugefiihrt

haben, zu der ihn das frbhlich liberraiitige BewuBtsein virtuoser

geistiger Behendigkeit anstachelte: in wenigen Wochen wollte er

die Ausgabe eines Textes in der ihm unbekannten Sanskritsprache

rezensieren: Poleys Devimahatmyam. Er hat die Wette gewonnen.
Sanskritstudien waren damals in Deutschland noch nicht lange

heimisch geworden. Aus den Eernen Indiens schienen unerwartete,
iiberreiche Schatze geschichtlicher

,
sprachwissenschaftlicher Er-

kenntnis
,

pMlosophischen Tiefsinns
,

poetischer Schbnheit der
Eorschung in den SchoB zu fallen. Noch war die groBe und schwere
Aufgabe nicht in den Horizont der indologischen Eorschung ein-
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getreten, die dann bald, namentlich in Deutschland, flir Jahrzelinte

in den Vordergrund yon allem treten sollte: die Anfgabe, den

Veda zn ersclilieBen, die groBen Eeligionsurktinden des altesten

Indien, die zugleich die einzigen geschicbtlichen TJrkunden des

hochsten indischen Altertums sind. So yerfiel denn auch die neben

seinem griechischen Wnrzellexikon erste groBere Arbeit Benfeys

dem Schicksal, durcb die kanin vermeidliche NicMbenntzting widi-

tigster Qnellen, von denen nnr geringe Brnchstiicke eben damals

bekannt zn werden anfingen, bald in ihrer Wirkung beeintradhtigt

zu werden. Es war der 1840 erschienene groBe, liber mehrere

hnndert Seiten gekende Artikel „Indien“ in Ersch nnd Grrnbers

Encyklopadie : ein schneU bingeworfenes
,

dock bewiindernngs-

wilrdiges Werk nmfassender Belesenheit und gescMckter Grestal-

tnngskraft, von Benfey selbst fiir die „ideenreich.ste“ seiner Arbeiten

erklart. Aber die Qnellentexte fiir die Grebiete der geistigen Ent-

wicklnng Indians, bei denen die bedeutendsten Interessen der

Eorschnng in Frage kommen, waren damals eben noch nahezn

nngelesen nnd nnverstanden: icb nannte schon die Literatur der

Veden; ich fiige hinzn die des alten Bnddhdsmns.

IJnd nnn sehen wir die Indologie die grofie Wendung nehmen,

die "Wendung auf den Veda. Die erste Bresche in die Festnng

hatte ein Forscber gelegt, der ebenfalls zu Gottingen in nahen

Beziehungen stand: seine Bliste schmuckt nnsere Bibliotkek

Friedrich Rosen, der friihem Tode Geweihte. Bald sammelte sick

eine ganze Schar derer, die entschlossen waren den Veda der

Wissenschaft zu erobern, eine Schar jnnger deutscher Gelehrter.

Ein franzosischer Meister — in Wahrheit ein Meister — feuerte

sie an: Engine Burnouf. Forschungsreisen nach Paris, nach

London warden xmternommen : man dachte damals nicht daran,

Indien selbst zu bereisen, und wie die im Vordergrund stehenden

Aufgaben beschaffen waren, branchte man daran nicht zu denken.

In den Kreis dieser Arbeiter, neben Max Muller, neben Roth —
man empfindet die innere Notwendigkeit, mit der das geschah —
trat Benfey ein. Von “Wanderjahren, die er der Vorbereitung

seiner vedischen Arbeiten gewidmet hatte, kann man kaum sprechen,

denn es war summa summarum ein halbes Jahr, das er 1844 in

Berlin und den beiden westlichen Hauptstadten zubrachte. Aber

die knappe Zeit geniigte der fliegenden Schnelle seiner Arbeits-

kraft, um die Faden fiir das Werk anzuspinnen, in dem wir das

Hauptwerk dieser Periode seines Lebens sehen diirfen: die 1848

erschienene Ausgabe des Samaveda.

Der Samaveda ist Dank der Energie Benfeys als erster der
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vier Veden voUstandig veroffentliclxt worden — der Samaveda in

dem Sinn, daB er als Saminlting litnrgisclier Texte aufgefaBt

wild. Die diesen Texten angehorenden sakralen Melodieen, die

eigentlichen Saman, kamen fiir die damalige Porsclmng nickt in

Betracht; auch jetzt noch karren sie der musikwissensckaftlichen

Dnrcliarbeitnng. Das Bekanntwerden der Texte aber ergab anf

einen Scblag die wicbtigste Vermehmng, ja Vervielfaltignng dessen,

was man von den Drknnden jenes hocbsten indiscben Altertnms in

Handen batte, gleicb nnscbatzbar fiir den Exforscber von Religion

nnd Mytbologie vrie fiir den Lingnisten. Es ist durcbans erstaun-

Kcb, wie viel Benfey damals in seiner Einleitxing, seinem Grlossar,

seiner TJebersetznng des Samaveda gleich anf den ersten Anlanf

geleistet hat, nm in dem Drwald der bier mit einander sicb ver-

scblingenden Schwierigkeiten Bahn zn scbaffen. Wer sicb eine

solcbe Anfgabe stellte, konnte nnd muBte zeigen, ob er imstande

war, im groBen Stil zn arbeiten. Benfey bat das gezeigt.

Wenn bente sein Samaveda kanm mebr zn den Biicbern gebort,

mit denen der Vedaforsober bestandig arbeitet, so darf nns das in

der Bewertxmg des Werks nicbt beirren. Scbon Benfey selbst

wnfite, daB die Texte des Samaveda znm allergroBten Teil dem
Bigveda eiitlebnt sind. Da sind sie in nrspriinglicberer Anordnnng,
in ihrem alten, voUstandigen Znsammenbang niedergelegt. Fiir

nns, & wir Imgst den Rigveda selbst in Handen baben nnd nns

in ibm baben beimiscb macben k()nnen, ist daber der Samaveda —
immer, wie icb scbon bemerkte, von seiten der Texte, nicbt der

Melodieen angeseben znm groBten Teil entwertet. Das darf

ansgesprochen werden obne daB damit ancb nnr das Greringste von
dem Verdienst dessen berabgemindert ward, der soznsagen dnrch

dieses Nebentor in die Pestnng des Veda eindrang, als sicb an
Erstlirmnng des Hanpttores nocb kanm denken lieB.

Man kann sagen, daB seit dem Erscbeinen des Samaveda in

Deutschland als die beiden bedentendsten Eiibrer der Yedaforscbnng
Roth nnd Benfey neben einander gestanden baben, Rotb mebr anf
die lexikaliscben, Benfey mebr anf die grammatiscben Probleme
des Veda sicb ricbtend. Zwei nnendlicb verscbiedene Persbnlicb-

keiten: dort der wnicbtige, in seinem Anftreten gern mit einer

gewissen Peierlicbkeit sicb nmgebende Eotb, bier der acbnell be-

bende, iiberall rasch zngreifende, znr Ironic geneigte Benfey, mit
der ^almost preternatural quickness of eye^, die ibm eine Scbilde-

rung von engliscber Seite nacbsagte. Es war kein Znfall, daB es

Both bescbieden gewesen ist, in einem sein Leben erfiillenden

monnmentalen Werk der Vedaforscbnng Gmndlegendes darznbieten.
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in der ScBopftmg des vedisclien Worterbuchs, wabrend die Graben,

mit denen Benfey dasselbe Wissensgebiet bereichertoj nxekr den

Cbarakter von Einzelbeiten trugen, die er znm Granzen einer Veda-
grammatik zusammenziiscklieBen erst zu einer Zeit sick anscbickte,

als solchem Plan die Vollendnng versagt bleiben mnfite, Meist

war es dieser Kreis, in dem jene XIntersucbangen Benfeys ans Licbt

traten. Ueberblicken wir ibre lange Beibe, welcbe stannenerregende

Ueberfiille! Hier nnd dort, an immer nenen, immer groBeren

Massen von Stellen, zieben Scbwierigkeiten seinen Blick auf sicb,

Ueberallber bringt er zusammen, was Licbt anf sie werfen kann:

das war damals eine andre Arbeit als es bente ware. Mit ge-

scbmeidiger G'escbicklicbkeit paBt er seine dnrcb nnd dnrcb klugen

Kombinationen der wecbselnden Lage der Probleme an. ISficbt

immer trifft er das Ziel. Ancb wo er es nicbt trifft, ist anf viele

Pnnkte von vielen Seiten Licbt gefallen, bei dessen Schein nene

Erfolge gelingen werden. Oft aber bat er das Ziel getrofPen, nnd

wem bente beim Durcbwandern dieser nocb immer anf weiten

Strecken nnwegsamen Begionen die Krafte erlabmen mbgen, der

atmet anf, wenn er an eine der Stellen kommt, an denen Benfey

Weg nnd Steg gescbaffen bat.

Nnr mit kiirzesten Worten darf icb andenten, welcb’ eine ge-

radezn verwirrende Mannigfaltigkeit andrer Arbeiten sicb nm diese,

die im Mittelpunkt standen, dnrcb Benfeys Leben bindnrcb gelagert

bat. IJeber das, was dem Hanptgebiet seiner Forscbnngen eng

benacbbart war oder in dieses bineingeborte, wie Vergleicbende

Grrammatik nnd Iraniscbe Pbilologie, griff seine scbrankenlose Lust

am Wissen nnd Finden, am blitzscbnellen Sicbznrecbtfinden binans

nacb bnndert Seiten. Da wnrde Aegypten beriibrt nnd das Ver-

baltnis seiner Spracbe znm semitiscben Spracbstamm erortert; da

fielen rascbe Blicke anf China, anf Mexiko und Zentralamerika.

Als fiir das grofie Miincbener TJnternebmen der Grescbxcbte der

Wissenscbaften in Deutschland die Aufgabe gestellt wurde, deren

Losnng dnrcb die Krafte eines Einzelnen von vomberein ansge-

scblossen war, die Grescbicbte der Spracbwissenschaft nnd orienta-

liscben Pbilologie in Dentscbland seit dem Anfang des 19. Jabr-

bnnderts zn scbreiben, war es Benfey, der das IJnmoglicbe moglicb

zn macben sncbte nnd es wobl in der Tat so weit moglicb gemacbt

bat, wie es keinem Andern gelungen ware. Zn den Katnren, die

anf Selbstbescbranknng angelegt sind, geborte er nun einmal nicbt.

Sollen wir daruber klagen? Ware er anders gewesen, so ist dies

•gewiB, daB wir in mebr als einem "Wissensgebiet da nicbt standen,

wo wir jetzt steben.
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Ware er anders gewesen, so hatte er vor allem der Wissen-

schaft das unscliatzbare Werk nickt schenken konnen, von dem

ick Bier zuletzt nock sprecken mnB, das Werk, das ikm Viele

danken, denen sein Samaveda nnd seine grammatiscken Arkeiten

verscklossene Biicker sind: ick meine das Pantsckatantra. Wieder

wie die Samavedaansgabe, ja vielleickt in nock kokerem MaB als

jene, ein bahnbrechendes Werk. Sie wissen, in welcke Eegionen

diese Baknen kineinfiihren : in das Babek nnd Marckenland, wo die

scBlane Katze zwiscken Hase nnd Sperling ricktet, mit bedenk-

lickem Erfolge flir die streitenden Parteien, wo der Esel das Tiger*

fell anziekt nnd der arme Handwerksmann dnrck die Lnft anf

klinstlicker Masckinerie als Grott zn der wnndersckonen Prinzessin

kineinreitet. Wer Bat nickt von den Wandernngen dieser Er-

zaBlnngen durck ganze ErdteUe gekort? Die indiscken Gresckickten

werden ins Mittelpersiscke iibersetzt nnd bald in andre Spracken

des Orients. Ikre arabiscke Eassnng dringt in den Okzident nnd

tritt dort grieckisck, spaniscB, dentsck anf, nnd in welcker Spracke

nicht?

Dies Stuck Weltliteratnr im aUereigentlicksten Sinn dieses

Wortes zn dnrckforscken, wer katte sick die Anfgabe in so groBem

Sinn stellen nnd mit solcker Wissensfnlle sie der Liisnng naker

brkagen konnen wie Benfey? Ein nener Eorscknngszweig ist ans

dem Samen, den er gestrent, erwacksen. Jacob Grimm erklarte

damals in der Berliner Akademie
:
„Die oft versckmakte Erforschnng

der Marckenwelt, wie sie in ganz Europa nnd Asien ihren Sitz

Bat, wird mm dnrck Benfeys nmfassende nnd tiefgreifende Er-

ortemngen gerecktfertigt. . . . Eine im eigentlichsten Sinne gelekrte

Sckrift tnt nnn nnwiderleglick die Berecktignng des gesamten

Eeldes dar, nnd alle librigen weiteren Gebiete der Volkstiberliefe-

rung konnen nnr, wenn sie gleick gewissenkaft bearbeitet werden,

kiinftigBin Erfolge verkei6en“. Wir wissen kente, dafi diese Er-

folge nickt ansgeblieben sind.

Ick scBlieJSe, indem ick an Worte znruckerinnere, welcke diese

GeseUsckaft an Benfeys siebzigstem Gebnrtstag im Jakre 1878,

drei Jakre vor seinem Tode, an ikn gericktet kat. Sie frente sick

dessen, „daB der Mann, dessen Geist in die Fernen der altesten

Vorzeit nnd liber alle Lander tmsres Erdballs sckweift, in nnsrer

Mitte eine gekebte Heimat kat“. An dieser seiner Heimatstatte

blicken wir kente mit Warme nnd Stolz anf Tkeodor Benfey znriick.
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Organisation, Pormbildung and Formwandlung in der

Pflanze;

Von

G. Berthold.

Gelesen in der offentliclieii Sitzung vom 6. November 1909.

Das Problem der Formbildnng und Formwandlimg im Orga-

nismtis, tiberliaupt die Analyse der gesamten Organisationserscliei-

nxingeii an ibm, ist das letzte und scliwierigste, mit dem sich. die

physiologiscben 'Wissenschaften zu befassen haben. Denn die Be-

zi^ungen zwisoben Stoff und Form, StofPwecbsel und Formwand-

lung, die sich schon in der Chemie und Mineralogie unter so viel

einfacheren^ Verhaltnissen so schwierig gestalten, treten uns bier

in besonders verwickelter Art entgegen.

Wenn wir nuch anzunebmen baben, da6 das stofPlicbe Substrat

des Organismus mit seinen Wandlungen wahrend der Lebenszeit

aucb fiir die Formbildung und die Formwandlungen eindeutig be-

stimmend sein muB, so diirfen wir doch nicht auBer Acbt lassen,

daB, wie cbemisch sehr verschiedene Substanzen dieselbe Kristall-

form besitzen konnen, so aucb, wenigstens bei den einfacberen Or-

ganismen, die Falle recht zahlreicb sind, wo wir trotz recbt ver-

scbiedener Eigenscbaften in den Formen keine IJnterschiede fest-

zustellen im stande sind. Zahlreiche Mikrokokken xmd Bakterien

sind nacb Form und GroBe nicbt zu unterscheiden, sondem erst

bei der Kultur durch ihre verschiedenen LebensauBerungen; bei

Hefeformen, Pilzconidien ist das sehr oft ebenso, und aucb bei

den einfacberen Algen finden sicb nicbt wenige Beispiele dafiir.

TJberaus baufig konnen wir aucb feststellen, daB bei einem

und demselben Organismus tiefere physiologiscbe TTnterschiede in

keiner Weise von tTnterschieden der Form begleitet sind. Das
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beste Beispiel sind z. B. bei Algen zahlreiche Balle von Isogameten,
bei denen wir, trotz scharf aiisgesprocbener geschlechtlicher DiflFe-

reiiz, nacb Gr(5fie, Form tind sonstigem Verbalten keinerlei Unter'-

schiede nachzuweisen im stande sind.

Andererseits wieder zeigen nns die einzelnen Teile einer

boheren Pflanze sehr auffallende Formverschiedenbeiten, sowohl
auBerlicb, als ancb in Bezng anf ihren inneren Ban, nnd doch be-

sitzt das lebende Substrat in ihnen im Grnnde iiberall dieselben

Eigenscbaften. Durch den Stecklingsversucb konnen wir bei vielen

Formen ans jedem beliebigen Stuck wieder den ganzen Organismus
mit all seinen iypiscben Eigenscbaften erbalten.

Fiir die Gesamtbeit der pbysikaliscben nnd chemiscben Pro-
zesse, die sicb in dem so komplizierten Substrat des Organismus
abspielen, ist am bemerkenswertesten, dafl sie, trotz der so auBer-

ordentlich langen nnd so mannigfacb verschlungenen Eette von Zu-
sammenbangen xmd Auslosungen, sicb mit einer so strengen Gesetz-

maJSigkeit nnd mit einer solcben Stabilitat abspielen, nnd dafl

scbliefilicb, was wir bei keiner anderen Eette kompliziert in ein-

andergreifender Prozesse wieder vorfinden, der ganze Lebenszyklus
mit der Frucht- und Samenbildung wieder in seinen Anfangspunkt
zuriicklauft.

Im ganzen genommen beherrscbt eine wunderbare Zweck-
maJBigkeit und Zielstrebigkeit den Ablauf der Lebensprozesse, zu-

nacbst im Hinblick auf den Bestand jedes Individuums, nnd dann
iiber dieses binaus auf die ganze Folge von Generationen, die sicb

an dasselbe anscbliefien.

Und ancb bei der Betracbtung der Gesamtmasse der pflanz-

licben Organismen in ibrer Zusammenordnung nacb verwandtscbaft-

licben Beziebnngen, die wir jetzt als wirklicbe Blntsverwandt-

scbaften betracbten, laBt sicb die Zielstrebigkeit erkennen im Auf-
stieg zu immer boheren, kompHzierter organisierten Formen, mit

immer mannigfaltigeren und mebr nnd mehr verfeinerten Lebens-

gewobnbeiten.

Neben ihnen finden wir freilicb in ungeheurer Zahl und Formen-
fiille auch immer noch die niedersten Typen vertreten, bei denen

also ein Anfstieg zu boherer Organisation trotz enormer Zeitranme

nicbt eingetreten ist, denn wir haben sie als die alteren, znerst

entstandenen Typen zu betracbten. Und die sapropbytiscben nnd

parasitischen Formen aus boheren Verwandscbaftskreisen zeigen

andererseits deutlicb genug, dafl die Umwandlung auch in abstei-

gender Eicbtung stattbaben kann und stattgefunden bat. Freilicb

fiir die Lebensverbaltnisse, denen solche Formen sicb angepaBt

8 *
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haben, komen aucb sie keineswegs als unzweckmaJJig organisiert

bezeichnet werden.

Wenn wir nun aucb im Allgemeinen eine so strenge Gresetz-

maJBigkeit und Stabilital im Ablanf aller Lebensprozesse festzu-

stellen baben, so ist dock immer jeder Organismns den verscbie-

densten yon anfien auf ibn einwirkenden Einflussen in seiner Ent-

wicklnng nnd in seinem Verhalten unmittelbar nnterworfen, nnd er-

weist sicbibnen gegeniiber innerbalb gewisser Grenzen als mebr oder

weniger plastiscb. Die Hanptagentien, die fur die Pflanze in dieser

Beziebung in Betracbt kommen, sind Licbt, Scbwerkraft, Feucbtig-

keitsverbaltnisse, das Medium und die Ernahrungsverhaltnisse im

weitesien Siime, — Die betreffendenWirkungen besteben, abgeseben

von der verscbiedenartigen Beeinfiussung der Wacbstumsricbtungen,

z. T. in der Ausbildung yollkommen yeranderter, oft mebr oder we-

niger abnormer Eormen derOrgane, so z. B. beim Licbt, z.T. in mebr

oder weniger iippiger oder dtirftiger Entwicklung, bis zur auBersten

Yerzwergung, wobei sicb ebenfalls sebr auffallende Umgestaltungen

der Organformen ergeben kbnnen, so bei den Variationen der

Eeucbtigkeits-, der klimatiscben und der Ernabrungs-Verbaltnisse.

Sebr bemerkenswert ist in dieser Beziebung, daB z. B. ein boob-

alpin.es Klima bei zablreicben Pflanzen der Ebene direkt den

Typus alpiner Pflanzenformen hervorzurufen im stande ist, daB

andererseits mancbe von unseren Pflanzen in das Mittelmeerklima

yersetzt, unmittelbar, mebr oder weniger typiscb, die Organisation

und das Verbalten yon Pflanzen dieser Gebiete annebmen kbnnen.

In anderen Fallen lassen sicb unter dem EinfluB eines anderen

.Klimas, oder geeigneter Kulturbedingungen einjabrige Pflanzen

direkt in mebrjabrige, mehrjahrige direkt in einjabrige umwandeln.
Bliiben nnd Erucbten kann durch Kulturmethode und Klima be-

scbleunigt oder yerzbgert, in manchen Fallen aucb vollstandig

unterdruckt werden. TJnd durcb eine Keibe verscbiedenartiger,

aber einfacber auBerer Eingriffe ist man in vielen Fallen aucb im
stande, den winterlichen Rubezustand der Gewacbse unserer Zonen
entweder ganz auszuscbalten, oder doch sebr stark abzukiirzen;

eine Mbglicbkeit, die besonders neuerdings fiir die Praxis groBere

Bedeutung erlangt bat. Mancbe unserer Baumformen zeigen so

aucb, in dem mebr gleichmaBigen tropiscben Gebirgsklima kulti-

viert, ein Verlorengehen der Rubeperiode, wenigstens wenn man
bierbei den Baum als Gauzes ins Auge faBt.

Wahrend aber die boheren Pflanzenformen solcben von auBen
fcommenden Einflussen immerbin einen mebr oder weniger groBen
Widerstand entgegensetzen, liegen diese Verbaltnisse bei zabl-
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reichexi niederen rormeHj AJgen und Piken so, daB man ihren

Entwicklungsverlauf dnrch die Variation der aufieren Paktoren,

wie Temperatur, Belenclitung, Medium, Ernahrungsverlialtnisse

ganz beliebig zu lenken im stande ist. So lassen sicb viele Pormen
Jabre bindurcb rein vegetativ knltivieren, unter AnsscbliiB jeg~

licber Eraktifikation, die man nnter anderen Bedingimgen sofort,

oft nnmittelbar nacb der Keimnng, bervorzurnfen im stande ist.

Oder man kann von den verscbiedenen bei einer Pflanze vorkom-

menden Eortpflanznngsarten bald die eine, bald die andere will-

kiirlicb bervorrnfen oder nnterdrlicken. Aucb die Wacbstumsyer-

baltnisse konnen sebr oft in der verscbiedensten Weise, bis zur

Ausbildnng ganz monstroser Formen beeinflnflt werden.

In all diesen Fallen erfolgt sowohl bei boberen, wie besonders

bei niederen Pflanzen vielfacb die Reaktion anf den anBeren Ein-

griff sofort, was besonders bei lebbaftem ’W’acbstnm nnd in der

Jngend, oder bei geringerem Vorrat von Reservesnbstanzen zu

beobacbten ist, in anderen Fallen aber nur trage, und zuweilen

voUstmdig erst nacb Yerlauf von mebreren Jabren, so z. B, oft

bei der vorhin erwabnten Einwirkung eines alpinen Klimas auf

Pflanzenformen der Ebene.

GroBes Interesse filr die allgemeinen Auffassnngen liber * die

Mecbanik der Lebensvorgauge in der Zelle baben neuerdings nacb

dieser Ricbtung eine Reibe von niederen Pflanzenformen, Bakterien,

Hefen, Pilzen und Algen gewonnen. Langere Zeit unter nicbt

ganz zusagenden aufieren Verhaltnissen kultiviert, in Bezug auf

Temperatur, Beleucbtung, Medium, oder nnter dem EinfluB stark

verdllnnter Giftlosungen, zeigen sie auffallende Veranderungen

mancber ibrer Eigenscbaften, der Lebensenergie, der Ernabrungs-

weise, der Fabigkeit Sporen zu bilden, der Giftigkeit und Virulenz

u. s. w. Unter geeigneten Kulturbedingungen konnen solcbe Ab~

anderungen dann in der Regel wieder riickgarigig gemacbt werden,

aber es ist bemerkenswert, daB es aucb bei den niedersten, ein-

zelligen Pormen dazu einer Reibe von Geuerationen bedarf, daB

also aucb eine einzelne Zelle, wenn sie durcb auBere Einwirkungen

derartige ionere Umwandlungen erlitten hat, einen erheblichen

Tragheitswiderstand entwickelt, und nur allmablicb wieder in die

normalen Geleise zuriickkebrt.

Handelte es sicb in diesen und in vielen abnlichen Fallen um
die direkten Wirkungen auBerer Agentien, die im allgemeinen aucb

keine bleibenden Veranderungen der Konstitution des Organismus

hervorrufen, so ist fiir den Verlauf der Lebens- und Organisations-

prozesse im einzelnen nicbt minder wichtig die ganze Summe der
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Wechselwirkungen, die die einzelnen Teile eines Organismus auf

einander auslibenj imd die insgesamt als Korrelationen bezeiclinet

werden.

Scbon die einzelnen Teile und Organe einer Zelle, bis zn den

kleinsten Differenziernngen hinab bedingen sick in dieser "Weise

gegenseitig, und Entsprechendes ist naturgemaB ancb der Fall bei

den Bestandteilen der Gewebe nnd der Gewebesysteme, und in

noch umfassenderem MaBe zwiscben den morpliologischen Organen

und Organsystemen. Die Symmetrie im Aufbau des ganzen Or-

ganismus, die uns so selbstverstandlich ersckeint, und seine gauze

auBere und irmere normale Differenzierung ist im grofien und im

kleinen dadurcb in erster Linie bedingt.

Die fundamentale Bedeutung all dieser Weckselbeziebungen

tritt uns sofort iiberzeugend entgegen, wenn z. B. durck Ver-

letzungen oder Stutzen der Krone oder der Wurzel, durch Fort-

nakme der Blatter oder eines Teiles derselben, die normalen

Gleichgewicktsverkaltnisse gestbrt werden. Besonders belekrend

sind aber in dieser Beziekung die Reaktionen des Organismus auf

Verwundungen jugendlicker und in lebkafter Entwicklung be-

griffener Tede. Es laBt sick dabei auck bei den kokeren Pflanzen

leickt zeigen, dafi die ganze normale innere Gewebedifferenzierung

derselben automatisck geregelt wird durch die Korrelationen

zwischen der aufieren tlmgebung und den einzelnen Bestandteilen

einer solcken sick entwickelnden Gewebemasse. So bilden dann

Gewebepartien, die normaler Weise sick zu MarkzeUen ent-

wickelt katten, durch einen Scknitt an die Oberflacke gebrackt,

Epidermiszellen, Elemente der Rinde und auck ganze GefaBbiindel-

regionen. Die HaHten gespaltener Wurzel- und Stengelspitzen

konnen sick zu einem neuen, wenn auck kleineren Ganzen regene-

rieren u. s. w*

In zaklreicken Fallen ist auch leickt zu zeigen, daB ein be~

liebig aus einer Wurzel, einem Stengel, einem Blatt kerausge-

scknittenes Stiick, nickt selten von reckt geringer Grofie, bei

passender Kultur im stande ist, wieder ein neues, vollstandiges

Individuum zu bilden. Theoretisck konnen wir sogar sagen, daB

jede lebenskraftige Zelle eines Organismus zu dieser Regeneration

im stande sein muB. Bei zaklreicken niederen Formen ist der Be-
weis dafiir auch praktisck leickt zu fiikren. Hervorzukeben ist

aber, daB zwar im allgemeinen in aUen solcken Fallen nach Sto-

rungen der Korrelationen die "Wiederkerstellung der normalen

Organisationsverkaltnisse wieder angestrebt, und sekr gewbknlick
auck nack einiger Zeit erreickt wird, daB es aber keineswegs immer
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dazu kommt. Oft erhalten wir zwar in q^nalitativer, aber nictt

in quantitativer Hinsiclit wieder normale Verlialtnisse, in anderen

IF^len treten die mannigfaltigsten MiBbildungen im inneren Ban,

Oder in der auBeren Gliederung z. B. des Stengels oder der Blatter

voriibergeliend auf, wie sie oline den Eingriff von der Pflanze

niemals hervorgebracht worden vraren. Vielfach. bilden Blatt-

stecldinge nur Wnrzeln, aber keine neuen Triebe, und es konnen

solche bewurzelte Blatter, z. B. beim Epken mekrere — bis 6 —
Jahre alt werden, obwoU sie normal am Ende des zweiten Jahres

zn Gironde geben.

SteckLinge von mancken Koniferen, z. B. den Lebensbanmen,

oder von Edeltannen konnen viele Jabrzebnte hindurcb zwergige,

bnschige Pormen behalten, nnd viele von ihnen daoemd obne

Frnktifikation bleiben, nur desbalb, weil vor der Stecklingsbildung

unter dem Einflufi des unverletzten Organismus in ibnen entstan-

dene Organisations- und Korrelationsverb^tnisse spater dauernd

weiterwirken, und dadurcb die Ausbildung ernes voU entwickelten

Individuums unmogflch machen. Denn die Befabigung dazu steckt

Jabrzebnte bindurcb aucb in solcben Kriippelformen, indem sie

vielfacb nacb einer Beibe von Jabren von selber, leicbter aber

nacb sebr energiscben Verstiimmelungen der Krone den voUen

piscben Baum erzeugen, und dann aucb fruktifizieren kSnnen.

AUe diese Erscbeinungen sind, wenn die Wirkungen der ver-

scbiedenen Eingriffe aucb oft langere Zeit, z. T. Jabre lang und

durcb den Samen nocb iiber das Leben des Individuums binaus

andauern konnen, zunachst dock nicbt mit Veranderungen ver-

bunden, die wir bei einem Organismus als konstitutionelle be-

zeicbnen, d. b. bei denen eine Veranderung der erblicben Qaali-

taten desselben eingetreten ist, Sie berohen nur auf vorliber-

gehenden Zustandsanderungen im Organismus. Veranderxmgen

dieser erblicben Qualitaten treten dagegen allgemein bei der

sexuellen Eortpflanzung em, und sie auBem sick darin, dafi die so

entstandenen neuen Individuen variieren, d. b. den elterlichen

Eormen nicbt voUstandig gleicben, nnd aucb unter sich nicbt voU-

standig ubereinstimmen, bei Pflanzen z. B. aucb dann nicbt, wenn
die Befrncbtung in ein und derselben Bliite stattgefnnden bat, und

die Samen iu derselben Kapsel gereift sind. Dock sind in solchem

Ealle die Abweicbungen geringer, als wenn die neuen Individuen

das Ergebnis einer Kreuzbefrucbtung zwiscben verschiedenen

Exemplaren sind. Die Variationen konnen sick an den verschie-

densten Organen zeigen und sie kbimen nacb den verscbiedensten

Ricbtungen geben, aber dock sind sie im ganzen von geringerer
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Auffalligkeit, iind konnen in anfeinanderfolgenden Grenerationen

sowoH in der Bichtung von den Vorfahren hinweg, als auck

gegen sie Lin stattkaben, also sowokl progressiver, wie regressiver

Natur sein.

In selteneren BSllen sind sie aber anffallender, es zeigen sick

mit einem Male starkere Abweicknngen, z. B. in der Bliite, die

etwa statt der blanen, rote oder weiBe Barbe zeigt, oder in der

Grliedernng der Blatter, die statt geteilt einfack werden, oder um-

gekekrt n. s. w. Dann sprickt man von sprnngweisen Yariationen,

oder von Mntationen, xmd es kat sick gezeigt, da6 solcke durck

Mntation entstandene Eormen bei Eeioznckt ikre Eigensckaften

sofort konstant vererben.

Das Anftreten von Yariationen nnd Mntationen erfolgt ans

nnbekannten, inneren (3-riinden, es kann aber durck anfiere Ein-

wirkungen mannigfaltiger Art befordert werden, besonders durck

iippigere Ernakrnng, wesLalb sie bei den vom Menscken in kiinst-

licke Znckt genommenen Pflanzen nnd Tieren besonders zaklreick

beobachtet werden.

Das nakere Stadium der Yariationen und Mntationen, beson-

ders auck die Erfakrungen bei der praktiscken Pflanzen- und Tier-

zuckt einerseits, dann das vergleickende Stadium der versckiedenen

Yer^andtsckaftskreise der Pflanzen und Tiere in bezug auf Or-

ganpaiaku uad Entwicklungsverlauf anderersedts, kaben im letzten

kalben jakrkundert die Auffassung, dafi die Organismen sick im

Laufe der Zeiten aUmahliok umgestaltet kaben, und dafi die yer-

schiedenen Klassen und Typen dabei sukzessive auseinander hervor-

gegangen, also unter sick blutsverwandt sind, unter den Natur-

forsckem zu einer aUgemeinen gemackt. Nur Tiber das Wie im

Einzelnen, die treibenden Krafte u. s. w. besteken nock Yer-

sckiedenkeiten der Auffassungen, nickt in bezug auf die Tatsacke

an sick.

Im Gegensatz zu den geschlecktlick entstandenen Individuen

sind die bei der vegetativen Yermekrung, durck Rkizomteilung,

Ableger, Knospen, Stecklinge u. s. w. erkaltenen neuen Individuen

in ikren konstitutionellen Eigensckaften wesentlick identisck mit

den Individuen, von denen sie abstammen. Das ist auck der

Girund, Tyeskalb man die Eulturrassen der Pflanzen zum grofien

Teil nur atif diese Weise fortpflanzt und vermekrt, wenigstens

iiberall da, wo aus den Samen wieder die wilden oder kalbwilden

Eormen kervorgeken, wie bei unseren Obstbaumen.

Indessen kommen dock auck auf vegetativem Wege gelegent-

lick Yariationen und Mntationen zustande, nur seltener, und es



Organisation, Formbildung und Formwandlimg in der Pdanze. 121

sind die diesbezligKclien Ersclieiiiiingeii bei den boheren Pflanzen

erst wenig eingehend studiert. DaB aber tatsacMicli Variation

anch. unabbangig von der geschlechtliclien Portpflanzmig, bei ve-

getativer Vermebrung allgemein verbreitet sein mnB, beweisen die

Bakterien and Hefen, sowie viele Algen und Pilze, die eine

sexnelle Portpflanzung liberbanpt nicbt baben, bei denen aber

dennoch eine Spaltung in zabllose Pormen, Varietaten und Rassen

stattgefunden bat, und ancb nocb fortwabrend in der Kultur

unter den Handen des Ziicbters stattfindet.

Eine besonders grofie Bedeutung flir die Vertiefung unserer

Einsicht in die Konstitution des bbberen Organismus baben in der

letzten Zeit die Erfabrungen bei der Bastardierung gewonnen. Das

Studium der Bastardformen ist darum neuerdings sowobl von bo-

taniscber, wie von zoologischer Seite besonders eingehend wieder

vorgenommen worden. — Bastardierung ist im allgemeinen nur

mbglicb zwiscben den Angehorigen verwandter Arten, nur ganz

vereinzelt ist es moglicb gewesen, Grattnngsbastarde zu erzielen.

Die nabere oder entferntere Verwa^idtscbaft entscbeidet indessen

nicbt allein iiber die Mdglicbbeit der Bastardierung^ in mancben

Yerwandtschaftskreisen findet sie leicbt, in anderen nur schwierig

oder gar nicbt statt, obne dab wir iiber die zugrunde liegenden

IJrsacben etwas aussagen kbnnten. Als besonders belebrend baben

sicb neuerdings die Bastarde zwiscben den nabe verwandten Va-

rietaten und Rassen ein und derselben Art erwiesen.

Im Granzen bildet der Bastard in der Regel eine Zwiscben-

bildung zwiscben den Elterformen, docb sind seine einzelnen Merk-

male keineswegs inamer Mittelbildungen zwiscben den entsprecbenden

Merkmalen dieser, sondern sebr baufig anscbeinend rein die der

einen oder der anderen Elterform. In anderen Pfflen, bei der

selteneren sog. Mosaikbildung, konnen die entsprecbenden Merk-

male der beiden Erzenger an den Organen und Organteilen des

Bastards, zuweilen sogar anf dem kleinsten Raume neben einander

zu Tage treten. Sebr selten kommt aber ancb der Fall vor, dafi

der Bastard auBerlicb durcbaus der einen Elterform gleicbt, ob-

wobl eine ecbte Bastardbildung vorliegt. So, wie neuerdings

wieder sicher nachgewiesen worden ist, bei dem Erdbeerbastard

Fragaria virginiana x elatior, der auBerlicb ganz der Fr. elatior

gleicbt.

Obwobl die Bastarde zwiscben zwei Formen in der ersten

Greneration ziemlicb einformig und gleicbartig erscbeinen, so fallen

sie in den folgenden Generationen aucb bei Reinzucbt in der

Regel in merkwiirdiger Weise wieder auseinander, werden viel-
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formig, derart, dafi die in ihnen vereinigten Eigensctaften der

Elterformen sich wieder trennen, z. T. nacli ganz bestiinmten selir

einfachen Gresetzen, z. T. auch. in recht komplizierter Weise, je

nach den Bastardformen, die vorliegen.

Die mannigfaltigen, im Lanfe der letzten Zeit festgestellten

diesbeziiglichen Einzelheiten kormen in Kiirze nicbt dargelegt

werden, als wicbtigstes Ergebnis der vorliegenden Erfabrnngen

mit Riicksioht anf die Probleme der Organisation ist festzubalten,

dafi an einem Organismns eine groBere Anzahl von einzelnen

Merkmalen unterschieden werden kbnnen, die als mekr oder we-

niger selbstandige Einkeiten zu beiracliten sind, imd die bei der

Bastardiemng sich in Wirklickkeit nicbt nut einander miscben

tind zu einer intermediaren Einbeit versebmelzen kbnnen, weim
es aucb znnacbst oft so scbeint, sondern die im Bastard neben

einander fortbesteben nnd darnm in den folgenden Grenerationen

sich anch nach den erwabnten Begeln wieder trennen kbnnen.

Die einzelnen Eigenscbaften sind also ebenso wenig miteinander

miscbbar
,

wie verschiedene cbemische Snbstanzen miteinander

ein bomogenes Gremiscb bilden kbnnen, falls sie nicbt eine Ver-

bindnng miteinander eingehen.

Die tbeoretiscbe Verarbeitnng der bei den Bastardonter-

sn^cbungen erbaltenen Resnltate hat ebenso, wie scbon vorher das

Stiiaium der BefrucbtongsvQrgange die Aufmerksamkeit anf die

mikroskopisch am ZeUkern nnd zwar an der farbbaren, sog, Chro-

matinsnbstanz sich abspielenden Erscheinungen hingelenkt. Die,

seit mehreren Jahrzehnten bei der Teilnng der Zellen bier bekannt
gewordenen eigenartigen Vorgange haben znsammen mit dem Ver-
halten der Kerne nnd ihrer BestandteUe bei der Befruchtung dazu
gefiihrt, daB von vielen der Zellbern als das Organ betrachtet

wicd, in dem die Snbstanzen nnd Struktnren sich finden, die ftir

die Vererbungserscheinungen im Organismns in erster Linie maB-
gebend sind, Wenn nun auch ohne Zweifel den im ZeUkern ver-

einigten Snbstanzen in dieser Beziehnng groBe Bedentnng zu-

kommen mnfi, so ist doch hervorznheben, daB die Verhaltnisse

anf diesen Gebieten derart schwierig and anch verscbiedenartig

liegen, daB, sobald es sich mn die snbtileren Pnnkte handelt, die

Anscbanungen der zahlreichen, anch der mafigebendsten Eorscher,

sogar in bezng anf die tatsachlichen Vorgange oft fundamental
anseinandergehen

,
ganz abgesehen von den theoretischen Deu-

tnngen, die an das Grefundene angeknhpft werden.

Eine objektive kritische Dnrcharbeitung der hier vorliegenden
Probleme von einem allgemeineren Standpnnkt ans zeigt aber anch
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zweifellos, da6 alle diese mikroskopiscli noch feststellbaren xmd
festgestellten Strnkturen und Vorgange fur die Entscheidung iiber

die letzten G-rundfragen dock nur mekr nebensacklick in Betracht

kommen konnen.

' Als festgestellt kann gelten, da6 nach der Vereinigung der

Gescklecktszellen geformte Eestandteile der Kerne ikre Selb-

standigkeit bewakren, derart, dafi sie mikroskopisck verfolgbar

bleiben. Sie besteken und entwickeln sick also in dem Kopulations-

produkt gewissermaken selbstandig mekr oder weniger lange weiter.

Dak die Sukstanzen und Strnkturen, die die erblichen Eigen-

sckaften eines Organismus und besonders auck seine individuellen

Merkmale bedingen, sick nack der Befrucktung im plasmatiscken

Substrat des neu entstandenen Individuums in ikrer ckarakteristi-

scken Art erkalten und auck weiterentwickeln, mukte immer vor-

ausgesetzt werden, wenn anders man sick iiberkaupt die Vererbung

durch Generationen kindurck, und im speziellen auck das Wieder-

ersckeinen individueller Eigensckaften der Vorfakren in spateren

Generationen verstandlick macken wollte.

Neu ist also bei den Ergebnissen der jiingsten, peniblen Zellen-

forsckung von einem allgemeineren Standpunkt nur, dak gewisse

Elemente der Zelle, speziell der Kerne mekr oder weniger lange

mikroskopisck verfolgbar bleiben, dak sie nickt sofort, wie man
wokl a priori anzunekmen geneigt gewesen ist, sick in der feinsten

Verteilung -mit den entspreckenden Bestandteilen der zweiten

Zelle mengen.

Diesem Nackweis kann aber eine prinzipielle 'Wichtigkeit un-

moglick zuerkannt werden, weder wenn es sick um die tiefere

Einsickt in die Hauptfragen des Vererbungsproblems, nock auck,

wenn es sick um das Verstandnis der zahllosen Einzeltatsachen

kandelt, die besonders bei den Bastardierungen beobacktet worden

sind. Denn wenn wir uns die groke Eiille der aukeren und inneren

Organisationseigentiimlichkeiten einer Pflanze vor Augen kalten

—
' es braucht keineswegs eine der kockst organisierten zu sein —

,

und besonders nock bedenken, worauf vorhin sckon hingedeutet

wurde, dak zweifelsokne jedes Individuum durch eigenartige sub-

stantielle Besckaffenkeit den anderen gegeniiber ckarakterisiert

sein muk, so ist klar, dak das materielle System, das dem ganzen

Getriebe im Organismus zugrunde liegt, ein liberaus kompliziertes

und verwickeltes sein muk.

Die direkt mikroskopisck nackweisbaren Strnkturen und Vor-

gange sind aber nickt imstande, uns iiber die in dieser Beziekung

in letzter Instanz in Betrackt kommenden Fragen Aufklarung zu
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gelben, und es ist bezeiclinend genug, da6 anf diesem Gebiete

neaerdings von den berufensten Yertretern der mikroskopisclien

Forscbungsriclitung Tiber die Grundanffassnngen Ansicbten vertreten

werden, die xinter sick als ganz unvereinbar betracktet warden

miissen. Das Alles beweist fiir den objektiven Benrteiler, dab

sick diese Dorscknngsricktnng mit ikren Spezialproblemen nnd

letzten Zielen anf einem Boden bewegt, der anf diesem Wege
einer exakten nnd kritiscken Erforscknng nickt mekr sicker zn-

g^glick ist.

Der ganze fiir die Tatsacken der Organisation nnd der Yer-

erbnng in Betrackt kommende pkysiologiscke Meckanismns kann
natnrgemaB erst verstandlick werden, wenn wir die Banelemen.te,

ans denen er bestekt, erkannt, nnd weiterkin in die Znsammen-
fiignng nnd das Znsammenarbeiten dieser Banelemente Einsicht

gewonnen baben.

Die pkysiologiscke Ckemie ist seit larger Zeit dabei, mit

immer znnebmendem Erfolge, den einen Teil dieses Problems zn

entwirren, nnd die pkysiologiscken Wissensckaften kaben es neuer-

dings besonders dankbar zn begrliBen, daB iknen nunmekr in dieser

Bezieknng anck von Seiten der Yertreter der allgemeinen Ckemie

so fondamentale Hiilfe zn teil wird, dnrck die grnndlegenden

IJntersncknngen iiber die Ckemie der EiweiBstoffe, der Koklen-

kydrate nnd einer ganzen Reike anderer, fiir das organiscke

Leben wicktiger Stoffkategorien. Bei der nngekenren Kompli-

kation aber, die anck der einfackste Organismns in ckemiscker

Bezieknng nock zeigt, ist ein Ende der Hier nock zu leistenden

Arbeit nickt abznseken.

Aber die Isolierung nnd Ckarakterisiernng der versckie-

denen cbemiscken Individnen
,

die den Organismns anfbaiien,

liefert fiir den Pkysiologen nur die notwendigen Yorarbeiten,

die allerdings fiir ikn fundamental sind, nnd anf die er immer
zuriickgreifen mnB, wo er im Einzelnen dem Yerstandnis der

Lebensvorgange naker kommen will. Sekr allgemein sckeitern

aber die diesbezliglicken rein cbemiscken Porschnngen nock an der

TJnmoglickkeit, der zn studierenden Snbstanzen iiberkanpt in reiner

Form kabkaft zn werden. Da bat denn besonders in der letzten

Zeit eine indirekte Arbeitsmetkode eingesetzt nnd glanzende Er-
folge erzielt, die wesentlick darin bestebt, daB ganze Organe,

Organsafte nnd Organextrakte in ibrer Natnr nnd in ikren Wir-
knngen mit exakten, den Yerkaltnissen nnd Problemen angepaBten
Metkoden der TJntersncknng nnterworfen werden, Ick brancke

nnr an die Arbeiten iiber die Eermente
,

die Antolyse, an die
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Sernmforscliung zu erinnern, um anzudeuten, welch bedeutende

Erfolge auch mit solchen indirekten Methoden zu erreichen siad,

in rein wissenscbaftlicher nnd auch in praktischer Beziehung.

So wertyoU aber auch die Aufklarungen sind, die all diese

Forschungen dem Physiologen fiir seine allgemeinen Auffassungen

und fiir zahllose Einzelprobleme geliefert haben und fort und fort

neu liefern, so sieht er sich doch von ihnen im Stick gelassen,

sobald er es yersucht, die Grrundprobleme der Organisations-

erscheinungen und der Lebensvorgange im Zusammenhange zu er-

fassen, Hier ist ihm iiberall das lebende Substrat als Granzes

gegeben, und in letzter Instanz kennt er von demselben weder

die Zusammensetzung noch die feinste Organisation genau und

yollstandig. Soweit iiberhaupt zur Zeit schon daran gedackt

werden kann, ist auch Mer den Problemen nur auf indirektem

Wege beizukommen, indem die lebenden Objekte und Teile der-

selben als solche mit alien Hlilfsmitteln, die die exakten Wissen-

scbaften liefern der TJntersuckung unterworfen werden. Die Er-

gebnisse der yorerwahnten Eorsckungsrichtungen geben ihm dabei

Schritt fiir Schritt den Anhalt fiir die Eragestellung im Einzelnen,

und fiir die bei der Arbeit einzuschlagende besondere Methode.

Freilich macht hierbei der Physiologie, wie sick mit vielen Einzel-

beispielen leicht belegen lieBe, recht oft die Erfahrung, daB sich

der chemisch Forschende auf Grand seiner Ergebnisse den ganzen

Mechanismus eines besthnmten Lebensyorganges in der Regel viel

zu einfach vorzustellen geneigt ist.

Immerhin ist es mit den uns zur Zeit schon zu Gebote ste-

henden Hlilfsmitteln bei einer grofien Zahl yon Einzelfragen in

exakter Weise weiter zu kommen mbglich, und sogar bei einer

Reihe yon allgemeinen Problemen liber Fragen der Fortpflanzung

und Vererbung, besonders auch hinsichtlich einer Anzahl der

Punkte, die bei der Bastardforschung zu Tage getreten smd,

haben sich schon Handhaben ergeben, die sie einer naheren ex-

perimentell-physiologischen Bebandlung zuganglich machen.

In welcher Weise die Merkmale, die wir am Organismus

flnden in letzter Instanz in der chemischen Zusammensetzung und

dem feinsten Ban des plasmatischen Substrats begrtindet sind, yon

dem Vorbandensein welches chemischen Bestandteils, oder welcher

gesetzmaBig zusammen wirkenden Verbindnngen sie im speziellen

bedingt werden, ist zur Zeit in bezug auf die Hauptfragen nie zu

entscheiden. Was wir beobachteu ist immer das Resultat einer

langen und komplizierten Kette yon Auslosnngsvorgangen, DaB

es im Vergleich zu der groBen Zahl yon Snbstanzen, die wir im
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entwickelten Orgamsmus finden nur verhaltnisxnajSig wenige sein

warden^ ist daraus zu erschlieBen, da6 jede Eizelle samtliclie, ancli

fiir den entwickelten Organismus in letzter Instanz mafigebenden

Snbstanzen nnd Strnkturen enthalten mnfi, und daB wir ancb bei

boberen Pflanzen oft aus einem Heinen Stiick, tbeoretiscb aus

einer einzigen Zelle, den ganzen Organismus mit all seinen Eigen-

schaften wieder erbalten konnen.

Wir baben guten Grund anzunebmen, daB im Organismus

eiweiBartige Snbstanzen, deren Zabl ja auf Grund obemiscber Ein-

sicbt als unbegrenzt angeseben werden darf, und fur die aucb der

Biologe auf Grund seiner Erfahrungen eine unbegrenzte Zabl

fordem muB, in erster Linie die maBgebende RoUe spielen/

yiele aber, und welcbe es fiir jeden Organismus und weiter fiir

das Individuum sind, ist eine Erage, an welcbe aucb die Zukunft

wobl nock nicbt so bald wird berangeben konnen. Wir baben aber

umgekebrt gewiB keinen Grund anzunebmen, daB EiweiBsubstanzen

im Organismus nun wesentlicb alles leisten. Das ist zunachst

vom cbemiscben und pbysikaliscben Standpunkte aus ganz unzu-

lassig. Dm die Organisation einer lebenden Zelle iiberbaupt nur

zu ermoglicben, sind obne Erage eine ganze Reibe der verscbieden-

artigsten Snbstanzen und Substanzkategorien, die wir in der ZeDe
finden durcbaus unentbebrlicb.

Wir diirfen femer aucb nicbt annebmen, daB feste oder balb-

feste Substanzen und Gemenge fiir die fundamentalen Leistungen

in der Zelle aHein eine maBgebende Rolle spielen. Das ganze
Getriebe wird vielmebr nur durcb das Zusammenwirken der yerr

schiedenartigen Substanzen und Dmsetzungen erbalten. Ancb in-

bezug auf die Organisationserscbeinungen baben wir scbon zabl-

lose Beweise dafiir, daB geloste Substanzen und Gemiscbe solcber,

daB ferner Variationen der Konzentrationsverbaltnisse die auBere

und innere Organisation und die Lebenserscbeinungen an einer

Pflanze sebr weitgebend und ganz maBgebend zu beeinflussen im
stande sind. Bakterien, Hefen, Pilze und Algen liefern dafiir

Beispiele in groBer Zabl. Fiir die boberen Pflanzen wiirden z. B.
die Gallen aufPallende Beispiele geben, da sie sicb unter dem
EinfluB von allerdings nicbt naber bekannten Substanzen ent-

wickeln, die von dem in ibnen lebenden Parasiten ausgeschieden

werden miissen. Aber auf die ganze Eiille der Korrelations-

wirkungen im boberen Organismns, die friiber besprocben warden,
kann bier mit viel mbhx Recbt bingewiesen werden. Eormbildung
und Organisation beruhen bei ibnen, wie wir geseben baben, ab-

geseben von den immer mit bineinspielenden Eaktoren aus der
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AuBenwelt
,

auf der WechselwirknBg zwischen den einzelnen,

grofieren und kleineren Teilen des Organismus yom ersten An-
beginn ibrer Differenzierung an. Das Substrat besitzt aber, wie

die Stecklingsversucbe zeigen, im Grrunde liberall dieselben Eigen-

schaften. Wir diirfen annebmen, dafi diese korrelativen Einfliisse

wesentlich ernabrungspbysiologiscber Natur sind, im weiteren

Sinne genommen, also in letzter Instanz au£ Wirkungen losKcber

und diffusibler Stoffe beruben.

Die Scbwierigkeit des ganzen Problems, und die Notwendig-

keit, bier mit der groBten Reserve und mit sorgfaltigster Kritik

vorzugeben, wenn wir nicbt den festen Boden unter den EiiBen

verlieren wollen, wird besonders dann vollkommen klar, wenn
wir uns vergegenwartigen, wie groB der Abstand ist zwiscben

dem, was wir am Organismus nocb seben konnen, was uns unsere

feinsten Instrumente und Arbeitsmetboden bier nocb zeigen, und

den Dimensionen der cbemischen Molekiile und Molekiilaggregate,

auf deren Umsetzungen und Zusammenwirken die Lebensvorgange

beruben miissen. Aucb bei den kleinsten Organismen ist dieser

Abstand nocb ein ganz ungebeurer.

Auf G-rund einer Reibe von Beobacbtungen und tiberlegungen

kann mit ziemlicher Sicherbeit angenommen werden, dafi es Or-

ganismen, deren GrrbBe kleiner ist, als 0.1 die also nur nocb

ultramikroskopiseb wiirden wabrnebmbar sein, nicbt mebr gibt,

Mikrokokken von dieser untersten GroBe sind aber jedenfalls nur

nocb in geringer Zabl vorbanden, in der Regel betragt ibr Durch-

messer etwa das Zebnfacbe, also etwa 1 fi. — Da wir nun die

Zusammensetzung eines solcben Mikrokokkus im ganzen angenabert

kennen, und aucb woblbegriindete Vorstellungen von den unge-

fahren GrdBenverbaltnissen der cbemiscben Molekide baben, so

ergibt eine elementare Rechnung, daB z. B. in einem Mikrokokkus

von 0.1 (I Durcbmesser sicb immerbin nocb etwa 30 000 EiweiB-

molekiile und etwa 10000 Molekiile von Schwefel vorfinden wiirden.

Eiir einen normalen Mikrokokkus von 1 Durcbmesser wiirden

aber diese Zahlen scbon auf die enormen Werte von etwa

30000000 Mol. EiweiB und etwa 10000000 Mol. Scbwefel an-

steigen.

Zieht man in Betracht, dafi sicb in jeder Zelle eines solcben

Mikrokokkus eine betrachtlicbe Zabl von cbemiscben Elementen,

und neben den EiweiBsubstanzen eine sebr groBe Anzabl anderer

Verbindungen organiscber und anorganiscber Natur finden, vom
Wasser, das reicblich Vs der ganzen Masse betragt, ganz abge-

seben, so ist klar, zu welcb ungebeuren Mengen von Molekiilen
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wir schon bei diesem Mikrokokkns kommen. Wie tmubersekbar

mlissen sich diese Verbaltnisse erst gestalten fiir Zellen normaler

GrroBe, wie wir sie im Korper der hoheren Pflanzen finden, oder

aach nur fiir den Kern einer solchen Zelle and seine einzelnen

Bestandteile.

Es wird fiir den sickeren Fortscbritt inbezag aaf die Ent-

wirrang der bier vorliegenden Probleme, and nicbt minder aach

fiir das Ansehen der biologiscken Disziplinen von fandamentaler

Bedeutimg sein, wenn Jeder, der als Porscher oder als Denker

sick aaf diesen Gebieten betatigt, die Spracke derartiger Zaklen

niemals aas den Aagen verliert.



Bericht iiber das Septuaginta-Unternelimen

der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

I. Plan des Unteraehmens.

Der Plan unsers TTnternehmens ist dnrcli die GrescMcMe der

Septuaginta bestimmt. Es ist daher notig, eine knrze Skizze

dieser GescMclxte vorausznscliicken.

Die Septnaginta ist die alteste griecMsclie Debersetznng des

Alten Testaments xmd die alteste Bibeliibersetzung iiberbanpt.

Der Name Septnaginta kommt urspriinglich nnr der grieckiscken

Debersetzung des Pentatencbs zu, welcbe unter Ptolemans IL

PMladelpbus (283—247 v. Cbr.) von 70 oder genauer 72 jiidischen

Q-elehrten in Alexandria angefertigt sein soU. Spater ist jedock

derselbe Name aucb anf die anderen Bucber des Alten Testaments,

deren Debersetzung der des Pentatencbs bald folgte, iibertragen,

und so versteben wir bentzutage nnter „Septnaginta“ das ganze

griecbiscbe Alte Testament einscbliefilicb der Apokryphen, welcbe

entweder nnr in griechiscber IJebersetzung erbalten oder von

vornberein in griechiscber Spracbe gescbrieben sind.

Die Septuaginta stand anfangs bei den Juden in bohem An-

seben. Nacb der ErzSblung des Aristeasbriefes ist die IJeber-

setzung des Pentatencbs von der judischen Glemeinde in Alexandria

offizieU anerkannt worden, und judiscbe Scbriftsteller, wie der

zur Zeit Jesu lebende Alexandriner Pbdo, baben sicb ganz an die

Septuaginta gebalten. Sie ist aucb fur die Erhaltung und Aus-

breitung des Judentums zweifellos von der groBten Bedeutung

gewesen, denn sie erbielt die fern von der Heimat in der Diaspora

lebenden Juden, welcben die Kenntnis des Hebraiscben naturgemaB

inuner mebr abbanden kam, in steter Vertrautbeit mit dem Gresetz

und den iibrigen beiligen Scbriften, und sie ermoglicbte aucb den

Nicbtjuden das Studium dieser Scbriften, Bierdurcb bereitete sie

zugleicb der spater einsetzenden christlicben Mission den Boden.

Naohricliten j
gescMftl. Mitteilnngen 1909. 2. 9
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Denn fiir die Ckristen war ztmachst, wie fiir die Juden, das Alte

Testament die heilige Schrift yiat und die christliclien

Missionare konnten iil3erall da leicht anknupfen, wo sie schon

Kenntnis des Alten Testaments verbreitet fanden. So baben die

jlidischen Diasporagemeinden einen Hauptbestandteil der altesten

cbristliclien Gremeinden geHefert, nnd die Septnaginta, welcbe

scbon uberall verbreitet und bekannt war, ist von den Christen

einfach hbernommen nnd znr Borchenbibel geworden.

Diese Debernabme der Septnaginta dnrch die christliche Kirche

hat dann aber bei den Jnden eine voUige TJmwalznng in der

Schatznng der Septnaginta hervorgemfen. In den haufigen

Dispntationen mit Christen mnfiten die Jnden bfters bemerken,

daB die Septnaginta, anf welche sich die Christen beriefen, den

wahren Sinn des hebraischen Textes manchmal nnr sehr nngenan

wiedergab, nnd so wandelte sich die ghnstige Stimmnng fiir die

Septnaginta mit der Zeit in ibr Gegenteil. Anch drang gerade

damals nnter den jndischen Schriftgelehrten eine Richtung dnrch,

welche anf jeden Bnchstaben des heiligen Textes Gewicht legte,

nnd diese konnte naturgemaB eine so freie Ilebersetznng, wie es

die Septnaginta groBenteils war, nicht billigen. Daher wnrde im

ersten Drittel des 2. Jahrh. n. Chr. von Aqnila eine ganz nene

TJehersetznng deS Alten Testaments angefertigt, welche ohne

Riicksicht anf den Geist der griechischen Sprache jeden Bestand-

teil des heiligen Textes mbgKchst genan ins Griechische iibertr^t,

nnd diese Ilebersetznng gelangte bei den Jnden 2inm hochsten An-

sehen nnd blieb darin mindestens bis znm 6. Jahrh. n. Chr. Doch

wnrde schlieBlich anch sie nicht mehr zugelassen, weil anch in

den Diasporagemeinden liberal! Stndinm des hebraischen IJrtextes

gefordert wnrde, nnd so ist sie bis anf ziemlich dlirftige Reste

verloren gegangen.

Neben der Uebersetznng Aqnilas entstanden im 2. Jahrh.

n. Chr. noch zwei andere griechische Uebersetznngen, die des

Theodotion und des Symmachns, die sich gleichfalls enger an den

hebraischen IJrtext anschlossen, wenn anch nicht so sklavisch, wie

Aq^nila. Anch von ihnen sind nnr Brnchstlicke erhalten.

Diese genaneren Debersetznngen haben nun ihrerseits wiederum
die alte Septnaginta beeinflnJBt, zwar nicht direkt, wohl aber dnrch

Vermittelnng der beriihmten ^Hexapla^^, welche Origenes etwa im
4. Jahrzehnt des 3. Jahrh. n. Chr. in Palastina schnf. Origenes

stellte in diesem Riesenwerke den hebraischen Drtext in hebraischer

Schrift nnd in griechischer Transkription mit den vier griechischen

Debersetznngen (Aqnila, Symmachns, Septnaginta, Theodotion) in
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6 Paralleltolumnen znsanmxen, iim, wie er selbst sagt, dem christ-

liciLen Streiter cin Eiistzeug zu verschaffen, das itn in den Stand

setzte, die Jnden, die sicli immer auf das hebraisclie Alte Testa-

ment beriefen xind den mit der Septuaginta operierenden Gregner

verlacliten, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und sich bei

ibnen in Eespekt zu setzen. Hier korrigierte er nun die Septua-

ginta nack dem kebraischen Urtexte und den genaueren Ueber-

setzungen von Aquila, Symmachus und Tkeodotion. Allerdings

kennzeichnete er seine Aenderungen sekr haufig durck kritiscbe

Zeicken, wie sie bei den alexandriniscken Pkilologen seit langer

Zeit iiblick waren, aber diese Zeicken waren dock nur unter ge-

wissen TJmstanden verwendbar; in alien iibrigen Fallen blieben

die Aenderungen unbezeicknet.

Origenes katte seine Hexapla nur flir den wissensckaftlicken,

nickt flir den kircklicken Q-ebrauch bestimmt. Aber etwa ein

halbes Jakrkundert nack seinem Tode gaben Eusebius und Pam-
pkilus, aus dem Eiesenwerke ihres Meisters einen Auszug keraus,

welcker nur die Septuagintakolumne nebst ausgewaklten Lesarten

aus den iibrigen Kolumnen entkielt, und dieser „kexaplariscke

Septuagintatext" fand weitere Verbreitung und bekam nack dem

Zeugnis des Hieronymus (um 400 n. Chr.) in Palastina sogar kirck-

licke Geltung. In grieckiscken Handsckriften finden wir ikn nur

selten rein erkalten und miissen daker zu seiner Rekonstruktion

lateiniscke, armeniscke, syriscke und arabiscke XJebersetzungen

keranzieken. Wohl aber kat er den Text sekr vieler grieckiscker

Handsckriften beeinfluJBt,

Au6er dem in Palastina liblicken kexaplariscken Septuaginta-

texte gab es nack dem Zeugnis des Hieronymus nock zwei andere

Textformen: in Alexandria und Aegypten las man einen Septua-

gintatext, der auf einen sonst nickt weiter bekannten Hesyek

zuruckging, und von Eonstantinopel bis Antioekia benutzte man

den Text des im Jahre 311 als Martyrer gestorbenen Lukian, des

Begriinders der berukmten antiockeniscken Exegetensckule. Den

Lukiantext kat man, vor allem mit Hiilfe der alttestamentlicken

Zitate bei den aus der Sckule Lukians stammenden antiockeniscken

Kirckenvatern, flir mancke Biicker in bestimmten Handsckriften,

die eine eigentiimHcke Textform entkalten, sckon mit Sickerkeit

nackweisen konnen, und es kat sick gezeigt, daB er unter Dm-

standen auck andere Handsckriften beeinfluBt kat. TJeber dem

Hesycktext liegt nock tiefes DunkeL

Bis kierker ist nur von den Sckicksalen der Septuaginta auf

grieckisckem Boden die Rede gewesen. Aber die Septuaginta ist

9*
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nicht auf griecliisclien Boden bescliraBkt geblieben, sondem ist viel

weiter verbreitet nnd hat infolgedessen eiae noch viel groBere

WirkuBg ausgelibt mid viel mannigfaltigere ScHcksale erfahren.

Als namlich das Christentmn sich ausbreitete zn Volkern, welche

der griechischen Sprache nicht machtig waren, steUte sich bald

das Bediirfnis heraus, die heilige Schrift anch ihneu in ibrer

Muttersprache zuganglich zu machen, nnd so entstanden die alt-

lateinische XJebersetzung (Itala), die verschiedenen agyptischen

Oder koptischen TJebersetznngen (in sahidischem, achmimischem

nnd bohairischem Dialekt), die abessinische oder athiopische, die

armenische, die georgische, die gotische nnd die slavische, sowie

anch, mehrere syrische nnd arabische TJebersetznngen des ganzen

Alton Testaments oder gewisser Teile desselben, nnd ein gnt Toil

dieser TJebersetznngen ist bei den betreffenden Yolkern noch bis

anf den hentigen Tag in kirchlichem Gebranch geblieben. Biese

TJebersetznngen der Septuaginta in andere Sprachen sind flir die

Eekonstrnktion der Septuaginta von der grofiten Bedentung, da

sie moistens zn einer Zeit entstanden sind, ans der v^ir gar keine

oder nnr sehr wenige griechische Bibelhandschriften besitzen.

Aber anch hiervon abgesehen sind diese TJebersetznngen fhr die

Wissenschaft anBerordentlich wichtig, denn moistens hat mit ihnen

eine ganz nene Epoche in der Literatnr des betreffenden Yolkes

begonnen. Beispielshalber sind die Aegypter, die bis dahin noch

itomer eine ans den Hieroglyphen hervorgegangene, schwer ver-

standliche nnd dem wirkUchen Lantbestande langst nicht mehr
""

entsprechende Schrift benntzten, erst bei der TJebertragnng der

Bibel dazn hbergegangen, ikre Sprache mit griechischen Bnchstahen

zn schreiben nnd so anch die hisher ganz nnbezeichnet gebliebenen

Yokale anszndriicken. Yielfach hat mit der Bibeliibersetzung die

Literatnr des betreffenden Yolkes anch hberbaupt erst begonnen,

so bei den Abessiniern, Armeniern, Georgiern, Goten nnd Slaven.

Der Plan unsers Septuaginta-TJnternebmens ist es

nnn, aUe in dieser Skizze bezeicbneten Doknmente, soweit mbglicb,

wiederberzustellen. Wir bescbranken nns also nicht anf eine

Eekonstrnktion des nrspriinglicben Septuagintatextes, sondern

wollen anch alle Reste von Aq[nila, Symmachns nnd Theodotion

systematisch sammeln (die Ausgabe dieser Eragmente von Field

genligt nicht) nnd die Septuagintatexte des Origenes, Hesych nnd
Lnkian nnd eventnell anch noch andere „Rezensionen“, soweit

moglich, wiederherstellen. Anch wollen wir die alten Ueber-

setzungen der Septuaginta in andere Sprachen, sofern sie nicht

schon in geniigenden Ansgaben vorHegen oder von anderer Seite
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bearbeitet warden, auf Grand einer nmfassenden TJntersucliiuig der

fiir sie in Betracht kommenden Handscbriften berausgeben. Zu
einer so weiten Ansdehnang unsers Unternebmens fiihrt arts die

TJeberzeagting, dafi alle diese Arbeiten anfs innigste miteinander

znsammenbangen, and daB eine sicber basierte Rekonstruktion der

ursprunglicben Septaaginta nnr bei griindlicber Kenntnis aller

dieser Raktoren moglicb ist.

II. Bisher begonnene Arbeiten.

1) In ventarisierung des handscbriftlicben Materials.

Die grnndlegende Yorarbeit fiir das ganze IJnternebmen ist

die Inventarisierung aller fiir uns eventnell in Betracbt kommenden
Handscbriften in griecbiscber and anderen Spracben. Diese ist

von vornberein mbglicbst nmfassend angelegt, z. B. sind von den

griecbiscben Handscbriften nicht nnr die eigentlicben Bibelband-

scbriften aufgenommen, sondern anch die litnrgiscben Blicber,

welcbe alttestamentKcbe Lektionen entbalten, and die exegetiscben

Werke der Kircbenvater vom 6, Jabrbandert an einscbHeJBlich der

s. g. Katenen oder Kettenkommentare, welcbe die Anslegangen

verscbiedener Kircbenvater in sicb vereinigen. Dock ist die an-

fangs begonnene Inventarisiernng der lateiniscben Bibelband-

scbriften aufgegeben, da sicb herausstellte, dafi diese Arbeit be-

reits von der papstlicben Kommission znr Revision der Ynlgata

gemacbt wird.

Die Inventarisiernng der griecbiscben, koptiscben, atbiopiscben,

syriscben und arabiscben Handscbriften wird in Gottingen gemacbt

nnd ist jetzt wenigstens fiir die griecbiscben Handscbriften so weit

gefiibrt, daB ein TJeberblick liber das znr Yerfiigong stebende

Material gewonnen ist. Durcbgeseben sind dafiir etwa 900 Bande

gedrnckter BibUotbekskataloge. Handscbriften, welcbe das ganze

Alte Testament oder einen groBeren Teil desselben umfassen, sind

anf 3 Qnartzetteln gebucht, von denen der erste die Angaben

liber Zeit, Scbreibstolf, IJmfang, Format and Provenienz der Hand-

scbrift entbalt, der zweite ibren Inbalt bescbreibt, und der dritte

die Werke verzeicbnet, in jwelcben die betreffende Handschrift

bescbrieben, beurteilt oder verwertet ist. Bei den die weitans

iiberwiegende Mebrzabl bildenden Handscbriften dagegen, welcbe

nnr ein einziges oder einige Blicber des Alien Testaments ent-

balten, sind alle diese Angaben anf einem einzigen Qnartzettel

vereinigt. So sind scbon jetzt mebr als 2500 Qnartzettel znsammen-

gekommen, welcbe die Bescbreibnngen von etwa 2000 Handscbriften
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entlialten. Hierzu sind dann Obtavzettel geschriebeiij anf welchen

die auf den Quartzettelii vorkommenden biblischen Blicher oder

Bncbgruppen einzeln verzeicbnet sind; die Zabl dieser Oktavzettel

belanft sick anf mebr als 4000. Die Quartzettel sind nacb Stadten

und Bibliotkeken geordnet; sie geben also eine Debersicbt iiber

das in jeder Bibliotbek in Betracbt kommende handscbriftlicbe

Material. Die Oktavzettel dagegen sind nacb biblischen Biichern

geordnet; sie geben eine Ilebersicbt iiber das Material, welcbes

fiir jedes bibliscbe Buck zur Verfiigxuig steht. Die Beschreibnngen

sind bisher nach den gedrnckten Handsckriftenkiatalogen gemacht,

nnr die grieckiscken codices Vaticani nnd Barberini sind von Prof.

Baklfs, dife syriscken tmd axabiscken Handsckriften in Eom/
renz, Mailand nnd Venedig von Prof. Eugene Txsserant (Eom)

neu aufgenoininen. Da die gedrnckten Kataloge oft nickt geniigen,

nnd von versckiedenen Handsckriftenbestanden iiberkaupt nock keine

Kataloge ersckienen sind, so weist unser Inventar naturgemaB

nock mancke Liicken anf, die erst mit der Zeit durck Nachfor-

sckungen an Ort und Stelle ausgefiillt werden konnen.

Deber die armeniscken und georgiscken Handschriften gaben

die gedrnckten Kataloge gar zu diirftige Auskunft, daker ist Her
sogleick auch roit umfassender Nachforschung an Ort und Stelle

begonnen. Prof. E. N. Pinek (Berlin), der durck seine engen

BezLekungen zu Land und Lenten in erster Linie dazu befakigt

war, kat eine Instruktion in ameniseker Spracbe druoken lassen

und laBt auf Grund dieser die Handsekriftm in Kleinasien, Kon-
stantinopel, Etsekmiadzin u. s. w. durck ihm bekannte Armenier

systematisek aufsuchen und besekreiben.

Eine aknlicke Arbeit ist fiir die slaviscken Handsebriften ge-

plant; wir koffen, hierfiir einen russiseken Gelekrten zu gewinnen,

der auf diesem Gebiete sekon mekrfack mit Erfolg tatig gewesen ist.

2) Kollationierung der eigentlicken
Bibelkandschriften.

Da die Laventarisierung des kandsckriftlicken Materials so

weit vergeschritten ist, daB man wenigstens einen vorlaufigen

Deberblick iiber dasselbe gewonnen bat, haben wir nunmehr auck

die Aufarbeitung desselben in Angriff genommen. Als Ausgangs-
punkt dafiir haben wir die Apokrypken gewaklt. Mafigebend fiir

diese Wahl waren folgende Gesicktspunkte

:

1) Die Apokrypken kilden das Bindeglied zwiseken dem Alten
und Neaen Testamente und sind fiir das Verstandnis der Hstoriseken

und religiosen Situation zur Zeit Jesu Ckristi auBerordentlick
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wicttig. Sie zeigen das Judentum im Karapfe mit dem Grrieclientuin

tmd d(J>cli axioli vom Grrieclientum beeinflufit und sind daher fiir die

Erforsclmng des Hellenismus von hervorragender Bedeutung. Aus
diesem Grrunde wiinscben Theologen, PMlologen und Historiker

dringend eine neue, zuverlassige Ansgabe dieser Schriften.

2) Das Material ist bei den Apobryphen, obwobl ancb sebr

grofi, dock eher zn bewaltigen, als bei anderen Stiicken des Alton

Testaments, z. B. kommt die Beeinfiussung der Septuaginta durch

den hebraisclien Drtext und durcb andere griecliiscbe IJebersetzungen

desselben Mer fast immer in Wegfall, da ein hebraischer TJrtext

entweder nie existiert hat oder schon frtih verloren gegangen ist.

Daher werden wir bei den Apokryphen eher zu einem AbschluB

gelangen und durch die Arbeit an ihnen mancherlei lernen, was

uns spater die Losung umfangreicherer und schwierigerer Aufgaben

wesentlich erleichtern wird.

3) Auch in Cambridge wird an einer groBen Septuaginta-

ausgabe gearbeitet, freilich in ganz anderer Weise, als wir es

beabsichtigen, denn jene Ausgabe fiigt an den Abdruck einer sehr

alten griechischen Handschrift ledigKch ein Verzeichnis der Va-

rianten aus vielen anderen griecMschen Handschriften, sowie aus

den altesten Kirchenvatern und den wichtigsten alten ITeber-

setzungen der Septuaginta in andere Sprachen (fast ausschlieBlich

nach den gedruckten Ausgaben), und sieht von dem Yersuche

einer Rekonstruktion der Septuaginta grundsatzlich ab. Immerhin

ist aber die englische Ausgabe, da sich ihre Kollationen griechi-

scher Handschriften bei einer Nachpriifung als sehr zuverlassig

bewahrt haben (s. die Rezension der bisher erschienenen Bucher

Genesis—Leviticus von Dr. Hautsch in den Gottingischen ge-

lehxten Anzeigen 1909, S. 563 jff.), fiir uns von dem groBten Werte,

und wir sind daher mit den englischen Herausgebern in Yerbindung

getreten und haben mit ihnen vei^abredet, daB wir uns gegenseitig

unsere Yorarbeiten zur Yerfiigung stellen und uns stets uber den

Stand unserer Kollationen informieren woUen, damit liberfliissige

Doppelarbeit, nach Moglichkeit vermieden wird. Nun haben die

englischen Herausgeber, wie sie uns mitteilen, bisher nur das

Material zum Oktateuch, d. h. dem Pentateuch nebst Josua, Richter

und Ruth, gesammelt. Der Gefahr doppelter Arbeit entgehen wir

also am sichersten, wenn wir unsrerseits bei den Apokryphen

einsetzen.

Mit der Bearbeitung der Apokryphen ist beim ersten Makka-

baerbuche begonnen. Alle bisher bekannten griechischen Yarianten

werden systematisch geordnet und damit ein Rahmen fiir die ge-
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plante KoUation aller uns erreictbaren griechisclien Handscliriften

gescliaffen. GMeichzeitig soli eine neue Erforschung der alten

Uebersetzungen der Apokryphen in andere Spracken in Angriff

genoinmen werden.

3) Andere Arbeiten.

Neben der Inveniarisierung des handschriftlicben Materials

nnd der Bearbeitung der Apokryphen sind auck andere Arbeiten

begonnen xind sollen nack MaBgabe der znr Verfiigung stekenden

Mittel nnd Krafte neben jenen weiter gefiikrt werden, damit

^pater, wenn wir an die Bearbeitung der viel groBere Sckwierig-

k^iten yernrsackenden kanoniscken Sckriften des Alten Testaments
kommen werden, schon ein Teil der fiir dieselben ndtigen Vor-
arbeiten erledigt ist. Bderker gekort

a) die Dnrckforscknng der Kirckenvater, deren Zitate fiir die

Gresckichte des Septnagintatextes von der groBten Bedeutnng sind.

Herr Dr. Hantsch kat die Zitate der antiockeniscken Vater
Diodor, Tkeodor yon Mopsuestia, Chrysostomus nnd Tkeodoret
znm Oktateuck nntersiickt nnd ist zn dem Resnltate gelangt, daB
der Text, welcken man bisker fiir die Inkianiscke Hezension Melt,

nnd weloken Lagarde als solcke gedrnckt kat, nickt der Lnkian-
text ist. Sein Anfsatz wird demnackst in den Nackrickten nnserer

Gresellschaft ersekeinen. Herr Reimpell kat mit der TJnter-

sucknng Philos begonnen, Herr Grrofie-Branckmann arbeitet

Theodorets Kommentar zn den Psaknen dnrck. Aeknliche Arbeiten
sollen kinznkommen, anch ist eine Dnrckforscknng der Katenen,
die for nns besonders wegen der in ihnen erkaltenen Eragmente
yon Aqnila, Symmackns und Tkeodotion yon Bedentnng sind, in

Anssickt genommen.

b) Die liturgiscken Biicker der griecMscken Kircke entkalten
mancke alttestamentlicken Stiicke, sie sollen daker spater mit in

den Xreis der TJntersucknng gezogen werden, dock ist das nnr
mbglick bei Heisen in den Orient, da die litnrgischen Biicker als

nock im praktiscken Grebranck befindlick meistens an Ort und
Stelle geblieben nnd nickt in die abendlandiscken Bibliotheken
iibergegangen sind, Vorlaufig ist eine nenere gedrnckte Ansgabe
dieser Biicker, namlick des Triodion, Pentekostarion nnd der Me-
naen,^ exzerpiert nnd eine doppelte Liste der alttestamentlicken
Lektionen nack den Tagen ikrer Verlesnng und nack den alttesta-

mentlicken Biickern, welcken sie angekoren, angefertigt,

c) Von den alten IJebersetznngen der Septnaginta in andere
Spracken sollen nack dem oben Bemerkten znnackst die zn den
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ApokrjplieE in Angriff genommen werden. Aber auch fiir die

kanonischen Sckriften des Alten Testamentes werden bereits Yor-
arbeiten gemacbt: Herr Prof. Jiilick er (Marburg) wird denmachst

die lateiniscke Uebersetzung des hexaplariscben Hiobtextes ber-

ausgeben, und Herr Reimp ell bearbeitet die arabiscke Tleber-

setztmg des hexaplariscben Pentateucbtextes.

III. Arbeitskrafte.

Das Septuaginta-IInternebmen steht unter der Anfsicbt der

Kgl. Gresellscbaffc der Wissensobaften zn G-ottingen. Diese bat

eine weitere tind eine engere Septuaginta-Kommission eingesetzt.

Die weitere Kommission, der yon der Gresellscbaft die allgemeine

Leitnng libertragen ist, setzt sicb zusammen aus den beiden Se-

kretaren der Gresellscbaft, deren einer jeweils in den Kommissions-

sitznngen den Vorsitz fiibrt, und aus den Herren Bonwetsch,
Rablfs, Smend, Wackernagel, Wellbausen und "Wend-
land. Die engere, gescbaftsfubrende Kommission bestebt aus den

Herren Rablfs, Smend, Wackernagel (Vorsitzendem) und

Wendland. Sie bat die Kontrolle iiber alle Veroffentlichnngen

des Septuaginta-TJnternebmens. Auch sind alle Mitglieder derselben

jederzeit nacb MaJSgabe der ibnen zur Yerfiigung stebenden freien

Zeit zu positiver Mitarbeit erbotig. Bis zu seinem Rortgang

nacb Freiburg i. B. im Friibjabr 1909 war auch Herr Eduard
Schwartz als Mitglied der weiteren und Yorsitzender der

engeren Kommission an dem Unternebmen beteiligt.

Der Hauptsitz der Arbeit ist in Gottingen. Hier ist in zwei

vom Herrn Universitatskurator unentgeltlicb zur Yerfiigung ge-

stellten Raumen ein Septuagintabureau gescbaffen, in welcbem

Herr Rablfs als Leiter der Arbeiten mit seinen Hiilfsarbeitern

tatig ist. Als ordentlicber Hiilfsarbeiter war yom April 1908 bis

Sept. 1909 Herr Dr. Hautscb angestellt. Im Okt. 1909 trat

Herr Reimpell an seine Stelle, und gegen Ende Nov. 1909 kam
als zweiter ordentlicber Hiilfsarbeiter Herr GroBe-Brauck-
mann binzu. AuBerdem warden zu gewissen Arbeiten andere

Hiilfskrafte berangezogen, z. B. wurden die von uns durchzuar-

beitenden Handscbriftenkataloge von Herrn Dr. Georg Muller
nacb dem Realkatalog der Gottinger XJniversitats-Bibliotbek und

nacb bibliotbekswissenscbaftlicben Werken zusammengestellt. Alle

unter II aufgezablten Arbeiten mit Ausnabme der Inventarisation

armeniscber und georgiscber Handscbriften sind in dem Gottinger

Septuagintabureau geleistet.
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Zu dem Grottinger Bureau sind aber seit eiuiger Zeit uocb
2:wei audere Arbeitsstellen hiuzugekomnieii : eiue armeuiscli-geor-

gische AbteHiiug in Berlin unter der Leitung von Herm Prof.

P. N. Pinck und eine athiopiscbe in Strafiburg i. E. unter der
Oberaufsicht von Herm Prof. E. Littmann. In der armenisck-
georgischen Abteilung wirkt Herr Prof. Pinck selbst mit seiner

Schwester Prau Dr. Grjandscbezian und einer Anzahl arme-
nischer Hulfskrafte. Piir die athiopiscbe Abteilung ist als stan-

diger Mitarbeiter Herr Oberlehrer Jager in Strafiburg gewonnen,
der seine ganze freie Zeit in den Dienst unsers ^ H
stellen und demnacbst init der Kollationierung der athiopischen

Bifeelhandsohriften beginnen wird.

0ie armenisch-georgische und die athiopische Abteilung werden
in gewisser Weise selbstandig vorgehen, aber dock immer in eng-
ster Piihlung mit der Zentralstelle G-ottingen bleiben. Als nachstes
Hauptziel ist fiir alle Abteilungen die Bearbeitung der Apokryphen
gestellt. Das Gottinger Bureau wird die Bearbeitung der grie-

chischen und syrischen Texte libemehmen, das Berliner die der
armenischen, das Strafiburger die der athiopischen, sodafi die Auf-
gabe sogleich allseitig angegriffen und in nicht zu ferner Zeit ge-

lost sein wird. Daneben werden aber auch die mehr vorbereitenden
Arbeiten, wie die Portfuhrung der Inventarisierung des hand-
schriftlichen Materials und die Sammlung von Stoff ±ur die spater
zu bearbeitenden kanonischen Schriften, nicht aufier acht gelassen
werden.

AuBer den bereits genannten Mitarbeitern haben uns auch
noch andere Gelehrte ihren Hat und ihre Htilfe zugesagt: Herr
Prof. Jiilicher (Marburg) fiir die aus der Septuaginta geflossenen
lateinischen Bibeltexte, Herr Prof. Wilh. Schulze (Berlin) fiir

die grammatische Seite der Hekonstruktion der griechischen Texte,
die Herren Prof. Dietzmann (Jena), Prof. Erich Kloster-
mann (Kiel) und Msgr. Giovanni Mercati (Rom) fiir die

Durchforschung der Katenen, Herr Dr. 0. v. Lemm (St. Peters-
burg) fiir das Koptische. Auch ist uns von den verschiedensten
Seiten eiue so freudige Zustimmung zu unsern Bestrebungen kund-
gegeben, daB wir mit Bestimmtheit auf eine spatere Erweiterung
des Kreises unserer Mitarbeiter rechnen diirfen.

Die Eommission fiir das Septuaginta-Unternehineii.



Adresse zum SOOjalirigen Jubilaiim der Universitat

Leipzig.

An dem stolzen Feste des 500jahrigen Jnbilaums, das der

Universitat Leipzig als zweiter nnter den reichsdeutsclien Hoch-

schnlen zu feiern vergonnt ist, nimmt ancli die Konigliche Gresell-

scliaft der Wissenschaften zu G-ottingen freudigen Anteil, und ent-

bietet der ebrwiirdigen und jugendfrischen Jnbilarin die herzlichsten

Gllickwiinsclie beim Eintritt in das zweite balbe Jalirtausend.

Wir gedenken in diesen Tagen dankbar bewegt der reicben

Eorderung, die durck mekr als andertkalb Jabrliundert von der

Alma Mater Lipsiensis, ihren Lekrern und ikren Zbglingen, auck

zu uns keriibergestrbmt ist, und die nickt zum kleinsten Teile die

Arbeiten unserer Gresellsckaft befrucktet, unsere Hocksckule aker

fruh. befakigt hat, den niedersacksiscken Landen zu werden, was

Ikre Universitat schon durck viele Generationen fiir Obersachsen

gewesen war: eine Hockburg und Ereistatte der Wissenschaft,

eine Erziekerin fiir den Staat und fiir alle Wirkungskreise des

offentHcken Lebens.

1st es dem genialen Organisator der Georg-August-Universitat,

dem Ereikerrn Gerlack Adolph von Miinchhausen nidkt gelungen,

den Eat Moskeims zu verwirHicken und seine junge Sckopfung

mit dem prunkenden Namen Gottscheds zu sckmlicken, so sind wir

um so mekr stolz, uns fiir die verkeiBungsvollen Anfange der

Pkilologie den Eektor der Tkomas-Schule Johann Matthias Gesner

geholt zu kaben, und aus besckeidenstem Wirken an der Dresdener

Bibliotkek seinen grofieren Nackfolger Christian Gottlob Heyne.

Die Namen des KoUegen und des Schillers Ikres Ernesti bedeuten

fiir uns zugleich wicktige Etappen in der Jugendgesckickte der

Kbniglicken Sozietat; und wenn wir deren Album aufscklagen, so

ist es gewifi kein Zufall, wenn uns als erstes auswartiges Mitglied

der historiscken Klasse eben Johann August Ernesti, als erstes
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der matliematisclieii Klasse Abraham Grotthelf Kastner entgegen-

leucbtet, Kastner, der bald der Unsrige werden und die Reibe der

Matbematiker eroffnen soUte, die iiber Wilbelm Weber bis anf diese

Tage berab ibr wissenscbaftlicbes Wirken nnd ibre Lebrtatigkeit

zwiscben Leipzig und Gottingen geteilt baben.

Im friedlicben Wetteifer mit ibrer rubmbedeckten obersacb-

siscben Scbwester ist die TJniversitat Gottingen erstarkt und beran-

gewacbsen; es gibt wenige Gebiete der Wissenscbaft, die nicbt von

einem Austauscb der Ebrafte Zeugnis ablegen konnen. In unserm

Lebrkorper wie in unserer Gesellscbaft bat allezeit ein guter

Tropfen Leipziger Elutes pulsiert — und uns binwiederum gibt

es beute ein Hocbgefiiblj dafi wir im abgelaufenen Jabrbundert die

Dankesschuld des acbtzebnten siibnen durften : durcb mancben

Verzicbt, der Ibnen einen glanzenden Namen zufiibrte, oder eine

sicbere Gewabr fur die ^Zukunft.

Moge dieser kraftvoUe Wettbewerb zwiscben den beiden Hocb-

scbulen, zu dem das letzte Jabrzebnt aucb ein engeres Verbaltnis

unserer Gelebrten Gesellscbaften gefiigt bat, allezeit fortbesteben,

und moge es der TJniversitat Leipzig bescbieden sein, nocb durcb

lange Jabrbunderte ibren Rubm zu mebren und ibre reicberprobte

Wirksamkeit zu erstrecken fiber die fernsten Teile der Erde!

Die Koniglicbe Gesellscbaft der Wissenscbaften
zu Gottingen.



Adresse an die Universitat Cambridge zur

Erinnerungsfeier Darwins.

An dem hoben Eeste, das die alte, weltberiihmte Universitat

Cambrigde beute dem Andenten ibres groBen Sobnes widmet, nimmt
die Koniglicbe Gesellscbaft der Wissenscbaften zn Grottingen den

berzlicbsten AnteiL Grebort docb die Tat des nnsterblicben Charles
Darwin nicbt allein seiner Alma mater, nicbt allein seinem Yater-

lande, sondern der Welt, die sie begeistert aas seinen Handen
empfing

!

Wie die Menscben in nralten Zeiten am beutigen Tage des

Jahres sicb zusammenfanden nnd gewaltige Fener emporlodern

lieBen znm Himinel, nm der Grottbeit, die Licbt nnd Leben spendete,

dankbar zu opfern, so sind bente aus alien Eeicben der Welt Manner

znsammengekommen, tun den Manen des Mannes der dnrcb seines

Greistes Tat das gebeimnisvolle Weben des Lebens mit strablendem

Licbte erbellt hat, ihr Dankopfer zn bringen.

Wie scbnell, wie macbtvoll bat seine Tat das Dunkel dnrcb-

drnngen! Eine nene Weltanschaunng ist seiner Arbeit entsprossen!

Hat je ein Gredanke in solcbem Siegesznge die Hohen nnd Tiefen

des Lebens erobert? Noch immer nnd nnanfhaltsani dringt das

Licbt der Selektionstheorie in nene Gebiete des Lebens aufklarend

vor. Die Stellnng des Menscben im Ganzen der Welt, in der leb-

losen wie in der lebendigen Natnr, seine eigene Entwickltmg nnd

die Entstehnng seiner Gemeinwesen, der Staaten nnd Gesellscbaften

mit ibren wnndervoU feinen Organisationen, die Herknnft der nn-

ermeBlicben Fillle seiner Yorstellungen nnd Gedanken, seiner tlber-

zengnngen nnd Ideale, seiner Erfindnngen nnd Entdeckungen:

dieses alles hat sicb entbiillt als ein Ansdmck des gewaltigen,

ebernen, grofien Gesetzes, das alle Entwicklnng beherrscbt. Der

Mensch, der sicb als Angelpnnkt der Welt fublte, der Menscb, der

sicb als Ebenbild der Gottbeit eine Ansnabmestellnng anmafite,
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er ist in seine Crrenzen verwiesen, in die nntrennbare Gremeinscliaft

mit seiner nmgebenden Welt.

Aber diese Einsicbt hat ihm nichts von seiner Macht geraubt.

Indem sie den Menschen mit alien seinen korperlichen und geistigen

Eigenschaften gleichfalls als ein natiirliches Prodnckt der Ent-

wicklnng erwies, gab sie ihm anch die Znversicht seiner eigenen

stetigen WeiterentwicHung, die er mit BewuBtsein beeinflnssen

kann. Mochte dieses stolze BewuBtsein die Selektion in immer
edlere Eormen kleiden, mochte es den Kampf nms Dasein in immer
hnmanere Bahnen leiten, mochte es den G-edanken der Einheit xmd

Znsanmiengehorigkeit, den Gedankenj dafi Leben und Arbeit nicht

dem Individuum allein, sondern der Gesamtheit gehbid}, immer
wetter verbreiten iiber Volker und Lander zum Segen des Menschen

und seiner Kultur!

Dieser Wunsch beseelt am heutigen Eesttage

Die Kbnigliche Gesellschaft der Wissenschaften
zu Gottingen.
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Bericht des Sekretars der Gesellscliaft iiber das

Geschaftsjahr 1909/1910.

Die Konigliclie Gresellscliaft der Wissenschaften hat wahrend

des ahgelaufenen Jahres zwei offentliche nud 14 ordentliche

Sitzungen gehalten. TTeber den Inhalt der offentlichen Sitzungen

ist in den Q-eschaftlichen Mitteilungen des Jahres berichtet, der

wissenschaftliche Inhalt der ordentlichen Sitzungen ist nnten be-

sonders verzeichnet.

Die Nachrichten der mathematisoh-physikalischen Elasse

sind in 4 Heften (428 S.), die der philologisch-historisohen Elasse

in 4 Heften (572 S.) und einem Beiheft (179 S.) ansgegeben.

Von den Abhandlnngen der mathematisoh-physikalischen

Elasse erschienen:

Bd. VI ETo. 4 Martin Brendel, Theorie der kleinen Planeten.

Zweiter Teil. (VI. 192 S.) 1909.

Bd. VII No. 3 Ergebnisse der Arbeiten des Samoa-Observatorinms

der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften ni. E. Linke, Die

Brandnngsbewegungen des Erdbodens und ein Versuch ihrer

Anwendung in der prakt. Meteorologie. Mit 3 Tafeln. (58 S.)

1909.

Von den Abhandlnngen der philologisch-historisohen Elasse:

Bd. XI No. 4 F. Frensdorff^ Von nnd hber Schlozer, (114 S.)

1909.

Bd. XI No. 6 Hermann Oldenberg, Rgveda. Textkritische und

exegetische Noten. Erstes bis sechstes Buck. (VIII. 438 S.).

Bd. XII No. 1 G. Kbrte, Das Volumniergrab bei Perugia, Mit

7 Tafeln nnd 2 Textabbildnngen. (47 S.) 1909.

Bd. XII No. 2 Johannes Hertel, Tantrakhyayika. Die alteste

Eassung der Paficatantra. Mit 1 Tafel. (186 S.) 1910.

Die Redaktion der Gottingischen Gelehrten Anzeigen libernahm

Herr Dr. J. Joachim; die Anzeigen sind in gewohnter Weise

fortgefiihrt worden.

Naclirioliten; geschaftl. MitteiluBgen 1910. 1. 1
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Der Tatiscliverkehr erfahr dadurcli eine Er^veiternng
,
daB in

ilin eingetreten sind G-esellschaften xuid Anstalten in Barcelona,

Bergedorf, Charkow, Concarnean, Grent, Lausanne, IJrbana. Er
umfaBt jetzt 389 SteUen. Ueber die der Gresellschaft im Tauscb

nnd sonst zngegangenen Scbriften giebt das weiterbin abgedrnckte

Verzeicbnis Anskunft. Es dient zugleich als Empfangsbescbeini'

gung, wo solcbe nicht besonders gegeben ist.

Mit der Znstimmnng der Erau Gebeimrat Altboff scbenkte

Herr Bildbaner Seebock in Rom der Gesellscbaft eine Marmorbilste

Altboffs. Dafur wird ancb bier verbindlicbst gedankt.

Die Gesellscbaft bewilligte znr Unterstlitzung wissenscbaft-

licber Arbeiten:

Hexrn Professor Dr. Hertel in Jena znr Weiter-

fiibrimg seiner experimentellen Stndien liber die pbysio-

logiscben Wirktingen des Lichtes . M. 800

Herrn Professor Dr. vonWalter in Gottingen fiir

eine Stndienreise zum Zwecke einer Ansgabe des Gandnlf „ 300

Herm H. Wagner znr Unterstiitzung des Druckes

eines von Oberlentnant Weiss beranszngebenden etbno-

grapbiscben Abbildnngswerkes
„ 600

Herrn W ackernag el fiir das Septuaginta-TJnter-

nebmen
^ 2500

Herm Dr. Flitter in Gottingen als TJnterstlitznng

zn einer wissenschaftlichen Reise
„ 600

Herm Bonwetscb fiir Bescbaffnng bandscbriftlicben

Materials znr Geschicbte der Exegese des alien Testa-

mentes
^ 300

Anf der am 28. nnd 29. Mai 1909 in Wien tagenden Kartell-

versammlung des Verbandes wissenschaftlicber Korperscbaften war
die Gesellschaft durcb Herrn Wiecbert vertreten.

An den Verbandlungen der Kommission fiir Hirnforscbnng, die

am 29. Mai in Bologna stattfanden, nabm als Vertreter der Ge-
sellscbaft Herr Eblers teil.

In den Sitzungen des Komitees der internationalen Association
der gelebrten Korperscbaften vertraten Herr Eblers nnd Kebr
die Gesellscbaft.

Die Gesellscbaft lieB znm fiinfbnndertjabrigen Jnbilaum der

TJniversitat Leipzig eine Adresse dnrcb den vorsitzenden Sekretar,
an die TJniversitat Cambridge znr Erinnerimgsfeier Darwins eine

solcbe durcb Herrn Verworn iiberreicben. Beide Adressen sind

in den Geschaftlicben Mitteilungen 1909 H. 2 abgedrnckt. — Sie
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bezeugte ilire TeilnaJnne an dem hxnidertjalirigen Greburtstage der

fruheren Sekretare Henle nnd Sauppe.
Ueber die wissenschaftliclie Ansgabe der Septuaginta, die von

der GreseUscbaft inAngriff genommen wurde, ist ein ansfiibrlicber

Bericbt in den Gescbaftlicben Mitteilnngen 1909 H. 2 erstattet

Die Verwaltnng der Lagar de-Stiftung nabm ungestorien

Dortgang, — Die Stiftnng der Preunde Lagardes batte aucb

in diesem Jabre wieder flir reicbe Zuwendnngen zn danken.

Durcb den Tod verier die Gesellscbaft

von Ebr enmitgliedern:
Greorg von Nenmayer in Neustadt a. d. Hardt am

24. Mai 1909 (Ehrenroitglied seit 1901),

von auswartigen Mitgliedern:
in der matbematiscb-pbysikalischen Klasse

Eriedricb Koblrauscb in Marburg am 17. Januar 1910

(ausw. Mitglied seit 1879, zuvor Assessor seit 1867),

Simon Newcomb zu Washington am 11. Jnli 1909 (ausw.

Mitglied seit 1907
,
zuvor korresp. Mitglied seit 1888),

Alexander Agassiz am 27. Marz 1910 (auswart. Mit-

glied seit 1898, zuvor korrespond. Mitglied seit 1879),

in der pbilologisch-bistorischen Klasse

M, J, de Groeje zu Leiden am 17. Mai 1909 (auswartiges

Mitglied seit 1888, zuvor korrespond. Mitglied seit

1872),

von korr espondierenden Mitgliedern:
in der matbematiscb-pbysikaliscben Klasse

Theodor Wilhelm Engelmann zu Berlin am 20. Mai

1909 (korrespond. Mitglied seit 1884),

Heinrich Limpricht in Grreifswald am 13. Mai 1909

(korresp. Mitglied seit 1860, zuvor Assessor seit 1857),

Eduard Pflliger in Bonn am 18. Marz 1910 (korrespond.

Mitglied seit 1872),

in der philologisch-historischen Klasse

CharlesG-ross zu Cambridge (Mass.) am 3. Dezember 1909

(korrespond. Mitglied seit 1891),

Benedictus Niese zu Halle a. S. am 1. Eebruar 1910

(korrespond. Mitglied seit 1901),

Max Rieger zu Alsbach a. d. BergstraJBe am 10. November

1909 (korrespond. Mitglied seit 1897).

1 *
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In dieEeihe der answartigenMitglieder trat mit seiner

TJebersiedeltmg nacli Potsdam ein

Karl Schwarzs child, Dr. ph., Professor, Direktor des

astrophysikalischen Instituts in Potsdam (zuvor ordentl.

Mitghed seit 1907).

Die Gresellschaft wahlte zn

ordentlichen Mitgliedern:
in der mathematisch-physikalischen Klasse

Otto Miigge, Dr. Prof, in G-bttingen, erwahlt am 23. Ja-

nnar 1909, aUerhochst bestatigt am ^9. Marz 1909,

in der philologisch-historischen Klasse

Karl Brandi, Dr. Prof, in Oottingen, erwahlt am 23. Ja-

nnar 1909, aUerhochst bestatigt am 29. Marz 1909,

Hermann Oldenberg, Dr. Prof, in Gottingen, erwahlt

am 22. Mai 1909, aUerhochst bestatigt am 16. Juni 1909

(zuvor korrespond. Mitglied seit 1890),

PaulWendland, Dr. Prof, in GSttingen, erwahlt am
22. Mai 1909, aUerhochst bestatigt am 16. Juni 1909,

znm answartigen Mitglied:

in der phUologisch-historischen Klasse

LudwigWimmer, Dr. Prof, in Kopenhagen, erwahlt am
23. Jannar 1909, aUerhochst bestatigt am 29. MSrz 1909.



Verzeiclinis der im Jalire 1909/10 ab gehaltenen
Sitzungen und der darin gemachten wissenschaft-

lichen Mitteilungen.

Oejffentliclie Sitzxmg am 1. Mai 1909.

Berichte iiber das abgelaufene Jahr. — Q-edacbtnisreden des Herrn

Hilbert auf Minkowski
,

des Herrn Korte anf Ang. Man, des

Herrn Oldenberg auf Th. Benfey. (Glescliaftl. Mtteilxmgen

1909, H. 1).

Ordentlicke Sitznng am 8. Mai 1909.

F. Klein legt vor:

Mathematische Enoyclopaedie III, 2, H. 4.

Emil Hilb, Neue Entwicklnngen iiber lineare Differential-

gleicbungen. (Nachrichten, math.-phys. Kl. 1909, S. 230).

Jacob J. Weyraucb, TJeber den Begriff der Deformations-

arbeit in der Tbeorie der Elastizitat fester Kbrper. (Hack-

ricbten, math.-pbys. Kl. 1909, S. 242.

E, Wiecbert legt vor: Oskar Venske, EinYerfahren zur Be-

stimmnng der Inklination vermittels des Indnktionsinklinato-

riums. (Nachricbiten, math.-phys. Kl. 1909, S. 219).

K. Sckwarzs child legt vor: E. Hertzsprnng, IJeber nene Mit-

glieder des Systems §, y, S, s, t Hrsae minoris. (Nachrichten,

math.-phys. Kl. 1909, S. 235.

N. Bonwetsch, Eine antimonophysitische Schrift. (Nachrichten,

phil.-hist. Kl. 1909, S, 123).

E. Schroder, Zur TJeberlieferung des Herbert von Fritzlar.

(Nachrichten, phil.-hist. Kl. 1909, S, 92).

Ordentliche Sitznng am 22. Mai 1909.

R. Pietschmann legt Berichte des Herrn L. Borchardt iiber

Ausgrabnngen in Aegypten vor.



6 Verzeichnis der wissenschaftliclien Mitteilungen.

Ordentliclie Sitzung am 19. Juni 1909.

r. Klein legt vor: Mathematisclie Encyclopaedie, III, 2, H. 3.

P. Kehr legt vor: H. von Soden, Sententiae LXXXVII epis-

copornm
;
das ProtokoU der Synode von Karthago am 1. Septbr.

266. (Kacbricbten, pbil.-bist. Kl. 1909, S. 247).

N. Bonwetscb legt vor: G-. Dietterich, Bericht fiber neu-

entdeckte kandsckriftKcheUrkunden zur Grescbickte des Grottes-

dienstes in der nestorianiscken Kirche. (Nackrickten
,

pkil.-

kist. Kl. 1909, S. 160).

H. Wagner legt vor: 0. Tetens, Meteorologiscke Terminbeob-

acktnngen 1902—4. 0. Tetens, Ableittmg meteorologisoker

Mittelwerte fur Apia. (Abkandl. matk.-pkys. Kl. Bd. VII).

Ordentlicke Sitzung am 3. Juli 1909.

H. Oldenberg, Zur Geschichte des ^loka. (Nackrickten, pkil.-

kist. Kl. 1909, S. 219).

E. Wieckert legt vor: Angenkeister, Wolkenzug in Samoa.

(Nackrickten, matk.-pkys. Kl. 1909, S. 363).

Ordentlicke Sitzung am 17. Juli 1909.

D. Hilbert legt vor: H. Bokr, Ueber die Summabilitat Dirick-

letscker Eeiken. (Nackrickten, matk.-pkys. Kl. 1909, S. 247).

D. Hilbert: 1) Grundlagen einer Tkeorie der linearen Integral-

gleickungen. (6. Mitteilung). — 2) Zur Tkeorie der konfprmen

Abbildung. — 3) Ueber die Gestalt einer Elacke vierter Ord-

nung. (Nackrickten, matk.-pkys. Kl. 1909, S. 314. 308).

W. Meyer, Die drei arezzaner Hymnen des Hilarius von Poi-

tiers. (Nackrickten, plnl.-bist. Kl. 1909, S. 373).

Ordentlicke Sitzung am 31. JuK 1909.

E. Sckroder kfindigt an : Pi’olegomena zu einer Ausgabe des

Helmbreckt (fur die Nackrickten, pkil.-kist. KL).

P. Kekr legt vor: Italia pontificia Vol. IV.

P. Kekr, Nacktrage zu den Papsturkunden. (Nackrickten, pkil.-

kist. Kl. 1909, S. 436).

J. Wackernagel legt vor: E. N. Einck, Die Wanderungen
der Polynesier nack dem Zeugnis ikrer Spracken. (Nack-

rickten, pkil.-kist. Kl. 1909, S. 308).

J. Wackernagel, Akzentstudien. II. (Ersckeint in den Nack-
rickten, pkil.-kist. KL).
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F. Frensdorff, Eine Musterung deutsclier Historiker aus dem
Jakre 1776. (Nachrichten, pHL-Mst. Kl. 1909, S. 361).

W. Voigt kiindigt an : TJntersucliungen Tiber die Intensitatsver-

kaltnisse beim Zeeman-Effekt. L (fiir die Nachrickten, matk.-

pkys. KL).

E. Kiecke legt yor: A. Coekn und II. Raydt, IJeker die

quantitative Griiltigkeit des Ladungsgesetzeis fiir Dielektrika.

(Nachrichten, matb.'pkys. KL 1909, S. 263).

C. Kunge, Ueber die Ortsbestimmung im Ballon. (Nackrichten,

matk.-pkys. KL 1909, S. 289).

P. Klein legt vor: P. Koebe, IJeber die Tlniformisiernng be-

liekiger analytiscker Knrven. (Kackrickten, matk.-pkys. KL
1909, S. 324).

OeflFentlicke Sitzung am 6. November 1909.

Gf-. Bertkold las Tiber Organisation und Formwandlung in der

Pflanze. (Gesckaftl. Mitteilungen 1909, S. 114).

Ordentliche Sitzung am 20. November 1909.

W. Voigt legt vor: R. H. “Weber, Ueber asymmetriscke und

symmetriscke Tensoren. (Nachrichten, math .-pkys. KL 1909,

S. 371).

E. Wieckert legt vor: K. Zoeppritz und L. Greiger, Ueber

Erdbebenwellen. III. Berecknung von Weg und Gresckwin-

digkeit der Vorlaufer. Die Poissonscke Konstante im Erd-

innern. (Nachrichten, matk.-phys. Kl. 1909, S. 400).

F. Leo legt vor: die der Gresellsckaft iibersandten Schriften des

korrespondierenden Mitgliedes C. Conti Rossini — undWeese-

BernouUi, Die Bildnisse Hallers.

H. Oldenberg, Naksatra und sieou. (Nachrichten, ph^.-hist. Kl.

1909, S. 644).

L. Meyer Tiberreicht im Namen der Verfasserin Meta Benfey:

Theodor Benfey 1909.

P. Wendland legt vor: Ernst Hautsch, Der Lukiantext

des Oktateuch, (Nachrichten, phil.-kist. KL 1909, S. 618).

E. Schroder gibt auf Grrund vorlaufiger Berichte von Prof.

BorcLling Auskunft iiher den Stand der Erforschung mittel-

niederdeutscher Handschriften,
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Ordentliche Sitzung am 4. Dezember 1909.

Der Vorsitzende gedenkt ans AnlaB des am 9. d. M. fallenden

ixindertjalirigen G-eburtstages der Verdienste des letzten stan-

digen Sekretars der Gesellscbaft H. Sanppe.

F. Leo berichtet liber die Oktoberkonferenz der Kommission fiir

den Thesaurus linguae latinae und legt Band IV des The-

saurus vor.

F. Klein legt vor : Mathematische Encyclopaedie Bd. Y. 3. H. 2.

Bd. VI. lA. H. 3.

0. Wallach, TJntersuchungen ans dem IJniversitatslaboratorium

XXn und XXm. (XXII Kachrichten, math.-phys. Kl. 1909,

S. 391. XXin, 1910, S. 87).

Ordentliche Sitzung am 18. Dezember 1909.

E. "Wiechert legt vor : Wiechert und Geiger, Zwei Me-

thoden der Herdbestimmungen bei Erdbeben, (Erscheint in

den Nachrichten, math.-phys. Kl.).

H. W agner legt vor: A. "W olkenhauer, Die Koblenzer Frag-

mente zweier handschriftlicher Karten von Deutschland ans

dem 16. Jahrhundert. (Kachrichten, phil.-hist. Kl. 1910, S. 17).

Ordentliche Sitzung am 15. Januar 1910.

E. Schroder, Busbecqs Krimgotisches Vokabular. (Nachrichten,

phil.-hist. Kl. 1910, S. 1).

F. Leo legt vor: "W. Wiederhold, Bapsturkunden in Frank-

reich. Y. (Beiheft zu den Nachrichten der phil.-hist. Kl.

1910).

D. Hilbert legt vor: Walter Schnee, Deber die Koeffi-

zientendarsteUungsformel in der Theorie der Dirichletschen

Keihen. (Nachrichten, math.-phys. Kl. 1910, S. 1).

Ordentliche Sitzung am 29. Januar 1910.

E. K i e c k

e

legt vor : Madelung, Molekulare Eigenschwin-

gungen. (Nachrichten, math,-phys. Kl. 1910, S. 43).

G. Korte legt vor: A. J. Evans, Scripta Minoa I.

Ordentliche Sitzung am 12. Februar 1910.

L. Meyer, Etymologische Mitteilungen. (Nachrichten, phil.-hist.

Kl. 1910, S. 48).

H. Wagner legt vor: 0. Tetens und Fr. Linke, Die Regen-
und Temperaturverhaltnisse von Samoa auf Grund der Beob-
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achtungen von 34 Stationen. (Erscheint in den Abhandlungen,

math.-pliys. KI., Bd. VII).

Derselbe legt vor: Oberleutnant Weiss, Die Volkerstamme in

N. Dentsch-Ostafrika.

E. Wiechert legt vor: Angenheister, Magnetiscke Beobach-

tnngen in Samoa. (Erscbeint in den Abhandlxmgen
,
math.-

pbys, KL, Bd. VII).

Ordentlicbe Sitznng am 26. Febrnar 1910.

E. Eblers legt vor: Dr. Bernb. Dlirken, TTeber das Verbalten

des Nervensystems naeb Exstirpation der Extremitatenanlagen

beim Froscb. (Erscbeint in den Nacbricbten, matb.-pbys. KL).

D. Hilbert legt vor:

P. Koebe, TJeber die Hilbertsche Uniformisiernngsmetbode.

(Nachricbten, math.-pbys. Kl. 1910, S. 59).

L. Bieberbacb, TJeber die Bewegtingsgmppen des n-dimen-

sionalen enclidiscben Eanmes mit einem endlicben Ennda-

mentalbereicb. (Nacbricbten, matb.-pbys. Kl. 1910, S. 76).

O. Hanpt, Bemerkung iiber Oszillationstbeoreme. (Nacb-

ricbten, matb.-pbys. Kl. 1910, S. 85).

Robert Konig, Konforme Abbildungen einer korperlicben

Ecke. (Erscbeint in den Nacbricbten, math.-pbys. Kl.).

J. K. Wbittemore, Convexe Curven. (Erscbeint in den

Nacbricbten, matb.-pbys. Kl.).

E. Riecke legt vor: Otto Berg, Deber den Tbomsonejffekt in

Kupfer, Platin nnd Eisen. (Erscbeint in den Kacbricbten,

matb.-pbys. KL).

Ordentlicbe Sitznng am 12, Marz 1910.

F. Andreas legt vor: W. Bang, Beitrage znr Erklarung des

komaniscben Marienhymnns. (Nacbricbten, pbil.-bist. Kl. 1910.

S. 61).

E. Leo legt vor: The Oxyrbymcbos Papyri VII ed. by A. S. Hunt.

F. Leo, Znr Kydippe des Kallimacbos. (Nacbricbten, phil.-hist.

KL 1910, S. 66).

F. Andreas legt vor: Lebmann-Hanpt, Armenien einst nnd

jetzt.

E. Schwartz legt vor: Nacbtrag zum zweiten Heft der grie-

cbiscben Poliorketiker von R. Schneider.

H. Wagner legt vor: K. Wegener, Die aerologiscben Ergeb-

nisse von 1909 am Samoa -Observatorinm. (Erscbeint in den

Nacbricbten, math.-pbys. KL).



Wedekindsche Preisstiftung fiir deutsche Geschichte.

Von den Arbeiten, die mit Unterstiitznng der Wedekindstiftung

ausgefiibrt werden, ist eine im abgelaufenen Jabre zn greifbaren

Ergebnissen gelangt. Es ist das gelimgen nngeachtet der scbweren

Schicbsale, die diese Arbeit in ihrem ganzen Verlanfe und jetzt

anfs nene getroffen haben.

Nacbdem der friibere Plan, die Herstellnng einer Biographic

von Eriedrich v. Gentz mit den Mitteln der Stiftnng zn fSrdern,

nach dem am 17. Mai 1904 erfolgten Tode des Dr. Paul "Wittichen

aufgegeben und an seine Stelle die Herausgabe von Quellen zur

GrescMchte Grentzens getreten war, unterzog sich der jiingere Bruder

des Verstorbenen
,

Dr. Eriedrich Carl Wittichen der Auf-

gabe, die gesammelten, vorzugsweise in Briefen von und an Gentz

bestehenden, Materialien zn vervollstandigen, zu sichten und zu

bearbeiten, so dafi zu ihrer Veroffentlichung geschritten werden
konnte. Da die bisher den Archiven entnommenen Urkunden zum
Teil nur exzerpiert waren, wie es fiir den Zweck der Herstellnng

einer Biographie geniigt hatte, so machte sich eine Erganzung und
Vervollstandigung notwendig, seitdem eine Edition von Quellen,

von Briefen zum Ziel genommen wurde. Aufier den Archivreisen

des Dr. Wittichen, iiber die schon friiher berichtet ist, besuchte er

im J. 1907 Schweden, wo ihm die Korrespondenz zwisohen Gentz
und Brinckmann, im Besitz des Grafen Trolle-Wachtmeister auf

TroUe - Ljungby, im J. 1908 Oesterreich, wo ihm der Briefwechsel

mit Metternich in dem fiirstlichen Archive zu Pla6 zuganglich

wurde. Nachdem der Verwaltungsrat der Wedekindstiftung einen

namhaften Zuschufi zu den Druckkosten iibernommen hatte, gelang
es Dr. Wittichen im Eebruar 1909 einen Verlagsvertrag iiber das

Werk, wofiir der Titel: Briefe von und an Friedrich von Gentz
festgestellt wurde, mit der Eirma E. Oldenbourg in Miinchen
abzuschlieBen. Die Arbeiten waren so weit gefordert, daJ5 bald
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darauf mit dem Drucke des Buches begonnen wurde. Die zebu

ersten Bogen waren uns eben im Eeindruck zugegangen, als die

Nacbricbt eintraf, dab den Heransgeber die txickische Krankheit

hinweggerafft habe, die in den letzten Jakren so viele Opfer ge-

fordert bat.

Dr. Witticben starb am 1. Mai 1909 im Hause des Prinzen

Friedricb von Sacbsen-Meiningen, in dessen Pamilie er zuerst in

Freiburg, dann in Hannover als Erzieber der Sobne gewirkt batte.

Der Prinz nnd die Prinzessin nannten ibn in der Todesanzeige

aber ancb den treuen Freund ibrer Familie. Dr. Witticben war
im Begriff, ancb in eine offentlicbe Lebrstellung einzutreten. Als

Privatdozent der Grescbicbte an der Tecbniscben Hocbscbule zu

Hannon' er zugelassen, batte er am 5. Marz 1909 eben die Antritts-

rede gebalten, als seine Erkrankung eintrat. Grrade diese Antritts-

rede beweist, welcben Verlust die Wissenscbaft durcb den friiben

Heimgang des Redners erlitten bat. Sie bebandelte: Grentz und

Metternicb. Die Rede ist bei aller Scblicbtbeit ibrer Spracbe eine

glanzende Leistung, originell, au£ eigenen Forscbungen aufgebant,

in kraftvoller Darstellung die Personlicbkeiten, die Ereignisse und

die Stimmung der Zeiten erfassend^).

Dr. Witticben batte nocb nicbt das 31. Lebensjabr vollendet.

Die Sorge um seine Arbeit begleitete ibn bis in seine letzten

Stnnden. Unsere Stiftung, die mit seinen zahlreicben und treuen

Freunden um ibn trauert, darf es als ein giinstiges Grescbick preisen,

dab sie zur Fortdauer seines Namens in der Wissenscbaft bei-

tragen kann. Er batte so riistig gescbafft, dafi seine Arbeit durcb

seinen Tod kanm eine Unterbrecbnng erlitt, nacbdem einer seiner

Freunde, Dr. Ernst Salzer, Assistant am Greb. Staatsarcbiv in

Berlin, sicb bocbberzig bereit erklart batte, ,die weitere Druck-

legnng des begonnenen Werkes zu iibernebmen und in die Stellung

des Verstorbenen der Verlagshandlung wie der WedeMndstiftung

gegeniiber einzutreten. Dadurcb ist es gelungen, den ersten Band

der Grentzbriefe in der zweiten Halfte des November 1909, den

zweiten Band im April 1910 im Bucbbandel erscbeinen zu lassen.

Die Mutter des Verstorbenen, Fran Pfarrer Witticben zn Mar-

bnrg, voll TeRnabme an der Arbeit, der ibre beiden Sobne ibre

beste Kraft gewidmet baben, hat bei Lesung der Korrektur ge-

bolfen und die Personenregister der beiden Bande zusammenge-

stellt. Der erste Band entbalt die Briefe von G-entz an Elisabeth

1) Abgedruckt in den Mitteilungen des Instituts fiir osterreich. GescMchts-

forschung Bd. XXXI (Heft 1, Innsbruck 1910) S. 88—111.
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Granii, eine tTngendfreimdin ans der Konigsberger Zeit, besser

bekannt tmter dem Namen ihrer zweiten Ebe, Elisabeth von St%e-
mann. Anfierdem bringt der Band Briefe an den Philosophen Garve,

an Karl August Bottiger, den bekannten erst in Weimar, dann in

Dresden lebeuden Gelehrten, und eine Reihe von Einzelbriefen an

verschiedene Adressaten. 1st der Inhalt von Bd. I iiberwiegend von

literarhistorischem Interesse, so hommt die politische Zeitbewegung

zur Geltung in Bd. II. Den groBten Eaum nehmen die Briefe an

Karl Grustav von Brinckmann ein, einen kleinern Briefe an und

von Adam MfiUer. Von den viertehalbhundert Briefen der beiden

Bande sind einige fiinfzig bereits gedruckt, aber groBtenteils nn-

vollstandig oder inkorrekt, die iibrigen ungedruckt. Die Briefe

sind nach den Korrespondenten geordnet und jeder Briefgruppe

eine Einleitung vorangestellt
,

die liber die Personlichkeit des

Adressaten und ihre Beziehung zu Gentz orientiert. Fuv den

weitern von Dr. Wittichen gesammelten Stoff sind noch zwei Bande
des Werkes in Aussicht genommen.

E. Erensdorff,
d. Z. Direktor.



Bericht fiber die Wolfskehl-Stiftung.

Ende April 1909 bat Herr Professor H. Poincar^ aus Paris

aaf Eiuladung der Kommission der Wolfskelil-Stiftang gegen ein

den Zinsen der Stiftnng entnommenenes Honorar von 2600 M.

einen ZyMus von seeks mathematischen Vortragen in Gottingen

geLalten. Eerner hat im Herbst 1909 Herr Schnlamtskandidat

Wieferich aus Miinster i. W. fiir eine in Crelles Journal er-

schienene Abhandlung fiber den Eermatschen Satz aus den Zinsen

der Stiftnng einen Preis von 1000 M. erhalten.

Hilbert,



Bericlit iiber das Samoa-Observatorinm 1909/10.

Das Observatorinm stand seit 1. Jarniar 1909 unter Leitung

des yierten der von uns hinansgesandten Observatoren, Dr. Kurt
Wegener, welcher sie an jenem Tage ans den Handen von

Dr. Gr. Angenheister tibernommen hatte. (Vergl. den vorjahr.

Bericht.) Es standen ibm zur Seite die scbon seit larger am Ob-

servatorinm bescliaftigten Unterbeamten Scholz nnd Eiffe.

Ersterer klindigte seine Stellnng zum 31. Mai 1910.

Als wissenscbaftlicher Assistent, der zngleich einzelne Gre-

scbafte des Sekretars am Observatorinm zu libernebmen liatte,

ward von nns Dr. Max Hammer gewonnen, der soeben seine

mathematisch-pbysikaliscken Stndien unter Greheimrat Dorn in

Halle beendet hatte. Er trat am 9. Jnli 1909 in nnsere Dienste,

nm sich im Greophysikalischen Institnt unter spezieller Leitung

des zuriickgekehrten Dr. Angenheister auf die in Samoa zu liber-

nehmenden Aufgaben vorzubereiten. Durch den Wunsch Dr. Ham-
mers, vor der Ausreise auch noch seine Oberlehrerpriifung abzu-

legen, verzogerte sich diese ein wenig. Am 1. Eebruar 1910 ver-

lieB er Grenua und erreichte iiber Australien und Neuseeland am
7. April Apia, dort das kleinere bisher von Scholz bewohnte Hans
auf dem Territorium des Observatoriums beziehend.

Durch den Abgang des Sekretars Scholz verlor letzteres auch

eine in der Mechanik bewanderte Hilfskraft, die an Ort und Stelle

schwer wieder zu finden war. Daher ward in dem seit Jahren

im Greophysikalischen Institut zu Grottingen beschaftigten Eein-

mechaniker Paul Liebrecht fiir Ersatz gesorgt. Er verpflich-

tete sich fiir vier Jahre vom 1. August 1910 am Observatorinm

als Grehiilfe tatig zu sein, trat am 1. Juni 1910 in unsere Dienste

und verlieB mit seiner Erau — es ward Wert darauf gelegt, einen

verheirateten Grehiilfen in die fragliche Stellnng zu bringen — am
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21. Juni Genua, um wie Dr. Hammer liber Australien Apia zu
erreichen.

Ueber Dr. Angeubeisters Elickreise von Apia, das er am
15. Februar 1909 verlieB, liber Australien, China, Sibirien ist

berexts berichtet worden. Er traf am 22. Mai in Gottingen ein

und begann kurz darauf seine regelmaBige Tatigkeit behufs Be-

arbeitung der mitgebrachten Beobachtungsresultate. Zu diesem

Zweck ward in dem von Professor Wiecbert giitigst zur Verfii-

gung gestellten Geophysikalischen Institut von neuem ein „Samoa-

Buro“ errichtet^, an dem wie zu Dr. Linkes Zeiten Dr. Eohloff
als Assistent und eine Eechnerin standig beschaftigt warden.

Dr. K. Wegener bat die regelmaBigen
,
im Programm vor-

gesebenen meteorologiscben, seismiscben und erdmagnetiscben Be-

obacbtungen gewissenbaft geleitet und in kurzen Terminen liber

die Hauptresultate bierber bericbtet. Die seismiscben Eegistrie-

rungen sind dann vom geopbysikaliscben Institut alsbald an die

interessierten Ereise versandt worden.

Der Ballonaufstiege und Dracbenbeobachtungen bat sich Dr.

Wegener in besonderem MaBe angenommen und am 12. Marz 1910

konnte bereits eine langere Abhandlung von ibm „Die aerologiscben

Ergebnisse von 1909 am Samoa-Observatorium“ vorgelegt werden,

die im 2. Heft der Nacbricbten der k. Ges. d. Wiss. zu Gottingen,

Matb.“pbys. KL, erscbienen ist.

In der Zeit vom 4.—15. Juni und 6.—16. Juli 1909 unter-

nabm Dr. Wegener im eigenen Motorboote und auf seine Kosten

Eeisen nacb Savaii, bauptsacblicb um eine bessere Karte der

Insel zu entwerfen. Im MaBstab 1:100000 eingesandt, ist diese

Karte in der Geograpbischen Anstalt von J. Pertbes in Gotba auf

1 : 150000 verkleinert und in Petermanns Geograpbischen Mittei-

lungen 1910, Heft IV mit kurzem Text erscbienen.

Die meteorologiscben Stationen auf IIpolu und Savaii sind

gleicbfalls von ibm inspiziert worden. Aucb bat er mebrfacb klei-

nere Aufsatze liber das Klima und die Eegenverb^tnisse Samoas

veroffentlicbt.

Das bis 1908 vorliegende meteorologiscbe Material liber die

Inselgruppe (34 Stationen) ist im Sommer 1909 vom neuem durcb

Dr. 0. Tetens und Dr. Fr. Linke von Frankfurt a./M. aus

vorgenommen und zu einer groBeren Abhandlung betitelt: „Das

Klima von Samoa“ verarbeitet; dieselbe wird in Verbindung mit

zwei kleineren Abhandlungen von Dr. Tetens, namlicb „]\Ieteoro-

logiscbe Terminbeobacbtungen in Apia 1902—1904 und „Ableitnng

klimatologiscber Mittelwerte flir Apia aus 21]abrigen Beobacb-
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tungen" als Heft IV der ^Ergebnisse der Arbeiten des Samoa-
Observatoriams der k. Ges. d. Wiss. zu Gottingeii“ demnaclist er-

scheinen. Der AbschlaB hat sich durch die TJebersiedelung von

Dr. Tetens an das Aeronantische Observatorinm bei Lindenberg,

"woselbst ihm eine Observatorstelle zn Teil ward, leider wiedertun

verzbgert. Mit dieser Abhandlung wird dann der erste Band der

„Ergebnisse“ abgeschlossen werden.

Als Erucht der erdmagnetischen Beobachtungen in Samoa
konnte- am 12. Eebruar erne grbfiere Abhandlnng Dr. Angen-
heisters der Gesellschaft vorgelegt werden, betitelt

:
„Magnetische

Beobachtungen in Samoa“r Sie wird erscheinen zusammen mit

Dr. Link es gleichfalls abgeschlossener Arbeit, die sich im Drnck
befindet, nnter dem Titel:,„Die magnetischen Hegistrierungen der

Jahre 1905 bis 1908 in Samoa".

H. Wagner.



Bericht iiber den Stand der Herausgabe von
GanJJ’ Werken.

Achter Bericht*).

Von

F. Klein.

Seit dem letzten iiber die Herausgabe erstatteten Bericbt bat

sicb erne Neu-Auflage des YI. Bandes als notwendig erwiesen, da

dieser vergriffen war. Da uicbt beabsicbtigt wurde, eine Heu-

bearbeitung des Bandes berbeizufiibren
,
welche langere Zeit in

Ansprucb genommen. und eine gewisse Incobarenz in die Q-esamt-

ausgabe gebracLt batte, so wurde ein anastatiscber Neudruck ver-

anstaltet. Dieser Druck bat sicb nacbtraglicb als ziemlicb scbwierig

berausgestellt
,

so daB es sicb nicbt bat vermeiden lassen, daB er

eine Beibe von Reproduktionsfeblern entbalt. Durcb eine sorg-

faltige Durchsicbt ist indessen erreicbt worden, daB sicb keine

sinnentstellenden Febler vorfinden, sondern nnr solcbe, die der

Leser zweifellos bemerken wird; natiirlicb konnten auch bei dieser

Art der Neuauflage die bereits bekaimten Drnckfebler der alten

Ausgabe nicbt verbessert werden; da iiberbaupt das Prinzip ver-

folgt wurde, den Neudruck ganz gleich der alten Auflage zu ge-

stalten; so wurde aucb kein Druckfeblerverzeichnis hinzugefugt.

Der nocb ausstebende X. Band der Giesanitausgabe ist inYor-

bereitung und wir diirfen hoffen, in nicbt ferner Zeit iiber seine

Fertigstellung bericbten zu konnen, da nacb der Unterbrecbung,

die durcb die TJebersiedelung yon Herru Brendel nacb Frankfurt

1) Vergl. den siebenten Bericbt in den Nacbricbten von der K. Gesellscbaft

der Wissenschaften zu Gottingen, Gescbaftlicbe MitteUungen aus dem Jabre 1906,

pg. 109—113

Jfaclmcliten
;
goschaftl. Mitteilungen 1910. 1. 2
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entstand, die Arbeit nun wieder in vollem Gauge ist. Ueber das,

was dieser Band bringen wird, ist bereits am Scblusse des yorigen

Berichtes (Geschaftliche Mitteilungen flir 1906) bericbtet worden.

Das GauB-Arcbiv bat yor einiger Zeit eine sehr wertyolle

Bereicberung dadurcb erfabren, daB es in den Besitz von yier nocb

feblenden Originalbriefen yon Gaufi an Wolfgang Bolyai gelangt

ist
,
unter denen sicb der wicbtige yom 6. Marz 1832 befindet, der

yon Jobann Bolyafs beriibmtem Appendix^) bandelt und von dem
das Arcbiy eine Abscbrift besaB^). Die Erwerbxmg ist denBemii-

bungen yon Herrn P. Stackel zu danken, auf dessen Veranlassung

der bisberige Besitzer, Herr Professor P, Szabd in Budapest diese

Briefe, die er erst klirzlicb im Nachlasse seines Vaters auffand,

dem Arcbiy scbenkte.

Ferner liberreicbte Herr Stackel dem GaujB-Arcbiv:

1 Originalbrief yon GauJB an Prof. Strempel, Bektor der Dni-

yersitat Rostock, als Gescbenk yon Herrn Prof. Staude in Rostock,

3 Oxiginalbriefe von GauB an den standigen Sekretar der

Petersburger Akademie, P. H. y. Fu6, als Gescbenk yon Herrn
Gebeimrat Viktor Fufi in St. Petersburg.

Ueber diese vier letzten Briefe bericbtet Herr Stackel in den

Hacbricbten der K. Ges. der Wiss., Math.-Pbys. Klasse 1907.

Herr Prof. Friscbauf in Graz iibermittelte dem Arcbiy einige

iviUkommene Bemerkungen zu Gaufi’ geodatiscben Abbandlungen,

sowie einige seiner Veroffentlicbungen, welcbe mit diesen in Be-

ziebung steben; aucb yerdanken wir ihm die Bericbtigung einiger

Druckfebler in Band IV.

Wir bemerken endlicb, dafi in dem yon Herrn C. ScbiUing

(Bremen) unter Mitwirkung yon Herrn J. Eramer (Berlin) soeben

berausgegebenen zweiten Bande des Werkes: Wilbelm Olbers, sein

Leben und seineWerke (Berlin, Springer), der Briefwecbsel zwiscben

GauJB und Olbers nunmebr abgescblossen verolfentlicbt vorliegt.

1) Appendix scientiam spatii absolute veram exMbens, der von der Losung
des Problems der absoluten Geometrie bandelt und als Anhang zu Wolfgang Bolyai’s

Tentamen juventutem studiosam in elementa matbeseos purae . . . introducendi

1832 zu Maros Vds^rbely in Siebenbiirgen erschienen ist.

2) Tgl. Briefwecbsel zwiscben Gaufi und Wolfgang Bolyai, berausgegeben von
F. Schmidt und P. Stackel, Seite 171—172.



Bericht iiber den Thesaurus linguae latlnae.

Die im vorigen Jahr von der Kommission den Akademien

empfohlene Erhohung der jahrlichenBeitrage von 6000 anf 6000 M.

ist f1ir unsere Q-esellschaft von der K. Staatsregierung bewilligt

worden; auch von Wien aus ist die Znsage erfolgt und steht flir

die librigen Akademien in Aussicht. Die Kommission ist dadnrch

in der Lage, auf die Dauer, entsprechend der im letzten Greschafts-

jahr getroffenen Einrichtung, eine groBere Zahl von Assistenten

anzustellen, so da6 das Personal auch in diesem Jahre, beide Ee-

daktoren und Sekretare eingerechnet
,

aus 17 Mtarbeitern be-

standen hat.

Aufier der Griesecke Stiftung hat die Kommission an beson-

deren Zuwendungen neben den lanfenden Beitragen je 1000 M.

von der Berliner und Wiener Akademie erhalten. Dazu hat die

preufiische Eegierung wie frtiher durch zwei Stipendien zu je

1200 M. und die Beurlaubung eines Oberlehrers, die bsterreichische

gleichfalls durch Beurlaubung eines Grymnasiallehrers
,

die baye-

rische durch Fortsetzung des TJrlaubes flir den Sekretar die Sache

des Thesaurus unterstlitzt. Weiter haben wie bisher die Regie-

rungen von Hamburg, Wiirttemberg und Baden Jahreszuschiisse

von 1000, 700, 600 M. geleistet. Die Kommission dankt von neuem

im Namen der Akademien alien Eegierungen flir die unermiidliche

Forderung des Werkes lebhaft und aufrichtig.

Die Arbeit hat unter Leitung des Greneralredaktors Herrn

Prof. Dr. E. Lommatzsch durchaus erfreulichen Fortgang ge-

nommen. Band IV ist mit 100 Bogen abgeschlossen und fertig er-

schienen (1909). Von Band III sind 25 Bogen (bis B. 91) gedruckt

worden, im Manuskript ist der Band bis collacrimo fertig, d* h. er

steht kurz vor dem AbschluB; von Band V sind 13 Bogen ge-

druckt, das Manuskript fertig bis dedeeus
;
vom Eigennamen-Snpple-

ment 8 Bogen (bis B. 20), Manuskript bis ChaMaeus, Im ganzen

sind 61 Bogen hergestellt. Die Vorbereitung von F fiir Band VI
2 *
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ist im Grange, das Zettelmaterial von Band III ist bis circumustus,

von IV bis considio znriickgeordnet worden. Ueber die Vermeb-

rung des Zettelmaterials ist zu berichten, dad wie bisKer die

Litteratnrexcerpte von Herrn Dr. Klotz in StraBburg, die der

Inschriften nnd Papyri nach dem von der Kommission aufs

schmerzlicbste empfundenen Tode ihres bewahrten Mitarbeiters

Prof. Ihm in HaUe von Herrn Prof. DieL.1 in Jena -weitergefiilirt

worden sind, ebenso die Verzettelung von Ciceros Reden nnd Hie-

ronymus’ Briefen. Die Excerpte aus Gregorius M. wnrden zn

Ende, die ans Angustinus (Wiener Corpus) weitergefiilirt, die Epi-

stulae pontificnm nnd Aponius in Angriff genommen.

Ileber die finanzielle Lage des TJnternebmens hat die Kom-
mission nach ihrer Honferenz im Oktober 1909 den Akademien
Bericht erstattet.



Bericht iiber die Arbeiten fiir die Ausgabe der

alteren Papsturkunden.

Trotz aller in der Sacke selbst nnd in den personlichen und

amtlichen Verhaltnissen nnserer Mitarbeiter liegenden Sckwierig-

keiten ist xmser Unternehmen xmter der Leitnng von Prof. Kehr

in dem vergangenen BericMsjahr nm ein gates Stuck Weges vor-

wartsgekoiomen.

L Von der Italia pontificia ist BandIV (TJmbria-Picenuin-

Marsia) im Sommer 1909 erschienen. Ihm ist zngleich ein alpha-

betiscbes Verzeichnis der in den Banden I—IV bebandelten Em-

pfanger beigegeben, das den mit dem Stoif weniger Vertrauten

die Auffindung der einzelnen Urkunden erleicbtem soil. Damit

ist zugleich das Material fiir Mittelitalien abgescblossen.

Prof. Kebr ist dann sogleicb an die Ansarbeitung des V.

Bandes, der die Emilia enthalten soil, gegangen. AHerdings sind

fiir dieses Grebiet wie liberbaupt fiir Oberitalien nnsere Sammltmgen

noch nicbt liberall vollstandig. Jene Arcbive sind die ersten ge-

wesen, welcbe unsere Mitarbeiter besuchten; sowohl ihre Praxis

wie aucb ibre Autoritat war damals nocb nicbt derart, dafi ibnen

alle Arcbive und alle Ponds, so wie das beute moglicb ist, zu-

ganglicb gewesen Waren. Es sind also in verscbiedenen Arcbiven

Oberitaliens nocb Revisionen und Erganzungen notig. Allein diese

werden die Ausgabe der nacbsten Bande in keinerWeise bemmen.

Piir die Emilia bat Prof. Kebr bereits im Herbst 1909 wesent**

licbe Erganzungen auf eiuer arcbivaliscben Reise in Modena, Fer-

rara und Ravenna zusammengebracbt ,
im Marz 1910 war er in

Bologna, wabrend Dr. A. Rupp el im Herbste nocb einmal die

kleineren Arcbive der Romagna besucbte. Im kommenden Mai

und Juni beabsicbtigt Prof. Kebr die Arcbive von Reggio, Parma

und Piacenza zu revidieren. Unterdessen ist der Druck des V.

Bandes bereits begonnen worden und wird im Herbst 1910 voll-

endet werden.
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Wie friilier hat Prof. Kehr die bei diesen tind ahuliclien

Revisionsarbeiten nen anfgefundenen Urkunden in den Nachrichten

der Philologisch-Historischen Klasse heransgegeben. In den Nach-

tragen zu den Papsturkunden Italiens III bietet er 38 neue Stiicke

von Alexander II. bis Celestin III., meist aus den Archiven

TJmbriens, der Marken und der Abruzzen. Die Nacbtrage IV
werden vorziiglicb solche aus den Archiven der Emilia enthalten.

II. Der I. Band der von Prof. A. Brackmann in Marburg
bearbeiteten Grermania pontificia ist im Laufe des vergan-

genen Jahres^zum AbschluB gekommen und befindet sich zur Zeit

dieses Berichtes im Druck. Der Band hatte bereits eher abge-

schlossen werden konnen, wenn nicht die Bearbeitung einiger in

Privatarchiven befindlichen Urkunden Schwierigkeiten bereitet hatte.

Besondere Mlihe machten die Urkunden von St. Andra und St. Greorg

in Niederosterreich, die zur Zeit von dem Pfarrer in Brunn a. E.

bearbeitet werden. Erst der Vermittelung des Vereins fiir Landes-

kunde von Niederosterreich und der Beihiilfe des Barons von Mitis

vom K. K. Haus- Hof- und Staatsarchiv in Wien haben wir pho-

tographische Aufnahmen der Papst- und Bischofsurkunden der

beiden Stifter zu verdanken, welche den AbschluB der notwendigen

Untersuchungen ermoglichten. In dem ungeordneten Archiv von
St. Johann in Regensburg gelang es Dr. Bonwetsch nach lan-

gerem Suchen das Original der bislang vermiBten Urkunde Urbans III.

fiir dieses Stift zu finden. Zahlreiche Archivvorstande haben die

Arbeiten auch in diesem Jahre durch Uebersendung von Archi-

valien nach Marburg unterstiitzt
;
namentHch sind wir der Direktion

und den Beamten des Allgemeinen Reichsarchivs in Miinchen zu

Dank verpflichtet; jetzt, da die Arbeiten am I. Bande beendet
sind, sprechen wir ihnen unsern besondern Dank fiir die bereit-

willige Eorderung unserer Arbeiten aus, deren wir uns von ihrer

Seite stets zu erfreuen hatten. Den gleichen Dank schulden wir
der Direktion der Universitatsbibliothek zu Gottingen, die Prof.

Brackmann eine ausnahmsweise lange Prist fiir die in groBer Zahl
entliehenen Bucher bewilligte; nur dadurch ist der AbschluB der
Arbeiten ermoglicht worden.

Neben den Arbeiten am I. Bande der Germania pontificia, der
die Papsturkunden der Salzburger Erzdiozese umfassen wird, sind
auch die Vorarbeiten fiir den II. Band riistig vorwartsgeschritten.
Nachdem die bayrischen Archive bereits auf einer Archivreise im
Jahre 1907 fiir diesen Band ausgebeutet waren, hat im vergan-
genen Sommer Dr. Bonwetsch aus Gottingen die Urkunden des

Generallandesarchivs in Karlsruhe bearbeitet und mit dem Staats-
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arcMv in Stuttgart begonnen. Nacb dem AbscLluB seiner Studien

in Wien ist er zur Zeit in Stuttgart selbst damit besohaftigt, die

Bearbeitung der Originalurtunden uud sonstigen Archivalien des

ArcHvs zu Ende zu fiihren, woran sicb dann ein. Besuch der Mei-

neren wurttembergischen uud badiscben Arcbive some der Ar-
chive Elsafi-Lothringens scblieBen soli. Es besteM daber die Aus-

sicbt, daS aucb der II. Band in nicbt allzu ferner Zeit zum Ab-
scHufi gebracbt werden kaun.

HI. Mit den Vorarbeiten fur die G-allia pontificia ist

Oberlehrer Dr. Wiederbold in Groslar besohaftigt. Er ist jetzt

dabei, die Ergebnisse seiner letzten grofien Archivreise im siidlichen

Erankreich in drei Berichten vorzulegen, von denen der erste eben

jetzt als Beiheft der Nachrichten der Philologiseh-Historischen

Klasse 1910 ausgegeben worden ist. Der stattliche Band, der liber

die Archivbestande der Provinzen Berry, Bourbonnais, Nivernais

und Auxerrois berichtet, bringt nicht weniger als 169 ungedruckte

Papsturkunden von Silvester 11. bis Celestin JH., ein Ergebnis,

das nicht nur dem Sammelfleifie des Herausgebers alle Ehre macht,

sondern auch einen uberraschenden AufschluB liber die alteren Be-

stande der Departementalarcbive jener Provinzen gibt. Wer hatte

so reiche Ausbeute im Lande der Eoole des chartes erwartet?

AuBer den genannten Herren ist Dr. H. GrraBhoff in G-ot-

tingen fur unser Untemehmen tatig gewesen. Er hat hauptsach-

lioh bibliographische Arbeiten besorgt und Prof. Kehr beimDrucke
des IV. und V. Bandes unterstiitzt.

ZumSchlusse wiederholen wir den schuldigen Dank alien Por-

derern und Groimern unseres Unternehmens
,

in erster Linie dem
Herrn Minister der geistlichen, IJnterrichts- und Medizinal-Ange-

legenheiten, der dem Dr. G-rafihoff das Stipendium erneuerte

und durch G-ewahrung von TFrlaub Prof. Brackmann in den
Stand setzte, den I. Band der Germania pontificia im Manuskript

zu vollenden.

Die Kommission fur die Hermsgabe der alteren Papsturlcunden.



Bericht iiber die ausgesetzten Preisaufgaben.

IHir das Jahr 1911 hat die K. Gr. d. W. folgende Axifgabe

gestellt:

Es wird verlangt : Die G-eschichte des Buchtitels in der mittel-

alterlichen Literatnr bis znm Eestwerden des Titelblattes im Buch-

druck des 16. Jahrhunderts. Bei erschopfender Behandlung eines ;

Teilgebietes kann sick die Ausarbeitung auf Deutschland be-

schranken, in jedem Ealle aber muB sie die mittellateinische Li-

teratur in weitem Umfange heranziehen und in seinen Vorarbeiten

mrd der Bewerber der eingehenden Eiicksicht auf die Literatnr '

;

der benachbarten Vnlgarsprachen, insbesondere die altfranzdsische

und mittelniederlandische, nicht entraten konnen.

Eiir das Jahr 1913 stellt die K. G-. d. W. folgende Aufgabe

:

Die Gesetze der aUmalilichen Aenderung des Momentes von

Magneten sind zu untersuchen.

Die zur Bewerbung um den ausgesetzten Preis bestinunten

Arbeiten miissen vor dem 1. Eebruar 1911 bezw. 1913 an die K.

G. d. W. eingeliefert warden, mit einem Motto versehen und von

einem versiegelten Zettel begleitet sein, der auBen den Spruch

tr&gi, der ^e Arbeit kennzeichnet und innen den Namen und

‘W'ohnort des Verfassers. Der Preis betragt 1000 Mark.
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Benekesclie Preisstiftung.

Die im Jalire 1907 ausgescliriebene Preisaufgabe der Beneke-

Stiftung lautete:

jjDas Verhaltnis des sogenannteii Luciantextes der Septua-

ginta 211 der iiim zu Gxnnde liegenden tlberlieferung soil imter-

sncht werden."

TJnlier dem Motto ^sqovs yiv66%oiiBv ist reclitzeitig eine Ar-

beit eingegangen betitelt:

^Das Verbaltnis des Luciantextes der Septuaginta zn der

ibm zii Gbrunde liegenden tlberlieferung fiir die Konigsbiicber

nntersuclit.^

Eine solcbe Einschrankung der Aufgabe war bei ihrer Ausscbrei-

bung nicbt ausdrilcklicli freigestellt
,

sie war aber, wie aucb der

Yerfasser in einem Begleitscbreiben bemerkt, in der Natnr der

Aufgabe begrlindet und sogar geboten, und zwar scbon desbalb,

weil der sogenannte Luciantext als solcher zunacbst nocb nakerer

Eeststellung bedarf.

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit (Kap. 1 und 2) sucht

der Yerfasser daker den Luciantext der Konigsbucker zu ermitteln,

Er gibt bier sorgfaltigen Bericbt fiber die Handschriften, in denen

fiir die Konigsbiicber die Lucianrezension vorliegt, und kritisiert

die beiden Ausgaben, die aus ibnen geflosseu sind, namlich den

griecbiscben Text der Complutensiscben Polyglotte und Lagardes

Librorum Yeteris Testamenti Canonicorum Pars Prior Graece (1883).

Lagardes Ausgabe erweist sich dabei als eine sebr unvoUkommene
Leistung, sie berubt auf einer willkiirlicben Beurteilung der Ya-

rianten. Sodann untersucht der Yerf. die vom Luciantext nur be-

einfluBten Bibelhandscbriften und zablt die aus ibm geflossenen

Lektionare und die ibm folgenden Kircbenvater auf.

In Kap. 2 erbrtert er den relativen Wert der eigentlichen

Lucianbandscbriften in einer Klassifikation und Diskussion ibrer

3*
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Variauten. Piir dieAuswahl der Varianten betracMet er als mafi-

gebend 1) die Ubereiastimmung mit_ dea Zitatea der Kircbeavater,

die dem Luciaatext folgea, 2) die Ilbereiastimmuag mit dem Cod.

Vat. B aad dem Aethiopea. Nameatlich. gibt er ia allea Fallea,

wo eiae Grrappe der Luciaahaadscbriftea mit dem griecMscbea

Vtdgartext, eiae aadere mit B aad dem Aethiopea stimmt, der

letzterea Grrappe dea Vorzag. Dieser Gixaadsatz, dessea Richtig-

keit darch die weitere tJatersachaag darchaas bestatigt wird,

ist wichtig. Deaa es leidet keiaea Zweifel, dafi der vom Cod. B
aad dem Aethiopea repraseatierte Texttjrpas im Allgemeinea der

arspraaglichea LXX am aachstea kommt. Dieser Tjrpus ist aber,

wie das iibrige haadschriftliche Material beweist, im Laafe der

Zeit mehr aad mehr darch eiaea depraviertea Valgartext ver-

draagt. Aa£ der aaderea Seite ist aach der Laciaatext im AJlge-

meiaea eia sehr stark korrigierter Text, der sowohl vom Cod. B
and dem Aethiopea als aach vom griechischea Valgartext charak-

teristisch verschieden ist. Aber in sehr vielea Lesarten stimmeu
alle Laciaahaadschriftea mit dem Cod. B aad dem Aethiopea gegen
den Valgartext aberein, and wegen der allgemeinea Richtang, in

der sich die Textgeschichte bewegt hat, darf diese tlbereinstim-

mnng nicht aas spaterer Korrektar, sondern aar aas arspriiag-

licher Verwaadtschaft erklart werden. Obeadrein fiihrt der Ver-
fasser weiterhia den Nachweis, da6 aach die spezifischen Korrek-
taren des Laciantextes ofter von Lesarten ansgehen, die nnr im
Cod. B and im Aethiopen erhalten sind.

Im zweiten TeB der Arbeit (Kap. 3—5) behandelt der Ver-
fasser die Frage nach dem Alter des Laciantextes, d. h. die Frage,
ob and in wie weit der Laciaatext vor Lncian bezeagt ist. An
erster SteKe kommt hierbei Josephas in Betracht, der die Gre-

schichte Israels nach den heiligen Bachern erzahlt and hierbei im
AUgemeinen freilich dem hebraischen Urtext folgt, daneben aber
als Erklarong die Septaaginta benatzt hat, Der von Josephas
gelesene Septuagiatatext ist deshalb nicht leicht za bestimmen,
weil er sich von dem sprachlichen Aasdrack der Septaaginta mog-
lichst emanzipiert. Indessen konnen die Transkriptionen der he-
braischen Eigennamen, die Josephas gibt, uberall mit den in der
LXX gegebenen Transkriptionen verglichen werden. Daza kommt,
da6 der LXX-Text and ia besonderer Weise aach der Laciaatext
an manchen Stellen sachlich vom hebraischen Text abweicht. Nan
hat A. Mez (Die Bibel des Josephas, 1896) die Behaaptang anf-
gestellt, da6 Josephas fiir die Biicher Richter and Samael einen
^^2!*Text benatzt habe, welcher imWeseatlichen mit dem Lacian-
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text iibereinstiiamte und spaterlim nur leicbt iiberarbeitet sei.

Hiernach hatte Lucian also in der Hauptsacbe einen alteren Text

reproduziert, der mindestens in das erste nachchristliche Jabrhun-

dert hinaufreicbte. Der Yerfasser kritisiert diese Behauptung fiir

die Samuelbiicber auf Grund des von Mez beigebrachten Materials,

fiir die Kbnigsbiicber bat er selbst den Josepkus auf sein Yerkalt-

nis zum masorethischen Text und zur LXX, speziell zu Lucian,

eingebend untersucbt. Im Gegensatz zu Mez kommt er zu dem
Besultat, dafi fiir das Samuelbuch die TJbereinstimmung des Jo-

sephus mit Lucian sicb auf einige (7—8) Transkriptionen von

Namen und zwei Zablangaben bescbranke, und dafi fiir das Konigs-

buck nur in drei Fallen (einer TJbersetzung, einem merkwiirdigen

Zusatz und in der Abgrenzung des Samuelbucbs vom Konigsbucb)

eine auffallige tlbereinstimmung konstatiert werden konne. Er

meint, daB aus alledem nur fiir einzelne Lesarten des Lucian ein

bbberes Alter folge, nicbt aber fiir den Luciantext im Ganzen.

Die wicbtigsten tlbereinstimmungen zwiscben Josephus und Lu-

cian will er sogar auf Abbangigkeit der Lucianrezension von Jo-

sephus zuriickfiibren.

Die letztere Annabme ist jedenfalls unzulassig. Sodann hat

der Yerfasser in der Arbeit von Mez freilich manche Yersehen

und tjbereilungen nachgewiesen
,
aber er wird dem von Mez und

von ihm selbst festgestellten Tatbestande nicbt vollig gerecht.

Denn in den meisten Fallen, in denen bei Josephus eine Benutzung

der LXX nachgewiesen werden kann, stimmt Josephus sowohl mit

Lucian als auch mit B und dem Aethiopen iiberein. Daneben

stimmt Josephus in einigen Fallen mitB und dem Aethiopen gegen

Lucian, in anderen mit Lucian gegen B und den Aethiopen. Die

letzteren Falle fallen aber schwerer ins Gewicht. In Betracht

kommt hierhei weniger die tlbereinstimmung des Josephus mit

Lucian in der Aussprache mancher hebraischer Eigennamen, denn

in dieser Beziehung ist der Text des B, die griechiphe Yorlage

des Aethiopen nnd iiberhaupt die nichtlucianische Uberlieferung

notorisch nach jiingerer und schlechterer ITberlieferung korrigiert.

Sehr merkwiirdig ist aber, daB Josephus zweimal in Zablangaben

und einmal in einem sonderbaren Zusatz mit Lucian ubereinstimmt,

Dazu kommt, daB Josephus 1. Sam. 14 4 einen Text las, in dem

die urspriingliche LXX-Lesart mit einer Lucianlesart vermischt

war (Altth. YI 308). Diese Mischlesart ist in einer einzigen Hand-

schrift, aber auch der altesten und besten, dem Cod. B, iiberliefert,

Mit grofier Sorgfalt behandelt der Yerfasser in Kap. 4 die

Zitate der griechischen Kirchenschriftsteller bis zum Ende des
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3. Jahrliniiderts
,

in Kap. 6 die Zitate der alteren lateinischen

XirchenscliriftsteUer xmd die.lateinisclien Bibelhandschriften. Der
Befand ist Lier fur das Alter des Lnciantextes im Granzen weniger
gunstig. G-leichwohl begegnen uns bei Theophilns von Antiochia

nnd bei Hippolytus von Rom hochst charakteristische Lucianles-

arten. Die altesten lateinischen Antoren, Tertollian, Cyprian nnd
Lactantius, lasen einen ganz eigenartigen Bibeltext, dagegen tauchen

im 4. nnd 6. Jahrhundert bei Ambrosins, Augustinus und Julian

von Eclanum mehrfach Lucianlesarten auf. Lucifer von Calaris,

der um die Mitte des 4. Jahrliunderts im Orient schrieb, benutzte

einen Text, in dem Lesarten des B in solchem Grade mit Lucian-

lesaitten gemischt waren, dafi Lucifer geradezu als Zeuge fur die

Rekonstruktion des Ludantextes in Betracht kommt. Lauter Lu-
danlesarten finden sick am Rande einer alten (9. JahrL) Vulgata-
handschrift in Leon in Spanien, die zweimal auffallig mit Lucifer
iibereinstimmen. Allen diesen Erscheinungen gegeniiber glaubt
der Verfasser daran festhalten zu sollen, dafi der Luciantext im
Wesentlichen von Lucian geschaffen sei. Er nimmt an, dafi Lucifer
im Orient einen griechischen Bibeltext benutzt habe, der aus dem
Text des B nnd des Lucian gemischt war, und die Lucianlesarten
des Ambrosins nnd des Augustinus meint er aus frnhzeitigem Ein-
driugen der Arbeit des Lucian in das Abendland erklaren zu
dfefen.

Im dritten Teil der Arbeit (Kap. 6 und 7) untersucht der Ver-
fasser den Luciantext auf sein VerhSltnis zu den ubrigen LXX-
Texten und znm masorethischen. Auf Grund eindringenden Tsxt-
studiums analysiert er zunaohst (Kap. 6) einen grofieren Abschnitt
voRstandig, fiir den Rest beschrankt er sick auf die Klassifikation
und Diskussion der wichtigsten Erscheinungen (Kap. 7). Er weist
nach, dafi die Lncianrezension im letzten Grunde uberall auf einen
Text zuriickgeht, der mit B und dem Aethiopen nahe verwandt
war. An manchen Stellen ist dieser Typus bei Lucian sogar
besser erhalten als bei B und dem Aethiopen. Aber diese Grund-
lage ist in zwei einander entgegengesetzten Richtungen aufs
starfcste alteriert. Einerseits ist der Text in hohem Grade nach
dem masorethischen korrigiert. Oft geht diese Korrektur weiter
als die gleichartige des Origenes, aber sie ist nicht so gleichmafiig
durchgefuhrt wie diese, und nirgendwo erscheint hierbei der Lucian-
text als abhangig von Origenes. Mit dieser Korrektur kreuzt sick
erne andere, die viel starker eingegriffen hat. In hohem Grade ist
die Grazitat der ursprungKchen Ubersetzung teHs verbessert, teils
verschlechtert

, oft ist dabei die tJbersetzxmg durch freie Ilm-
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sclireibung ersetzt* Sodann ist der Text an sehr vielen Stellen

nach Parallelstellen der Konigsbiiclier, aber aucb nacb den Parallel-

texten der Bucher Jesaja, Jeremia und der Chronik geandert. Oft

ist die Erzahlxmg auch durcb kleine sachlicbe Zutaten, namentlich

im Interesse des Verstandnisses, erweitert, anderswo sind sachlicke

Widersprtiche, die die Erzahlung aufwies, durch Korrektur be-

seitigt.

Auf der einen Seite ist also der urspriinglicbe LXX-Text in

der Lucianrezension starker als von Origenes mit dem masorethi-

scben Text in tlbereinstimmung gebracht, auf der anderen Seite

ist er in viel hoherein Grade und vielfacb. offenbar aus blofier

Willkur in Widersprucb zum masorethiscben Text versetzt. Diese

Doppelnatur des Luciantextes hat der Verfasser in voiles Licht

gestellt, gleichwohl glaubt er ihn in allem Wesentlichen als das

Werk Eines Kezensors und zwar des Presbyters Lucian betrachtCn

zu sollen. In Wahrheit beweist die Doppelnatur des Luciantextes,

daB wir bei seiner Analyse nicht allein mit der urspriinglichen

Septuaginta und dem Presbyter Lucian zu rechnen haben, Denn
es ist anzunehmen, daB Lucian, der Stifter der antiochenischen

Schule, bei seiner Rezensionsarbeit wuBte, was er wollte. Der Zug

der Zeit Lucians ging aber durchaus dahin, den Septuagintatext

mit dem masorethischen Text in Tlbereinstimmung zu bringen, und

daB auch Lucian diesem Zuge folgte, bezeugt ein alter Autor,

der dariiber Bescheid wuBte. Deshalb muB der Luciantext da, wo
er sich vom masorethischen Text und zugleich von der Septaa-

ginta entfernt, auf einer alteren vorluciaoischen Bearbeitung dCr

Septuaginta beruhen. Wahrscheinlich war diese Bearbeitung schon

auf dem Boden des Judentums zu Stande gekommen. Hierfiir

sprechen die Lucianlesarten des Josephus, des Theophilus vonAn-

tiochia und des Hippolytus von Rom, und ebenso die zaMreichen

Lesarten Lucians, die auf einen vom masorethischen Text ab-

weichenden hebraischen Text zuriickgehn.

Indessen fallt dieser Mangel der Arbeit gegenliber dem in ihr

Geleisteten wenig ins Gewicht. Mit einer auf diesem Gebiete

einzigartigen Gelehrsamkeit
,
mit bewundernswerter Energie und

nie versagender Prazision und Sauberkeit hat der Verfasser die

zahllosen Einzelheiten
,

urn die es sich hier handelt, untersucht

und klassifiziert. Damit hat er eines der wichtigsten und schwie-

rigsten Probleme der Septuagintaforschung in hbchst fruchtbarer

Weise behandelt und zu seiner Losung den Weg gebahnt*

Die Eakultat steht daher nicht an, der Arbeit den in doppelter

Hohe ausgesetzten Preis zuzuerkennen.



40 Benekesch^^reisstiftung.

Die ErSflftiiing des versiegelten Briefes mit dem Motto „’Ex

(i^Qovg yivSexoftsv'^ ergab als Verfasser Herm Dr. theol. et pbil.

Alfred Eahlfs, a. o. Professor an der theologiscben Fakiltat

der Universitat Grottingen.

Fiir das Jahr 1913 stellt die Faknltat folgende Aufgabe:

;,Naclidem eine sichere Abgrenzung der Jnraformation gegen

die Kreide im nordwestlichen Deutschland durchgefokrt ist, wird

eine vergleichende Ubersicht der Entwicklung des obersten Jura

in diesem Q-ebiet vom KoraJlenoolith an gewiinscht und eine

moglichst genaue Parallelisiemng mit dem siiddeutschen, schwei-

zerischen, feanzosischen und eventuell auch englischen Jura, so-

me nut der alpinen Eacies.“

; Bewerbungsschriften sind in einer der modernen Sprachen ab-

zufassen und bis zum 31. August 1912, auf dem Titelblatt mit

einem Motto versehen, an die Faknltat einzusenden, zusammen mit

einem versiegelten Briefe, der auf der AuBenseite das Motto der

Abhandlung und innen den Namen, Stand und Wohnort des Ver-
fassers anzeigt. In anderer Weise darf der Name des Verfassers

nicht angegeben -werden. Auf dem Titelblatt muB ferner die

Adresse verzeichnet sein, an welche die Arbeit zuruckzusenden

ist, falls ihr ein Preis nicht zuerkannt wird,

Der erste Preis betragt 1700 Mk., der zweite 680 Mk. Die
Erteilung ernes Preises ist auf solche Bearbeitungen beschrankt,

die Ton einem einzigen Verfasser herriihren.

Die gekronten Arbeiten bleiben unbeschranktes Eigentum ihrer

Verfasser.

Die Bekanntmachung der zuerkannten Preise erfolgt am 11.

Mtcz 1913 in offentlicher Sitzung der philosophischen Faknltat in

Gottingen.

In den Nachrichten der Kbniglichen GeseUschaft der Wissen-
schaften zu Gottingen, Geschaftliche Mitteilungen von 1908 und
1909, finden sich die Preisaufgaben

,
fiir welche die Bewerbungs-

schriften bis zum 31. August 1910 und 31. August 1911 einzu-

senden sind.

Gottingen, den 1. April 1910.

Die^hilosophisehe Faknltat.

Der Dekan:

J. Wackernagel.
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— Skrifter n. r. 1 1 . 1909.

— Sars, G. 0., An account of the Crustacea of Norway 6 23—26.
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italiane rioevute per diritto di stampa 97—108. 1909.

Frankfurt a. M. Pkysikaliscker Verein: Jakresberickt 1907/08

(1909).

Nachilcliten; geschW. Mitteilnngen 1910. 1. 4
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Frankfurt M. (Pliyaikalisclier Verein) Der Neubau des Physi-

kalischen Vereins und seine ErofPnungsfeier am 11. Jannar 1908.

1908.

Freikurg i. B. Earchengesckiclitliclier Verein fur Greschichtej ckrist-

liche Kunst, Altertums- und Literaturkunde des Erzkiatuma

Freiburg: Freiburger DiSzesan-Arcbiv N. F. 10 (37). 1909.

Genf Soci6t6 d’biatoire et d’archSologie de Geneve : Bulletin 3 3. 4.

1908-09.

Genf Soci^td de pbyaic[ue et d’Liatoire naturelle de Genfeve: Md-
moirea 36 1 . 1909.

Genf Conservatoire et jardin botanique : Annuaire 11/12. 1908.

Genf Inatitut national: Mdmoires 19. 1901—09 (1909).

CHessen Oberbesaiscbe Gesellscbaft fiir Natur- und Heilkundet

Bericht Med. Abtlg. N. F. 3. 4. 1908. Naturwiss. Abt. N. F.

2. 1907—08 (1908).

Giessen Oberheaaiacber Geschicbtaverein : Mitteilungen 16. 1908.

Glasgow University: A. Catalogue of the manuscripts in tbe Li-

brary of the Hunterian Museum. Planned and begun by the

late John Young. Contin. and compl. by P. H. Aitkin 1908.

GSrlitz Oberlausitzische Gesellscbaft der Wissenschaften : Heues
Lausitzisches Magazin 86. 1909.

— Codex diplomaticus Lusatiae superioris 36. 1909.

— W . Steitz : Friedrich von Ueehtritz ala dramatischer Dichter 1909.
— R. Doehler: Geschichte der Rittergiiter und Dorfer Lomnitz

und Bohra im Gorlitzer und Laubaner Excise 1908.

— W. Scheibe: -Die baugescbicbtliche Entwioklung von Kamenz
1908.

GStekorg HSgskola: Arsskrift 13. 1907. 14. 1908.

GSteborg K. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhallet : Nya Hand-
Jingar 4. f. h. 10. 1907 m. Bihang 1907. 11. 1908 m. Bihang
1908.

Granville, Ohio Denison University: Bulletin of the scientific la-

boratories 14i—e. 1908—09.

Graz Naturwissenschaftlicher Verein fiir Steiermark: Mitteilungen

46. 1908.

Graz Historischer Verein fur Steiermark: Zeitschrift 6. 1908.
— Beitrage zur Erforschung steirischer Geschichte 36. 1908.
— Jubilaums-Festschrift zur Erinnerung an das Jahr 1809. 1909.

Greifswald Riigisoh-Pommersoher Geschichtsverein : Pommersche
Jahrbiicher 10. 1909.

Greifewald Naturwissenschaftlicher Verein fiir Neu-Vorpommern
und Riigen: Mitteilungen 40. 1908 (1909).
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Haag K. Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Neder-

landsch-Indie : Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van

Nederlandsch-Indie 7. volgr. 8 (62). 9
(
68) 1

/
2 . 1909.

— Catalogus der Koloniale Bibliothek 1. Opgave van aanwinsten

1909.

Haarlem Hollandsche maatsckappij der wetenschappen : ArcHves
n^erlandaises des sciences exactes et naturelles 2. sdr. 14. 1909.

Haarlem Mus4e Teyler: Archives 2 . s4r. 11 3 . 1909.

— Catalogue du Cabinet Numismatique de la Fondation Teyler 2 .

dd. 1909.

Halifax Nova Scotian Institute of natural science: Proceedings

and Transactions 11 s. 4 . 1904—05. 12 1 . 1906.

Halle Ksl. Leopoldinisch - Carolinische Deutsche Akademie der

Naturforscher : Abhandlungen (Nova acta) 88 . 89. 1908.

— Leopoldina 44. 1908 12 . 45. 1909.

Halle Naturwissenschaftlicher Verein fiir Sachsen und Thiiringen:

' Zeitschrift fur Naturwissenschaften 80 3—e. 81 1—4. 1908—09.

Halle Deutsche Morgenlandische Gresellschaft: Zeitschrift 62. 19084.

63. 1909 1-8.

Hambnrg Mathematische G-esellschaft: Mitteilungen 49 . 1909.

Hamburg Naturwissenschaftlicher Verein: Verhandlungen N. P.

17. 1908 (1909).

Hamburg Sternwarte : Jahresbericht 1907 (1908). 1908 (1909).

Hamburg Deutsche Seewarte: Jahresbericht liber die Tatigkeit

31. 1908.

Hamburg Verein fiir Hamburgische Geschichte: Mitteilungen 28.

1908.

— Zeitschrift 14 1 . 1908.

Hanau "Wetterauische Gesellschaft fiir die gesamte Naturkunde:

Lucanus, C.; Festschrift zur Feier des hundertjahrigen Be-

stehens 1908.

Hannover Niedersachsischer geologiacher Verein: Jahresbericht 1,

1908 (1909).

Hanoi ficole fran9aise d’extrSme-orient: Bulletin 83
/
4 . 9i—s. 1909,

Heidelberg Grhzgl. Sternwarte (Astrometrisches Institut): Mit-

teilungen 13—18. 1908—1909,

— Veroffentlichungen 6 . 1909.

Heidelberg Historisch-Philosophischer Verein: Neue Heidelberger

Jahrbiicher 16 1 . 1909.

Heidelberg Naturhistorisch-medizinischer Verein: Verhandlungen

85 . 9. 10 2 . 1908-09.
4,*
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Helsingfors Finska vetenskaps societeten : Acta 33, 1908. 34. 1907.

37 1 . 5 . 1909.

— Ofversigt af Forhandlingar 48—61. 1906/06—1908/09.

— Bidrag till kannedom af Finlands natur ock folk 64—66. 1907—08.

— iltat des glaciers et des neiges en Finland pendant I’hiver

1896/97 (1908). 1897/98 (1909).

— Hydrograpbisoh-biologische Untersuckungen. 1—5. 1907—1909.

— Festsckrift Herrn Prof. Dr. Palm4n zu,- seinem 60. G-ekurtstag

gewidmet von Sckiilern nnd Kollegen 2 Bde. 1906—1907.

Helsingfors Societas pro fauna et flora Fennica: Acta 29—32.

190A-1909.
— Meddelanden 33. 1907. 34. 1908.

Helsingfors Sallskapet for Finlands geografl: Fennia 23—27.

1905—1909.

— Gebhard, H.: Atlas de statistique soeiale sur les communea
. rnrales de Finlande en 1901. 1908.

Helsingfors Meteorologiscke Zentralanstalt : Meteorologisckes Jahr-

buch fur Finland 2. 1902 (1909).

Helsingfors Subkomitdn for den obesuttna befolkningen : Statistisk

nndersokning af socialekonomiska forkWlanden i Finlands lands-

kommuner &r 1901. III. H. Gebkard: Den ondlade jordarealen

ock dess fdrdelning 1908.

Hermannstadt Verein fiir Siebenburgiscke Landeskunde: Arckiv

N. F. 36 1.2. 4. 1909.

Hermannstadt Siebenbiirgiscker Verein fiir Natnrwissensckaften:

Verkandlnngen nnd Mitteilungen 58. 1908 (1909).

Jassy Universitatea : Annales scientifiqnes 63 . 4. 1908. 61 . 1909.

Jejfferson City Missouri Bureau of geology and mines: 2. ser. Vol.

5

—

8. 9 1. 2. s. a.

Ithaca Cornell University : Tke journal of physical chemistry 13. 1909.

JCahla Verein fiir Gesekichte und Altertumskunde : Mitteilungen

7i. 1909.

Kalkatta Geological survey of India : Memoirs 37 1—3 . 1909. Palaeon-

tologia Indica 16. ser. 6

1

. 2 . 1909. New ser. 2 4 . 5 . 3 3 . 1908.

— Records 37 3—4 . 1908—09. 38 1—s. 1909.

Halkatta Archaeological survey of India: Annual report 1906—06

(1909).

Halkntta Archaeological survey of India, Eastern circle: Annual

report 1906—07. 1907—08.

Kalkntta Mathematical society: Bulletin li. 1909.

Ealkntta Board of scientific advice for India: Annual report

1906-07 (1908). 1907—08 (1909).
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Kopstedt R. Society of South-Africa (friilier : South African philo-

sophical society): Transactions li. 1909.

£asan Hmh. FEHEepcHTeTi: yncHBifl boiihckh 75. 1908 12 . 76. 1909

1— 11 .

— HsBlscTifl 4&H3HKO-MaTeMaTHHecKaro o^meciBa (Bulletin de la so-

ci4t^ physico-math^matique) 2. cep. (s4r.) 16 2 . 1908.

Edssel Yerein fiir hessische Greschichte und Laudeskunde : Zeit-

schrift N. F. 32. 1909.

Eassel Verein fiir Naturkunde: Abhandluugen und Bericht iiher

das 72. und 73. Vereinsjahr 1907—09.

Eempten Historischer Verein zur Forderung der gesamten Heimat-

kunde des Allgaus: Satzungen 1909.

— Geschaftsordnung 1909.

— Allgauer Geschichtsfreund 1909.

— Beitrage zum Allgauer Geschichtsfreund 1. Erhard, 0.: Der
Bauernkrieg in der gefursteten Grafschaft Kempten 1909.

Kiel Gesellschaft fiir Schleswig-Holsteinische Geschichte : Zeitschrift

39. 1909.

KlagenfUrt Geschichtsverein fiir Karnthen: Jahresbericht 1907 u.

Voranschlag 1908 (1908).

— Carinthia 98. 1908.

KOlii Historischer Verein fiir den Niederrhein: Annalen 87. 1909.

KSnigsherg i. Pr. Physikalisch-okonomisehe Gesellschaft : Schriften

49. 1908.

Kopenhagen Det K. Danske Videnskabernes Selskab: Skrifter.

Histor. og filosof. Afdlg, 7. R. 1 3 . 1909. — Naturvidensk. og

mathem. Afdlg. 7. R. 63 . 7 1 . 81—3 . 1909.

— Oversigt over Eorhandlinger (Bulletin) 1908 6 . 1909 1—5 .

Krakau Akademia umiejqtnosci: Anzeiger (Bulletin international)

Philol. Kl. & Histor.-philos. Kl. (Cl. de philol. & Cl. d’hist. et

de philos.) 1908 e—10. 1909 1—s. Mathem.-naturwiss. Kl. (Cl. des

sciences mathdm, et natur.) 1908 9 . 1909 1—s.

— Catalogue of the Polish scientific literature. Katalog litera-

tury naukowej Polskij wydawany przez komisyq bibliogra-

ficznq wydzialu matematyczno — przyrodniczego 8. 1908 1
/
2 . 9.

1909 1-4.

Kyoto Imp. University, College of science and engineering: Me-
moirs 4. 1908.

Lahore Superintendent of the archaeological survey, Northern

circle: Annual Pogress-Report for the year ending 31. march.

1908.
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Laibacli Musealverein fiir Krain (Muzejsko druStvo za Kranjsko):

Carniola 1. 1908.

— Izvestja 18. 1908.

Leiden Maatschappij der Nederlandscke letterkunde: Handelingen

en mededeelingen 1908/09 (1909). Bijl.: Levensberichten der

afgeatorven medeleden 1909.

— Tijdscbrift voor nederlandsche taal- en letterkunde 27 (n. r. 19)

1908. 28 (n. r. 20) 1909 1 . a.

— Nederlandsche volksboeken 11. 1908.

Leiden Sternwarte: Yerslag van den staat 1906—1908 (1909).

Leipzig K. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften.’ Abhandlungen

Philol.-histor. Kl. 26 s—s. 27. 1909. Mathem.-phys. Kl. 30 5 . «.

31. 32 1. 1909.

— Berichte tiher die Verhandlungen PhiloL-histor. Kl. 60. 1908 4—s.

61. 19091.2. Mathem.-phys. Kl. 60. 19086-8. 61. 1909 1-3.

Leipzig Ftirstl. Jablonowskische Gesellschaft: Preisschriften 38.

1909.

Leipzig Naturforschende Gesellschaft: Sitzungsherichte 34. 1907

(1908). 36. 1908 (1909).

Leisnlg Geschichts- und Altertumsverein : Mitteilungen 13. 1908.

Lemberg TJkrainische §ev6enko-Gesellsehaft der Wissenschaften

:

Chronik 1908 1 . 2 .

— SaHHCRH 1909 1—4.

— SBipHHR MaTeMaTHUHO-npHpo^oniCHO-j'ikapCKoi-ceKimi' 12. 1908.

Lemberg Towarzystwo ludoznavrczy : Lud 14. 1908 4. 15. 1909 1—3.

Lemberg Socidt6 polonaise pour I’avancement des sciences ; Bulletin

1—8. 1901—1908.

Lincoln University of Nebrasca : Studies 8 2—4. 1908. 9 1—3. 1909,

Linz Museum Francisco-Carolinum : Jahres-Berioht 67. 1909.

Lissabon Soci4t4 portugaise de sciences naturelles : Bulletin 2. 1908.

Liverpool Biological society: Proceedings and transactions 23.

1908/09 (1909).

London R. Society ; Philosophical transactions A 209 pag. 205—478.

210 pag. 1—34. 1909. B 200 pag. 241—621. 1909.
— Proceedings A 81 no. 660. 1908. 82 no. 561-558. 83 no. 669.

660. 1909. B 80 no. 544. 1908. 81 no. 545—561. 82 no. 562. 1909.
— Tear Book 13. 1909.

— Reports to the Evolution Committee 4. 1908.

National Antarctic Expedition 1901—1904. Magnetic observa-
tions 1909.

Beattie, J. C. : Report of a magnetic survey of South Africa
1909.
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London Mathematical society: Proceedings 2. ser. 6. 19087. 7.

1909. 8. 1910 1.

London R. astronomical society: Monthly notices 69 s—9. 70 1 . 1909.

— Memoirs 67 s. 4 . Apjenaiis. 1908. 68. 1908. 69i_8. 1908—09.

London R. microsoopial society: Journal 1909.

London Linnean society: Transactions 2. ser. Botany 7 lo—la.

1908—09. Zoology 11 i-s. 1908—09. 12 4/5 . 1909.

— Proceedings 1908/09 (1909).

— Journal Botany 38 no. 268—271. 1909. Zoology 30 no. 199.

200. 31 no. 206. 206. 1909.

— List 1909/10 (1909).

London Zoological society : Transactions 19 1—3. 1909.

— Proceedings of the general meetings for scientific business

1908 4. 1909 1- 3 .

London Gruy’s Hospital: Reports 62, 1909.

London Sir William Huggins’s Observatory: Publications 2. 1909.

London Secretary of the Admiralty: Report of His Majesty’s

Astronomer at the Cape of Good Hope 1906 (1907).

London Colonial Office: Report on Plague in the Gold Coast in

1908. By W. J. Simpson 1909.

London India Office : Baluchistan district gazetteer series Index to

Yol. 1—8. Ajmer 1908.

<— Bengal district gazetteers. Calcutta. — Puri 1908. Bankura
1908. Khulna 1908. Sambalpur 1909. Monghyr 1909. Chitta-

gong Hill Tracts 1909.

— Madras district gazetteers. Madras. — Malabar and Anjengo
: 1908.

— Central provinces district gazetteers. Allahabad. — Hoshan-

gabad Yol. A. 1908. Nagpur Yol. A. 1909, Yeotmal Yol. A.

1908. Corrigenda and Addenda 1—53. 1908—09.

— N(orth) W(est) F(rontier) Province. District gazetteers. Pes-

hawar. — Peshawar Yol, B. Statistical tables 1904 (1908).

Dera Ismail Khen Yol. B. Statistical tables 1904 (1908). Kur-

ram Agency 1908.

— District gazetteers of the united provinces of Agra and Oudh.

Allahabad. Yol. 14. 1908. 26. 29. 1909.

— Punjab district gazetteers. Lahore. Yol. 2 A. 1904 (1908). 3

A. 1904 (1908). 4 B. 1904 (1908). 6 B. 1904 (1908). 7 A. B.

8 A. B. 1904 (1908). 10 B. 1904 (1908). 12 A. 1904 (1908). 14

A. B. 1904 (1908). 16 A. 1904 (1907). 16 A. 1907 (1909). 16

B. 1904 (1908). 17 A. 1904 (1909) B. 1904 (1908). 20 B. 1904.

21 B. 1904 (1908). 25 B. 1904 (1908). 28 B. 1907 (1909). 32 B.
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1904 (1908) 33 B. 1904 (1908). 36 B. 1904 (1906). 36 A. 36 A,

1904 (1908).

London India Office : Local gazetteer. The Andaman and Nicobar

Islands. Calcutta 1908.

— Bajputana gazetteers. Vol. 2 A. B. 3 A. B. Allahabad 1908—09.

— Burrard, S. G. and H. H. Heyden : A sketch of the geography

and geology of the Himalaya mountains and Tibet P. 4. Cal-

cutta 1908.

Llibeck Verein fur Liibeckische Geschiohte und Altertumskundej

Zeitschrift 11 i/a. 1909.

Liittich Sooi4t4 g^ologique de Belgique: Annales 864 . 36. 1909. ..

Lund Hniversitat: Acta N. S. Afd. 1. T. 1—4. 1906—1908. Afd.

2. T. 4. 1908.

LnxemMrg Institut g.-duc. : Publications de la Section historique

66 . 67. 1909.

Lnzern Historischer Verein der fiinf Orte Luzern, Uri, Schwyz,

IJnterwalden und Zug: Geschichtsfreund 64. 1909.

Lyon University: Annales n. s. I. Sciences, Mydecine 22. 1908. 24.

1909. Droit, Lettres 20. 1908.

— Bulletin historique du diocSse de Lyon 8. 1907 43 . 9. 1908. 10.

1909.

Lyon Sociyty d’agriculture : Annales 8. syr. 1907 (1908).

Madison Academy of sciences, arts and letters: Transactions 16.

1909.

Madison Wisconsin geological and natural history survey : Bulletin

20. 1908. 14 Suppl. 1909.

Madison Washburn Observatory of the University of Wisconsin:

Publications 12. 1908.

Madrid R. Academia de la historia: Boletin 64. 661—5 . 1909.

Madrid R. Academia de ciencias exactas, fiaicas y naturales: Re-
vista 75— 12. 81 . 1909.

— Memorias 26 1 . 2 . 1908.

Magdeburg Verein fiir Geschichte und Altertumskunde des Herzog-

tums und Erzstifts Magdeburg; Geschicbtsblatter fur Stadt

und Land Magdeburg 43. 1908.

Magdeburg Museum flir Natur- und Heimatkunde: Abhandlungen
und Berichte 1. 1906—08.

Mailand R. Istituto Lombardo di scienze e letters : Atti della fon-

dazione scientifica Cagnola dalla sua istituzione in poi 22. 1909.

— Rendiconti 41. 1908 17— 20 . 42. 1909 i—ie.

Mancbester Literary and philosophical society: Memoirs and pro-

. ceedings 63. 1909.
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Hancliestei’ University: Publications. Economic series 11. 12. 1909.

Historical series 8. 1909.

— Lectures No. 9. 1908. 10. 1909.

Mannlieliu Altertumsverein ; Mannbeimer G-eschicbtsblatter 10. 1909.

— Vereinsgabe fiir 1908. Katalog der vom Mannlieiiner Alter-

tumsverein anlaBlicb seines fiinfzigjabrigen Jubilaums . . . ver-

anstalteten Ausstellung von Werken der Kleinportratkunst und

kunstgewerblicber Erzeugnisse aus der Zeit von 1750—1860. 1909.

-Maredsons Abbaye: Revue Benedictine 26. 1909.

Marseille Eaculte des sciences: Annales 17. 1909.

Meinlngen Verein flir Sacbsen-Meiningiscbe Gescbicbte und Landes-

kunde: Sckriften 68. 59. 1909.

Meissen Verein fiir Gescbicbte der Stadt Meissen: Mitteilungen

7 4. 1907.

Melbourne R. Society of Victoria: Proceedings 21 2 . 22 1 . 1909. .

Melbourne Secretary for Mines and Water Supply: Annual report

1908.

Metz Gesellschaft fiir lothringiscbe Gescbicbte und Altertumskunde

;

Jabrbucb 20. 1908.

Mexiko Institute geoldgico : Observatorio meteoroldgico central.

Boletfn mensual 1904 abril. nov. die. 1906 enero. 1908 agostoT

die. 1909 enero-abril.

— Parergones 2 7—10 . 1908—09. 3 1 . 2 . 1909.

Mexiko Sociedad cientifia „Antonio Alzate“: Memorias (M4moires)

25. 19074-12. 26. 1907—08g-i2 y Revista (Revue) 26. 1907—08

10—12 .

Mexiko Secretaria de Eomento, Colonizacion e Industria: Boletfn

26. 1908.

Missoula University of Montana: Bulletin 60—64. 68. 1908—09i

Mblln Verein fiir die Gescbicbte des Herzogtums Lauenburg:

Arebiv (Vaterlandiscbes Arebiv f. d. Herzogtum Lauenburg

N. E. 12) 2 . 1909.

Montpellier Acaddmie des sciences et lettres: Bulletin mensuel

1909 1-3 .

Moskan Socidtd imp. des naturalistes : Bulletin 1907 4. 1908 1 . 2 .

Moskan MaxcMaTHuecKofi odmecxBo: MaicMaxHuecKifl cdopHEKX

27 1 . 1909.

Moskan MexcopoaornuecKofl odeepnaxopia Hmd. yHHsepcHxeia

:

HagaiOAeHiH 1905. 1906. 1907 (1908).

MUneben K. Bayer. Akademie der Wissensobaften: Sitzungsbe-

riebte Pbilos.-pbilol. u. Histor. Kl. 1908 7—11 . 1909 1—e. Matbem.-

pbysik. Kl. 1908 2 . 1909 1—1.1 .
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:— Abbandlungen Histor. Kl. 24 a. 1909. Philos.-philol. Kl. 23 s.

248. 1909, Philoa.-philol. u. Histor. Kl. 26 1 . 1909. Mathem,-

phyaik. Kl. 23 8, 242. 1909. Suppl.-Bd. li-e. 2i. 1909.

— Almanach zum ISOjahrigen Stiftungsfest 1909.

.— Grauert, >H,: Dante und die Idee des Weltfriedens. Pestrede

am 14. XII. 1907 (1909).

— Prutz, H. : Der Anteil der geistlichen Eitterorden am geistigen

Leben ibrer Zeit. Pestrede am 14. XI. 1908 (1909).

— Heigel, K. Tb. ; Die Miinchner Akademie von 1759—1909. Pest-

rede geh. zur Peier des 160jabrigen Stiftungstages am 10. Marz
1909.

— Neue Annalen der K. Sternwarte 4. 1909.

— Veroffentliobungen des Erdmagnetiscben Observatoriums 2.

1909.

Mitncheii Hof- und Staats-Bibliotbek : Catalogus codicnm manu
scriptorum T. 6. 1909.

Mitnchen Tecbniacbe Hochschule: 76 Dissertationen 1907/08.

HUnclien Historischer Verein von Oberbayern: Oberbayerisches

Archiv fiir vaterlandiscbe Gescbichte 52 8. 1907. 63 1 . 1908. 64 1 .

1909.

— Altbayeriscbe Monatschrift 7. 1907. 8. 1908. 9 1/2 . 1909.

Neapel Societa E. : Eendiconto dell’Accademia delle scienze fisicbe

e matematiche 3. set. 14 (a. 47) 1908 8— 12 . 15 (a. 48) 1909 1—7.

Neisse Philomathie: Bericbt 34. 1906—08.

Neulburg a. D. Historischer Verein: Neuburger KoUettaneenblatt
fur die Geschicbte Bayerns insbesondere des ehemaligen Her-
zogtums Neuburg 70. 1906.

New Haven Connecticut Academy of arts and sciences: Trans-
actions 14 pag. 18—290. 1908. 15. 1909. (To the University of
Leipzig on the occasion of the 500*'' Anniversary of its

foundation from Yale University and the Connecticut Academy
of arts and sciences.)

New Haven American oriental society: Journal 29. 30 1 . 1909.

New York Academy of sciences (late Lyceum of natural history)

:

Annals 18 s. 1909.

New York American mathematical society : Bulletin 16 4—10 . 16 1—3
1909.

— Annual register 1909.

New York American geographical society: Bulletin 40. 1908 12 .

. 41. 1909 i-u.

Nizza Observatoire : Annales 11. 13 1 . 1908.
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Nurnlierg G-ermanisches Nationalmuseum : Anzeiger (& Mittei-

lungen) 1908.

Niimlberg Verein fiir Geschidite der Stadt Nurnberg: Jahresbe-

richt 31. 1908 (1909).

Odessa HoBopoccifiCKod OdmeCiBO EcTecxBOHCnbiTaTejtEd : SanHCKH
30. 1907. 31. 1908.

Ottawa Canada Department of Mines. Geological Survey; No.

980/1081. 983. 1013. 1021. 1035. 1060. 1072. 1073. 1076. 1085.

1909. Maps No. 604. 669, 770. 916. 1909.

— Contributions to Canadian Palaeontology Vol. 3 (4®) P. 4 The
Vertebrata of the Oligocene of the Cypress Hills, Saskatchewan.

By L. M. Lambe 1908.

— Mines Branch. Annual report of the naineral production of

Canada. During the Calendar-Year 1906 (1909).

Palermo Circolo matematico: Rendiconti 27. 28. 1909. Supple-

mento 3. 19086/6.

— Indice delle pubblicazioni No. 2
. (Rendiconti 1—28. Supple-

mento 1—3.) 1909.

— Annuario 1909.

Palermo Society di scienze natural! ed economiche: Giornale di

scienze natural! ed economiche 26. 1908. 27. 1909.

Paris Institut de France: Annuaire 1909.

— P9,ris, Edm. : Souvenirs de Marine 6 . 1908.

Paris Society mathematique de France: Bulletin 37. 1909.

Paris Mus^e Guimet; Annales 31 1 . 1907. 32 2 . 1908. Bibliothfeque

d’etudes 25. 1908.

— Revue de I’histoire des religions a. 29. 1908 t. 57 2 . s. 58.

Peshawar Archaeological survey of India. Frontier circle : Annual

report 1908—09.

Philadelphia American philosophical society: Proceedings 47.

1908 190. 48. 1909 191. 192.

— The Record of the Celebration of the 200‘^ Anniversary of the

birthday of Benjamin Franklin Vol. 2

—

6 . 1908.

Philadelphia Academy of natural sciences : Proceedings 60. 1908 s.

61. 1909 1 .

Philadelphia American academy of political and social science:

Annals 33. 34. 1909.

Philadelphia Geographical society: Bulletin 7. 1909.

Philadelphia University of Pennsylvania ; Bulletin 9. ser. 62 . 1909.

Catalogue 1908/09 (1909). Proceedings of University Day 1909.

Pisa Sooieti Toscana di scienze : Atti Memorie 24. 1908. Process!

verbal! 18. 1908/09 1—4.
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Pisa R. Scuola normale snperiore: Annali. Pilosofia e filologia

21. 1908. Scienze fisiche e matematiche 10. 1908.

Portici R. Scuola superiore d’agricoltura : Bollettino del labora-

torio di zoologia generale e agraria 3. 1909.

Porto Academia polytechnica : Annaes scientificos 83 . 4. 1908. 4.

1909.

Posen Historiscbe Gesellsctaft fur die Proviuz Posen : Zeitscbriffc

23. 1908.

— Historische Monatsblatter fiir die Provinz Posen 9. 1908.

Potsdam Astrophysiialiscbes Observatorium : Publikationen 19 u
202-4.1909.

— Pbotograpbische Himmelskarte. ErganzungenundBerichtigungen

zu Bd. 1—4. 1908.

Potsdam K. PreuB. Geodatiscbes Institut : Zentralbureau der inter-

nationalen Erdmessung. Veroffentlichungen N. F. 17. 18. 1909.

Prag K. Bohmische Gesellscbaft der Wissenscbaften : Jabresbericht

— 1908 a909).
— Sitzungsbericbte Kl. f. Pbilos., Geschichte u. Pbilol. 1908 (1909).

Mathem.-naturwi'ss. Kl. 1908 (1909).

Prag Landesarcbiv des Konigreicbs Bohmen : Mitteilungen 2 . 1908,

Prag Export -Verein fur Bobmen, Mabren und Scblesien: Jabres-

bericbt 17. 1908. Anhang: EongreB osterreiobiscber Export-

Vereine am 16. u. 16. Juni 1908 in Prag (1909).

Prag Deutscber naturwissenscbaftlicb - mediziniscber Verein fur

Bobmen: Lotos 56. 1908 1—10.

Prag Verein fiir Gescbicbte der Deutscben in BSbmen: Mitteilungen

47. 1909.

Prag K. K. Stemwarte: Magnetiscbe und meteorologiscbe Beob-
achtungen 69. 1908 (1909).

Pressburg Verein fiir Natur- und Heilkunde: Verbandlungen 18.

1906 (1908). 19. 1907 (1909).

— 1856—1909. Emlekmii kiadja a Pozsonyi orvos-termdszettu-

domanyi egyesiilet fennallasdnak otvenedik evforduldja albal-

mab61.

Pnsa Department of agriculture in India ; Memoirs Cbemical series

I 7 . 1909. Entomological ser. 2?. 1909. Botanical ser. 2 6—8.

1909.

Rennes Socidtd scientifique et mddicale de rouest: Bulletin 17.

1908 2-4.

Rennes Faculty des lettres de I’Universitd : Annales de Bretagne
234. 1908, 24. 1908—09..

Riga Naturforscbender Verein: Korrespondenzblatt 51. 1908.
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Rom El. Acoademia dei Lincei: Atti. Cl. di scienze fis., matem.
e natur. Eendiconti 5. sei*. vol. 17. 1908. 2, sem. ii. 12 . vol.

. 18. 1909. 1. sem. 2. sem. 1—n. Memorie 5. ser. vol. 7. 1908

1—10 . Cl. di scienze mor., stor. e filol. Eendiconti 6. ser. vol,

.
17. 1908 7—12 . vol. 18. 1909 1—3 . Memorie vol. 12. 13. 1906. 14.

1—2. 1909. Notizie degli soavi di anticliita B. ser. vol. 5. 1908

9—12 . 6. 1909 1—8 . Eendiconto dell’ adunanza solenne 1909.

Rom E. Societal Eomana di storia patria: Arehivio Sis/*. 1908.

32 1/2 . 1909.

Rom Societa italiana per il progresso delle scienze: Eitinioiie 2.

1908.

Rom Ministero della p. istrnzione: Bolletino d’arte 2. 1908 12 . 3.

1909 1- 11 .

Rostock Verein fiir Eostocks Altertiimer: BeitrSge zur Greschichte

der Stadt Eostock 5 1 . 2 . 1909.

Saint Louis Missouri botanical garden: Annual report 19. 1908.

Salzwedel Altmarkisober Verein fur vaterlandiscbe GeschicMe und

Industrie: Jabresbericht 36. 1909.

San Fi’anclsco Citizens’ Health Committee: Eradicating Plague

from San Francisco. Eeport of tbe C. ,H. C. and an account

of its work 1909.

San Francisco California Academy of sciences: Proceedings 4. ser.

3 41—43 . 1908.

Sankt G-allen Historischer Verein: Mitteilungen 30a. 1908,

— Neujabrsblatt 1908. 1909.

Sankt Petersburg Hmh, AnaAeMia hajk-b (Academic imp. des

sciences): HsB^cTia (Bulletin). 1909.

— HsBBCTifl OTAMenia pyccKaro aswKa u cAOBecHOCTu 13. 1908 2—4 .

— SaimcKu (Memoires): Ho HcxopuKo-^HAOAornuecKOMy oxA^Aeniio

(Cl. List, philol.) 8. sdr. 8. 9 1 . 1906—08. Ho ^HCHKO-Maxema-

XHuecKOMy OTA^Aenno (Cl. physico-matbdm.) 8. sdr. 18 7 . 8. lo—13.

21 3 . 22. 23 1-6 . 1908.
— CBopnuK'B oxASAenia pyccaaro aetiKa n caobcchooxh 84. 85.

1908.

— Bv%avrivk %QOvixdi 142/3. 1908.

— Observatoire physique central Nicolas. Annales Annde 1905.

1906 p. 1. 2 1 . 2 . Publications 2. s4r. 16 2 . 18 s. 1908. 5. Ex-

trait 1908. 19. Extrait 1908.

— EaceroAHHK'B sooAornueCKaro Myaea (Annuaire du musde zoolo-

logique) 134. 1908. 14 1 . 2 . 1909.

— Missions scientifiques pour la mesure d’an arc du mdridien au

Spitzberg entreprises en 1899—1901 sous les auspices des gou-
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vernements Eusse et Su^dois. Mission Eusse T. I. Sect. II

Travaux aux diverses stations, B. Observations de A, S. Wassi-

liew 1. 1909. T. II. Sect. IX. Physique terrestre. Mdtdorologie.

Histoire naturelle. B. Gdologie 2. 1908,

— HsBtcTifl nocTOOTHofl n[eHTpaj[Ho:ft ceflcMHHecKoft komhccIh 3 1 . 2 .

1908—09.

— Lorentz, Priedr. : Slovinzisches Worterbuch 1. 1908.

Sankt Petersburg Hmh. PyccK. reorpa^BuecKoe odnieciBo: HsBBCiia

44 9 . 46. 1909 1—10 .

— Oiueix 1908 (1909).

— HsB'SCTiH TypKeciaHCKaro or^taa 4?. 1907.

Sankt Petersburg ^y^oBHaa aKa4eMiK: I^epKOBUHH BecTUHR'B 34,

1908 «—52. 86. 1909 1—48. IIpHJtoHC.: XpHCTiauCKoe UTeuie 88.

1908 aerycT

—

ack. 89. 1909. HHBapB—cenx,

Sankt Petersburg Soci^td des chemins de fer Chinois de I’Est:

Observations mdtdorologiques en Mandchonri fasc. I. Observa-

tions faites d, la Station mdtdorologique de Kharbin 1898—1906

(1909).

Sao Paolo Sociedad scientifica: Eevista 2. 19073—12. 3. 1908 9—12 .

Sarajevo Bosnisch -herzegovinische Landesregierung : Ergebnisse

der meteorologischen Beobachtungen an den Landesstationen

in Bosnien-Herzegovina 1906 u. 1907. Wien (1908).

Siena E. Accademia dei rozzi: Bullettino Senese di storia patria

16 1 . 1909.

Stavanger Museum: Aarshefte 19. 1908 (1909).

Stockholm K. Svenska vetenskaps-akademien : Handlingar n. f,

43 7—12 , 44, 46 1 . 2 . 1909.

— Arsbok (7). 1909,

'— Meddelanden fr^n Nobelinstitut I 12—15 . 1909.

— Arkiv for matematik, astronomi och fysik 6. 1909.

— Arkiv for kemi, mineralogi och geologi 3 3. 1909.

— Arkiv for botanik 8. 9i. 1909. - -

— Arkiv for zoologi 5. 1909.

— Les Prix Nobel 1906 (1908).

—
- Meteorologiska iakttagelser (Observations mdtdorologiques Sud-

doises) 50 (2. sdr. 36) 1908 u. Bihang 1. 1908.

— Lefnadsteckningar 44. 1909.
—- C. V. Linnd: Skrifter 4. 1908.

Stockholm K, Vitterhets Historic och Antikvitets Akademi : Eorn-

vannen 2, 1907. 3, 1908.

— Antikvarisk Tidskrift 18 2. 1909.
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Strasslbnrg Historiscli-literarisclier Zweigverein des Vogesen-Clubs:

Jahrbueh fur Gescbichte, Spracbe und Literatur Elsasa-Loth-

ringens 25. 1909.

Stuttgart Wiirtt. Kommission fiir Landesgeschicbte : Wurttera-

bergiscbe Vierteljahrshefte fiir Landesgescbicbte N. F. 18. 1909.

Sydney Geological survey of New South Wales: Records 84. 1909.

Sydney Australasian Association for the advancement of sciences:

Report of the ll*** meeting at Adelaide 1907.

Thorn Coppernicus-Verein fiir Wissenschaft und Kunst: Mittei-

lungen 16. 1908.

Tokio Medizinische Fakultat der K. Japan. Universitat: Mittei-

lungen 81 . 2 . 1908.

Tokio Imp. University: The Calendar 2569—70 (1909—10).

— Jorirnal of the College of science 24. 1908. 26. 27 1—e. 1909.

Tokio Sugaku-Butsurigakkwa (Physico-mathematical society) : Kizi--

Gayo (Proceedings) 4 20—22 . 5 1—a. 1909.

Tokio Earthquake investigation committee : Bulletin 2 s. 3 1 . 2 . 1909.

Tokio Deutsche Gesellschaft fiir Natur- und Volkerkimde Ostasiens

:

Mitteilungen 11 4 . 1908. 12 1 . 1909.

Toronto Canadian Institute : Transactions 8 3 . 1909.

Tonlonse Faculty des sciences de I’Universite: Annales 2. s4r. 10.

1908 2. 8.

Tromso Museum: Aarshefter 29. 1906.

Triest J. R. Osservatorio Marittimo : Rapporto contenente le osser-

vazioni di Trieste e di alcune altre stationi Adriatiche 22. 1906

(1909).

Turin R. Accademia delle scienze: Atti 44. 1908/09.

— Memorie 69. 1909.

Uccle Observatoire r. de Belgique: Annales astronomiques 10. 11 1 . 2 .

1907.

— Annuaire astronomique pour 1909 (1908).

— Annuaire m^tdorologique 1909 (1908).

Upsala R. Societas scientiarum: Nova Acta Ser. IV. Vol. 2i. 1907.

Upsala Observatoire mdt^orologique de I’Universit^: Bulletin men-

suel 40. 1908 (1908—09).

TJrhana Illinois State Geological Survey: Bulletin 9. 1908.

Utrecht K. Nederlandsch Meteorologisch Instituut: Meteorologisch

jaarboek 69 A. B. 1907.

— Mededeelingen en Yerhandelingen 102 6 . 7 . 1908—09.

Warschau Towarzystwo naukowego: Sprawozdania z posiedzen 1.

1908. 2. 1909 1-7 .

— Prace III Wydziat nauk mat. i przyrod 1. 1908.
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Washington Philosophical society: Bulletin 15 los—lai. 1909,

Washington Carnegie institution : Publication 86 s. 87 Auas. 93.

96—99. 102—104. 106. 1Q7. 110—114. 117. 118. 1908—09.
— Yearbook 7. 1908 (1909).

— Department of Terrestrial Magnetism. Annual report of the

director. 1908.

Washington Smithsonian Institution; Bulletin of the United States

National Museum 62—66. 67. 1909.

— Proceedings of the United States National Museum 34—36.

1909.

^ Beport of the United States National Museum 1907 (1908). 1908

(1909).— Oontribntions from the United States Natianal Herbarium 12

5

—

10 . 13 1. 1909.

— Becker, G. F. and C. E. van Orstrand: Hyperbolic functions

1909. (Smithsonian Mathematical Tables.).

W^hington U. S. coast and geodetic survey ; Beport of the super-

intendent 1907/08 (1908).

Washington U. S. Naval observatory: Beport of the superintendent

for the fiscal year 1908.

Washington U. S. geological survey: Bulletin 341. 347. 349.

361—386. 387. 388. 394. 1908—09.

— Annual report 29. 1908.

— Professional paper 68—61. 63. 1908—1909.

— Water supply and irrigation papers 223—226. 228—231, 234.

1909.

— Mineral resources of the United States 1907 1 . a. (1908),

— Geological atlas of the United States 161—169. 1907—08.

Washington Department of agriculture: Monthly weather review

36 10—13. 37 1—6 . 1909.

— Bulletin of the Mount Weather Observatory 1 *. 2 1 . 2 . 1909.

Washington U. S. Department of commerce and labour: Hypso-
metry. Precise leveling in the U. S, 1903—1907. With a

readjustment of the level net and resulting observations by J.

P, Hayford and L. Pike 1909.

— Hayford, J. E. : The figure of the earth and isostasy from
measurements in the United States 1909.

Washington Library of Congress: Bulletin Card Section 15. 2 , ed.

1909.

— Hastings, Ch. H. : Library of Congress. Printed cards how to

order and use them 1909.

Washington Bureau of standards: Bulletin 63 . 1909.



Verzeichnis der im Jahre 1909 eingegangenen Dructscliriften. 65

Wien KsL Akademie der Wissenschaften: Almanacli 68. 1908.

— Denkscliriften Philos.-liistor. KL 63 1 . 2 . 1908.

— Sitzungsberichte Pbilos.-histor. KL 158 4—6 . 160 2—8 . 161 s—6. 7—9 .

162 1 . 163 1 . 2 . 1908—09. Register zu Bd. 161—160. 1909.

Matbem.-naturwiss. KL Abt. 1. 1908. 117 5—10 . 1909. 118 1—e.

Abt. 2 a. 1908. 117 7-10 . 1909. 118 1^5 . Abt. 2 b. 1908. 117 7-10 .

1909. 118 1-7 . Abt. 3. 1908. 117 6- 10 . 1909. 118 1 . 2 .

— Archiv fiir osterreicbiscbe GrescMcbte 97. 1909, 99 1 . 1908.

— Pontes rerum Austriacarum. Oesterreicbiscbe Grescbichts-Quellen.

Hrsg. von der Historischen Kommission der KsL Akademie.

2. Abtig. Diplomataria et Acta 61. 62. 1909.

— Mitteilungen der Erdbeben-Kommission N. P. 32—36. 1908—09.

Wien Verein zur Verbreitung naturwissenscbaftlicher Kenntnisse:

Schriften 49. 1908/06 (1909).

Wien K. K. Zoologiscb-botanische Gresellscbaft : Verbandlungen 68.

1908.

Wien K. K. Oesterreicbiscbe Kommission fur die Internationale

Erdmessung: Verbandlungen Protokoll liber die 1907 und 1908

abgebaltenen Sitzungen (1908).

Wien K. K. Zentralaustalt fllr Meteorologie und Greodynamik:

Jahrblicber 1907. N. P. 44 & Anbg. 1909.

— jMeteorologische Zeitscbrift 25. 1908 12 , 26. 1909 1—11 .

— Allgemeiner Bericbt und Cbronologie der in Oesterreicb beob-

aohteten Erdbeben 4. 1909.

— Klimatograpbie von Oesterreicb 1. 1904. 2 A. 1908. 3. 4. 1909,

Wien K. K. Geologiscbe Reicbsanstalt : Verbandlungen 1908 15—is.

1909 1-9 .

— Abbandlungen 21 1 . 1908.

— Jabrbucb 1908 3 . 4 . 1909 1 . 2 .

Wien K. K. Militar-Geograpbisches Institut: Astronomiscb-geo-

datiscbe Arbeiten 22. 1908.

Wien ExportAkademie des K. K, Handels-Ministeriums: Kolisch,

L. Portugiesisches Lesebucb 1. 1909.

Wien V. Keuffnerscbe Sternwarte: Publikationen 65 . 6 . 1908—09.

— L. de Ball: Die Tbeorie der Drebung der Erde 1908. (Aus:

Denkscbriften der KsL Akademie der Wissenscbaften Bd. 81.)

Wiesbaden Verein fur Nassauische Altertumskunde und Gescbicbts-

forscbung: Annalen 38. 1908 (1909j.

— Mitteilungen an seine Mitglieder 1908/09.

Wiesbaden Nassauischer Verein flir Naturkunde: Jabrbiicber 62.

1909.

Worms Altertumsverein : Vom Rhein 7. 1908. 8 . 1909.

Nacliricliten
;
gescHftl. Mitteilungen 1910 1. 5
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Wttrzlbiirg Historischer Yerein von Unterfranken und AscLaffen-

btirg: Archiv BO. 1908.

— Jahresbericht 1907 (1908).

Wttrzburg Physikalisch-medizinische Gesellschaft : Verhandlungen

N. P. 40 2-6. 1909.

— Sitznngsbericbte 1907 s. 1908 1—5 .

ZUrlcli Antiqnariscbe Gesellschaft: Mitteilungen 27 1 . 1909.

Z^icli Naturforschende Gesellschaft: Yierteljahrsschrift 63. 1908.

64. 1909 1 2 .

Zurich Schweiz. Landesmnseum : Anzeiger fiir Schweizerische Alter-

tumskunde (Indicatenr d’antiquit4s Snisses) N. P. 10. 1908 3. 4.

.
1

:
,11. 1909 1 . 2 . n. Beil.

Jahresbericht 17. 1908 (1909).

ZUrich Sternwarte des Eidgenossischen Polytechnikums : Publika-

tionen 4. 1909.

B. Anderweitig eingegangene Druckschriften.

Acta mathematica hrsg. v. G. Mittag-Leffler 32. Stockholm 1909.

Actes du 16® Congr^s international des orientalistes. Session de

Copenhague 1908. Copenhague 1909.

Barbetto E.: Oours de trigonom4trie a I’usage des candidate aux

4coles sp^ciales, 2. mille Gand 1905.

— Snr I’dqnivalence des Equations. (Extrait de I’Enseignement

Math4matique Ann. 10. 1908 No. 4,

Baner L. A.: The magnetic work of the United States Coast and
Geodetic Survey, s. a. .

— Magnetic Observatories of the United States Coast and Geodetic

Survey in Operation July 1, 1902. (With J. A. Pleming.)
— Magnetic Dip and Intensity Observations January, 1897, to

June 30, 1902. (Preface by L. A. Bauer.)

— Results of Magnetic Observations made by the Coast and
Geodetic Survey between July 1, 1902, and June 30, 1903;
between July 1, 1903, and June 30, 1904; between July 1, 1904,

and June 30, 1906; between July 1, 1906, and June 30, 1906.-

— Distribution of the Magnetic Declination in the United States

for January 1, 1905, with Isogonic Chart and Secular Change
Tables.
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Bauer L. A. : Recent Results of Terrestrial Magnetic Observations.

(A Paper read before the Society of Arts of the Massachusetts

Institute of Technology March 28, 1907.)

— Some Results of the Magnetic Survey of the United States s. a.

— United States Magnetic Tables and Magnetic Charts for 1905.
— The earliest values of the magnetic declination 1908.

Benfey, Meta: Theodor Benfey. Zum Andenken fiir seine Kinder
und Enkel. Als Handschrift gedruckt (1909).

Brill, A.: Vorlesungen zur Einfiihrung in die Mechanik raumer-
fullender Massen. Leipzig und Berlin 1909.

BriOScM, Franc.: Opere matematiche 5. Milano 1909.

Bot&uy of the Faroes based upon Danish investigations. Kjoben-

havn . . . London 1901—06.

Bourdon, P.: L’abrogation de la Pragmatique et les rfegles de la

chancellerie de Pie 11. Rome 1908.

Catenenstudien hrsg. von H. Lietzmannn. 1. 0. Lang : Die Catene

des Vaticanus Gr. 762 zum 1. Korintherbrief. Leipzig 1909.

Xcct^idditig: BifiXioxQLgiat- Jco. Btt0iXixov xal E. Dieterich xal via

avxiXsyinEva jtQhg thv K. Krumbacher (Aus : lid'tiva T. 20. 1908.)

Congr^s international de botanique: 3. CongiAs. Oirculaires 3. 4

et Annexes. Bruxelles 1909.

Conti Rossini, C. : 45 Sonderabdriicke orientalistisohen und ge-

schichtlioh-geographischen Inhalts.

Ts(S0aQaKovtaixviQig rijg xad-'rj'yseiag K. Zl. K6vtov giiXoXoyi-xal

d tax Q al. ’A%"jjvri0tv 1909.

EnzyhlopSdie der mathematischen Wissenschaften. Bd. 2, 3 H. 1.

3, 1 H. 3. 3, 2 H. 4. 5, 3 H. 1. 2. 6, 1 A H. 3. Leipzig 1909.

(2 ExpL).

Rncyelop^die des sciences math^matiques pures et appliqu4es t. 1.

vol. 1. fasc. 4. vol. 4. fasc. 2. 3. t. 2. vol. 1. fasc. 1. Paris &
Leipzig 1909.

Swedish explorations in Spitzbergen 1768—1908. Stockholm 1908

(Repr. from Ymer 1903).

FlorU Batava . . . Afbeelding en beschrijving van nederlandsch

gewassen. Aangevangen door J. Kops, voortgeset door F. W.
van Eeden. Afl. 367. 368. Leiden 1908.'

Fritsche, H. : Die mittlere Temperatur der Luft im Meeresniveau

dargestellt als Funktion der geographischen Lange, Breite und

Jahreszeit. Meteorologische Publikation 1. Riga 1909.

Fuchs, L. : Gesamte Mathematische Werke 3. Berlin 1909,

Gylddn, H. : Trait4 analytique des orbits absolues des huit planetes

principales 2. Berlin. Stockholm 1909.

6 *
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Hditon de la Cfoupilll^sre: M4moires divers 2. dd. Paris 1909.

— Potentiel du temps de parcours. Louvain 1909. Extrait des

Annales de la Soci^t^ scientiflque de Bruxelles.

I— La loi des aires dans le mouvement aveo liaisons Lisbonne

. 1909. Extrait du Journal de sciencias mathematicas, physicas

e naturaes 2. ser. t. VII.

— Centre de gravity du temps de parcours. Coimbra 1906. Annaes

da Academia polytecbnica do Porto. Extracto do t. I. 1906.

— Eapport sur un mdmoire de M. Haton de la Groupillifere, inti-

tule: „D6veloppoides directes et inverses d'ordres successifs“

par M. Tuiseux. Extrait des Comptes rendtis de I’Acaddmie

des Sciences t. 81. 1875.

— Eapport sur un M6moire ayant pour titre
:

„Problfeme inverse

des bracbistocbrones par M. Haton de la Goupillifere"
;
par M.

Bouquet. Extrait ibd. t. 82. 1876.

— Eapport sur un M4moire de M. Haton de la Goupilliere intitule

:

. Eecherche de la brachistocbrone d’un corps pesant, en egard

aux resistances passives, par M. Phillips. Extr. ibd. t. 84. 1877.

— Eapport sur un Memoire de M. Haton de la Goupilliere, relatif

aux lignes engendrees dans le mouvement d’une figure plane.

(Commissaires : MM. Chasles, Phillips, Eesal, de la Gournerie

rapporteur.) Extrait ibd. t. 86. 1878.

— Sur un cas d’integration de I’equation des brachistochrones.

Extrait ibd. t. 136. 1902.

Heim, Karl; Das "Weltbild der Zukunft. Berlin 1904.

Helmert, E. E. : Die Tiefe der Ausgleiohsflache bei der Plattschen

Hypothese fur das Gleichgewicht der Erdkruste und den Ver-

lauf der Schwerestorung vom Inneren der Kontinente und Ozeane

nach den Kusten. (Aus: Sitzungs-Berichte der Kgl. Preufi.

Akademie der Wissenschaften 1909).

Jalirbach fiber die Fortschritte der Mathematik Bd. 37. Jg. 1906 s.

Bd. 38. Jg. 19071.2. Berlin 1909.

Eeidel, G. C. : Eomance and other studies. No. 2. A manual of

Aesopic Fable Literature fasc. 1. 1896.

iCrng, Edmundo: Der Sao Gon9alo-Tanz unserer Caboclos. Sao
Paolo 1908.

— Die Eibeira von Iguape ebd. 1908.

Laiglesia, F. de: Estudios histdricos (1516—1656) Madrid 1908.

light, The greater 10 3—12 . 11 1 . 2 . Philadelphia 1909,

Maec^kri, L.: La „Pei’ikeiromene“ di Menandro. Trani 1909.

Middelberg, E.: Geologische- en technische aanteckeningen over

de goudindustrie in Suriname. Amsterdam 1908.
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Mitteilnngen, Astronomisclie, hrsg. von A. Wolfer 100, Zurich

1909.

Moret, Marie A,, Veuve de J.-B. Andr^-G-odin. Guise 1908.

Nftture (vol. 79—80) no. 2044—2093, London 1909.

Pfandl, L.: Hippolyte Lucas, sein Leben und seine dramatiscben

Werke. Munchen. Diss. phil. 1908.

Plutarque: De la musique . . . ^d. critique et explicative par H.
Weil et Th. Reinach Paris 1900.

Ponlsen, Fr. : Recherches sur quelques questions relatives a la

topographic de Delphes. 1908.

Rava^ L. : II Nuovo Consiglio Superiore di Antichita e Belle Arti.

Roma 1909.

— L’VIID. Esposizione internazionale d’Arte in Venezia. Bis-
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relies 1908.)
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— Einige Beobachtungen iiber die Waschwirkung der Seifen (Aus:
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Jahrbuche der Kgl. TJngar. Geologischen Reichsanstalt XVI, 6.)
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VSchtlng, H,: Untersuohnngen zur experimentellen Anatomie und
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TTallacIi, 0.: Terpene und Campber. Leipzig 1909.

Yahuda, A. S.: tiber die Unechtheit des samaritaniachen Josua-

buohes. 1908.

Zoceo-Bosa, A.: D’une nouvelle paliDg4n4sie dea Institutions de

Juatinien (Montpellier) (Extrait des M41anges Pitting.)



Friedrich Kohlra”iisch.

Von

Eduard Eiecke.

Am 18. Januar dieses Jahres ist Friedrich Kohlrausch xmer-

wartet durch eiaen Herzschlag dahiagerafft worden. Er hat uu-

serer Gresellschaft seit 1867 als Assessor, seit 1879 als auswartiges

Mitglied angehort; ein Schuler Wilhelm Wehers hat er tier sein

erstes akademisches Lehramt verwaltet. Manchem unter uns ist

er personlich naher getreten, und er selber hat Grottingen stets

eiue treue Anhanglichkeit hewahrt. Die Trauer um den Mann,

der auf den Fortschritt nnserer Wissenschaft einen so bedentenden

EinfluB geiibt hat, wird vertieft durch den Schmerz liber den Yer-

lust des Menschen, der sich durch die Lauterkeit seines Charakters

dieAchtung aller gewonnen hat, die mit ihm in Berlihrung kamen.

Der Anfforderung, hente zum Andenken an Friedrich Kohlrausch

zu sprechen, bin ich um so lieber gefolgt, als ich damit dem Danke
Ausdruck geben kann, den ich selber dem Verstorbenen schulde.

In dem letzten Jahre seines Grbttinger Aufenthaltes war ich sein

Privatassistent; er stellte mir das Thema zu meiner ersten wissen-

schaftlichen Arbeit; er schlug mich bei seinem Abgange von

Grottingen Wilhelm Weber zur Besetzung der freiwerdenden Assi-

stentenstelle am physikalischen Institute vor, und ermoglichte mir

dadurch den Eintritt in die akademische Laufbahn.

Wenn ich im folgenden den Yersuch mache, die Stellung,

welche Kohlrausch in der Entwicklung unserer Wissenschaft ein-

nimmt, zu schildern, so mochte ich mich dabei auf einige allge-

meinere Betrachtungen stlitzen
;
wollen Sie mir also zunachst eine

gewisse Abschweifung von meiner Aufgabe gestatten.

Der Boden, aus dem die Physik erwachst, aus dem sie immer

neues Leben schopft, der sie tragt und begrenzt, wird gebildet
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durch die unendliche Mannigfaltigkeit der Erscieinnngen, die sick

in der uns nmgebenden Welt von Korpern abspielen. Der Astro-

nom beobachtet den Lanf der Sterne, die Bewegungen in der

Atmosphare der Sonne, der Greophysiker folgt dem G-ange der

Magnetnadel, er verzeicknet die leisesten Sckwingungen derErde;

alles Ersckeintingen, die sick okne unser Zntnn, ganz nnabkangig

von menscklichem Denken nnd Yersucken abspielen. Der Pkysiker

aber greift mit bewuBter Hand in den Gang der Ersckeintingen

ein; mit Hebeln nnd mit Sckranben ringt er der Hatur G-ekeim-

nisse ab, die sie von selber nicht offenbart, Zu jenen Yorgangen,

die sick okne unser Zntnn abspielen, hat er eine Fnlle von Tat-

sacken gefiigt, -welcke das eigene Werk der Wissensckaft sind.

Die Pkysik ist eine experimentelle Wissensckaft; Tatsacken der

Beobacktung bilden ikren nnveranjBerlicken nnd unveranderlickeia

Besitz. Aber sckon wenn wir die Tatsacken beschreiben, fiigen

wir ihnen ein fremdes Element binzu. Wir sprechen von Kraften,

mit denen die Korper aufeinander wirken, von Arbeiten, die sie

verriokten, von Arbeitsvorraten nnd Arbeitsfahigkeit in der Natnr

;

man hat auf die Korperwelt die Yorstellnngen der Anpassnng an

gnJBere Bedingungen, der Ermtidung iibertragen, man kat von

einem Gedacktnis der Materie gesprocken; Yorstellnngen, die

nnserem eigenen Empflndungsleben entstammen, nnd die wir in

willktrMcker Weise an£ die nnbeseelte Natur iibertragen. So

lange man sick mit vagen nnd wiUkiirlioken Analogien begniigt,

kann von einer wissensckaftlicken Pkysik nickt die Rede sein.

Ihre Anfgabe ist es, die ver-wickelten Ersckeinxmgen anfznlosen

in ihre einfachen Elemente, fiir die Elem^tarersAeinnngen aber

Gesetze anfznstellmi, so dafi eine Yorkersage der Ersckeintingen

moglich wird, welcke nnter gegebenen Yerkaltnissen eintreten

miissen, anck wenn jene Ersckeinungen nnd jene Yerkaltnisse

nock nie den Gegenstand einer Beobacktung gebildet kaben. In

diesem Sinne kat znerst Galilei die Anfgabe der Pkysik gefafit;

er mackte keine Speknlationen dariiber, warum die Korper fallen,

sondern nntersnchte, wie sie fallen
,

d. k. er snckte nach dem Zn-

sammenbange zwiscben den beiden Groben, die bei der Eallbewe-

gang den Gegenstand der Beobacktung bilden koimen, den Eall-

ranmen nnd den EaUzeiten. So wird es also znr nacksten Anf-

gabe der Pkysik, bei alien Ersckeinungen, die ihr angekbren, die

ckarakteristischen, der Messnng znganglicken Groben anfznsucken,

nnd dann die zwiscken ihren Mabzablen bestekenden Beziekungen.

zu ermitteki. Der Entdeckung der Tatsacken, mag sie nun der

taglicken Erfabrnng, dem Genius eines Einzelnen oder dem Znfall
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zu verdanken sein, folgt die MafibegtimmtiBg
,

die Festlegxmg der

charakteristisclien Elemente dnrck genaue Messtmgen. Jede Messimg
berukt auf einer Vergleichung der zu messenden GroBe mit einer

ihr gleichartigen
,

wiUkiirlicli als Norm geuommenen. Die Ver-^

gleichung gesckiekt durck Beobachtung. Beobachten aber konnen

wir nur mit dem Auge und dem Ohr. Das Auge laBt iins Unter'

scbiede der Eicktung und der Lange erkennen, das Okr Unter-

sckiede von Zeiten. Die sinnlicken Hiilfsmittel der MaBbestimmung

sind also iiberaus einfack und ikre Sckwierigkeit liegt nur in der

verwirrenden Menge versckiedenartiger GroBen, mit denen die

Pkysik zu tun kat. DaB diese Sckwierigkeit, an der die Pkysik

. nock im Anfange des vorigen Jakrkunderts krankte, fiberwunden

ist, verdanken wir dem dritten Zweige der pkysikaliscken For-

sckung, der tkeoretischen Pkysik. Die Aufgabe der tkeoretischen

Pkysik ist es, die Gesetze der einfacken, fundamentalen Tatsacken

so zu fassen und zu erweitern, daB die Gesetze groBer Gruppen

von zusammengekorenden Ersckeinungen auf ein gemeinsames Fun-

damentalgesetz zuruckgefukrt werden konnen. Neuen Ersckei-

nungen gegeniiber suckt die Tkeorie nach Analogien mit bekannten;

sie entwickelt auf diesem Wege Yorstellungen, welcke iiber das

unmittelbar wakrnekmbare kinausgekend gewissermafien verborgene

Teile der Ersckeinungen zu erraten suchen, und es gelingt ikr auf

diesem Wege, so sckwankend seine TJnterlagen oft scbeinen, weite

Gebiete in einkeitlicker Weise zusammenzufassen
,

Gesetze aufzur

stellen, welcke durck die Erfakrung in oft iiberrasckender Weise

bestatigt werden. Denn gelten kann eine pkysikaliscke Tkeorie

natiirlick nur soweit, als sie die Beriikrung mit dem Boden der

Erfakrung nickt verliert. DaB aber eine gate Tkeorie eine wakr-

kaft sckopferiscke Kraft zu entfalten vermag, dafllr bietet eiu

glanzendes Beispiel die an Maxwells elektromagnetiscke Tkeorie

des Lickts sick anscklieBende experimentelle Entwicklung. Aber

nickt in der gesonderten Bearbeitung der einzelnen Gebiete werden

wir die vornekmste Aufgabe der tkeoretischen Pkysik seken; je

weiter die Erkenntnis fortsckreitet, um so eager werden die Be-

ziekungen zwiscken den einzelnen Teilen der Pkysik, um so un-

bestimmter ikre Grenzen. Als die kockste Aufgabe der tkeo-

retiscken Pkysik ersckeint daker die Ermittlung der allgemeinen

Gesetze, welcke alle pkysikaliscken Ersckeinungen bekerrscken, die

Entwicklung eines Systems von Yorstellungen, welckes die Ge-

samtkeit der pkysikaliscken Ersckeinungen umfafit.

Auf Grand der vorkergehenden Bemerkungen untersckeiden

wir drei versckiedene Tatigkeiten auf deren Zusammenwirken der
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Bau der Physik sich grixndet. Die Entdeckung, die Mafibestim-

mung, die tkeoretiscbe Entwicklung. Diese drei Tatigkeiten lanfen

nicht gleichmafiig neben eiaander ber; auf Perioden der Ent-

deckting folgen Zeiten, in denen die Aufgaben der MaBbestimmung

Oder der Theorie in den Vordergrund treten. Es ist von Inter-

esse, sick den Cbarakter der Zeit zu yergegenwartigen, in der

Koblranscli dem Stndium der Physik sich zuwandte* Das Ende
des 18. nnd das erste Drittel des 19. Jabrbnnderts waren Zeiten

glanzender Entdeckungen gewesen; durcb sie wurde die Pbysik
nm die Q-ebiete des Gralvanisinus and der Elektrodynamik, der Di-

elektrizitat, des Diamagnetismus, der Magnetooptik, der Interferenz

des Inebtes, der Warmestrablnng bereicbert. Dieser Periode einer

madoMgen Bewegnng folgte in der Mitte des vergangenen Jabr-

hxmderts eine gewisse Stille. Die einzige Entdeckung von groBer

Tragweite war die der Spektralanalyse; aber sie wirkte zunachst

anf dieCbemie; die Pbysik bat sicb ibrer erst spater bemacbtigt.

Im Vordergrnnde standen Aufgaben der Theorie tind der MaBbe-
stimmnng. In dem Satze von der Erbaltnng der Energie war ein

alle pbysikaliscben Erscbeinnngen beherrscbendes Prinzip gefunden;

das Prinzip der Entropie bestimmte die Eicbtung, in welcber der

Znstand eines gegebenen Systems von Eorpern sicb andert, w^-
rend seine Energie konstant bleibt. Die Seite der MaBbestimmnng
war in bervorragender Weise vertreten durcb Weber, welcber die

Entdeckungen Faradays anf den Grebieten der Elektrodynamik nnd
des Diamagnetismns znm Gregenstande exakter Messnngen macbte.
Dariiber hinans macbte er den Yersucb, das ganze Grebiet der
elektrodynamischen nnd elektrostatiscben Erscbeinnngen dnrcb ein

einbeitlicbes, allamfassendes Gresetz der elektriscben Pemwirknng
darzustellen. Der Gegensatz, in dem Webers Tbeorie zn den yon
Faraday nnd Maxwell vertretenen Ideenkreisen stand, gab zn leb-

haften Eampfen Veranlassnng. Sie baben der Wissenscbaft im
ganzen wenig Frncbt gebracbt, nnd die Entwicklnng ist liber sie

binweggegangen. Die zeitliche Ausbreitnng der Kraft, eine der
fnndamentalen Folgernngen von Maxwells Theorie, wnrde durcb
Hertz experimentell bewiesen; wir wissen bente, daB das Weber-
sche Gesetz nicbt ein fundamentales Gesetz der Wecbselwirknng
ist, sondern eine iunerbalb eines bescbrankten Gebietes braucbbare
Interpolationsformel. IJnberiibrt aber von dem Wecbsel der An-
scbanungen ist das System der Weberschen MaBbestimmungen ge-
blieben, das nocb bente das Fundament fiir unsere elektriscben
Messnngen bildet.

Wie nun der Schwerpnnkt der pbysikaliscben Forscbnng im
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Laufe der Zeit sich bald nacli dem einen, bald nacb dem anderen

der drei sie tragenden Pfeiler verschiebt; so sind die entsprechen-

den geistigen Anlagen und PahigkeiterL auch bei den einzelnen

Physikern in sebr verscbiedenem Mafie entwickelt. Faraday wird

tms immer als das Ideal des Entdeckers erscbeinen; bei Weber
bemindern war die feine Kunst der MaaBbestimmxmg, bei Maxwell

die kuhne, aber zn den groBten Erfolgen fiibrende tbeoretiscke

Konzeption. Koblrauscbs Begabnng lag wesentlich auf dem Gre-

biete der MaBbestimmungen. Hier fand er ein reicbes Feld der

Tatigkeit durcb Weber yorbereitetj ein grofieres hat er mit

eigener Kraft hinzuerobert. Das wird anschaulich werden, wenn
ich mm dazn iibergehe, die wissenschaftlicbe Lanfbabn von Fried-

rich Kohlransch in kurzen Ziigen zu schildern.

Kohlrausch war geboren in Rinteln als Sohn des verdienst-

vollen Physikers Kudolf Kohlrausch, der damals Oymnasiallehrer

in Rinteln war. Im Jahre 1867 bam der Vater, der zuletzt in

Marburg neben seinem Schulamte noch die Stelle eines aufier-

ordentlichen Professors der Physik an der Ilniversitat bekleidet

hatte, als ordentlicher Professor der Physik nach Erlangen. Aber
schon im folgenden Jahre verier Kohlrausch den Vater; sein

Leben lang hat er ihm eine treue kindliche Eietat bewahrt, er ist

flir sein Andenken eingetreten, wo immer die Verdienste Rudolf

Kohlrauschs nicht die ihnen gebiihrende Wiirdigung fanden. Seine

Studienzeit hat Kohlrausch toils in Erlangen, teils in Grottingen

verlebt. Er promivierte in Grottingen mit einer Arbeit Tiber ela-

stische Nachwirkung im AnschluB an Webers Untersuchungen iiber

die Elastizitat der SeidenfMen. Nachher war er eine Zeit lang

Assistant an der Grottinger Sternwarte
;

er fand so auf dem klas-

sischen Boden exakter MaBbestimmungen Grelegenheit, seine natiir-

liche Anlage zu vertiefen und Erfahrungen zu sammeln, die ihm

bei seinem spateren Lebenswerke zu gate kamen. Von Gottingen

ging Kohlrausch zunachst nach Frankfurt als Dozent des physi-

kalischen Vereins. Was sich dort dem jungen Physiker.in da-

maliger Zeit an experimentellen Einrichtungen bot, hat er spater

in launiger Weise geschildert; er hat aber auch hervorgehoben,

wie nlitzlich es fiir ihn war, daB er gezwungen wurde, sich so

viele Hiilfsmittel mit eigener Hand zu schaffen, die man in einem

modernen physikalischen Iiistitut so selbstverstandlich hinnimmt,

wie das tagliche Brot. Von Frankfurt kam Kohlrausch im Jahre

1866 als auBerordentlicher Professor und Assistent Wilhelm Webers

nach Gottingen zuriick. Die Raume und die instrumentellen Hiilfs-

mittel des Gottinger Institutes waren bescheiden genug; aber
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Weber hatte dnrch seine -wissenscbaftliclie Tatigkeit eine Reibe

von Einricbtungen und Apparaten gescbaffen, die an anderen Orten
nicbt zn £nden waren. Das von Weber stammende Kapital bat

in den vier Jabren, 'welcbe Kohlranscb in Grottingen weilte, reicbe

Zinsen getragen. Dabei bat sicb Koblrauscb nicbt daranf be-

scbrankt, Eragen, zn deren Losnng Weber den Weg geebnet hatte,

znm Abscblnsse zn bringen; er hat mit den vorbandenen Hiilfs'

mitteln nene Probleme von groBer Tragweite in AngrifP genonunen.

Die Q-ottinger Jabxe sind fiir Koblrauscb von bleibender Beden-
tnng geworden; fiir die groBere Zabl der Arbeiten, die ibn sein

spateres Leben Mndnrcb b^scbaftigt baben, wnrde bier der Q-rund

gel^. In Koblranscbs Natur lag es nicbt, niit ra^sobew Impulse
von einem Probleme znm anderen sicb zn wenden; mit seiuer bet

dicbtigen niedersacbsiscben Art kebrte er zn dem einmal er-

griffenen Problem immer wieder znriick, nm den Ergebnissen seiner

Eorscbung eine immer groBere Sicberbeit und Zlarbeit zn geben.
Die in Grottingen begonnenen Arbeiten iiber elastiscbe Kacb-wir-

knng, Leitvermogen der Elektrolyte, absolute Widerstandsmessung,
elektrocbemisches Aequivalent baben ibn znm Teil sein Leben lang
bescbaftigt, wenn ancb Jabre vergeben konnten, in denen nicbt
davon die Rede war.

Als icb Ostern 1869 nacb Gottingen bam, hatte Koblrauscb
die Arbeit nber die Giiltigkeit des Ohmscben Gesetzes bei elektro-

lytiscber Leitnng eben beendet, Es war die erste in der groBen
Reibe von Arbeiten iiber das Leitvermogen der Elektrolytei

, die
bis in die letzten Jabre seiner wissenscbaftlicben Tatigkeit bln-
anfreicben. Diese diirfen wir, wobl ancb in seinem eigenen Sinne,
als das Hanptwerk seines Lebens bezeichnen, und so ist es gereebt-
fertigt, wenn icb das Problem, nm das es sicb bandelt so kurz als

moglicb zn erlautern suebe. Sie alle wissen von den galvano-
plastiscben Pi’ozessen, die wir benntzen, um Ueberzuge von Silber,
Knpfer, Nickel berzustellen. In eine mit einer Losnng von Knpfer-
vitriol gefiillte Wanne bangt man zwei Knpferblecbe und leitet
mit ihrer Hiilfe den Strom einer galvaniscben Batterie dnreb die
Losnng. An dem mit dem negativen Pole der Batterie verbuu-
denen Blecbe wird dann metalliscbes Knpfer abgescbieden

;
an

dem anderen Blecbe, durcb welches die positive Elektrizitat in
die Losnng einstromt, wird Knpfer oxydiert und Knpfervitriol ge-
bildet. Der Dnrchgang der Elektrizitat durcb die Losnng ist also
verbunden mit einer ebemiseben Zersetznng, die wir als Elektro-
lyse bezeichnen; ibre Produkte aber treten nnr an den Eintritts-
steUen der positiven und der negativen Elektrizitat zn Tage, an
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den sogenannten Elektroden. Die G-esetze dieser Absckeidung

warden von Earaday anfgestellt; die abgeschiedenen chemisclien

Bestandteile nannte er lonen; er zeigte, da6 die Mengen der ab-

geschiedenen lonen proportional sind der Zeit, wahrend welcher

ein bestimmter Strom durch die Losung geht
;
nnd proportional

der Starke dieses Stroms; er zeigte ferner, daJB die Mengen der

verschiedenen von demselben Strome gleichzeitig abgeschiedenen

lonen sick verhalten, wie ihre chemischen Aeijuivalente. Earaday

machte aber noch eine andere, in der Eolge sehr wichtige Beob-

achtung. Er fand, daB der Durchgang des Stromes durch eine

Losung mit einer Verschiebung des gelbsten Elektrolyten
,
mit

einer Wanderung oder TJeberfiihrung der lonen von der einen zur

anderen Seite verbunden ist. Infolge hiervon wird z. B. die Lo-

sung des Kupfervitrioles an der positiven Elektrode verdimnt, ^
der negativen konzentriert. Die quantitativen Yerhaltnisse dies^

Deberfiihrung warden spater von Hittorff in einer klassischen Eil

perimentalantersuchong fiir eine groBe Zahl elektrolytischer Lo-

sungen bestimmt. Eiir die Vorstellungen, die wir tins von der

Natur der elektrolytischen Leitung gebildet haben, ist noch eine

weitere Tatsache von grundlegender Bedentung geworden. Es
hat sich gezeigt, daB die kleinste elektrische Kraft geniigt, um
einen galvanischen Strom in einer elektrolytischen Losung zu er-

zeugen. Daraus muBte notwendig geschlossen werden, daB die

lonen in der Losung schon von Haas aus vorhanden sind, daB die

Zerlegung der chemischen Verbindung in ihre lonen nicht erst

eine ’Wirkung der elektrischen Kraft sein kann. Man kam also

zu der Vorstellung von einer elektrolytischen Dissoziation in den

Losungen. Die Molekiile der gelosten chemischen Yerbindungen

sind zu einem groBeren oder kleineren Teile in die sie zusammen-

setzenden Atome oder Radikale zerlegt
;
die Zerlegung unterscheidet

sich aber von einer gewbhnlichen chemischen Zersetzung dadurch,

daB ihre Produkte, die lonen, elektrisch geladen sind, und zwar

naturgemafi mit gleichen Mengen positiver und negativer Elektri-

zitat. Damit haben wir den Kreis dessen erschopft, was Kohlrauscli

an experimentellen Tatsachen, empirischen Gresetzen und theore-

tischen Yorstellungen von anderen libernehmen konnte. In einer

Prage von fundamentaler Bedentung aber herrschte noch vollkom-

mene Dnkenntnis und die groBte Yerwirrung. Bei den metallischen

Leitern besteht zwischen der den Strom treibenden elektrischen Kraft

und der Starke des Stroms eine sehr einfache Beziehung; das Yer-

haltnis zwischen der Kraft und dem Strome ist bei einem gege-

benen Leiter konstant, und man bezeichnet seinen Wert als den



78 Eduard Riecke

Widerstand des Leiters. Ob dieses Gesetz anch bei den elektro-

lytischen Leitern gilt, wuBte man nicht, es fehlte jede sichere

Kenntnis von den Widerstandsverhaltnissen der Elektrolyte. Der
Grand war folgender. Die oben erwalinten Konzentrationsande-

rungen im Inneren stromdurcMossener Losnngen geben Veran-

lassting zn inneren elektriscken Kraften, welcbe der anJBeren Kraft

der Batterie entgegenwirken, den Strom vermindern and so einen

Widerstand vortauschen, der mit dem Verhaltnisse zwiscben der

aaBeren elektriscken Kraft and der Stromstarke nickts zu tan

hat. Nock in starkerem Make treten solcke Gegenkrafte aaf,

wenn aii den Bkktroden gasformigeZerisetzangsprodakte sick ent-

wickekx, wie dies z. B. der Fall ist, wenn Sckwefelsaare

zwiscken Platinblecken darck den Strom zersetzt. Wollte man za

mn&r genaaen Kenntnis des wirklicken Widerstandes einer Lbsang
gelangen, so makte man denEinflafi jener Gegenkrafte eliminieren.

Koklraasck kat das dadurck erreickt, dak er an Stelle von Strbmen,

welcke stets in derselben Bicktang darck die elektrolytiscke Lb-

sang flieken, sogenannte Weckselstrbme verwandte, Strbme, welcke

in jeder Sekande einige kandert Male von der einen zar entgegen-

gesetzten Ricktang ixbergeken. Dadarck wird die Ansammlang
der Zersetzangsprodakte oder der Prodakte der Ueberfakrang an

den Elektroden vermieden and jener sckeinbare Widerstand von
dem wirklicken abgetrennt. Man erkalt den wakren Widerstand
des Leiters anabhangig von den elektriscken Gegenkraften. So
konnte Koklraasck in einwandfreier Weise zeigen, dak aack bei

den fliissigen Leitern das Verhaltnis zwiscken elektriscken Kraft
and galvanisckem Strom ein konstantes ist, dak die Gesetze des

Widerstandes fiir elektrolytiscke Leiter ganz ebenso gelten, wie
fiir Metalle. Ick kabe im Frakjakr 1869 nock die amstandlicken,

sckwer za kandkabenden Versackseinricktangen geseken, deren
sick Koklraasck bei dieser bedeatangsvollen Arbeit bediente. Zar
Erzeagung der Weckselstrbme benatzte er die von Weber kon-
straierte Indaktionssirene

;
es war dies eine Savartscke Sirene,

aaf deren Ackse ein kleiner Magnet befestigt war, amgeben von
einer fest aafgestellten Draktspale. Beim Anblasen der Sirene
drehte sick der Magnet mit dieser and erzeugte in der Drakt-
spale einen Weckselstrom. Die Konstanz der Rotationsgesckwin-
digkeit warde darck den Vergleick des Sirenentons mit dem
Tone einer Orgelpfeife gepriift. Zar Strommessang diente eines

der Dynamometer, das von Weber in der nock gemeinsam mit
Radolf Koklraasck begonnenen Arbeit liber elektriscke Wechsel-
strbme benatzt worden war. Eine Widerstandsbestimmang eines
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Elektrolyten ist jetzt eine elementare Aufgabe, die jeder Prak-

tikant in unseren physikalischen TJebungen ansfiihrt. Die Axbeit

langer Jahre, eine Erfakrung, wie sie nnr eine beinabe unimter-

brdcbene Besckaftignng mit dem Gregenstande yerleibt, war notig,

bis Kohlranscb seiner Metbode ibre bentige Eleganz und Einfacb-

beit verleiben konnte.

In dem ersten Semester, das icb in Grottingen zubracbte, be-

bandelte Koblranscb in einer Seminarstimde die Gfaufiscbe Metbode

zur Bestimmting der borizontalen Intensitat des Erdmagnetismus.

Die im GrauB-Weberscben erdmagnetiscben Observatorium ange-

stellten Uebnngen bildeten fiir Koblrauscb selber die Vorbereitung

zu einer im Sommer 1869 mit groBter Sorgfalt ansgefiibrten Be-

stimmnng der Horizontalintensitat. Die miihevolle Arbeit war

notwendig ganz abgeseben von der Bedeutung, welcbe sie fiir nn-

sere Kenntnis von den zeitlicben Aenderungen des Erdmagnetis-

mns besitzt. Denn Koblranscb batte scbon andere Anfgaben in

Angriff genommen, zu deren Losnng eine genane Eenntnis der

Intensitat des Erdmagnetismus durcbaus erfordert wurde. Die erste

bestand in der Wiederbolnng der absoluten Widerstandsmessung

nacb der Metbode und mit den Apparaten Wilbelm Webers. Bei

der Einfiibrung des sogenannten absoluten WiderstandsmaBes war

Weber dem Vorbilde gefolgt, das GrauB auf dem Gl-ebiete des Erd-

magnetismus in der Abbandlung „intensitas vis magneticae ad

mensuram absolutam revocata^^ gegeben batte. GrauB bat in dieser

grundlegenden Arbeit gezeigt, daB man die Intensitat der magne-

tischen Kraft so definieren kann, dafi zu ibrer Bestimmung nicbts

weiter notig ist, als die Messung von Langen, Gewicbten und

Zeiten, obne daB irgend ein spezifiscbes, willkiirlich gewabltes

Element in die Beobacbtungen eingebt. Den entsprecbenden Scbritt

auf demGebiete der Elektrizitat tat Weber. Man kann die Starke

eines elektriscben Stromes messen durcb die Menge von Kupfer,

die er aus einer Kupfervitriollosung, die Menge von WasserstofP,

die er aus Scbwefelsaure abscbeidet. Jede auf eine solcbe Beob-

acbtung gegriindete Definition der Stromeinbeit entbalt ein will-

klirlicbes Element, den besonderen Elektrolyten, dessen Zerlegung

dabei benutzt wird. Weber zeigte, daB man die Wirkung des

Stroms auf die Magnetnadel benutzen kann, um die Stromstarke

so zu definieren, daB man zu ibrer Bestimmung nur die Messung

von Langen, Gewicbten und Zeiten nbtig hat, obne die Heran-

ziebung eines willkiirlicb gewahlten Paktors. Die so definierte

Einbeit der Stromstarke ist dann eine absolute. In derselben

Weise hat er absolute Einheiten fiir die elektrische Kraft und fiir
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den elektrisclien Widerstand aufgestellt. Diese aksoluten Ein-

heiten haben den grofien Yorzug der Reprodnzierbarkeit. Das m
oder cm, die Masse eines Grrammstlickes, die Sekunde sind an alien

Orten derErde dieselben. Die Konstruktion absolnter elektriscber

Einheiten erfordert aber nicbts weiter, als daB die Mittel vor-

handen sind, nm Langen nack cm, Massen.nach g, Zeiten nach

Seknnden zu messen; sie kann also an alien Orten der Erde in

libereinstimmender Weise ausgefiihrt werden. Mnn hatte Siemens

scbon friiber flin den Widerstand eine willkiirliche Einbeit einge-

flihrt, welcbe die Eigenscbaft der Reprodozierbarkeit obne Zweifel

besaB, den Widerstand einer Qiiecksilbersaule von 1 m Lange und
1 (jinia QuerscLnitt. So groB aber anob der Fortscbritt war, der

fur d,ie messende Pbysik durcb die Einfixbrung jener Qnecfcsilber-

einbeit erreicht wnrde, berubigen konnte man sicb dabei nicbt.

Denn wenn in der ganzen Lebre von der Elektrizitat und dem Mag-
netismus das absolute System der Messung durcbgefiibrt war,
konnte fiir die Messung des Widerstandes nicbt ein anderes, vbllig

beterogenes Prinzip beibebalten werden. Wobl aber war es nbtig,

den Wert der Quecksilbereinbeit in dem absoluten MaBe Webers
zu bestimmen; man konnte dann auch die Lange berecbnen, die

man einer Quecksilbersaule von 1 qmm Querschnitt geben mufi,

damit ibr Widerstand gleicb der absoluten Einbeit des Wider-
standes ist. Aucb diese Aufgabe, welcbe Weber nocb nicbt erle-

digt hatte, wurde von Koblrauscb gelbst. Das Resultat seiner

Messung wicb von der fast gleicbzeitigen Bestiinmung, welcbe in

England auf Veranlassung der British Association ausgefiihrt

wprden war, ab. Es steUte sicb spater beraus, dafi ein wesent-
licher Teal der Drffierenz auf einem Eebler berubte, den Weber
bei der Messung der von den Windungen einer Induktorspule urn-

scblossenen Elacbe begangen batte. Aber gerade der IJmstand,
daB so sorgfaltige und genaue Messungen zu verscbiedenen Resul-
taten gefiibrt batten, ilbte auf die Untersucbungen selber einen
macbtigen Impuls

;
das Problem verscbwand nicbt mebr von der

Tagesordnung, bis eine vollkommene Uebereinstimmung der von
verscbiedenen Seiten und nacb verscbiedenen Metboden unternom-
menen Messungen erreicbt wax'. An der Yollendung der A-ufgabe
bat Koblrauscb unermiidlicb mitgearbeitet nocb zu einer Zeit, wo,
wie er selber meinte, mit einer absoluten Widerstandsmessung
keine Lorbeeren mebr zu verdienen waren.

Eine zweite Aufgabe, welcbe Koblrauscb in Gottingen gestiitzt
auf seine erdmagnetischen Arbeiten in Angriff nabm, war die Be-
stimmung des elektrocbemiscben Aequivalentes des Silbers, die
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Wagung derjenigen Menge von Silber, die aus einer Silberlosung

abgesoliieden wird, wenn ein Strom durch die Losung geht, dessen

Starke gleich. der Einheit des Webersclien absoluten MaBes ist.

Auf die fandamentale Erage, ob dieses elektrocbemisohe Aeqnivalent

eine absolut nnveranderliche GroBe, oder ob es abbangig isfc von
auBeren Verhaltnissen, z,B. von der Temperatur, ist Koblrauscb

in der letzten Periode seines Lebens, in derMuBe seines Marburger
Anfenthaltes zuriickgekommen. Seine letzte Arbeit gait ibrer ex-

perimentellen Priifung. Jene erste Bestimmung des Aeqnivalentes

wurde gleicbfalls in dem erdmagnetiscben Observatorium ausge-

fiibrt, das damals fiir solcbe TJntersucbungen die denkbar giinstig-

sten Verbaltnisse bot. Zor Strommessnng diente eine nene von
Koblrauscb konstraierte Tangentenbussole. Sie war urspriinglicb

dazn bestimmt, in Verbindung mit einem Bifilargalvanometer die

borizontale Intdnsisat des Erdmagnetismns durcb rein galvanische

Messnngen zu bestimmen.

Im Herbst 1870 folgte Koblrauscb einem Eufe an das Poly-

tecbnikum in Ziiricb. Er bat sicb dort nicbt wobl gefiiblt; daza
mbgen die politiscben Verbaltnisse beigetragen baben; stand dock

damals die Masse des scbweizeriscben Volkes demErwacbenDeutscb-
lands mit unverboblenem MiBbebagen gegenuber. In der Zliricber

Zeit unternabm Koblrauscb einen Vorstofi in das Gebiet der Tbermo-
elektrizitat; angeregt durcb eine Mitteilung des Pbysiologen Her-

mann entwickelte er die Vorstellung, daB die Erscbeinungen der

Tbermoelektrizitat bedingt seien dadurcb, dafi jeder elektriscbe

Strom einen Warmestrom, jeder Warmestrom einen elektriscben

Strom mit sicb fiibre, eine Vorstellung, die spater von anderen

weiter ausgefiibrt und begrtindet worden ist. Im Herbst 1871

folgte Koblrauscb einem Eufe an die tecbniscbe Hocbscbule in

Darmstadt. Er blieb dort bis zum Jabre 1875, kam dann nach

Wurzburg als Nacbfolger Kundts, urn diesen aucb in StraBbnrg

wieder zu ersetzen, nacbdem Kundt die Berliner Professur iiber-

nommen batte. Nacb dem Tode von Helmholtz wurde Koblrauscb

im Jabre 1896 die Prasidentscbaft der physikaliscb-tecbniscben

Eeicbsanstalt libertragen, eine Stellung, zu der er durcb seine

ganze wissenscbaftlicbe Tatigkeit in erster Linie berufen war.

In dem Laufe dieser Jabre vollendete sicb der monumentale

Ban, den Koblrauscb durcb seine Arbeiten iiber das Leitvermogen

der Elektrolyte gescbaffen bat. In dem Briefe an Nernst, in dem
er seinem Danke fiir die Yerleibung der Bunsenmedaille Ausdruck

gab, bat Koblrauscb selber in uniibertrefflicber Weise gescbildert,

wie seine Arbeit von den anfanglicben
,

scbwer zu bandbabenden

Nachricliten
;
gescMftl. Mitteilungea 1910. 1. 6
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Versnchsanordnnngen aus zu immer groBerer Einfachheit und Q-e-

nanigkeit fortschritt. Zuerst wurde die Indnktionssirene dnrck

den von Koklrausch konstruierten Eotationsindnktor ersetzt. Die

weitere Erfakrung zeigte, dafi anch der Induktor mit Wagnersckem

Hammer zut Erzengung der Weckselstrome zu gebrancken war,

Immer aber worde zr den Strommessnngen nock das Dynamometer

benlitzt, dessen Ablenknngen mit Spiegel und Skale zu beobackten

waren. Nock in der Darmstadter Zeit klagte Kohlrausck iiber

die Sckwierigkeiten
,

die das Dynamometer gelegentlick bereitete,

Den grofiten Eortsckritt der experimentellen Metkode bedeutete

daher die Einfiihrung desTelepkons zur Beobacktung der Wechsel-

strome.

Es liegt in der Natur der Sacke
,

da6 Koklrausck den

groBten Teil der Jakre, die er der Dntersuckung der elektroly-

tischen Leitung gewidmet bat, auf die Besckaffung eines Beob^

acktungsmateriales verwandte, wie es in solcker Vollkommenkeit

und in so reicker Eiille nur selten von einem einzelnen Eorscker

gesammelt worden ist. Der Erfolg kat aber die mukevolle Arbeit

reick geloknt. Ikre erste Erucht war das Gesetz von der unab-

Langigen Wanderung der lonen, durck das die ganze jMannigfaltig*'

keit der Ersckeinungen in so einfacker und ilbersicktlicker Weise.

dargestellt werden konnte. Wenigstens in nickt zu konzentrierten

Lo^tingen bewegen sick die einzelnen lonen vollkommen unabkangig

von einander lediglick unter der Wirkung der treibenden elek-

triscken Xraft und der gegenwirkenden Reibung, welcker die lonen

bei ikrer Eortbewegung durck das Losungswasser unterworfen

sind. Die lonen mussen dann eine konstante Geschwindigkeit an-

nekmen, welcke der treibenden elektriscken Kraft proportional ist.

Bestimmt man die Geschwindigkeiten
,
welcke bei den versckie-

denen lonen durck die Einkeit der elektrischen Kraft erzeugt

werden, so stellen die erhaltenen Zahlen ckarakteristiscke Eigen-

sckaften der einzelnen lonen dar, die man als ikre Beweglick-
keiten bezeicknet. Kennt man diese Beweglickkeiten, so kann
man die elektriscken Leitfakigkeiten von Losungen, in denen lonen
in beliebiger Anzakl und Kombination vorkanden sind, berechnen
und auJBerdem die durck Ueberfukrung bedingten Konzentrations-
anderungen. Umgekehrt konnte Koklrausck, indem er seine Leit-

fahigkeitsbestimmungen mit den Hittorfscken Messungen der Deber-
fiihrung verband, die Beweglickkeiten flir die ganze Zakl der in

Betrackt kommenden lonen bestimmen. Auf Grand der von Kokl-
rausck entwickelten Tkeorie der elektrolytiscken Leitung ergibt

sick die Leitfakigkeit eines Elektrolyten
,

in dem irgend zwei
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Gattungen von lonen vorhanden sind, durcli die Addition itrer

Beweglichkeiten; die UeberfiiJbrung dagegen hangt in einfacher

Weise von dem VerMltnisse der Beweglichkeiten ab. Die Unter-

suchnng des Leitvermogens der Elektrolyte mnjBte von selber anf

die Erage nach der Leitnng des Wassers fiihren. “War diese nnr

die Eolge von Verxmreinigongen oder haftete sie dem Wasser als

solcbem an? Dem experimentellen Geschick, der hohen Kunst

genanester Beobachtnng, die Koblrausoh in nnermiidlicher Arbeit

sick zu eigen gemacht batte, gelang die Entscheidung der Erage,

deren Scbwierigkeiten die meisten Beobachter zuriickgeschreckt

Latte. Denn das Wasser erwies sicL als ein LocLst tmreinlicLer

Korper, und es kostete unsaglicLe Miihe es ancL nur vorliber-

gebend rein zu erbalten. Das Ergebnis der Dntersucbung war,

daB aucb das Wasser, freilicb in auBerst geringem Grade, in lonen

gespalten ist, und daB es dementsprecbend eine wenn aucb sehr

geringe elektrolytiscbe Leitfahigkeit besitzt. Der von Kohlrausch

ans seinen Beobacbtungen berecbnete Dissoziationsgrad des Wassers

stimmt aufs beste iiberein mit dem aus der Hydrolyse und aus

der elektromotoriscben Kraft der Wasserstoffkonzentrationskette

folgenden.

In der Berliner Zeit war das wissenschaftliche Interesse Kohl-

ranscbs vorzugsweise dem Einflusse der Temperatur anf das Leit-

vermogen der Elektrolyte zugewandt, insbesondere der merkwur-

digen Beziebung, welcbe den Temperaturkoeffizienten des Leit-

vermogens mit der Beweglicbkeit der lonen verbindet; der groBeren

Wanderungsgescbwindigkeit entspricbt der kleinere Temperatur-

koeffizient, so daB die IJnterschiede der Beweglichkeiten mit wacb-

sender Temperatur kleiner werden. Eine theoretiscbe Deutung

dieser Tatsacbe besitzen wir zur Zeit nocb nicbt. Kohlrausch

selber war iiberzeugt, daB die von ihm empiriscb ermittelten Ge-

setze bei ibrer weiteren Verfolgung einen Weg eroffnen wiirden

zu tieferem Verstandnis des Wesens des elektrolytischen Wider-

standes und des Wesens der Losungen iiberbaupt.

Kaher auf die Arbeiten Koblrauschs auf den Gebieten des

Erdmagnetismus, der Elastizitat, der Warme und Elektrizitats-

leitung in MetaUen, der Kapillaritat einzugeben, muB icb mir ver-

sagen. Dagegen darf icb nicbt unterlassen, auf die konstruktive

Tatigkeit binzuweisen, die Kohlrausch meist im Zusammenbang

mit seinen wissenscbaftlicben Arbeiten ausgeiibt bat. Wir ver-

danken ihm nicbt bloB auf dem Gebiete der Elektrolyse neue ex-

perimentelle Einricbtungen. Die Idee zu dem viel gebraucbten

Totalreflektometer stammt nocb aus der Gottinger Zeit. In Wurz-
6*



84:
Eduard Eiecke,

burg waren es vor allem die Grebiete des Magnetismus und der

Cralvanometrie, welche er durch die Konstruktion von Apparaten

bereicbert bat. Er batte dort in Eugen Hartmann einen Mecba-

niker gefanden, der mit Verstandnis nnd Gesobiok auf seine Ideen

einging. Kohlranscb stellte sicb aber aucb selber gerne an die

Drehbank, und nocb in der Prasidentenwobnnng in Cbarlottenburg

fand diese ibre Stelle.

In diesem Znsammenbange moge aucb des neuen Institutes

gedacbt werden, das Koblrauscb in Wurzburg eingericbtet bat.

Der Ban flel in die Zeit, da der Aufscbwung der pbysikaliscben

Studien, . der nicbt zum wenigsten der Ruckwirfcung der Tecbnik

zu verdanken war, eben begonnen batte. Der baste Beweis fitr

die Dinsicibt, mit der KoHrauscb den Ban und die Einricbtung

des Instituts geleitet bat, liegt in der Tatsacbe, dafi das Institut

den gesteigerten Anspriicben, welcbe die folgenden Jabrzebnte

stellten, bis auf den beutigen Tag gewacbsen blieb.

Kohlrauscb war aber nicbt bloB der Mann der wissenscbaft’

Ucben Eorscbung; er war einLebrer und einLehrer groBen Stils,

dessen Wirkung weit hinausging liber den Kreis derer, die als

BEorer zu seinen EiiSen saBen, oder in seinem Laboratorium ar-

beiteten. Pbysikaliscbe tTebungen gab es aucb vor Koblrauscb;

aber es feblte an einem konsequenten Lebrgange. Man pflegte

Handfertigkeitsiibxmgen zu verbinden mit Beobacbtungen, die nacb

ziemlicb subjektiven Eiicksicbten ausgewablt waren; dazu kamen
wohl nocb Vorleaungsversuobe, welcbe die Praktikanten mit mebr
nder weniger Erfolg wiederbolten. Erne systematiscbe Ausgest^l-

tnng. der IJebtingen war ein Erfordernis der Zeit
;

sie wiirde sicb

voHzogen baben aucb obne Koblrauscb; so wie sie gekommen ist,

iragt sie aber den Stempel, den er ibr aufgedriickt bat. Wir
konnen damit wobl zufrieden sein; der Sobn und Enkel ernes

Scbulmannes besaB den zur Lbsung der Aufgabe notigen padago-
giscben Takt. Er verstand es in einem das ganze Gf-ebiet um-
fassenden Lebrgange die Scbiiler zu genauer Beobacbtung zu er-

zieben, sie mit Vertrauen zu den Metboden und den damit erbal-

tenen Eesultaten zu erfiillen, ibnen Acbtung beizubringen vor der
Macbt der Zablen, vor denen jede Tbeorie sicb beugen muB. Der
Leitfaden der praktiscben Pbysik in seiner ersten Auflage ledig-

licb zum G-ebraucb in dem Grottinger Praktikum bestimmt, wucbs
freilicb bald iiber den Rabmen eines elementaren Ilebungsbucbes
hinaus. Als Lebrbucb der praktiscben Pbysik bUdet es weit iiber

die Grenzen Deutscblands binaus den Fiibrer und Berater jedes

wissenscbaftlicb arbeitenden Pbysikers. Aus dem die Gresamtbeit
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der wissenschaftliclien Methoden, eine uncrschopfliclie Menge ein-

zelner Erfahrungen umsclilieJBenden Letrbuclie hat sich aber auch

der bescheideneren Zielen dienende Leitfaden in einem an seine

urspriinglicbe Grestalt erinnernden Umfange wieder herausgescbalt.

Im Riicbblick an£ ein woblangewandtes an Arbeit und Er-

folgen reicbes Leben konnte Kohlrausch im Jahre 1905 von der

Prasidentschaft der Reichsanstalt zuriicMreten. Koch 6 Jahre

eines behaglichen Alters hat er in Marburg und in Jugenheim an

der BergstraBe, dem Sommersitze seiner Familie, zngebracht. War
es im eigenen Haiise auch still geworden — nur eine Tocbter

weilte noch bei den Eltern — so sorgten die Familien des Sohnes

und dreier Tocbter fiir Freude und Leben. Da6 die MuBe der

Marburger Tage dem Unermudlichen nur ein Sporn war, urn mit

neuem Eifer und nener Kraft den Arbeiten seines Lebens sich

zuzuwenden, davon zeugen vor allem die Arbeiten iiber das elektro-

chemische Aequivalent und die neue Auflage seines liehrbuches.

Die Erinnerung an Kohlrausch wird dauern, so lange es eine phy-

sikalische Wissenschaft gibt, und so lange umfangreiche Zweige

der Technik auf ihrer G^rundlage ruhen.
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Von

Max YerworD.

Es hat einen eigenen Reiz, den Faktoren'naclizuspuren, welche

die Entwicklxmgsgescliiclite einer YTissenscliaft bestimmen. Aber
das Unterneknien ist ebenso sckwierig, wie es reizYoll ist, denn

es bedeutet nicbts geringeres, als die Faktoren zn analysieren,

welche die Entwicklnngsricktimg der menschliclien Erkenntnis iiber-

haiipt bedingen. An eine exakte Durckfubrung einer solcken An£-

gabe ist selbstverstandKch kente nock nickt zu denken, Aber man
kann dock immerkin einzelne allgemeinere Momente namkaft macken,

die bestimmend anf den Knrs der wissensckaftlichen Forschung

einmrken. Mafigebend fur die Ricktung dieses Knrses ist natiir-

lick in erster Linie das Ziel, das die Forsckung weit ansschauend

verfolgt. Indessen sind es keineswegs immer grade Baknen, welcke

die Entwicklung unserer Erkenntnis nack solcken Zielen einsckl%t.

Das zeigt die Gesckickte einer jeden Wissensckaft zur Greniige.

Vielmekr mackt die Entwicklung oft genug groBe Umwege, nm
haufig dock wieder in die alte Ricktung einzumiinden. Es ist

nickt bios das Endziel bestimmend fiir den Weg. Der Knrs wird
auch im kocksten Ma6e beeinflufit durck die gewonnenen Erkennt-
nisse selbst. Eine neue Entdeckung, eine fruchtbare Metkode gibt der

weiteren Entwicklung oft eine durckaus andere Ricktung, denn kier-

bei wird ein Faktor wirksam, den man sonst nnr aus der Psycko-
logic des trivialen Alltagslebens kennt und dessen Wirksamkeit anf
den lickten Hoken reiner Forsckung man nickt okne weiteres erwarten
mockte. Das ist die Mode. Die Mode bekerrsckt die Forsckung
nickt weniger als die Kleidung. Eine bedeutsame Entdeckung
mackt Aufseken. Die ganze groBe Sckar derer, welcke die For-
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schung aus egoistischem Interesse zur Erlangung personlicher Er-
folge betreiben, wendet sicb in der Hofflaung auf eigene Erfolge

der neuen nnd anssiclitsreiclien Entdeckung zu. Noch ein anderer

TJmstand fordert einen solcben ZufluB des Interesses. Alle For-
scbniLg besteht in einem Ueberwinden von Widerstanden und die

Widerstande sind haufig sebr groB. 1st aber darcb. eine iiene Me-
tbode, dui'cli eine folgenschwere Entdeckung an irgend einer SteUe

der Widerstand uberwtinden, so wird die weitere Arbeit hier

leicht nnd es erfordert weniger Energieanfwand, nm vorwarts zu

kommen. So wendet sicb die Masse nach dieser Seite. Wenn das

Boot aber anf einer Seite starker gerudert wird, so gebt sein

Knrs nicbt mebr in grader Ricbtnng aufs Ziel. Es treibt weit

ab, bis die Entfernung vom Ziel allzn angenfallig wird und offen-

sicbtlicb eine Korrektnr verlangt.

Das ist ein Bild von der Gescbicbte der Pbysiologie seit dem
Tode Johannes Miillers. Eine gewaltige Forscberpersonlick-

keit, wie sie die Gescbicbte der Pbysiologie kaum sonst nocb ber-

vorgebracbt bat, weder friiber, nocb spater, batte mit kraftvoller

Hand dem Boote seinen Kurs gegeben. Johannes Miiller war
der Pbysiologe gewesen. Frei von jeder Einseitigkeit batte er

das ganze Gebiet des Lebens mit der Scbarfe seines Geistes dnrcb-

drungen, ein ^Biologe^^^ im eigentlicben Sinne des Wortes. Wie
batte er sonst zugleicb ein bervorragender Zoologe, ein bedeutender

Pathologe nnd scblieBIich ein scbarfblickender Geologe sein konuen I

Nacb seinem Tode gaben wicbtige Erfindungen und Entdeckungen

pbysikaliscber nnd cbemiscber Natnx bald dem Hurse der Pbysio*

logie weitgebende Ablenkungen. Die Einfllhrung der grapbischen

Methode dnrcb Ludwig, ibre bobe Entwicklung durcb Marey,
die Anwendung physikaliscber Metbodik anf die Sinnespbysiologie

durcb Helmholtz, auf die Muskel- und Nervenphysiologie durcb

DuBois-Reymond und mancbe andere pbysikaliscbe Errungen-

scbaft libte auf die Mebrzabl der Pbysiologen einen so gewaltigen

Reiz aus, daB viele iiber der Freude an der pbysikaliscben Me-

tbodik das Ziel der pbysiologiscben Forscbung vollstandig ver-

gafien. Auf der anderen Seite rief die durcb Wohlers Syntbese

des Harnstoffs und Liebigs Untersucbungen tiber die Ernabrung

angeregte pbysiologiscb-cbemiscbe Forscbung einen so macbtigen

Znstrom des Interesses nacb der Bescbaftignng mit cbemiscben

Fragen bervor, daB unter Hoppe-Seylers Bestrebungen sogar

die pbysiologiscbe Cbemie sicb ganz von der Physiologic loszolosen

im Begriffe stand. Das verbindende Glied zwiscben beiden Ricb-

tungen, das lebendige Objekt, war scblieBIich kaum nocb als Ziel
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der Forschimg zn ertennen. Beide Richtungen standen fremd und
indifferent nebeneinander

,
oline sicli zu versteLen xmd hatten vor

ilren speziellen Problemen das grofie gemeinsame Ziel aus dem
Ange verieren. Wo blieb da die Biologie? Die Anatomie und
EntwicHungsgescbicbte

,
die nocb zur Zeit Johannes Mullers

untrennbax mit der Pbysiologie verbunden war, wurde durcb die

Teilung der Lehrstiible von der Pbysiologie getrennt. Damit war
aucb aufierlich zum Ausdruck gebracbt, dafi die Pbysiologie ibre

Fliblung mit dem lebendigen Objekt mebr und mebr aufzugeben

im Begriff stand. Das war in den 60 er bis 80 er Jabren des vo-

rigen Jabrbunderts.

Dennoob gab es einige wenige Pbysiologen, die aucb in jener

Zeit liber der Meibode das Problem nicbt vergaBen. bTennt mepi

die wenigen Manner, so darf ein Name nicbt feblen: Tbeodor
Wilbelm Engelmann.

Engelmann war nocb auf der Scbule, als Johannes
Muller seine Augen scbloB. Aber scbon der Scbiiler batte eine

ansgesprocbene Neigung und groBe Begeisterung fiir biologiscbe

Dinge, die besonders durcb die Anregung seines Onkels Victor
Cams in Leipzig und die ausgezeicbneten Arbeiten des Infusorien-

Monograpben Stein in Prag erweckt worden war. Das mibro^
skopiscbe Studium des Infusorienlebens, dessen erstaunlicbe Aeusse-
rungen seit der Benutzung zusammengesetzter Mikinskope bis

bente jeden Beobacbter immer von neuem nnwidersteUicb gefesselt

baben, iibte auf den jungen Engelmann einen solcben Reiz aus,

dad er bereits als IBjabriger Grymnasiast die ersten wissenscbaft^
lichen Erlicbte dieser Arbeiten den Eacbgenossen in der Zeitschrift

fiir wissenscbaftlicbe Zoologie darbieten konnte, und der junge
Student, der eben die Universitat bezogen batte, lieB seiner ersten
Arbeit bald andere aus demselben Eorscbungsgebiete folgen. Dieser
Ausgangspunkt seiner Studien ist fiir die ganze wissenscbaftlicbe
Entwicklung maBgebend geworden. Seine Infusorienstudien baben
ibm die biologiscbe Grrundstimmung fur alle spateren Arbeiten
gegeben. Sie baben ibm seine Probleme geliefert und ibn ver-
bindert, in der physikaliscben oder cbemiscben Metbodib unter-
zugeben. Die speziellen Eragen des Infusorienlebens erweiterten
sicb fiir ibn sebr bald zu den groBen allgemeinen Problemen der
Bewegung, der Reizwirkungen, der Erregbarkeit, der Erregungs-
leituDg lebendiger Systeme iiberbaupt, und diese Probleme sind es
gewesen, die sicb, fiir den Tieferblickenden deutlicb erkennbar,
durcb die zabllosen speziellen Untersuchungen seiner pbysiolo-
giscben Lebensarbeit als leitende Faden hindurcbzogen. Nicbt daB
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Engelmann die Methodik in ihrer hoken Bedeutung nnter-

schatzte. Er verfiel keineswegs in dxesen entgegengesetzten Eehler,

der in der Pkysiologie von hente nur zn sckrankenlosen Speku-
lationen nnd nnbefriedigenden Phantasien fGhren konnte. Im Gregen-

teil, Engelmann kat nns als Apparat - Konstruktenr mit einer

ganzen Anzakl sehr praktiscker nnd wertvoller groBer und kleiner

Apparate besckenkt, die er ftir die speziellen Zwecke seiner eigenen

Experimentaluntersnckungen ersann. Er war ein sekr gnter Pky^
siker, Aber die Metkodik war ihm dock immer nnr Mittel zum
Zweck nnd niemals verlor er iiber der Apparat-Konstruktion das

pkysiologiscke Problem ans den Augen. So gestaltete sick seine

Eorsckung zn dem Typns wahrkaft karmordschen Znsammenwirkens
von Problem nnd Metkode. Der Knrs von Engelmanns For-

scknngsboot ging graden Wegs anf das Ziel der Pkysiologie.

Die pkysiologiscken Stndien Engelmanns an freilebenden

Infnsoriem, Ekizopoden-, Bakterien- und Algenzellen kaben nns

eine Ptllle von wicktigen nnd interessanten Erfahrnngen iiber das

Leben der Zelle geliefert. Engelmann ist der erste Pkysiologe

gewesen, der fiir das Studinm pkysiologiscker Probleme in ausge-

dekntem MaBe einzellige Organismen benntzte, Neben ihm kat in

jener Zeit nnr nockKiikne die Bedentnng dieser Versncksobjekte

licktig erkannt. Hente ist diese Erkemtnis in der Pkysiologie

glucklicker Weise etwas weiter znm Dnrckbruck gekommen. Immer-

kin gibt es anck keute nock Pkysiologen, die der Eiille der leben-

digen Objekte wie den groBen Problemen des Lebens so fremd

gegeniibersteken
,
daB sie in der Benntznng von einzelligen In-

fnsorien nnd Ekizopoden zn pkysiologiscken Dntersncknngen nickts

weiter erkennen, als eine Art von ^Insektenbelnstignngen“, wie

man sie im XVIIL Jakrknndert nnter dem Mikroskop in wissen-

sckaftlichen wie Laienkreisen so gern znr Unterkaltrmg veran-

staltete. Eine solcke knrzsicktige Anffassnng ist nnr da moglick,

wo jede Kenntnis von dem enormen Fortsckritt feklt, den grade

die Pkysiologie der Eeizwirknngen anf G-rund der Erfakrnngen an

der einzelnen Zelle gemackt kat. Engelmann kat diesen Port-

schritt dnrck seine Stndien zuerst angebaknt, indem er die Wir-

knrgen der versckiedenen Eeizqualitaten
,
wie des Licktes, der

Warme, der Elektrizitat
,

der chemiscken Agentien anf die Be-

wegnrgen der Zelle
^

nntersnchte. So kat er eine ganze Anzakl

von bewegnngsricktenden Eeizwirknngen feststellen konnen, wie

die Phototaxis nnd die Ckemotaxis vieler Infnsorienformen. Die

iDkemotaxis, deren nngekenre Yerbreitnng nnd fundamentale bio-

logiscke Bedentnng wir hente nickt bios in der Pkysiologie der
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Tiere und Pflanzen, sondern auch in der Pathologic des Orga-

nismenkorpers anf Schritt xmd Tritt wahmehmen, ist vonEngel-

mann zuerst bei Bakterien und zwar fiir Sauerstoff nachgewiesen

worden. Ja diese Entdeckung hat Engelmann wiedernm in ge-

nialer Weise zu einer hiologisohen Methods fiir den Naoh-weis

Meinster Sanerstoffmengen verwendet! Die positiye Chemotaxis

der Bakterien nach Sauerstoff ist ein so feines Reagens, daS man
damit unter dem Mikroskop die Stellen, an denen anch nnr Spuren

von freiem Sauerstoff vorhanden sind, ohne weiteres zu erkennen

vermag. Das leistet selbst die empfindlichste chemische Eeaktions-

methode nioht. Besonders zahlreich sind die Untersuchungen

Enge^lmanns tber die Wirkungen des LichtreizeSr Hier hat er

fiir seine Zwecke eine Reihe hodist sinnvoller optischer Apjiaiate

konstruiert. Bei diesen Untersuchungen konnte er mittels der eben

genannten Bakterienmethode den exakten Rachweis fiihren, da6

es bei gleicher Lichtintensitat nicht, wie die Botaniker friiher

meinten, die gelben, sondern die roten Strahlen des Spektrums

siud, welche am starksten die kohlensaurespaltende Wirkung in

der griinen Pflanzenzelle auslosen, und dafi diese Spaltung tat-

sachlich in den griinen Chlorophyllkorpern der Pflanzenzelle er-

folgt. Das Studium der Beziehungen zwischen Pflanzenfarbstoff

und licht hat ihn dann noch in den letzten Jahren zu einer wei-

teren VTichtigen Entdeckung gefiihrt, indem er mit seinem Schuler

G-aidnkov fand, daft die Earbe des ChromophyUs von der Earbe

des einwirkenden Lichtes abhangig ist und sich dieser im Sinne

der Komplementarfarbe anpaBt, eine Tatsache, die Engelmann
als das Gresetz der ^komplementaren chromatischen Adaptation" be-

zeichnet hat.

Die allgemeinen Probleme, welche die Beschaftigung mit den

einzelligen Organismen bei Engelmann angeregt hatte, wuchsen
unter seinen Handen sehr bald iiber den Kreis dieser Versuchs-

objekte hinaus. Hatte er fiir seine pflanzenphysiologischen Unter-

suchungen noch einzellige Algen besonders brauchbar gefonden,

so gelangte er bei seinen Studien iiber die Bewegung der leben-

digen Substanz von den nackten Protoplasmamassen der Rhizo-

podenzellen zu dem Studium der Kontraktilitat iiberhaupt und
ging demselben nach bei EUmmerepithelien

,
bei Netzhautzellen,

glatten und quergestreiften Muskelfasern. So wurde Engel-
mann sArbeitsweise eine im wirklichen Sinne vergleichend phy-
siologische Forschungsweise. Das ist um so mehr zu betonen, als

nach Johannes Miillers Tode zugleich mit der Vernachlassigung

des biologischen Ziels in der Physiologie auch die vergleichende
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Behandlung der physiologischen Probleme dem Pliysiologen volKg

abbanden kam, obwohl Jokannes Muller sein ganzes Leben

hinduroh praktisch und tkeoretisck den Standpunkt vertreten hatte,

dafi die Physiologie wie die Anatomie immer eiue yergleickende

sein miisse. Engelmann war, wenngleich. nicbt mekr Schuler

Johannes Miillers, dennoch nahezu der einzige vergleichende

Physiologe im wirklichen Sinne. Man hat in nenerer Zeit, wo
man nach grbderen TJmwegen in der Physiologie wieder mehr das

Bediirfnis empfunden hat, in den Kurs Johannes Miillers ein-

zulenken, auch wieder mehr nach „vergleichender Physiologie ver-

langt. Aber man hat mit diesem Schlagwort vielfach graulichen

Mifibranch getrieben, indem man wieder Problem und Methode

mit einander verwechselt hat. Die vergleichende Physiologie be-

steht nicht darin, da6 man irgend ein anderes Tier, als die iiblichen

Versuchstiere der Physiologie zum Objekt seiner Studien macht,

etwa irgend ein wirbelloses Seetier, das Einem Jahreszeit und

Zufall bei voriibergehendem Aufenthalt an einer zoologischen Station

in die Hand spielt. Die vergleichende Physiologie ist keine eigene

Wissenschaft, sondern lediglich eine Methode, die an sich

kein anderes Problem enthalt, als die Physiologie iiberhanpt

und die sich auf alle Probleme der Physiologie mit grofiem Vorteil

anwenden lafit. Eiir jeden klaren Kopf ist das eigentlich selbst-

verstandlich. Man sollte daher bei dem hentigen MiBverstandnis

besser nicht von „vergleichender Physiologie"
,
sondern lieber von

der „vergleichenden Methode in der Physiologie" sprechen. Engel-

mann s Porschung war in diesem Sinne vergleichend physiologisoh.

Er ging von einem Problem aus, das er vergleichend an verschie-

denen lebendigen Objekten behandelte. So hat er einen weiten

und vorurteilsfreien Blick gewonnen. So hat er Zusammenhange

erkannt, wo andere keine ahnten. So hat er das Gemeinschaft-

liche, das Allgemeine aus der Piille des Speziellen herausgefunden.

Seine zahlreichen Untersuchungen iiber die kontraktilen Sub-

stanzen legen Zeugnis dafiir ab. Er erkannte, daB der Kontrak-

tilitat aller lebendigen Substanzen ein gemeinsames Prinzip zu

Grunde liegen miisse, und er suchte dieses Prinzip herausznschalen.

Auf dem gleichenWege nahm er die Erage nach den Beziehungen

zwischen Erregbarkeit, Eeizerfolg und Erregungsleitung in Angriflf.

Einzellige Organismen, Flimmerepithelien
,
Skelettmuskeln und in

den letzten Jahrzehnten das Herz mufiten ihm als Versuchs-

objekte dienen. Dieses Problem war es, das ihn auch auf die

Streitfrage fiihrte, ob die Impulse der Herztatigkeit „myogenen"

oder „neurogenen“ IJrsprungs sind, eine Frage, in der er bekannt-
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licit znm Vorkampfer der Theorie vom ^myogenen" Ursprung
wurde. Der alte Streit neigt sick heate mehr zu Grunsten der

„Neurogemker“. Das sckmalert Engelmanns Verdienst in keiner

Weise, denn seine Untersuchungen und die seiner Schiiler haben

in dieser Erage so auBerordentlich wertvolle Tatsacben geliefert —
ioh nenne nur die Erfahrungen liber das von Marey entdeckte

Eefralctarstadiumj iiber die Extrasystole, liber die kompensatoriscbe

Pause etc. —
,
daJB sein Name flir immer mit der GescMchte der Herz-

physiologic verbunden bleiben wird. Auch seine Anschauungen

Tiber das Prinzip der Kontraktionsbewegungen und liber die Be-

ziehungen zwischen Irritabilitat
,

Kontraktilitat und Erregungs-

leitung werden woil in manchen Punkten Korrekturen erfahren,

Aber w4cher fruchtbare Eorscher konnte von sich sagen, da6 seine^

Theorieen ewig bestehen werden? Das Leben der meisten Theo-

rieen wahrfc 20 Jahre, und wenn es hoch komint, so sind es 50, und
wenn es kostlich gewesen ist, so hat es Anregung gegeben und
Portschritt erzeiigt, Und das ist nicht wenig!

Engelmann hatte eine gliickliche Jugend. Am 14. November
1843 zu Leipzig als Sohn des Verlagsbuchhandlers Wilhelm
Engelmann geboren, war er von vornherein vor alien materiellen

Sorgen geschlitzt und konnte ungehindert seinen Neigungen nach-

gehen, die eine liebevolle und anregende Erziehung in ihm er-

weckte. So entwickelte sich aus dem Knaben und Jlingling ein

Eorscher, der bei alien seinen Arbeiten immer und ganz allein

von derBegeisterung und Liebe fiir seine Probleme geleitet wurde.
AUes Streben nach personlichen Erfolgen und auBerem Grianz war
seiner reinen, durcbaus auf ideale Ziele geriehteten Seele volh
kommen fern. Dazu besaB er eine liebenswlirdige

,
durch ihre

natlirliche Ungezwungenheit und ihren anspruchslosen Humor jeden
Menschen gewinnende Natur, Eine groBe Rolle in seinem Leben
spielte die Musik. Seine Ereundschaft mit Brahms und Clara
Schumann ist bekannt.

Mit Gottingen hat Engelmann mehrfache Beziehungen ge-
habt. Seine Mutter war die Schwester des Gottinger Klinikers
E. E. Has se. In Gottingen hat er zeitweilig studiert. Hier hat er

auch, wie er angibt, von seinem Onkel Hasse starke Anregung
empfangen. Unserer Gesellschaft gehorte er seit 1884 als kor-
respondierendes Mitglied an.

Seine wissenscbaftliche Laufbahn war glanzend. Noch bevor
er sein Doktorexamen in Leipzig absolviert hatte, wurde er als

Assistant an das physiologische Institut nach Utrecht zu Donders
berufen, wo er spater Professor neben Donders und schliefilich
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Donders' Nachfolger wurde. DreiBig Jahre hat er an der hoh

landischen Hochschnle gelehrt und gearbeitet, bis ihn hn Jabre

1897 der Euf auf den Lehrstnbl Du Bois-Eeymonds nach

Berlin zog. Hier waren ihm noch einige Jahre erfolgreichster

Arbeit und edelsten Lebensgenusses beschieden in dem alien

Du Bois-Reymondschen Institut an der Ecke der Dorotheen-

und WilhelmstraBe, das er sick bei seiner TJebersiedelung nach

seinen Wlinschen eingerichtet hatte. Dann aber trat ein bis dahin

ertragliches Leiden plotzlich mit ernsten Wirkungen hervor. Ein

alter Diabetes begann sein Zerstorungswerk. So glucklich Engel-
manns Jugend gewesen war, so bitter war derKelch desLeidens

in seinem Alter. Aber trotz klarer Voraussicht seines langsamen

Verfalls, den er Schritt flir Schritt yerfolgte, verier er seinen

Humor keinen Augenblick. Mit wuuderbarem Heldenmut sah er

sick vor seinen eigenen Augen sterben, bis ihn der 20. Mai vorigen

Jakres von seinen Qualen erloste. Sein Andenken aber wird unter

uns bleiben.
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Die Aufgaben der platonischen Porschung.
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Paul Weudland.

Vorgetragen in der offentlichen Sitzung vom 12. Novem]3er 1910.

Wie schwierig die Aufgabe ist, yergangene Wirklichkeit zii

neuem Leben zu wecken, das ecbte Bild gesckichtlicher Person-

lickkeiten wieder zu gewinnen, kommt auch denen, die sick ge-

scMchtlicher Forschung widmen, Dickt immer zu klarem BewuBtsein.

Iliid dock gilt es nickt uur von den Mannern der Tat, die wir

meist nur durck fremde Augen sehen, sondem auck von den geistigen

Heroen, die in ikren "Werken zu uns reden. Die kocksten Sokop-

fongen des Grenius sind kerrlick wie am ersten Tage; aber die

Bilder, die sie in den Seelen der Menscken wecken, Wechseln. Die
GroBe eines Geistea, der alle Saiten des menschlicken Wesens er^

klingen laBt
,
pflegt im Laufe der Generationen immer nur in ein-

zelnen seiner Ausstraklungen aufgefakt zu werden. IJnd die Kraft
der Wirkungen, die wir von solcben Genien empfangen, berukt
wesentlick auck darauf, dafi mit den unmittelbaren Eindriicken,

die uns ikre Werke mitteilen, sick unwillkilrlick etwas verbindet
von all den Anregungen, Vorstellungen, Stimmungen, Werturteilen,
die sie in einer Jakrkunderte umspannenden Wirksamkeit ausgelbst
haben. Es ist als ob ein unsicktbarer Geisterckor uns umgabe,
wenn wir den Offenbarungen des Genius lauscken, und seine Stimme
leise mitklingen lieBe. Das gilt von bibliscken Sckriften wie von
Homer und Platon, gilt in urn so groBerem Make, je weiter der
Abstand ist, der uns von ihnen trennt, je tiefer und unauslosck-
licker darum die Spuren sind, die sie in der Geistesgesckickte der
Mensckkeit kinterlassen kaben.
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Nach Platons Tode lebt in seiner Schule zunachst die Theologie

nnd Zahlenspekulation des greisen Pbilosophen fort. Mit ihrer

Wendnng zur Skepsis erneuert dann die Akademie den jugend-

lichen Plato der ^sokratischen*^ Dialoge mit ihrer kritischen, zu
keinem positiven Ergebnis fiihrenden Haltung. Der Stoiker Posei-

donios belebt von neuem die weltabgewandte Mystik Platons, die

das ganze niedergehende Altertum beherrsoht, bis endlich im tlber-

gange zum Mittelalter die Harmonisierung mit Ariatoteles den

echten Geist Platos dnrch die Scholastik erdriickt.

So haben bis in die Gegenwart die Anffassungen des Philo-

sophen und damit auch die Aufgaben platonischer Eorschung sich

gewandelt. Die systematische Darstellung des Lehrganzen gait

noch vor kurzem als das letzte Ziel der platonischen Porschungen.

Schleiermacher, der durch die Wiirdigung der einzelnen Dialoge

als Kunstwerke der geschichtlichen Forschung Bahn gebrochen

hat, wollte einen inneren Zusammenhang der Dialoge erkennen,

den er in einem vorgefaBten, die einzelnen Schriften wie Glieder

zu einem organischen Ganzen verbindenden Plane des Meisters

begriindet sah. Diese durch unsere idealistische Philosophic ver-

starkte Voraussetzung, daB der Philosoph mit einem fest geschlos-

senen Systeme sich habe einfiihren miissen, die Vorstellung, Plato

diirfe nicht ;,als ein Skribent erscheinen, dessen wissenschaftliche

XJberzeugungen in den wesentlichsten Fragen wankend und unbe^

standig waren, der einmal erkannte Wahrheiten verlieB^, hat die

Forschung lange Zeit beherrscht. IJnd auch nachdem sie sich

selbst durch die radikalen Konseq^uenzen ihrer Durchfiihrung ge-

niigend widerlegt hatte, wirkten die alten Yorurteile aufs Starkste

auch noch bei den Forschern nach, die die systematisierende Eioh-

tung langst durch die Erkenntnis einer in den Dialogen sich offen-

barenden fortschreitepden Entwickelung gemildert batten.

Man darf jetzt zuversichtlich sagen, dafi die zusammenfassende

Darstellung des Systemes, mag sie auch aus didaktischen Riick-

sichten unentbehrlich sein, rein wissenschaftlich betrachtet, eine

falsch gestellte und darum unlosbare Aufgabe ist. GewiB vertragt

der Denker keine atomisierende Betrachtung, die Dialektik, Psycho-

logic und Mystik, Ethik sich unabhangig nebeneinander entwickeln

und erst spat in notdiirftige Verbindung treten laBt. Das Zusam-

menstreben der Tendenzen zur Einheit, die Konstanz der Haupt-

richtungen des Denkens und ihr inniger Zusammenhang ist unver-

kennbar. Aber die Wandlungen sind viel zu erheblich, als daB

sich die Anschauungen der drei Hauptperioden auf eine Flache

projicieren lieBen, Die einheitliche Weltanschauung ist nirgend

7 *
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der AusgaBgspunkt, sondern das Ziel, dem die Entwickelung sick

annahert. Die tiefste Einheit der Motive und Triebkrafte ist nur

in der Personliokkeit zu fassen, nnd der Weg zum Verstandnis

der Pkilosopkie fuhrt anch hier durch das’ Mensckentum. Die

Klippen und Grefahren, die die Systematisierung bedrohen, hat

auch der umsichtigste Forscher nicht vermeiden konnen: Schwie-

rigkeit der richtigen Wertung der Varianten, harmonistische Um-
deutung und Ausgleichung von Differenzen, Verblassung des Bildes

durch Ausscheidung von Ziigen, die in den zu engen Eahmen nicht

passen, Ausfullung der Liioken des flktiven Systemes durch Frage-

stellungen und Antworten, die gar nicht platonisch sind.

Ich hebe ails der Zellerschen Darstellung einige Punkte her-

vor, an denen die Schwierigkeiten einer systematischen Darstellung

besonders deutlich hervortreten. Mit glanzendem Scharfsinn hat

der jugendliche Zeller in seinen Platonischen Studien 1839 den

Abstand der Gresetze von den friiheren Dialogen Platons erkannt

und daraus den kiihnen SchluB der Unecbtheit der Gresetze gezogen.

Er hat dies Verdikt spater zuruckgenommen; aber in das System
konnten die Gresetze nicht eingehen, und so ist ihnen ein besonderes

Kapitel gewidmet worden. Falsch beurteilt hat Zeller die Dialogs

der tlbergangsperiode, Parmenides, Sophistes, Politikos, in denen

Platon die eigene Lehre einer Revision und einschneidenden Kritik

unterwirft, deren Polge sich in der neuen Greltung (Timaios) oder

in dem volligen Zuriicktreten (Gresetze, Philebos) der Ideen offen-

bart. Die Anerkennung solcher Selbstkritik muJSte der systema-

tisierenden Richtung widerstreben, und so bezog Zeller mit andern
die Kritik vielmehr auf die Megariker, deren Bild nun mit ganz
neuen, meines Erachtens falschen Ziigen bereichert -wurde.

Die neuere Forschung will in Platon nicht mehr den Erfinder
eines Systemes, sondern den ganzen lebendigen Menschen in alien

seinen Beziehungen zu Familie und Staat, zu politischer, philo-

sophischer, litterarischer Entwickelung seiner Zeit, mit dem Eeich-
tum der sein geistiges Leben bestimmenden Motive sehen. Wir
sind bei Plato in der beispiellos glucklichen Lage, wohl alle

Schriften zu.besitzen, die er fur die Offentlichkeit bestimmt hat.
Dad wir dennoch von aristotelischer Weltanschauung ein sehr viel

klareres und voUstandigeres Bild haben, erklart sich nicht nur
aus dem verschiedenen Charakter der Personlichkeiten

,
sondern

auch der Schriften. Ein System lafit sich mit Sicherheit nur
herausarbeiten bei den Denkern, die die Form der systematischen
Lehrschrift angewandt haben, Dieselbe Aufgabe muB scheitern,
oder sie ist doch nur annahernd losbar bei Platon, Paulus, Luther.
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Groethe, deren Schriften gar nicht auf systematisohe Darstellnng

angelegt sind. Beim echten tind lebendigen Dialoge ist es ein

fast ebenso gefahrlicbes Uriterfai3gen wie beim Drama, die wabren
Meinungen des Dicbters sicher berausstellen zn wollen.

Platons Dialoge geben uns nur einen enger oder weiter be-

messenen Ansschnitt aus dem Kreise der ihn bescbaftigenden Pro-

bleme. Man mag von dem Exburse des Pbaidros iiber den alle

scbriftstelleriscbe Darstellung weit iiberragenden Wert des dia-

lebtiscben Unterricbtes nocb so viel auf .Recbnung momentaner

Stimmung setzen
;
dennocb darf man ihm mit Sicherbeit entnehmen,

daB Plato dem lebendigen Wort eine sebr viel groBere Wirbung
als den Schriften zutraut und den Scbwerpunkt seiner Arbeit in

der Lehrtatigbeit gefunden bat, daB ibm die Schriften nur Neben-

produbte der Scbularbeit, nur Parergon waren. Wir baben Tat-

sacben genug, an denen wir nacbweisen bbnnen, wie unvollstandig

das Bild ist, das uns die Schriften allein vom XJmfange der platoni-

schen Pbilosopbie geben.

Der gelegentlicb im Staate und in den Gesetzen gegebene

AufriB der Wissenschaften ist bein leerer Rabmen gewesen; er

hat wirblich in der philosophierenden Gemeinscbaft der Schule

seinen Inhalt gefunden. Am Tbeatet ist jilngst gezeigt worden,

mit welchem Interesse Platon die matbematischen Entdecbungen

seiner Zeit verfolgte. Er selbst hat die analytische Methode in

die Mathematib eingefiihrt. Mit den bedeutendsten Matbematibern

seiner Zeit hat er im lebbaften Yerbehr und wissenschaftlicben

Austausch gestanden und gibt die aus diesen Beziehungen gewon-

nenen Erfahrungen wieder, wenn er im Staate die Mathematib

als Gehilfin ihre Ergebnisse der Dialebtib libergeben laBt. Der

Astronom Eudoxos wuBte, warum er, der fertige und selbststandige

Eorscher, sicb der Abademie anschlofi, und er hat dann nach den

Postulaten der platonischen Spebulation seine Spbarentbeorie aus-

gebildet. Die Naturphilosopbie des Timaios setzt naindestens leb-

hafte Eiihlung mit naturwissenschaftlicher und medizinischer Lit-

teratur voraus, und ein Brucbstiicb des Komibers Epibrates zeigt

uns den abademischen Kreis mit zoologischen und botanischen

Klassifizierungen beschaftigt. Die in ihrem Kerne sehr alten plato-

niscben geben einen Einblicb in die Eiille der Gegen-

stande, die den dialebtischen Schulubungen synthetischer und ana-

lytisoher Begriffsbestimmungen zugrunde gelegt warden. Je mebr

die jetzt lebhaft betriebene Forschung die Geschichte der Each-

wissenscbaften aufhellt, je sorgfaltiger die Faden, welche von den

Forschungen einzelner Platoniber, des Aristoteles und der von
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itm organisierten Sclmle auf platonische Anregungen zuriickfiihren,

verfolgt warden, um so klarere Beziekungen platoniscker Aussagen

auf die wissensohaftliche Einzelforachung seiner Zeit werden fest-

gestellt werden, und um so mehr werden wir uns einem Vollbilde

der platonischen Lebensarbeit annabern.

Alle diese Zeugnisse bestatigen den Eindruck, den der emp-

fanglicke Leser -von den Dialogen erbalt. Die Personlicbkeit
,
die

binter diesen Schriften stebt, ist nocb sebr viel groBer und geistig

reicber, als sie sicb scbriftstelleriscb daratellt; eine Eiille von

Andeutungen offnet dem tiefer Eindringenden immer neue Per-

^eMiiven auf einen geistigen Besitzstand
,

dessen Weite die das

TJnausgesprocbene erganzende Pbantasie nur abnen kaain* Der

Sobriftsteller ist niebt der ganze Platon. Die eigenste und bdcbste

Lebensaufgabe war ibm seinen Staat zu scbaffen, und die tiefe

Tragik dieses Mensebenlebens ist, daB alle die beiBersehnten und

ieidenschaftlicb betriebenen Versucbe, sein Ideal zu verwirklicben,

gesobeitert sind. So wurde die pbilosopbierende Gremeinscbaft mit

Scbulem und Mitforsobern sein weniger selbstgewablter als ibm

durcb Resignation aufgenotigter Lebensinbalt. Und wesentlicb aus

dieser Gemeinscbaft ist ibm die dialogiscbe Scbriftstellerei als

Abglanz und forderndes Mittel jener lebendigen erzieberiscben Dia-

lektik, jener Wirkung von Menscb zu Menscb erwachsen.

, Gebalt der platonischen Pbilosophie lassen sicb gar

niebt von einander sobeiden. Es liegt niebt so, daB man nur das

Mytbische als rbetoriseben Scbmuck auszuscbeiden oder umzudeuten

brauebte, um sicb des reinen, lebfbaflen Gebaltes der Dialogs zu

bmachtigeB. Die Versucbe, der Ideenlebre einen rein erfcenntnis-

tbeoretisoben nocb beute giltigen Sinn abzugewinnen
,
voHzieben,

so lehrreicb und anregend sie als Fortbildungen der platoniscben

Pbilosophie, aucb fiir die Forsebung, sein kSnnen, docb eine Sebei-

dung des mytbiscb Pbantastiseben und des Begrifflicben
,

die der

lebendigen Personlicbkeit, in der der dialektiscbe Pbilosoph und
der Dicbter vereint sind, fremd ist. Und die sebon im Altertum so

verschieden lautenden Antworten auf die Frage, ob die Aussagen
iiber Dreigeteiltbeit und Einbeit der Seele sicb ausseblieBen oder

ob die Annabme eines einmaligen Sobopfungsaktes Platons letzte

und wabre Meinung sei, erklaren sicb daraus, daB in Platon der

Dicbter und Prophet zu Worte kommt, wo es gilt, von den tiefsten

Gebeimnissen des Lebens und der Welt den Scbleier zu liiften

und in die der Wissenschaft unzuganglicben Tiefen zu blicken.

Es mag ja nocb beute Dogmatiker geben, die gern alle plato-

nisebe Poesie bingaben, wenn sie dafiir die eine Lebrschrift in
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Handen halten konnten, die nach dem Wunsohe iiires Herzens nnd

nacli dem Mafie ihres Verstandnisses zugeschnitten ware; Nur
tim s6 dringender mu6 der Historiker die Frage naok den Bezfe^

liutigen von Gehalt nnd Form in der griechischen Pkilosophie atif-

werfen, um so sorgfaltiger der Entwickelung der litterariscken

Formen, die den altesten Denkern ilberhaupt zur Verfugung standen,

naohgehen. Der neue Inhalt des ionisohen Denkens hat bald die

Form epischer Diohtnng, in die er anfangs gefafit wurde, gesprengt

nnd die ihm gemafiere Form eines Prosabuches gefunden
,

fur die

nnr die volkstiimliche
,

aber knnstmaBigen Formen zustrebende

Erzahlungsknnst ein wenig vorgearbeitet hatte. In Anlehnung an

alte Spruohweisheit reihen Heraklit und auch noch der Ethiker

Demokrit, der in lockerer Fiigang der Gredanken mit dem Reich-

turn seiner Lebenserfahrungen den ganzen poetischen Reiz seiner

Spraehe entfaltet, Maxitnen nnd Reflexionen aphoristisch aneinander.

Das innere geistige Band, beherrschende Grundsatze, die wie Leit-

motive immer wieder anklingen, fehlen nicht. Das erhebt sie hooh

iiber die yolkstumliche Sprnchweisheit. Aber die Logik des Ge-

dankens ist der Logik der Spraehe vorausgeeilt. Die Spraehe ist

noch nicht geschmeidig genng, nm die Grnppierung der Gedanken,

Tiber- nnd TJnterordunng der Glieder zum klaren Ausdruck zu

bringen. In den reliefartig hervortretenden Stichwortern gewahrt

man Spuren einer absichtsvollen Grnppierung. Aber es fehlt die

Architektonib der Periode wie der nach planmaBiger Disposition

organisierte Anfban des Ganzen. In dogmatischem oder anch

prophetischem Tone werden die letzten Ergebnisse des Denkens

heransgestellt.

Und dock haben gleiehzeitig Dialektik nnd Rhetorik daran

gearbeitet, den wissenschaftlichen Prosastil zn schaffen. Die be-

dentende Rolle, die beide im antiken Geistesleben gespielt haben,

lafit sich modernem Verstandnisse nicht leicht nahe bringen, und

bisher hat die Forschnng erst den maBgebenden EinfluB der rhe^

torischen Kunstlehren nnd Kunatformen ganz aufgehellt. Die Fort-

schritte der im Verse nns sprode nnd ungelenk anmntenden Syllo-

gistik des Parmenides zn der naturlichen Verkettung ganzer Ge-

dankenreihen in den Prosabhehern des Zenon und Melissos lassen

sich noch deutlich erkennen. Der allgemein agonistische Zug des

griechischen Lebens, die uberwiegende Bedentung des lebendigen

Wortea nnd der Diskussion fur die Verbreitung der Gedanken,

mit der das Lesebuoh noch nicht konkurrieren kann, vor allem

wohl der wnnderbar rapide Ubergang von alter Naivetat zn den

hochsten Stnfen der Bildung, der eine Freude an alien Paradoxien
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xind ein selbstgewisses Vertrauen auf die Leistungen fomaler Vir-

tuositat, eine optimistisclie Hochschatzung des Wortes erzeugt,

endlich die Eiohtung der Forschung auf den Menscbeu als Objekt

wirken im Zeitalter der Aufklaruug zusaxamen, um eine lippig

wuckernde Dialektik zu entfalten, die in sopbistischer Eristik und
Antithetik ins Kraut schieBt und uns selbst in einigen platonischen

Dialogen befremdet. Wer an den schwierigsten Dialogen Platons

die intensive Energie, mit der alle Moglichkeiten dnrclidacht und
bis ans Ende verfolgt werden, von alien Seitenwegen zur Eror-

terung des Hauptproblenaes sicher zuriickgelenkt, die verscHedenen

Faden auf ein Ziel geflihrt werden, nacberlebt und die Wirkungen
dieses Stablbades erfabren bat, wird die Bedeutung dieser subtilen

Dialektik fiir die Fortsobritte des griecbiscben Denkens und fiir

die Erziebung und geistige Grymnastik ricbtiger werten, als wenn
sie ibm in dem Zustande der Starrheit entgegen tritt, in den sie

des Aristoteles Systematik, die ungezabmten Triebe bandigend,

gebracht bat.

Die Bedingungen der systematiscben Lebrscbrift waren jetzt

gegeben, und die Sammlung bippokratiscber Scbriften lebrt uns
ibre Vorstufen am besten erkennen. Metboden und Wege der

Forschung erscbeinen jetzt ebenso interessant und mitteilenswert

wie die letzten Wahrbeiten, zu denen sie fiibrten. Aber in die

seheinbar natlirlicbe und geradlinige Entwickelung zur ausgereiften

Lebrscbrift isl die Kunstform des Dialoges dazwiscben getreten.

TJnter dem liberw^tigenden Eindruck des an Sokrates begangenen
Justizmordes baben Platon wie andere Genossen des sokratiscben
Kreises begonnen, das lebendige Bild der Individualitat und der
Wirksamkeit des im Tode verklarten Sokrates in der Form des
Dialoges, der sein innerstes Wesen am besten zum Ausdruck bringen
konnte, sicb und der Mitwelt lebendig zu erbalten. So sebr die
Sokratik, well sie nicbt System sondern individuelle Methode war,
zur Erganzung drangte und von alien Scbulern unter dem Eindruck
anderer Anregungen, die sie neben oder vor dem Verkebre mit
Sokrates empfangen batten, fortgebildet wurde, dennocb bekannten
sie sicb alle treu zu ibrem Meister und fiibrten ibren ganzen
geistigen Lebensgebalt in dankbarer Pietat auf ihn zuruck, wie
aucb Aristoteles trotz des BewuJStseins der Distanz sicb fortge-
setzt als Platoniker betracbtet. Die sokratiscbe Metbode lebt in
der Akademie fort. Forscbung ist dialektiscbe Erbrterung, und
Dialektik ist zugleicb eine durch die Bande des Eros gekniipfte
innige Seelengemeinscbaft, Die Denkarbeit ist wesentlicb dialogisch.

Die Bedingungen, unter denen der platoniscbe Dialog ent-
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standen ist, seine fortschreitende Entwickelung, die Versuche, die

Platon nait der neuen Knnstform in bald referierender (der Aus-

malnng der Scenerie und feineren Charakteristik dienender), bald

rein dramatischer Form, in gleichmaBigem Flusse der Dialektik

Oder in planvoller G-mppiernng groBerer Reden, in Anpassung der

verscbiedenen Stilarten an den Stoff, endlick in der Verbindung

mehrerer Dialoge zu einem groBeren Ganzen mackt, bediirfen tim

so mehr der eindringenden Untersnchung
,

als wir bei ihm griind-

licke Reflexion nnd sicbere Berechnting in der Anwendung der

Mittel seiner Knnst voranssetzen diirfen. GewiB, des irrationalen

nnd entbnsiastiscben Triebes alles dichteriscben Scbaffens ist sick

Platon bewnflt gewesen nnd bat ibn wie Demokrit als das Kenn-

zeicben ecbter nansiscber Prodnktion der verstandesmaBigen Anf-

fassnng der Poesie entgegengesetzt. Aber er gehort zu den eckten

Kiinstlern, die zugleicb das Bedlirfnis enapfunden kaben, sick iiber

die psycbologiscben Bedingnngen ibres Scbaffens Recbenscbaft zu

geben, Wenn der Pbilosopb, der in griecbiscber Poesie lebt und

webt, der selbst, indem er alle Poesie dem sittlich rigorosen Ideale

seines Staates zutn Opfer bringt, sein inniges Verbaltnis zur Poesie

durckfiiblen laBt und von der Gewalt zeugt, die sie iiber ihn aus-

iibt, im Staat und im Tbeatet das Verbaltnis referierender und
dramatiscber Dicbtung erortert, ibre asthetiscbe und etbiscbe Wir-
kung abwagt, so offenbart er zugleicb die Gesicbtspunkte, die ibn

in der wecbselnden Haltung seiner Dialoge geleitet baben. Schop-

feriscbes Vermbgen und Selbstbesinnung auf die Vorgange des

dicbteriscben Scbaffens geben bei Platon wie bei Sckiller und Goethe

neben einander her. IJnd die aus der Analyse der Dialoge sick

ergebenden Motive des kiinstleriscben Scbaffens finden an Platons

tbeoretiscben Betrachtungen iiber die Dicbtkunst vielfacbe Besta-

tigung.

Freilicb miissen bei Platon abnlicb wie bei Shakespeare die

tecLniscben Geheimnisse zumeist dock aus dem Stndinm der Werke
erscblossen werden. Mit Neid blicken wir auf die glucklicheren

Goetbe-Pbilologen, denen eine Fiille intinaster Dokumente tiefe

Blicke in die Werkstatt des Dickters gestattet, deren emsiger

Fleifl durch die Entdeckung des Urfaust und der tbeatraliscken

Sendung Wilhelm Meisters belobnt werden konnte, die die Arbeit

des Dickters an mancben Werken durch verscbiedene Stadien an

der Hand von Zeugnissen verfoJgen. Aber v^ir scbbpfen aucb aus

diesen Analogieen das Vertrauen, daB Probleme, ^vie sie fiir die

Genesis von Staat und Gesetzen sick aus Verscbiedenbeiten des

Stiles, der Stimmimg, der Gesicbtspunkte, bei den Gesetzen aucb
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aus dem Nebeneinander paralleler EutwUrfe, ergeben baben, ricbtig

gestellt sind, da die Vorgange, die Mer bei einer durch viele Jahre

fortgesetzten Arbeit an umfaasendenKompositionen vermutet werden,

nun in analogen Fallen urkundlicbe Bestatigung gefanden baben.

Leider ist nicbt die geringste Aussicht vorbanden, dab je ein

glfickliober Fund uns die Bestatigung der Fragestellung zugleiob

und die Widerlegung der allznkubnen Rekonstruktionsversucbe,

die besonders' bei dem noch auf der Hobe der Gestaltungskraft

redigierten Staate nicbt gewagt werden durften, in die Hande
geben werde.

Sokrates bat #e fubr und beberrsehende Belle in alien

Dialogen, bis auf einige des spateren Alters, in denen er als stiller

Zubbrer in den Hintergrand tritt and andere Perstoen (der Frenrde

aus Elea, Timaios, Kritias) die Gredankenentwickelung leiten. An
dem Grespracbe der Gesetze endlicb nimmt Sokrates iiberbaupt

nicbt teil; der Athener, der bier an seine Stelle getreten ist, ist

eine durchsicbtige Maske fiir Platon selbst, der bier den zeitlicben

Rabmen des sokratiscben Lebens durcbbrocben bat und sicb nun
mit grofierer Freibeit bewegen kann. Sioher verrat dieser Rollen-

tausch Platons klares BewiiBtsein fiir den mit seiner fortschrei-

tenden Entwickelung sick erweiternden Abstand von der sokrati-

ucben Begriffsetbik nnd fiir die Unmoglichkeit, den Sokrates langer

z«: ifirager seiner eigenen Gedankenwelt zu macben. Aber welches
ist nun der Sinn, des entgegengesetzten Verfabrens der friiheren

Dialoge? Verbiirgt es uns etwa die Absicbt Platons, ein treues

Bild des gescbicbtlicben Sokrates zu entwerfen? Im scharfen

G^gensatz zur berrsobenden Meinung hat ziiletet Bruns in seinem
Litterarisebeii Portrat die Ansicht begriindet, Platon babe bistoriscbe

Portrats von Soki'ates und seinen Mitunterrednern zeicbnen wollen
und sei nur unbewuBt gelegentlicb von der Wirklicbkeit abge-
wicben; der platoniscbe Sokrates kbnne nicbt platonisobe Gegner
bekampfen und sicb auf litterariscbe Febden des vierten Jabr-
bunderts bezieben. Unter geschichtlicber Treue ist dabei natiirliob

nicbt realistisebe Wiedergabe der Wirklichkeit verstanden, und
die Freibeit des kiinstlerischen Sobaffens soil naturlicb nicbt
geleugnet werden. Platon will nicbt aktenmafiig referieren und
mechanisch kopieren, sondern dicbteriscb reproduzieren. Darin
sind alle einig: Die freie Kunst des Diohters bat Scenerie, Zeit,
Wahl der Personen, Okonomie des Stoffea, planvolleu Aufbau des
in der Wirklichkeit sicb stets viel freier und zufalliger bewegenden
Gespraches bestimmt. Selbst das iiberscbreitet noch nicbt die
Grenzen dichterischer Freibeit, daB die Zeit des Dialoges bfter
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‘ nicht seharf fixiert, sondern durch versohiedene Zeitbezielimgeii

nur auf einen ungefahren Zeitraum bestimmt ist; nur der Pedant

konnte von dem Dicbter fordern, daB er auf philologiscbe Leser

Rnoksiobt nehme, die ihm solobe den kliustlerischen Eindruck nicbt

storende Widerspriicbe nacbreohnen und zum Teil von der Voraus-

setzung ansgehen, als miisse der Dickter ein Datum festgestellt

baben und konne ihm widerspreohende Beziehungen nur aus Ge-

dankenlosigkeit eingefiihrt haben.

Weiter behauptet derselbe Grelehrte, der so energisoh fiir die

historische Treue Platons eintritt^ dennoch, und das mit vollem

Reoht, fiir die Apologie subjektive Treue nicht in dem Sinne, dafi

Platon die von ihm mit angehorte Verteidigungsrede des Sokrates

mbglichst genau habe wiedergeben wollen. Das wahre Wesen und
Wirken seines Lehrers hat er in dem idealisierten Bildoy wie es

sich seiner Seele unauslbschlich eingepragt hatte, darstellen wollen

;

aber nur kiinstlerische Riicksichten haben Disposition und Aufbau
der drei Reden bestimmt, haben entsohieden, inwieweit Satze der

wirklichen Rede in die platonische Konoeption aufgenommen warden.

Treue in dem Sinne war hier erfordert, daB kein unwahrer Zug
in Sokrates’ Wesen eingemischt wurde, der leioht durch die Wirk-
lichkeit widerlegt werden konnte.

Aber nimmermehr brauchte Platon mit dem Unverstande von
Lesern zu rechnen, die erwarteten, den Wortlaut der Gerichtsrede

vorgelegt zu iiaden. Sohon die Tatsache der Verurteilung muBte

der Rede ein neues Ethos geben. Dnd mit welchem Befremden

hatten sonst die Athener die im kurzen Zeitraum folgenden, so

stark von einander abweichenden und dock alle als Reden des

Sokrates gefaBten Apologieen des Platon, Lysias, Xenophon (ob

echt Oder unecht, alt ist sie sicher), von Spateren zu schweigen,

lesen miissen, wenn nicht in dieser Litteraturgattung die freieste

kiinstlerische Gestaltung, die manche Moderne fiir Plato nicht an-

erkennen wollen, als selbstverstandlich gegolten hatte. War doch

die kiinstlerische Umarbeitung und Stilisierung vor Grericht gehal-

tener Reden zum Zwecke der Buchpublikation iiberhaupt ein ganz

gewohnliches Verfahren, und die fingierte Verteidigungsrede des

Isokrates gestaltet die Situation nach dem Vorbilde des sokrati-

schen Prozesses.

Soil nun das MaB subjektiver Treue, das fiir die Apologie,

Kriton, die begriffsethischen Dialoge zugegeben zu werden pflegt,

auch fiir die spateren Stiicke gelten ? Die Tatsache eines erheblich

weiteren Abstandes ist anerkannt, Abzuwehren ist in jedem Ealle

eine Erklarung dieses Abstandes und eine Bezeichnung der friiheren
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Dialoge als Mstorisclier in dem Sinne, dafi Plato seine kilnstleri-

schen Intentionen geandert nnd Grrandsatze historischer Treue, die

er sich friiher gesetzt hatte, spater modifiziert oder aufgegeben

hatte. Der Abstand ist nnr die natiirliche nnd unabsicbtliche

Polge einer liber Sokrates hinaiisfiihrenden Entwickelnng, in der

Ideenlehre wie die mit ihr sicb eng verbindende Seelenlebre nnd

Mystik, Staatstbeorie nnd Natnrspekulation znwnchsen nnd damit

die sokratischen Eleinente in einen nenen nniversalen Znsammen-

hang geriickt warden. Ist nun Bruns’ Annabme wahrscbeinlici,

Platon babe eigene Q-edanken, die weder sokratiscb nocb Kon-

seqnenzen sokratiscber Lebxe sind, nnr ansnabimsweise unbewuBt

nnd nnabsiebtlicb Sokrates in den Mnnd gelegt? Soil es ebenso

als, Begel, die dnrcb vereinzelte Ausnabmen nnr bestatigt werden

kotote, gelten, dafi Platon nicbt den Mitnnterrednern oder Gegnern

des Sokrates Tbeorieen seiner eignen Zeit gelieben bat, nm sie

dnrcb den Meister bekampfen nnd widerlegen zn lassen? Ancb
fiir den, der die Eragen langst fiir entscbieden bait, ist die Erbr-

temng des Problems lebrreicb
;
denn sie fiibrt in die kiinstleriscben

Absicbten Platons binein.

TJnzweifelbaft konnen nnr Momente der kiinstleriscben Korn-

position in dieser Erage entscheidend ins Gewicbt fallen, Gibt

es, so ist znerst zn fragen, scbriftstelleriscbe Bncksicbten, die den

Pluloaopben batten bindern konnen
,
mit vollem BewuBtsein seinen

eigensten geistigen Besitz dem Sokrates, Tbeorien der Gegenwart

den Gespracbspersonen der sokratiscben Zeit in den Mnnd zn

legen ? Wir werden die Erage znversicbtlich verneinen
;
ein ecbter

Dicbter konnte bei diesem Yerfabren sebr wobl die Einbeit des

Sokrateabiides nnd die innere Wabrbeit der Dialogpersonen wabren,

LaBt sicb nnn, was in der Dialogdicbtung an nnd fiir sicb

mbglicb scbeint, ancb als wirklicb erweisen? Zunacbst einige

psycbologiscbe Erwagnngen! Wir versteben bente Plato nicbt

mebr als den zum Systems erfrorenen Dogmatiker, sondern als

den in rastloser Entwicklnng vorwarts strebenden nnd drangenden,

den immer lernenden, die Voraussetznngen nnd Ergebnisse seiner

Eorscbnng wieder in Erage stellenden ecbten Pbilosopben. Sollte

er nun selbst seiner iiber die Sokratik vorwarts dringenden Ent-
wickelung sicb so wenig bewuBt gewesen sein, da6 er nnr nnab-
sicbtlicb Sokrates zum Trager seiner eigenen Ideen gemacbt batte ?

Das klare BewuJStsein jenes Abstandes scbeint sicb docb in der

Pollenverscbiebung der spateren Dialoge deutlicb zn verraten. Ist

es da nicbt wabrscbeinlicb
,

daB ibm dies BewuBtsein nnd damit
die nnansweieblicbe Notwendigkeit, kiinftig anf Sokrates als Hanpt-
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person des Grespraches zu verzichten, mindestens bei Dxalogen der

mittleren Periode, deren Gehalt weit iiber Sokrates binausfiihrte,

aufgegangen ist?

In einzelnen Fallen laBt sick das im hbchsten MaBe wahr-

scheinlick macben. Platon hat das Bediirfnis sich mit der eleati-

schen Philosophie auseinander zu setzen. Um das ina Eahmen der

sokratischen Zeit tun zu konnen, fiihrt er den ganz greisen Par-

menides mit dem ganz jugendlichen Sokrates im Gresprache zu-

sammen. Er erdichtet eine Situation, die an und fiir sich nicht

unmoglich sein darf, die sich aber gar nicht als historisch erweisen

laBt. Die Berechnung der Erfindung schlieBfc bier die Annahme
eines unabsichtliehen Abweichens von der Wirklichkeit aus.

Platon will dem wohl um 368 gestorbenen Theatet, insbesondere

auch seiner mathematischen Begabung, ein Denkmal setzen, Wenn
er nicht bekannten chronologischen Daten widerstreiten will, kann

er nur Sokrates unmittelbar vor seinem Tode mit dem ganz jugend-

lichen Theatet zusammenbringen. Aber die notorisch erheblich

spateren mathematischen Entdeckungen Theatets scheinen in diesen

Zeitrahmen nicht eingehen zu konnen. Mit erstaunlicher Kunst

ist Platon der Schwierigkeit Herr geworden: Er entfaltet die

hbchsten Reize seiner Fahigkeit im Charakterisieren
,
indem er

Knospe und Blute, Hoffnung und Erfiillung gegenuberstellt
,
den

Sokrates die hohe Begabung des Jtinglings entdecken und diesen

selbst in intuitiver Ahnung seine kiinftige Theorie der quadrati-

schen Irrationalitaten vorbilden laBt. Situation und Ausgangspunkt

des Grespraches, in dem die sokratische Methode sich entfaltet, hat

also hier der Dichter ganz frei geschaffen und gestaltet; trotz-

dem betont Plato auf das Entschiedenste die Grlaubwiirdigkeit des

Grespraches und verstarkt so die Illusion, die der unbefangene

Leser empfangt. Euklides hat es sofort nach dem Berichte des

Sokrates aufgezeichnet und jede Grelegenheit
,
wo er nach Athen

kam, benutzt, seine Niederschrift mit Hilfe des Sokrates zu be-

richtigen. (Diese Angabe widerstreitet dock wohl der Verlegung

des Grespraches in die Zeit kurz vor dem Tode des Sokrates.)

In andern Fallen deuten Platons eigene Fingerzeige an, daB

er den Sokrates mit BewuBtsein in eine ihm fremde Sph&e geriickt

hat. Wenn er seinen Sokrates die Grrabrede des Menexenos auf

Aspasia und die erotische Rede des Grastmahls auf die weise

Seherin Diotima, wenn er ihn im Phaidros die zweite enthusiastische

Rede iiber die Wirkungen des die Menschenseele in die gbttliche

Welt erhebenden Eros auf die vom nahen Nymphenheiligtum aus-

gehende Eingebung, im Menon den Grlauben an die Ewigkeit der
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durcli versoMedene Existeuzen hindurchgehenden Seele auf Priester

xiaid Priesterinnen und gottliche Dichter zuruokfuhren laBt, so be-

zeichnet er damit deiitlicli seine virtuose Stilkunst, sein gesteigertes

G-efublsleben und seineu Enthusiasmus als etwas der verstandes-

mafiigeu Eichtung der Sokratik Eremdes, das einer Erklarung

bedari

1st es wirklich denkbar, daB die Dialogform fiir Platon je

einen bewuBten Verzicbt auf Darlegung eigner Gredanken bedeutet

batte ? Ea bieBe Platon degradieren, wenn man ihm solcbe pedan-

tisebe Zurliokbaltung zutraute, und es HeB sein feuriges impul-

sives Temperament vdliig verkennen, wenn man dep^ EntsohluB zu

so ubermensehlicher Selbstverleugnung fiir moglicb Kelt- Es be-

darf auek keiner besonderen Grelebrsamkeit, sondern nur gesmnden

Sinnes, um diese Annahnae zu widerlegen, Denn wie kbnnte man
z, B. in Platons Erotik, in der Art wie die Eaden alles, auch das

bocbste geistige Schaffen mit der sinnlichen Grundlage des Men-

scbenwesens verkniipfen, in der pathologisch fast grauenhaft wahren
Scbilderung der Liebesleidenscbaft, das personlichste uns so fremd-

artige Erlebnis des Dichters verkennen, den Kampf eines bocb-

strebenden Geistes mit gliihender Sinnlichkeit
,

Eall und Nieder-

lage, Sieg und Herrschaft der Vernunft iiber Begierde und Leiden-

sehaft? Wer bdrte nicht im Staate in der ScMlderung all der

Gefalren und Versuchungen, denen gerade die groB angelegten

Naturen ausgesetzt sind, weiter in der glanzenden Charakteristik

der Jffaupttypen der Staaten und der Individuen eine Eiille eigener

Beobachtungen und Erfahrungen keraus, obne die uns liberhaupt

d^^Entwiekelmjg de^r platonischen Staat^ebre unverstandlicb bliebe?

nipbt in der Leidenschalt des sokratischen Eampfes
gegen die Ehetorik zugleicb den ganz personlichen HaB, mit dem
Platon selbst diese GroBmacht seiner Zeit als das bedenklicbste
Symptom der volligen Ausartung der Demokratie, als die gefabr-
lichste und unversobnlicbste Gegnerin ecbter Wissenscbaft ver-
folgt? Oder wer vernabme niebt aus den ergreifenden Tonen, die
der Staat in der Bebandlung der Dichtkunst als Erziehungsmittel
anschlagt, die Selbstiiberwindung und den tiefen Scbmerz beraus,
die es den Dicbter kostet, die schone Welt, von der sein ganz.es
Wesen erfiillt ist, selbst zu zerstoren und der Strenge seines sitt-

lichen Ideales zum Opfer zu bringen? Und wer sabe niebt selbst
da, wo Platon von dieser Welt sicb abwendet und in die rein©
Ideenwelt emporstrebt, nocb den diebteriseben Genius des sinnen-
frobeu und weltoffenen Hellenen sich offenbaren, wenn er die Ideen
m die Glut sinniicber Farben tauebt, sie mit personlichem Leben
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erfiilH, fast mt Fleisch und Blut umkleidet, und das alles immer
in den Wort^n des Sokrates? IJnd wie will man die Anderungen

und Milderungen frlikerer Ilrteile
,

z. B. iiber die Rhetorik oder

uber die atkenischen Staatsmanner anders verstehen als als be-

wuBte Modifikationen des friiheren platoniscben Standpunktes und
Selbstberichtigungen ?

GewiB, seine Kunstform legt Plato bestimmte Gesetze auf:

Personen seiner Zeit konnen nicht genannt warden, direkte Polemik

ist damit ausgeschlossen; Ereignisse seiner Zeit konnen nickt er-

wahnt werden. Es ist fraglick ob yom Menexenos, der die Maske
der Komodie tragt, abgesehen, sicb eine Ausnabme yon dieser Regel

findet. Was man sonst als „Anacbronismen“ zablt, die zwar nicht

Tiber die Grenzen des sokratischen Lebens, aber iiber das yermeint-

liche Jahr des Dialoges hinausfiihren
,

fallt fort, wenn man sicb

klar macht, dafi derKiinstler keine sobarf fixierten Daten gewahlt hat.

Man kann sagen, daB die Wahl der Dialogform Platon eine

Starke Entsagung auflegt. In der Apologia erwahnt Sokrates die

Anwesenbeit Platons yor Gericbt
;
im Pbaidon wird mitgeteilt, daB

Platon wegen Krankbeit den letzten Gesprachen des Sokrates vor

seinem Tode fern bleiben muBte: das ist alles, was die Dialogs

von Platons Person melden. Dieselbe keusohe und vornebnae Zuriick-

baltung der eigenen Persbnlicbkeit, die aucb fur das Geschicbts-

werk des Tbukydides cbarakteristiscb ist, hat Platon durcb die

Wahl der Dialogform sicb als Gesetz auferlegt. Die eigene Person

ist scbeinbar ganz ausgeloscbt, urn im bbberen Wesen des Meisters

und im Dienste der Wabrbeit ganz aufzugeben. Aber der Dicbter

Platon hatte die Gesetze kiinstleriscben Scbaffens, an die er sicb

selbst gebunden hatte, als Eesseln und Scbranken empfinden mlissen,

wenn der sokratiscbe Dialog einen Zwang bedeutet hatte, auf Dar-

stellung yo;i Gedanken, die jenseits des yon ibm gewahlten zeit-

lichen Rabmens lagen, zu yerziehten. Wie hatte er in den Kampfen
seiner Zeit nicht Stellung nebmen, sicb gegen MiBdeutungen nicht

webren, zu den Problemen der Gegenwart nicht das Wort ergreifen,

gegen feindlicbe Zeitstromungen und Ricbtungen der Sokratik seinen

Standpunkt nicht bebaupten sollen? Platon empfand aufs Leb-

hafteste den inneren Zusammenbang seines ganzen geistigen Be-

sitzes mit Sokrates; daB wir den Abstand tiefer empfinden und

ricbtiger einscbatzen, andert nicbts an der Tatsacbe. Die Konti-

nuitat der geistigen Stromungen, die sicb yom Zeitalter der Sophi-

stik bis in die bellenistiscbe Periode erstrecken, ist uns allmablich

immer klarer geworden, und Platon bat sie gewiB noch lebbafter

empfunden. So ist es uns ganz begreiflicb, daB er den eigenen
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Lebensinhalt mit dem des Sokrates, daB er mit den Sophisten der

sokratischen Zeit Vertreter verwandter Richtungen aus seiner Zeit

verschmolzen hat, daB mit Protagoras auch sein Nachfolger Aristipp,

mit Kratylos spatere Vertreter realistischer Sprachphilosophie, in

Grorgias und Grenossen auch die Vulgarrhetorik der Gegenwart, in

Kallikles und Thrasymachos eine durch die Schule der Sophistik

gegangene jiingere Generation hekampft wird, die aus den Lehren

der Sophisten ein Evangelium der Antimoral ableiteten, zu dem,

wie Platon sagt, in der Praxis sich Tausende bekennen. So ist

der im Phaidon gezeichnete Entwickelungsgang des Sokrates in

Wahrheit weder der des Sokrates noch der des Platon
;

sondern

er hat eine typisohe Bedeutung und stellt den Eortschritt des

Denken liberhaupt dar.

Die Eoiasequenz, mit der ein wissenschaftliches Problem bis

ans Ende durchdaoht wird, ist, selbst wenn sie zu einem falschen

Ergebnisse fuhrt, lehrreich. So ist auch Bruns’ scharfe Eassung

des kiinstlerischen Problemes forderlich und geeignet, manche Irr-

gange philologischer Eorschung aufzudecken. GewiB geht das mo-

derne Zartgefiihl zu weit, wenn er es als eine Rohheit empfindet

und darum fiir unmoglich halt, daB Platon eigen e Gegner, die einst

mit Sokrates in Ereundschaft verbunden waren, durch ihren Lehrer

hatte bekampfen lassen. Aber diese Eeaktion ist modernen Ver-

irruBgen philologischer Quellenforschung gegentiber begreiflich. Es
ist neuerdings mehrfach behauptet worden, die Gegner des Sokrates

seien in Wahrheit stets zeitgendssische Gegner Platons, ihre Namen
nur Decknamen und verhiillende Masken. Man hat vielfach von
Bosheiten und Gehassigkeiten platonisoher Polemik gesprochen und
in jenem Maskenspiel fast ein raffiniertes Mittel gesehen

,
giftige

Pfeile aus dem Versteck loszuschieBen.

Das laBt sich aus den Tatsachen widerlegen. Nach der schon

bei Heraklit wahrnehmbaren Neigung, aus etymologischen Spiele-

reien philosophische Satze abzuleiten oder zu begriinden, liegt kein
Grand vor zu bezweifeln, daB der Heraklitaer Kratylos wirklich
diese Richtung verfolgte und sich zu ihrem typischen Vertreter
eignete. Platon kann die Rhetorik mit alien ihren verderblichen
Wirkungen nur in der Darstellung des Gorgias, Polos, Kallikles
zum vollen Ausdruck bringen, weil er den historischen Gorgias
zum Vertreter der Antimoral zu stempeln zu gerecht ist. Ereier
kann er sich bewegen, wo er nieht historische Personen groBen
Namens und eines mit ihm gegebenen Gehalts als Partner ein-

fiihrt. Im Gesprach des Sokrates mit Theatet geht Platon wirk-
lich von der echten Lehre des Protagoras aus, aber er verleiht
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ihr durcli die enge Verbindung mit Her^-klits Lehre vom rastlosen

Wechsel eine tiefere Motivierung, tmd er bildet sie im Sinne

neuerer sensualistischer Theorieen (Aristipp) fort. Man braucht

nnr die Epochen des Verfalles des Dialoges, etwa pseudoplatonische

Oder cbristliche Dialoge, in denen der Gegner gern recht dumm
dargestellt wird, zn vergleichen, um Platons Technik zu wiirdigen.

Die Position des Gegners wird erweitert nnd yerstarkt, die Wider-

legung erschwert, die Erbrterung des Problemes vertieft.

Vor allem scbeinen mir in jenen Drteilen, die den platonischen

Dialog wesentlicb aktiiell polemiscben Tendenzen dienstbar machen

und die ibren kindlichsten Ausdruck einmal in dem Satze gefunden

baben, daB Platon mit Eecbt nie gern etwas scbnldig bleibe,

die kiinstleriscben Motive und die Abzweckung der Dialogform

verkannt zu sein. Tins erscbeint die Dialogform als eine Schranke

fiir die naturliche Darstellung eines pbilosopbischen Gedanken-

ganges. Dafi Platon die Form gewahlt hat, erklart sicb nicbt nur

aus der Pietat gegen den Lebrer, es erinnert uns vor allem daran,

daB in ibm der Denker mit dem Dicbter und Kiinstler vereint ist.

Meisterbaft wird der Genius auf der Hobe seines Scbaffens der

Schwierigkeiten Herr, und was Anderen Fessel und Hemmnis ge-

worden ist, wird in seiner Hand bochstes Kunstmittel zu .idea-

lisierender Gestaltung. Die Gedanken warden von der zeitliohen

und ortlichen Begrenzung und zufalligen Beschrankung, vom Streite

der Personen und Parteien losgelost und emporgeboben in eine

fernere und geistig bobere Spbare. Der Drang des Philosopben,

nur der Sache und der Wabrheit zu dienen, das Personlicbe zuriick-

zustellen, das Irdiscbe zu iiberwinden, offenbart sicb in dieser

Entscbeidung. Das ist der wabre Sinn der Dialogform; daraus

folgt die typiscbe Darstellung und die ewige Wabrbeit der Ge-

stalten. „Das ist das Merkmal des groBen Dichters, daB seine

konstruktive Pbantasie aus Erfabrungselementen, getragen von den

Analogieen der Erfabrung, einen Typus von Person oder Handlung

bervorbringt, der iiber die Erfahrung binausgebt und durcb den

wir diese docb besser begreifen“ (Dilthey). Diese Auffassung der

Dialogdicbtung, zu der die Analyse fiihrt, findet eine willkommene

Bestatigung in der platonisch-aristotelischen Tbeorie der Dichtung

als Mimesis, d, b. freier Umbildung des gegebenen Stoffes. Platon

stebt zur sokratiscben Spbare in demselben Verbaltnis wie der

Tragiker zum Mytbos. In Wabrbeit stromt ja aucb der Dialog-

dicbter die lange zuriickgehaltene dicbteriscbe Kraft in dramati-

scben Scbopfungen aus, in denen der Geist der attiscben Tragodie

fortlebt. Die Personen des sokratiscben Kreises werden zugleicb

Nachrichten; geecliaftl. Mxtteilungen 1910. 2. 8
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Trager der verwandten Theorien und Anschauungen der weiter

fortgesclirittenen Gegenwart. Sie waohsen liber die gemeine Wirk-

lichkeit hinaus und gewinnen reprasentative Bedeutung. Denn
Platon muB, um eiu voiles kiinstlerisches Bild zu gewinnen, die

Traditionen der Vergangenheit oder die Eindrlicke, die er einst

von dem geistigen Leben der sokratiscben Zeit empfangen bat, aus

spater gewonnenen Erfabrungen und Erlebnissen, die er in die

Vergangenheit projiciert, aus tiefem inneren Nacherleben der Welt-

anschauungen wie aus ktinstleriscben Elicksichten ihrer Kontrast-

wirkung erganzen und bereichern. Weil der sokratiscbe Zeit-

rabmen und das sokratiscbe Milieu den tieferen Sinn einer typi-

scdien Idealisierung und Transposition in eine hbbere geistige Lage
baben^ darum wendet Platon alle Erfindungsgabe daran, Situation,

Scenerie, Gespracbflibrung glaubhaft erscheinen zu lassen, und es

ist unwabrscbeinlich, daB er Personen wie Eutbydemos und Diony-

sodoros Oder Kallikles nicbt aus der Gescbicbte genommen, sondern

durch Eiktion die Illusion abgescbwacbt batte.

Aus dem alien ergibt sicb, daB die Dialogpersonen mit ibren

Anscbauungen sicb so wenig mit den gescbicbtlicben Tragern des

Namens decken konnen wie mit ibren Nacbfolgern, die mit der

typischen Gestalt verscbmolzen werden; darum fiihren alle philo-

logiscben Quellenuntersucbungen
,

die oft vie! zu scharf auf ein

,Dilemma zugespitzt werden, nie zu richtig aufgebenden Gleicbungen,

sondern binterlassen unerklarlicbe und inkommensurable Beste.

Diese Idealisierung, die den Personen eine die Wirklicbkeit
uberragende Bedeutsamkeit verleiht^ offenbart sicb notwendig aucb
in den Mitteln der Darstellung, Das kiinstlerisobe Vermbgen
wurzelt im innersten Wesen Platons. Beina Greise, der zum Be-
sitze fester, dem Streite der Meinungen enthobener Dberzeugungen
gelangt ist, ist es ermattet wie beim alten Goetbe. Die Lebendig-
keit des Dialoges laBt nach. Es ist wenig was die Mitunterredner
zum Eortscbritt der Gedankenbewegung beitragen, die maieutische
Kunst des Sokrates scheint zu versagen. Der Timaios ist, vom
einleitenden Gesprache abgesehen, zusammenbangender Lebrvortrag,
ebenso das fiinfte Buck der Gesetze. Die Gewbbnung an fort-
laufende Vortrage, die uns wenigstens fiir die Scbultatigkeit des
Greises bezeugt sind, mag dies Erlabmen der dramatiscben Leben-
digkeit gefbrdert baben. Aber gewiB bat Platon die alte Form
nicbt nur aus trager Gewohnheit beibebalten, Dei* kiinstlerisobe
Trieb, der sie erzeugt batte, beberrscht iiberbaupt die Sobopfungen
der griechiscben Kunst. Die Euhmestaten der Perserkriege werden
dargesteUt im Vorbilde der mythischen Kampfe. Die politiscbe
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Publizistik projiziert die Porderungen des Tages in die GrescMclite

der Vergangenbeit. Die Tragodie gibt den alten Mjrthen einen

immer neuen Gehalt, indem sie die religiosen, sittliohen, sozialen

Probleme, das gesteigerte Leben der neuen Zeit in die alten Stoffe

hineintragt. Sie zersprengt fast durch den neuen Inhalt die alte

Form, aber dennoch bewahrt sie die Abhangigkeit vom Mythos

und findet nicht die neue Form des biirgerlichen Schauspiels, fur

die alle Bedingungen gegeben sind.

So ist auch Platon der alten Form treu geblieben und bezeugt

damit die Starke des dichterischen Triebes, der in seinem Sinne

sich verbindet mit dem sittlichen Zwecke der Erhohung des Ni-

veaus. Auch noch Aristoteles ist dem schriftstellerischen Vorbilde

seines Lehrers gefolgt. Aber die Bedingungen zu einem lebendigen

Dialoge waren unwiederbringlich verloren. Die wissenschaftliche

Debatte hatte sich aus dem Leben in die ruhige Schularbeit zuruck-

gezogen, und im Dnterrichte trat das Gesprach hinter dem Vor-

trage zuriick; die Sturm- und Drangperiode war abgelost durch

Zeiten ruhiger Sammlung und systematisierender Forschung. Die

verstandesmafiige Natur des Aristoteles war trotz des rhetorischen

Schwunges der Sprache nicht geeignet, dem absterbenden Dialoge

neues Leben einzuhauohen. Sein Dialog bewegt sich im eben-

maBigen Flusse fortlaufender Eeden. Aristoteles ubernimmt selbst

die fiihrende Eolle, wahrend Platon selbst die Schilderung der

Scenerie einem Berichterstatter in den Mund legt. Dieselbe Ent-

wickelung, die den Niedergang des Dialoges herbeigefiihrt hat,

hat die aristotelische Lehrschrift als die vollkommene Form wissen-

schaftlicher Darstellung erzeugt.

DaB feinsinnige Kenner den Anteil, den die geistigen Rich-

tungen und Bewegungen der Zeit Platons an der Ausgestaltung

seiner Dialoge haben, auf das AuBerste beschranken konnten, be-

deutet den groBten Triumph und die hochste Anerkennung platoni-

scher Kunst. Es erinnert in einer Zeit, die der Gefahr ausgesetzt

ist, iiber der Theologie mit ihrer in die Massen dringenden Pro-

paganda die Bibel, liber der Zersplitterung der homerischen Fragen

Homer, iiber der Philologie Platon zu verlieren, an die alte Wahr-

heit, daB das echte Kunstwerk, weil es von Erdenresten befreit

ist, auch ohne zeitgeschichtliehen Kommentar und wissenschaftlichen

Beirat genossen werden kann.

Aber dringt bis in der Schonheit Sphare,

Und im Staube bleibt die Schwere

Mit dem Stoff, den sie beherrscht, zuriick.
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Niclit der Masse qualvoll abgerungen,

Schlank und leioht, wie aus dem Nichts entsprungen

Steht das Bild vor dem entziickten Blick.

Alle Zweifelj alle Kampfe schweigen

In des Sieges hoher Sicherkeit;

AusgestoBen hat es jeden Zeugen

Menschlioher Bediirftigkeit.



Der Konig lichen Friedrich-Wilhelms-Univer sitat

zu Berlin zu ihrer ersten Sakularfeier.

Der XIniversitat Berlin bringen wir zu ihrer Sakularfeier unsere

Wiinscbe fiir das Grliick ihrer Zukunft und preisen das Grliick ihrer

Vergangenheit.

Nie ist eine Universitat unter grojBeren und gltickiicheren

Auspizien gegriindet worden. Noch ein halbes Jahrhundert zuvor

waren die deutschen Dniversitaten verkiimnaert und nur schlechte

Trager der Aufgabe, die nach der Meinung der Zeit allein ihnen

zufallen sollte, fiir den Unterricht und die Verbreitung der Wis-

senschaften zu sorgen. Zwar hat, in dem plotzlichen Aufbliihen

der nationalen Kultur, eine Beihe von Universitaten sich selber

das hohere Ziel gesteckt und machtige Schritte zu ihm hinauf ge-

tan. Aber der Grriinder der XIniversitat Berlin, der selber ina Be-

sitz der groBen Gredanken des neuen Jahrhunderts war, hat zuerst

einer XIniversitat die Aufgabe ausdriicklioh gestellt, Mehrerin der

Wissenschaft zu sein und durch die Macht ihrer Forschung die

Grewahr fiir den Wert ihrer Lehre zu geben. Eine Phalanx von

Mannern, deren Namen heute in der Greschichte der Wissenschaften

so gewaltig stehen wie damals in ihrer Gl-egenwart, ergriff die Auf-

gabe als personliche wie als offentliche Pflicht. Denn Ihre XIni-

versitat wurde gegriindet als ein Hort wiederzuerringender Kraft,

ein Quell neuzuerweokenden Lebens fiir den im Staube liegenden

preufiischen Staat; welch hohe Bestimmung lag in dieser hoch-

gemuten, aus der Tiefe der deutschen Greistesbewegung hervor-

gegangenen Erwartung beschlossen, daB mit dem Erstarken der

Wissenschaft Nation und Staat erstarken miissen. Ihre XIniversitat

hat diesem Grliick ihrer Grriindung mit der Kraft ihrer Tatigkeit

entsprochen; ein Jahrhundert des Lebens liegt hinter ihr es zu

beweisen, eine Gregenwart von unvergleichlichem Reichtum des
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Wirkens verburgt, dafi sie weiterhin den Schwesteranstalten voran-

schreiten wird.

Wir diirfen als eine dem Lehramt feme, nur der wissenschaft-

lioken Arbeit dienende Kbrperscbaft der nunmelir groBten deutscken

Lehranstalt bezeugen, daB jeder Tag ihrer Lehrtatigkeit eine Fbr-

derung der Wissenschaft bedeiitet hat- Das neue Jahrhundert

liegt vor ihren Blicken veil VerheiBung nnd Grefahr. Auch ferner

wird das dentsche Leben, je inniger es mit der reinen, durch auBere

Zwecke ungetriibten Wissenschaft verbnnden bleibt, je reiner die

fiir den dffentlichen Dienst bestimmte Jugend ihre Bildung von

der Wissenschaft empfangt, nm so froher der YerheiBung, um so

sicherer der Gefahr begegnen. Mbge in diesem ihrem tlrsprungs-

zeichen die IJniversitat Berlin ihren Sieges2stig d\:u:ch die Zeiten

fortsetzen.

Gottingen, im September 1910,

Die Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften.



Bericht iiber die Wolfskelil-Stiftung.

Auf Einladung der Kommission der Wolfskehl-Stifttiiig
hielt Herr Professor H. A. Lorentz aus Leiden im Oktober d. J.

einen Zykins von Vortragen iiber das Relativitatsprinzip nnd die

Strablnngstlieorie vor einer zahlreichen Zukorerschaft
,
nnter der

sick anch answartige Matkematiker nnd Pkysiker befanden. Das
Honorar flir diese Vortrage wnrde aus den Zinsen der Wolfskehl-

Stiftung bestritten.

Hilbert.



Gliickwunschschreiben an Rochus v. Liliencron

zum 8. Dezember 1910.

Eurer Excellenz

als ibrem hocbgescbatzten Ebrenmitgliede bringt zu dem beutigen

&jge/ %o Sie von der Warte eines bohen G-reisenalters auf ein

an Arbeit und Erfolgen reiches Leben znriicbblicken, aucb die

KgL Gesellscbaft der Wissenschaften zu Gottingen ibre berzlicben

und ebrerbietigen Glilckwilnscbe dar.

Ereudig und daukbar erinnern wir uns, dafi es Ibnen nocb

im letzten Jahre bescMeden gewesen ist, den AbscbluB des groBen

Rnternebmens der Allgemeinen Deutschen Biograpbie zu erleben,

die Sie mit nie erlahmender Energie und mit einer Ereudigkeit,

die aucb die Saumigen und Zbgernden immer wieder fortriB, durcb

ale Eal^licbkeiten bis dicbt ans Ziel berangeflibrt hai)en: die-

jenigen, xinter uns, die lange Jabre zu Ihrem Stabe geboren

durften, wissen es amvfeesten, wie unendlicb viel das nationale

Werk Ihrer personlicben Werbekraft und Ibrer eigensten Anted-

nahme verdankt.

TTnd vde bier so baben Sie aucb aMervrarts nocb bis in die

jtingste Zeit Ibre tiefgrundige Sacbkunde und Ihr unvergleich-

Kcbes Eeldherrntalent an Aufgaben bewahrt, die der Samxnlung

unseres beimiscben Besitzes und der Veredlung unserer Volks-

kultur galten: der evangelische Kirchengesang und der deutscbe

Volksgesang sind von Ihnen zugleich bistorisch erfaBt und in

ihrem lebensfahigen Bestande gesicbtet und gesichert worden.

JDie reife und uberall von gleicbm^iger Warme durcbdrungene

Arbeit Ihres Alters aber hat ihre Wurzeln in den streng pbilo-

logiscben Studien, durcb die Sie vor zwei Menscbenaltem und

mehr den BeifaU. der groBten Meister Ibrer Wissenschaft erwarben:

zwiscben jenen und der beutigen Gelehrtengeneration sind Sie

durcb lange Jabre ein geistesstarker und berzensfriscber Ver-

mittler gewesen. Den Zusammenbang zwiscben Kunstdicbtung

und Volksgesang, die musikaliscbe und die allgemeine Bildung des
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Mittelalters und der Folgezeit, die handschriftliche Filiation des

Nibeltmgenliedes nnd die komplizierte ScHchtnng landsckaftLiclier

Ckronistik — das alles hatten Sie in griindlichen Einzelstudien

erforsckt, als Sie an die groBe Sammlnng der Mstorischen Volks-

lieder der Dentschen herantraten, zn der es nnr eine Nacklese,

aber scbwerlicb je eine Ileberwindung geben wird; die von nn-

seren skandinavischen Vettern jetzt zu reicher Bliite entwickelte

mniscbe Epigraphik weiB Ihre anfbellenden Forschnngen ans weit

auseinanderliegenden Dezennien zn riibmen, nnd so ist Ihr Name
den Philologen, Historikem nnd Mnsikforschern der germanischen

Welt nicht nnr ekrwnrdig, sondern dnrcb andanernden wissenscbaft-

Hcben Verkebr lebendig yertrant geblieben bis in die Tage Ihres

hoken G-reisenalters.

Moge der Tag, an dem Sie das nennte Jahrzehnt Ibres reicken,

dem Vaterland nnd der Wissensckaft geweikten Lebens abschlieBen,

Ikrem klaren Q-eist nnd Ikrem keitern Grerniit es anfs nene znm
BewnBtsein bringen, dnrck wie enge Bande Sie, anck fern von

XJniversitat nnd Akademie, allezeit mit der Wissensckaft, ikren

Hiitern nnd ikren Jiingern, vereint gewesen sind.

Die Koniglicke Gresellsckaft der Wissensckaften.










