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soren an den Hochschulen ausgefibt ha~en, zuniichst in dem Sinne, da] wieder- 
holt GSttingcr Dozenten a]s Profossoren an techni~che I:IochschuIen berufcn 
wurden. Im Anhange werden kurz die technischen Lehransta]ten v0n Chem- 
nitz, Hamburg und Bremen some das stiidtische Friedrichs-Polytechnikum in 
CSthen besprochen, welehe zwischen den mitileren technischen Fachsehulen 
und den technischen Hochschulen stehen. E. Dinlzl. 

Schrif ten des Deutschen Ausschusses  fiir den mathemat i schen  
und na turwissenschaf t l i chen  Unterricht .  Verlag- Teubner.  

Heft  ] 8 :  B e r i c h t  t i b e r  d i e T a t i g k e i t  d e s  D A M N U  i m  
J a h r e  1913, erstattet yon W.  L i e t z m a n n .  1914. 

Aus diesem Bericht ist das Gutaeh~en fiber die ,,Ssterreichische Subtrak- 
tion and Division" hervorzuheben. Erstere wird fiir. a l le  Schtiien em~)fohlen, 
letztere (Weglassen der Teilprodukte) dagegen abgelehnt. 

I I .  Folge,  H a f t 4 :  D e r  m a t h e m a t i s c h e  U n t e r r i c h t  a n  
d e n  h S h e r e n  K n a b e n s c h u l e n  n a c h  d e m  K r i e g e .  Von 
E. T i m e r d i n g .  1918. 

Der Bericht bringt zuniichst eine EntschIiegm)g der GSttinger Vereini- 
gung ftir angewandte Physik und Mathematik some eine grunds~itzliehe Aut?erung 
des DAMNU fiber die Stellung des mathematisehen Unterrichts an d e n  
hSheren Knabenschulen. Wenn auch manche Voraussetzungen, auf denen diese 
Aul~erungen aufgebaut sind, heute nieht mehr zutreffen, so bleiben doch die 
hier ausgesprochenen Grundsi~Lze noch immer in Oeltung. Aus den daran sich 
anschliei3enden Bemerkungen Timerdings seien die folgenden hervorgehoben: 
,,Der ganze mathematische Unterricht mit der Noiwendigkeit der quantitativen 
Wertung und der sicheren logischen Schl~tl]folgerung ist eine Erziehung zur 
Ehrlichkeit and Grfindlichkeit" and ,,Noch zu bedenken ist, dag die ffir die 
slaatsbiirgerliche Erziehung so wichtige Beniitzung and Bearbeitung statistiseher 
Angaben auf der Schule wesentlich dem mathematischen Unter~icht anheim- 
fi~ltt". Hinsiehtlich der Fortbildung der Lehrer wird ]Jetont~, wie noiwendig die 
AufrechterhaRnng einer dauernden Verbindung zwischen den Kreisen der.Lehrer 
an h6heren Schulen und tier dutch Universit~ten verkSrperten wissenschaft- 
lichen Forschung sei und dag in dieser Hinsicht nebst Ferienkursen, Studien- 
semestern und Studienreisen aueh ein UniversW;~tsbund sehr wirksam ware,. 
dessen Zweek es is~, die Beziehung "der Universiliit zu ihren friiheren Studie- 
renden and deren gegenseitigen Zusammenhang dauernd aufrechtzuerhalten. 

E. Dintzl. 

Ber ich te  und Mitteilungen, veran lag t  durch  die internat ionale  
mathemat ische  Unterr ichtskommission.  Teubner~  Leipzig. 

I. Folg% Hef t  11:  D i e  A u s b i l d u n g  d e r  M a t h e m a t i k -  
l e h r e r  a n  d e n  h S h e r e n  S c h u l e n  D e u t s e h l a n d s .  Von 
W .  L i e t z m a n n .  1915. 

Der Bericht ist die Antwort auf einen im Jahre 1914 ausgearbeiteten 
Fragebogen tier IMUK, welcher die theoretische und praktisehe Ausbildung 
der Mathematiklehrer an den hSheren Schulen zum Gegenstand ha~, und gibt 
eine knappe Darstellung der einschl~gigen deutsehen u 
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l I .  Folg% Heft 2:  D e r  m a t h e m a t i s c h e  U n t e r r i c h t  
d e r  h ~ h e r e n  K n a b e n s c h u l e n  E n g l a n d s .  Von G. W 6 1 f f .  
1915. 

Der Bericht stfitzt sieh auf die Ergebnisse ether mehrwSchigen Studien- 
reise des Verfassers im Sommer 1913 nach England sowie auf eingehende 
Stadien der einschli~gigen Literatur. Er zerfi~llt in drei Teile. Der ers~e Tell gibt 
einen l~berblick fiber das System der englisehen Schulen (die vcrsehiedenen 
Sehularten, ihre Verwaltung and Organisation, das Priifangssystem). Deutlich 
treten in d{esen Sehilderungen die charakteristischen Merkmale des englischen 
Unterrichtssystems hervor. u des englisehen Schulwesens~ Fehle~a 
ether ZentralbehSrde (dem Board of Education untersteht nut ein Tell der 
englisehen hSheren Schulen), groiie Bewegangsfreiheit in der Sehule, ein eigen- 
artiges Priifungssystem, Charakterbildung und Pfiege der Individualiti~t als 
Hauptzlel, Der zweite Tell gibt eine geschichtlich e Entwieklung des mathema- 
tischen Unterrichts in England; er schildert, wie lunge Zeit die Elemente des 
Euklid ant Grand einer wenn auch freien I)bersctzung tier ersten seehs Biieher 
den Unterrieht beherrschten and wie mit Beginn dieses Jahrhunderts eine 
Reformbewegung, ansgehend einerseits yon Vertretern der technisehen P~ichtung 
(P e r r y), anderseits yon u der Mathematik (F o r s y t h) einsetzte. Der 
dritte Tefi handelt yon dem heutigen mathematischen Unterrieht in England, 
insbesondere yon der Ansbildang der Lehrer, yon der Methodik and Didaktik 
des Unterrichts, den Schalprfifangen, dem Lehrplan and den Beziehungen der 
Mathematik zu den aflderen F~chern. 

Man gewinnt infolge der fiberaus griindliehen and klaren Darstellung 
einen sehr guten Einblick in das verwickelte englisehe Unterrichtssystem, welches 
noeh dutch die ,steten Vergleiche mit den deutsehen Schulverhi~ltnissen durch 
Angabe von Originallehrpli~nen, Erli~ssen des Board of Education and Prfifungs- 
aufgaben versti~rk~ wird ; tier Bericht bildet somit eine besonders ffir den deat- 
schen Sehulmann wertvolle Erghnzang der englischen IMUK-Beriehte. 

E. Die, tel. 

Die Grandlagen des funkt ionalen  D e n k e n s  in ihrer Bedeu-  
tang fiir den erstea mathemat i schen  Unterricht .  Von R u d e r t. 
Berlin~ Salle. 1919. M. 3.50. 

Die Sehrift beseh~ftigt sieh mit der Art and Weise, wie man einerseits 
den Funktionsbegriff bet den Schfilern vorbereiten und langsam Schrit~ ffir 
Schritt bilden sell und wie man anderseits um diese Erwerbung eines recht 
allgemeinen Funktionsbegriffs herum den Aufbau der Arithmetik/and elemen- 
taren Algebra vornehmen kann. 

Bezfiglich der u and Bildung des Funktionsbegriffs enth~lt 
die Schrift viel didaktisch und psychologiseh Interessantes and Wichtiges, z.B. 
fiber die Gefahr, dureh den eIementaren Rcchenunterricht den aus der grSbsten 
ersten Erfahrung erworbenen Begri_ff der veri~nderlichen GrSl~e zu zerstSren 
und an seine Gestalt fixierte Zahlenwerte zu setzen, fiber die Art and Weise, 
wie dutch fortgesetzte Messungs-, Wiigungs-, Schii, tzungsaufgaben, dutch naeh- 
tri~gliches Konkretisieren vou Beispielen ,,dieses Absterben der saehlichen Zahl- 
vorstellung" verhindert werden kann, wetter wie ,das gleichzeitige BewuStsein 
zweier Gr6flenreihen" als Grundlage des Funktionsbegriffs bezeichnet werden 


