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Im zwSlften Kapitel werden die Folgerungen gezogen, welche sich an 
die Betrach~ung der Symmetric der Entwieklungeu in den unmittelbar voran- 
gehenden Kapiteln knfipfen and die allgemeinen LSsungen der St6rungsglei- 
chungen, je nachdem sic auf bewegliche oder fixe Aehsen bezogen sind, in 
einfache Beziehung gebracht, gs wird noch der Spezialisierung gedacht, durch 
welche man zu periodischeu strengeu LSsungen geiangt und ein u 
skizziert, das anf den Inhalt des ngehsten Bandes~ der Transformation der 
Reihen behufs Vereinfaehung ihrer numerisehen Bereehmmg, vorbereitet. 

Dan Gegenstand des letzten Kapitels bildet die Methode ~on D e l ~ u n a y  
durch welche man die kurz periodisehen Glieder aus den gntwicklungen der 
StSrungsfank~ion ausschalten und die Summe der bet naher Kommensura- 
biliigt der mittleren Bewegungen mit sehr kleineu Nennern beteilten Olieder in 
einfacher Weise berechnen kann. 

Herr H. P o in e ar~ stem als Mathematiker und theorefischer Astronom 
zu hoch, als dag eines seiner Werke, veto wissenschafflichen Slandpunkte aus 
beiraehtet~ ether Empfehhmg bedfirfte; in diesen Lecons de Mdeanique trite 
uns der Meister der Analyse, abet auch als eminen~er Lehrer entgegen, der 
mit sieherer Hand erstklassige Schiller auf den steilen Ffaden der Forsehung 
his zu den HShepunkten der Wissenschaft zu fiihren weig. 

Ana ly t i sche  Geometr ic  der  Kegelsehni t te .  Von S a 1 m o n -  
F i e d 1 e r. I .  und  II .  Tell: seehste Auflage. Leipzig~ D r u c k  u n d  
Ver lag  yon B. O. Teubner~ 1903. 

Es ist wohl iiberfliissig, tiber dieses Bueh, yon dem nunmehr aueh tier 
zweite Teil in seehster Auflage vorliegt, ein empfehlendes Wort zu sagen. 
Handelt es sieh doeh um eiu standard work der Wissenschaff, an dem Gene- 
rationen yon geometern sich herangebildet haben. Es sei nut  bemerkt, dag 
F i  e d l e r  mi{ Erfolg bemiiht ist, das Bach auf seiner wissenschaftliehen tIShe 
zu halten and seine Reiehhaltigkeit zu mehren. Nieht nut  Zusiitze im Text, son- 
dern aneh insbesondere solche in den Aufgaben lassen deutlieh erkennen, dag 
er die neueste geometrisehe Li~eraiur aufmerksam verfolgt und fiir seine 
Zweeke verwertet. 

Carl Gus tav  Jacob Jacobi~ Fes t sch r i f t  zur  F r i e r  der  hunde r t -  
s ten  W i e d e r k e h r  se ines  Gebur ts tages .  Von :Leo K o e n i g s -  
b e r g e r. Leipzig~ D r a c k  und  Verlag yon B. G. Teubner~ 
1904. ( X u  und  554 S.) 

Nicht eine Gelegenheitsschrif~, wie vielleicht der Tire1 vermnfen liege, 
sondern eine grog angeleg~e, auf reiehem MateriM /ugeude Biographic des 
ni~chst G aug grSgten deutschen Nathematikers baleen wir vet uns. Um den 
Men,rhea and Gelehrten im richtigen Liehte zu zeigen, hat der Verf. Briefe 
and Mi~teilungen der Angeh6rigen, der Freunde and der Schti]er J a e o b i s  
.kkten der preuNschen Vnterriehtsverwal~ung, u and Briefe a us 
dem Jacobi-Archiv der Berllner hkademie ausgiebig herangezogen, yon allem 
aber die lange Fmihe seiner wissenschaftlichen Arbei~en. Vou jeder einzelnen 
unter ihnen entwirff er eine in Form nnd I~halt gleieh ausgezeichnete 
~bersicht. 
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Wenngleich die inneren Lebenssehieksale Ja cobis  yon einfacher Art 
sind, folgen wit ihrer Erz~hlung doeh mi~ gespanntem Interesse. Wit begleiten 
den 22j~hrigen Jangling naeh KSnigsberg, we er 1826 als Privatd_ozen~ an 
der Universit~t seine Lehr~ggkeit beginn4c and yon 1828 an als aal~er0rdent- 
licher Professor for~setzL Von diesem Jahre angefangen hat er dann bis zu 
seinem 1851 erfolgfen Tode als Akademiemitglied an der Berliner Universitat 
Vorlesnngen gehalten. Wit erfahren neben zahlreiehen Einzelheifen seines 
Familienlebens and seines wissensehaftliehen Yerkehrs Naheres iiber sein po- 
litisehes Alff~reten im Jahre 1849, das ihm die Ungnaae seines KSnigs zazog. 
Materiell d~reh den Verlnst einer Personalzalage sehr empfindlieh getroffen, 
entsehloB er sieh, einem Rule naeh Wien Folge zaleisten, den Graf Leo T h a n ,  
der Reorganisator der Universi~ten 0sterreiehs, aaf Anregung B r i i ekes  an 
ihn ergehen Heft. Fgr einen 6s~erreichischen 5fathematiker ist es ver- 
loekend, sieh aaszamalen, was fEr Folgen Nr den wissensehaftliehen Betrieb 
der Mafhematik in 0sterreieh es gehab~ h~/te, wenn sieh J a e o b i  
nieh~ noeh im letz~en Aagenbliek dutch Bemi~hnngen der ~Regierung 
nnd dureh Ztlreden seiner Frennde in Berlin hgtte festhal~en lassen. 
Denn J a e o b i  war ein glgnzender Lehrer, der nieht nat  das In~eresse seiner 
HSrer zu weeken and daaernd zu fesseln verstand, sondern ihnen aach die 
Bahnen zur Wei~erffihrung der Wissenschaft za weisen and sie anzueifern 
wufite, ant diesen Bahnen yon Erfolg za Erfolg zu schrei4~en. 

Wenngleieh tier Lebenslaaf and die PersSnliehkei~ J ace b is durch den 
u eiI~e eingehende Darlegung erfahren, so liegt der Sehwerpunkt des Bu- 
ehes doch in tier Scbilderung seiner LebensarbeFc, seiner sehSpferlsehen wissen- 
sehaftliehen Tt~tigkeit. Um die Haup~gebiete seiner wissensehaftliehen Leistnn- 
gen nnd deren Tragweite za kennzeiehnen nnd zu gleieher Zeit eine Stilprobe 
des Baehes zu geben, t~berlassen wit dem Verfasser da~ Weft. 

,,Ubera]l, wohin J a e o b i  seinen Seharfsinn lenkte, schnf er Bleibendes 
undes  wnrden seine En~deekungen die Basis ftir die wei~ere Entwieklang der 
Wissensehaft. Als die Haup~geblete, die er zum Teil nea gesehaffen oder doeh 
dutch seine genialen Gedanken vSl]ig nmgestal~e~ and ihnen neue Bahnen ge- 
wiesen bat~ mfissen die Theorie der Transzendenten, die Lehre yon den ~ofcalen 
und loartiellen Differentialgleieh~lngen, die u and die analy- 
fisehe Meehanik bezeiehnet werden; aber aueh in tier Algebra, der Theorie 
der Reihen and Integrale und der Anwendung dieser a~f Probleme der As~ro- 
nomie, in tier Zahlentheori% wiein der Geometrie, tiberall linden wir Jaeobi-  
sehe Sh~ze yon der weitestfragenden Bedeutang nnd alles mif einer Klarheit and 
Durehsiehfigkei~ aafgebatl~ and getragen yon einer Kenntnis der hisforisehen 
Entwieklung der Probleme, wie wit sie wohI sons~ kaum wiederflnden." 

Der Verfasser begntigt sieh nieht damit, jede einzelne yon den Abhand- 
langen eingehendztl analysieren, er bring~ aaeh den Zasammenhang mi~ For- 
sehangen anderer yell zar Geltung; so grenzt er z. B. innerhalb der Entdek- 
knngen in der Theorie der Transzendenfen die Priorita~sverhMtnisse zwisehen 
J aBobi and seinem ber ahmten Bivalen Abel  sorgfMtig ab. Dadurch wgehsf~ 
das Bach za einer his~oriseh-kritischen Gesehiehte der wiehtigsten ma~hema- 
tischen Errungensehaften der ersten H/ilfte des 19. Jahrhanderstuempor. 

Ein kongenialer Geist hat bier dem Andenken g a e o b i s  Bin wt~rdiges 
Denkmal gesetz~, das noeh k~dnftigen Mathema~ikergenerationen alas Andenke~ 
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aa die PersSnliehkeit eines ganz Grossen ihrer Wissensehaft lebendig erhalten 
and aas gersti~ndnis far seine Leistangen vermitte!n wird. G .K .  

~[ethodisches Lehrbuch  der E lementa rmathemat ik .  Von  Prof. 
Dr.  Gustav H o 1 z m t i l  1 e r, Erster  Tell. Vierte Doppelauflage. Leipzig 
a n d  Berlin. D r u c k  und  Verlag yon B. G. Teubner .  1904. 

Das Bach behandelt in seiner ersten Abieilung die Planimetrie in be- 
sonders eingehender Weise. Bet der Entwicklung der Grundbegriffe wird aaf 
die entscheidende ~ichfigkeit des Unendlichfernen aufmerksam gcmacht, ohne 
daft aber ant Untersuchungen eingegangen wiirde, die mit Ri~cksieht ant die 
in Betracht kommende Mtersstufe der Schiller - -  das Lehrbuch reicht his zum 
Abschlug der Unterseknnda - -  als zu weitgehend bezeichnet werden mtil~ten. 
Dafi~r ist aber mit allem Fleige darauf Bcdaeht genommen, dem Sehftier an 
der Hand yon Konstruktionen und einfaehen Zahlenbeispielen richtige Begriffe 
za vermitteln. Die Konstruktionen werden nicht blog als Ubungsstoff, sondern 
geradeza znr Gewinnung geometrischer Erkenntnisse verwendet Die ftir die 
Ahnlichkeitslehre grnndlegenden S~tze abet das Strahlenb~schel so]lten etwas 
sch~rfer gefagt sein~ de sonst far ihre An~vendung die Gefahr der Verwirrung 
droht. Die zweite Abteilang entha]~ die Grundlehren der Arithmetik einschlie~- 
Itch bis zu den Logarithmen and deren hnwendung in der Zinseszinsrechnung. 
Die dritte Abteilung bringt in aller Ktirze die wiehtigsten Orandlehren dot 
Trigonometric. In tier vierten Ab~eilung wird zunaehst behnfs Wiederholung 
der s~ereometrisehen,Grnndbegriffe ant den Yorkursns verwiesen and dann die 
konstruk~ive Ableitung der regelmiifiige~l KSrper aus dem W~:u'fel in eingehen- 
der Weise behandelt. Den Abschlul3 bildet die Berechnung des Rauminhalts 
einfach gestalteter KSrper mi~ gilfe des Saizes yon Cava l i e r i .  

Dr. Kar l  Brt~no. 

) Ia themat i sehe  Hauptsfitze.  Von  Prof. Dr. Heinr ich  B a r k s. 
Ausgabe far  Realgymnas ien  und  Oberrealsehulen. Nach dem Tode 
des Verfassers herausgegeben yon Pros  Dr.  Max N a t h .  Zwei ter  
Teil.  Pensum der  Oberstufe (bis znr  Reifeprtifung). Leipzig. Ver lag  
der  Dtirrschen Buchhand lung  1904. ])as Buch zerf~llt in  f i inf  Ab-  
tei lungen.  

In der ersten (Planime~rie) und insbesondere die Lehre yon den Polen 
un4 Folaren eingehend behandelt and zar LSsung der Ber~hrtmgsaufgabe des 
Apollonius verwendet. Der aaf Sei~e 29 gebrachte Beweis des Satzes: ,Der 
hui]ere J~hnliehkeitspunkt zweier Kreise hat gleiche Potenzen fiir alIe Kreise, 
yon denen beide glciehar~ig bertihrt werden" ist nieht stichhaltig, denn er setzt 
stillschweigend voraus, dai~ in dem einen der gegebenen Kreise der za seinem 
Berfihrungspankte mi~ dem dritten Kreise gezogene Durchmesser seinen zweifen 
Endpunkt im Bert~hruagspunkte einer der den beidenKreisengemeinsamen aui]e- 
~en Tungenten liegen hat. Das trifft aberim allgemelnen nleht zu. Der Bewe[s 
gelingt abet leieht, wenu man yon den vier Sehnit~punkten der Zentralen der 
beiden gegebenen Kreise etwa den zuniiehs~ beim ~ut~eren ~hnlichkeitspunkt 
]iegenden H~ den am weitesten abliegenden J nennt und bedenkt~dag die Drei- 
ecke A D H  und A C J  cinander ahnlieh sind. 


