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Von der bistorismen Kommission fur Kurhessen und Waldedc beauftragt, ein Lebens~ 
bild des einstigen Marburger Professors der Mathematik E d m u n d H e B 1 zu !idern. 
h:tbe im beim Aktenstudium im Marburger Staatsarmiv reimes Material iiber das Studium 
der mathematismen Wissensmaften in Marburg in kurhessismer Zeit. besonders mit Riick~ 
sicht auf die Ausbildung von Lehrern fur die haheren Sch.ulen gefunden, das m. W. bisher 
noch nimt gesch.icht!ich bearbeitet worden ist. Der Aufforderung. daruber einen Beitrag zu 
lidem. komme im gern nam. zumal mir dadurch Gelegenheit geboten wird. meine 1916 er~ 
schienene JMUK~Abhandlung .. Das Studium der Mathematik an den deutschen Univer· 
sitaten im 19. Jahrhundert" zu ergiinzen!. In dieser Abhandlung babe im alle deutsmen 
Universitiiten behandelt auf Grund amtlicher Akten. der Vorlesungsverzeichnisse und per· 
sonlimer Eri nnerungen. die mir in reichem MaGe zur Ve rfiigung gestell t waren. u. 3. iibrigens 
auch von dem einstigen Marburger Professor der Mathematik He i n r i c h Web e r 3. Na
turlich war es. schon um den an sich sehr groBen Umfang der Abbandlung nicht nom mehr 
zn erweitern. nicht maglich, alle Universitiiten gleich ausfiihrlich zu behandeln. Das muS -
wie ich in der Einleitung gesagt habe - Einzeldarstellungen vorbehalten bleiben. Solche Ein· 
zeldarstellungen babe ich inzwischen fur GieBen 4 und Miinster 5 gelidert. und fii r Jena 
sind sie in Vorbereitung. Bei dies en drei Universitiiten bin ich bis zu ihrer Griindung zuriick
gegangen. 

Fur Marburg beschriinke ich mich in der Hauptsach.e auf die 1. Hiilfte des 19. Jh. Aus 
der fruheren Zeit greife ich nur einige Einzelheiten heraus. die mit den Studien fur die Ge
schichte der GieBener und Jenaer Mathematik zusammenhiingen. 

I lebensbilder aut Kurhessen und Walded:. Bd. 1 (1940) 101-116. 

1 IMUK - Internatl onale Mathemathme Unttrrlmts-Komminlon. Dtutsme Abhandlungcn Ill . 9 (916). 
) Hdnrim Web c r sprlmt in seinen Erinnerungen a!lerdlngl nlmt von Marburg, wo tr nimt nudiert hH. 

sandem van Hcidelberg. Leipzig und KClnlgsbcrg. Unter den Htldelbrrgrr Studltngenouen erwlhnt er aum 
Edmund Ht 8 , mit dtm er :allerdingt damah nimt in tngcrc Fuhlung gekommtn ilt, WtU ,it vrumie
denen Korporatlontn :angehorten. Dlgtgen hat Otto B I u m t nth a I. der Ih GCltlinger Privatdonnt 
nam dcm Tod von Edmund He S ah Verttcter twci Semestcr in Marburg gtwtrkt h:at. libel dir.e Ztit 
fur dic IMUK.Abh:andlung Verfaner Erinncrungen geHdert, dit freilim durm dtn Vergltim mit Gottlngtn 
du Niveau der dam:a1igen Marburger Studentcn der M:athcmatik :all tiemlim niedrig ersmeincn tauen. 
Dlut Erinnerungcn haben den UnwHlen clntl ehemaligtn Marburger Studentcn PUI fruherer Ztlt errrgt, 
m. E. aber unbcredlrlgt. Otto B I u m l' nth a I • ein Smul- und Studienfrtund des Verfusen, learn von 
Marburg ab o. Prof. an dit T. H. Aamen. Aus stinem hollindi.men Exi! wurde tr nam Thrrulenltadt 
l'ersdlltppt. wo er wihrcnd des Kritgu genorben lit. Im hhrbum dtr T. H. Aamen wiirdigt eln aus
fuhrlimer Namruf stln Wirktn. In Marburi hatte er nam GOttingtr MUSler zunmmtn mit Henlel tint 
malhematlsme Guclhdlaft organiliert. eine rtin wiuensmdrllmt Elnrimtuni von ;ndtrer Art als der in 
Marburg damah ttit vielen Jahren bUlrhende Mathemathme Srudentenvrreln, fur den die Dozenten rCiu 
InTeresse bekundtten. Dessen Tradition pflegt htult dcr Verband .Alter Htrrcn·. Ober dit mathematbmen 
St udcntenvereine vgl. IMUK Ill. 9 S. UI_I41. 

4 VtraffentHmt in den NadH. der GieS. Hodlliml1l~es.; 
.ALlI der mathemathmtn Vergangenhtit Gldkons·, Bd. 10. S. "'-7S . • Die Mathtm:atik an deT Univtr
.ltir GltBen vom Btginn des 19. Jh. bh 1914". Bd. 11, S. 54-97 .• Der Briefwtmsel von Leibnit mlt Gld. 
Mathemati\cem·. Bd. 11, S. Sl-IO. .Erginzungen ;:ur Gcsmimte der Mathtmatik an der Univrtlltlt 
GieBen~, Bd. 11, S. 46--50 . • Bridwemsel twiJdlen Johann I.. Bernoulli und Ltrbknecht". Bd. 12, S. 19-)6 . 

• Die Phytik an dcr Universitit GleBen im 17. und 18. Jh.·, Bd. 15, S. 80--112. 
, VeroHentlimt in den Berimrcn du mathrmatismen Seminars dcr Universtrit Milnster. Heft S, 6. '. 10 

.nter dem The! .Aul der m;ithernathmen Vcrgan\:enheit Milnsau·. 
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Von Anfang an war fur Marburg. wie bei den anderen deutsmen Universitaten. 
cine Professur Hir Mathematik vorgesehen. Wie man aher dem Gun cl I a c h ~ 
5 C hen Katalog Marburger Professoren entnimmt, war das Ordinariat wiederholt 
mehrere lahre Gberhaupt nicnt besetzt, z. B. von 1653 his 1656. abwahl fur 1653 
nach Gundlach cin mathematisc:her Lehrplan vorliegt, der sic:h sogar auf 6 Semester 
erstreckt uDd zwar: 

1. Semester Arithmetische Grundlagen mit Logistik und Lehre der Dreiecke. 
2. Semester BUrner des EukIid. 
3. Semester Astronomie: AIlgemeiner T eH uDd cin Buch liber Sph5rik. 
4. Semester Astronomic: Fortsetzung liber die Bewegung cler PIaneten. 
5. Semester Geographic und Besdueibung des Erdglobus. 
6. Semester Optik und Katoptik. 

Dieser Lehrplan von 1653 laBt den ganz elementaren Charakter der mathema
tismen Vorlesungen jener Zeit erkennen, der aum an den anderen deutsmen Uni
versitaten damals nicht viel anders war. 

Zu den einzeln genannten Gebieten sei folgendes bemerkt: 
1. Logistik bedeutet numerismes Rechnen, also natiirlich nicht jene mathematische 

Logik, wie sie in neuester Zeit in Miinster durch das dortige iogistisme Seminar gepflegt wird. 
2. Uber die ersten 2, htimstens :3 Biimer Euklids wird man in Marburg nicht hinaus

gekommen sein, wiihrend schon H67 in Jena der bedeutendste deutsche Mathematiker des 
16. Jh .• Mic h a e 1St i f el, eine Vorlesung iiber das smwierige 10. Bum ankiindigt. 

3. Mit dem Bum iiber Sphiirik wird an die mittelalterliche Tradition der Universitaten 
angeknilpft. an denen mehrere Jabrbunderte hindurch die Sph1irik des schottischen Monchs 
Sac rob u s t 0 benutzt wurde; eins der verbreitetsten elementarischen Biicher und von 
anderen vielfach neu herausgegehen. 

4. Ob man in Marburg damals sellon die Kopernikanische Lehre verrreten hat. weiB 
idt nicht. In GieBen hat in dieser Zeit der Mediziner S t r a u B , der auch die Professur der 
Physik inne hatte, in seinem 1676 erschienenen Lehrbum def Physik nom ausdrilcklidl 
gelehrt: Die Sonne bewegt sich. die Erde bewegt sich nicht. 

Von den Marburger Ordinarien der Mathematik aus iilterer Zeit sei als bedeu
tendster zuniichst Den i sPa pin genannt .• 22. August 1647 in Bloes (Frank
reim). Nam Aufhehung des Edikts von Nantes f10h er als Reformierter nach 
london, wo er durm seine technischen Erfindungen bald mit der dortigen Gesell
schaft der Wissenschaften in Verbindung kam. Die Franzosen haben aber zur 
300. Wiederkehr seines Geburtstages Gedenkfeiern veranstaltet unter Leitung des 
beruhmten Physikers Broglie, auch eine besondere Ausstellung. In Marhurg wurde 
der Gedenktag durch einen originellen Festzug gcfciert. wie Prof. Krafft dem Ver· 
fasser berimtet. Papins temnisme Erfindungen haben das Interesse des hessismen 
Landgrafen Car I erweckt. und so ist es zur Berufung Papins nach Marburg aIs 
Professor der Mathematik und Physik gekommen. Die Ernennung erfolgte zum 
24. November 1688. Seine Antrittsvorlesung war eine Dissertation Gher den Gegen
stand der Mathematik und ihre Bedeutung fur viele Gehiete. Beachtlim auch fur 
unsere Zeit ist es, daB er die Mathematik aum fUr die Theologen als notwendig 
erkHirt. 

Pap ins Marburger Vorlesungen galten wesentIim der Angewandten Mathematik. 
Mechanik, Hydraulik und Kriegsbaukunst. den Sonnenuhren. Teleskopen und 
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Mikroskopen. Er empfiehlt aber in einer Vorlesungsankiindigung das Studium 
Euklids. 

Die Dissertation hat Papin seinem PrivatschUler, dem Sohn des Landgrafen, ge
widmet. Er spricht darin von den "erhabeHeH StudieH, deHeH der erilabeIJe Vater so 
sehr gewogeH, dap er audJ eiHiges von dem Meinlgen mit seineUJ horns! sd,arf
siJmigen Geiste zu prafelJ Iwd zu billigen die GHtlde hatte, sogar zu derseIbe1f 2eit, 
wo er u1ferllludlid, die gropte und fur ganz Europa so J10twendige Sorgtalt aut di~ 
KrfegsangelegeHlteiten verwendet hat". 

Papin war durch den Landgrafen sehr in Ansprum genommen und dadurch oft 
verhindert, seine Vorlesungen zu halten. Die Fakultat hntte daher beantragt, einen 
Dozenten der Philosophie mit mathematismen Vorlesungen zu beaufttagen. ins
besondere "wegeJ1 der Ntitz!id,heit der MathelJlatih ill dieser 2eit". Es so lie dazu, 
meinte die Fakultat, das Gehalt oder ein T eH des Papinsmen Gehaltes benutzt 
werden. da dieser dom die meiste Zeit im Dienst des Landgrafen in Kassel tatig sei. 
Es gibt dariiber in den Akten einen langeren Briefwemsel zwiscnen dem Land
grafen und der Universitat. der erkenncn laSt, wie sehr der groSziigige und kultur
verstandige Landgraf Papin smatzte. wie aber andererseits in der Universitat MiS
gunst und Neid zu herrschen smienen. Es hangt dies aum mit den widerlimen 
Streitigkeiten zusammen. die von seiten def Marburger reformierten Theologen in 
ihrem starren Kampf gegen die cartesisme Philosophie, die einige Marburger Pro
fessoren - so aum Papin - vertraten. veranlaSt waren. Ausfiihrlimes findet man 
dariiber bei Win t z er: Denis Pap ins Erlebnisse in Marburg 1688-1695. Diese 
Vorgange fallen aber aus dem Rahmen der mathematikgeschichtlimen Abhandlung. 
Nur eines sei erwahnt: Wenn Papin einige Zeit vom GenuS des Abendmahls aus
geschlossen wurde, so erinnert das an das gleime Erlebnis, das dem frommen 
K e pIe r von den starren Theologen seiner wiirttembergischen Heimat besmieden 
war. Von den vielen temnismen Leistungen Pap ins kann hi er nimt gesprochen 
werden. Es sei nur erwahnt. daS sich im Hessischen Landesmuseum in Kassel Papins 
Damplzy\inder befindet. 

Als Mathematiker war Papin mit der Konstruktion einer Professorenwitwen
kasse beschaftigt, die man freilim, wie Gerling am 31. Juli 1845 an GauS smrieb • 
• EHI LEdue wisseHsd,attlidter BehaHdlung". wie sie GauS damals flir die Gottinger 
Professorenwitwenkasse anstellte, "eine von Gott gesrniftzte UnordnuHg" nennen 
konnte. Gerling hat offenbar ein nam dem Armivkatalog vorhandenes Aktenstiick 
liber diese Witwenkasse einsehen konnen. Bei meinen Nachforsmungen im Ardliv 
im September 1951 war es aber nimt aufzutreiben. 

Ein Vorganger Papins aus dem Anfang des 17. Jh. war der aus ]ena stammende 
He i n r i c h Ho f m ann, der von 1609 bis 1612 das mathematisme Ordinariat 
inne hatte o. Er hat in dieser Zeit einen "teutschen Euklid u herausgegeben. in dem er 
im Gegensatz zum streng logismen Aufbau Euklids die praktismen Anwendungen 
betont, wie er auch in seiner spateren langjahrigen Jenaer Tatigkeit durmaus ein 

6 Die Angabe bel Gun d I a c: h : CataloiUl professorum Akad. Marb. (Vuoff. du Hist. Komm. f. Heuen 
u. Wa ldtdc), die ddl audl an anderen Sulltn 6ndtt. Htlnridl Hofmann Ici vor dtr Bcrufunfl: nadl Mar· 
burfl: Prof. der Math. in Helmuedt fl:ewesen. ht fal.m, wit Yerfllltr aus IItlmlitedter Aklen fnlfl:uteUt 
hat. E. liefl:t tine Vuwemslunfl: mit .einem Vater vor. der in Helm.ttdt dat mathem. Ordlnnlu bekleldet 
hatte. Heinrldt Hofmann ldieint var lelner Berufunfl: lm Bauhdt titlfl: fl:ewclicn zu .tin. 
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Vertreter def angewandten Mathematik ist. Sehr stclz ist Heinrich Hofmann auf 
seine Erfindung eines WinkelmeBinstrumentes. eines Oktanten; die Schrift dariiber 
hat er dem fur Astronomic sehr interessierten hessischen Landgrafen Mo r i t z ge
widmet. In seiner Marburger Zeit wurde er einmal van dem Rat der Stadt Frankfurt 
Zll einer Beratung Uber die damals viel Aufsehen erregenden padagogischen Reform
plane von Rat i chi U 5 befufen. Auf dieser Frankfurter Konferenz traf Hafmann 
mit seinem jungen GieBener Kollegen und Fachgenossen. dem beriihmt gcwordenen 
und von Leibniz und Goethe sehr gesmatzten spateren Hamburger Prof. J u n g ius 
zusammen und fragte ihn: "Konnen Sic auch mit Buchstaben rechnen1" Es bezieht 
sich diese Frage also auf das damals noch ganz neue mathematisme Verfahren des 
Bucnstabenremnens, das heute jeder AnHinger in der Mathematik kennen lernt. Hof
mann hatte das Ende des 16. Jh. erschienene Werk des Franzosen Vie t a nach 
Frankfurt mitgebracht und es fUr eine Nacht seinem Kollegen Jungius geliehen. 
Dieser sah es smnell durch und kam dadurch rasch zur Beherrschung des neuen Ver
fahrens, wie aus seinen in Hamburg aufbewahrten Manuskripten hervorgeht. HoE
mann war in Marburg o. Prof. der Mathematik geworden, ohne das Studium in 
Jena durch eine Promotion abgeschlossen zu haben, weshalb ihm spat er nach der 
Berufung auf die Jenaer Professur von der Fakultat Schwierigkeiten gemacht 
wurden, indem man ihn nimt aIs Examinator zulassen wollte. Vor allem aber hat 
Hofmann nicht in einer der sogenannten oberen Fakultaten studiert und hat damit 
das Selbstandigwerden des Studiums cler Mathematik, vor aHem die Losung von 
cler Theologie, eingeleitet. 

Fiir ein solches Selbstandigwerden des mathematischen Studiums wirkte audl 
Ch r is t i a n Wo If. der 1723 (aus Halle durch Friedrich Wilhelm I. vertrieben) 
in Marburg Prof. def Mathematik geworden war und hier bis zum Herbst 1740 
gewirkt hat. dann aber, von Friedrich dem GroBen berufen, wieder nach Halle 
zuriickkehrte. In seiner Marburger Zeit wurde Wolf einmaI von dem groBen Mathe
matiker des 18. Jh. Leo n h a r dE u I e r auf dessen Reise von der Vaterstadt Basel 
nach St. Petersburg besucht. In seinen "Briefen an eine deutsche Prinzessin iiber ver
schiedene Gegenstande aus der Physik und Philosophie" erzahlt Euler van seinem 
Besum bei Wolf und dem Grund der Vertreibung .us Halle (83. Brief, 16. 12. 1760). 
Zu den Marburger Schulern Wolfs gehort der spatere GieBener Prof. der Philosophie 
und seit 1776 Prof. der Mathematik And rea s B 0 h m, ·1720 in Darmstadt als 
Sohn eines Sekretars und Konzertmeisters und von seinem Vater smon in den 
Grundlagen der Philosophie und Mathematik unterrichtet. Als Wolf 1740 Marburg 
verlieB, uhernahm Bohm, der inzwischen zum Doktor der Philosophie promovien 
war, dart Vorlesungen uber Logik und Metaphysik. Die Tatsache, daB er bei Wolf 
auch Mathematik betrieben hat, wird in einem Gegengutac:hten der GieBener Fa
kultat, allerdings ohne Erfolg, gegen seine Ernennung als Prof. der Mathematik 
ausgespielt: "Wolf soil ein sehr maBiger Mathematiker seinf" GewiB ist Wolf kein 
hervorragender, schopferischer Mathematiker gewesen, aber seine Lehrbucher. die 
bis zu den Anfangen der Differentialreclmung gehen. haben in der ersten Halfte des 
18. Jh. in Deutschland sehr anregend gewirkt. Sein Schuler Bohm hat in GieSen die 
iiblichen e1ementaren Vorlesungen nach Wolf gehalten. Von seinen mathematischen 
Veroffentlichungen, die uberwiegend der angewandten Mathematik, hesonders der 
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Wehrmathematik angehoren - er gab auch ein Magazin fur Ingenieure und Artil
leristen heraus -, sei hier sein naturlich voBig miBlungener Versuch der Losung des 
urn die Wende des 18. Jh. viel erorterten Parallelenproblems 7 erwahnt. 

Den zwolften und letzten Band des erwahnten Magazins gab 1795 der Marburger 
Prof.derMathematik Johann Karl Friedrich Hauff heraus.'17.April 
1766 in Stuttgart. war er in Tubingen zum Magister promoviert worden und hatte 
sich wahrend einer Hofmeistertatigkeit in Wetzlar in Marburg fur Mathematik und 
Physik habilitiert, aber auch fur deutsme und franzosische Sprache. DaB er die 
deutsche Spradte wissenschaftlich studiert hat, betont er gelegentlich auch gegenuber 
einem Kritiker, der seine Redltschreibung beanstandete. 

Hauff wurde 1794 a. o. Prof. und erhielt 1795 das Ordinariat als Nachfolger des 
ansdteinend unzulanglichen Prof. J 0 h ann Got t 1 i e b Wa I den. Aus Gera 
stammend, war dieser 1755 in Jena promoviert und hat dort seit 1758 zunachst als 
Adjunkt und dann als a. o. Prof. gewirkt und war 1766 als ordentlidter Prof. der 
Mathematik und Philosophie nach Marburg gekommen. Von ihm sagt der Mar
burger Theologe Munsdler in seinen Lebenserinnerungen: n WaldeJf, eiu uldtt UII

gesd1idHer Wolf jailer, war aus Mange! zu Boden gedriickt und Itatte aUe FartbilduHg 
venradtliissigt. " 

Ober Waldens Nadlfolger Ha u f f sagt Munscher: ,,$eiue Gelel1rsaHflleit wurde 
bald anerkannt, viele vermiptell aber bel illlu FafJlici1lleit der Vartriige lHld tadelteH 
EiHseitiglleit, MQllgeJ an WelrkeHlltllis tmd aft sdUleideHdeH Eigelfsimt." 

HauH erhielt mit dem Ordinariat auch die Oberaufsidtt liber das Physikalische 
Kabinett. Im Jahre 1808 verlieB er Marburg; seine Hoffnung, in Wien eine Pro
fessur zu erhalten, hat sich zersmiagen. Er war dann in verschiedenen Stadten und 
wernselnden Berufen tatig, auch als Lehrer der Mathematik am Gymnasium in Koln, 
und erhielt schlieBlich 1817 an der damals entstandencn Universit5t Gent eine Pro~ 
fessur fur Physik und Chemie. Am 24. Dez. 1846 ist Hauff in Brtissel gcstorben. 

lm }ahre 1810 hat er eine Zeitsdtrift gegrtindet: .. Allgemein physiokratischer 
Briefwechsel einer Gesellschaft teutscher Gelehrter". Ersmienen bei dem bekannten 
Erlanger Buchhandler Palm, jst der Briefwerosel aber uber e i n Heft nidtt hinaus
gekommen. 

Der Briefwechsel hat, wie Hauff ausdrucklich betont, nichts mit dem kamera
listischen Begriff Ph y s i 0 k rat i e zu tun, sondern soil als Beitrag wirken "ZtfT 

AHfnalllHe uHd Verbreit/lHg soldter KetfHhlisse, die deH MeHSdten hI vorziiglici1elU. 
$iml ZUUI Herrn der Natur madtcH." 

Der Briefwechsel sei hier erwahnt, weil siro darin Briefe an den GieBener Prof. 
der Mathematik und Physik G e 0 r g Got t lie b S c h mid t befinden, in deren 
einem Hauff an ein mathematisdles Thema erinnert, das bei einer Zusammenkunft 
in Frohnhausen erortert worden ist. 

In seiner Marburger Zeit veroffcntlidtte Hauff ein .. Lehrbuch der Arithmetik 
zum Gebraum auf hohen und niederen Smulen". Es behandelt das ganz elementare 

7 Die Kenn~ekhnuni Bohms ah iroSer Marhematiku in Gundl.dll K~taloi ht dom wohl etwu ubertricbcn, 
wenn aum der ~Universitaub"rrher~, dcr PrcuSisdic Gehcimut Fricdrim Gedickc, der im Juni 1781 n:am 
Gie6en hm. hCTI·orhcbr. d38 Bohm dort irrOhmt wird. 
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Redl.Oen mit bestimmten Zahlen und bringt im Anhang Gesrnidlte uod recht voll
standig Schrifttum deT Arithrnetik . 

• 
Diese elementare Arithmetik gehorte zu deT fur alle Studierenden var Eintritt 

in die "oberen" FakulHiten verbindlichen Vorlesung "Reine Mathematik", die man 
an alien Universitaten his in die eesteD lahrzehnte des 19. Jh. findet. Auch Goethe 
hat in seinem eesten Leipziger Semester eine solehe Vorlesung helegt uDd in den 
eesten Women auch besucht, wie aus einem Brief an seine Schwester vom 6. Dezem
ber 1765 hervorgeht 8• 

Im Vorlesungsverzeidmis wurde immer das dahei henutzte Buch angegehen. 
Hauff hatte anfanglich das urn die Wende des 18. Jh. weitverhreitete Lehrhuch von 
La r e n z zu Grund gelegt. blieh abeT. wie er in der Vorrede sagt, dem groBen Teil 
unverstandlich: "Sobald id, u,ich uberzeugt hatte, dap die Ursadte davon einzig in 
dem unglaublidt groflen Mange! an wissenschaftlicheu Vorkeuntnissen aller Art zu 
suchen se;, der bei den angehendeu StudierendeH unserer Zeit in der Regel uberall 
sidttbar wird, so nahm id, bei dem Vortrag der Arithmetih zu meil1eUl eigenen 
Lehrbuc1< Zufluc1<t." 

Aus dem gleichen Grunde hat er auch seine eigene (ibersetzung der Elemente 
Euklids ftir die Vorlesung benutzt, "des Buchs der Bucher, das die erste Gnmdlage 
des utenschlichen WisseHS eHthiilt, also die wahre Wissensdtaftslehre ... die erste 
fonuale Gnmdlage alles mensdtlidten WiSSet1s. U In der langen Vorrede zur 1. Auf
lage wendet sich Hauff an die verschiedenen Klassen der Leser, zunachst an stu
dierende Hinglinge: ,,}unglinge meines teurschen Vaterlandes, den en il1re Geisres
bildung eine wahre Angelegenl1eir ist, an Eudf ist diese Anrede geridltet! - Mit 
dem gropen Haufen derer, die auf UHiversitiiten tiiglidl sedts bis acht Vorlesungen. 
olme Plan und Ordmmg durdteinander horef1, UHf so in zwey bis drei }ahren einen 
Pack von Hefren zusmuttten zu schreiben, der sie in den Srande seze D, bei der bevor
ste1tenden Priifung einige elemenrarisdte Fragen aus dieser oder jener Brodwissen
sdtaft nothdurftig zu beantworten, habe ich hier nichrs zu tlwn. Sie eutel1ren die 
Wissensdtaften durch die Art, wie sie sie treiben, habeft vom Werthe der Wahrheit 
keine Vorstellung I-md fur das, was idt sagen werde, heinen SiI111." Dieses kraftige 
Wort gegen das Banausentum scheint dom sehr angebramt gewesen zu sein, hat dem 
Verfasser aber vermutlidl Feinde verschafft auch unter seinen Kollegen in den 
oberen Fakultaten. Um den Wert der mathematischen Methode aus eigener Er
fahrung liberzeugend kennen zu lernen, empfiehlt Hauff den Studenten ein Stuck 
der Dogmatik, des Natur-, Staats- oder Kirchenrechts, der Metaphysik od er Moral 
mit irgendeinem Stuck der Elemente zu vergleirnen: .. Vergleicht insbesoHdere 
das, was die Lehrer der gesauiteu WisseHsdtaften Eudt fUr Beweise ausgebeH, udr 
einem Beweise des E 14 k lid e s ! Und dodt woIfen alle diese Leute audt Leltrer VOlt 

W i s s ens c ha f t e f1 s.eYH, wolIeH alle audt auf eine wissensdtaftlidJe Methode 
Ansprudl madteu!" In einer Anmerkung verwahrt sich Hauff aber gegen den VOTp 

• Vergl. W. L 0 r e y : Goethes Stellunl/: zur Mathemulk. In: Goethe all Seher und Edor.cher der NUur, 
bug. Im Namen der KaiserJich Leopoldinildlen Deut5dten Akademie der Naturfoudter IU HalJe von 
Johannes W lit b I' r (1930). 

, Hauff ,dlreibt absicht lidl ~seze-. Du tz war Ihm Idlon In .elner Jugend eln Greuel. und kelne Strafe du 
Lehren konnte ihn dazu brinieD. tz zu .mrelbeD. 
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wurf. die anderen Wissenschaften im Vergleich gegen die Mathematik herab
zusetzen: "Id! sdtatze ;ede rradt ;llrem waluerr Werre fur die Merrschheit rldaig urrd 
ul1befal1gen, und Jueine Absidtt 1st Itier nur darauf geridHet, zu zeigen, wie welt die 
ubrigeu an wlssensdtaftlidler VoIl1~o»unenheit norn 'limer der Matuelnatlk zuruck
steue" ... 

Ausftihrlich werden die Leser dann angewiesen, wie das Buch durchzuarbeiten ist: 
..... l1icia wie fetfer Kandidat der Theologfe, der, weil er eirrlnal von E u k lid e s 
und seiuer Methode, besoHders von seinen Beweisen, viel rulaulid,es gellart harte. 
in der lablirnen Absida. aul seine Dog»~arik, wo er tan und wieder Bundigkeit IH 
den Beweisen veT»fi~t Itaben soli, eine ersprle~lirne A'lwendung davon zu Inarnen, 
deu heroiscifen Entsdtlu~ fa~te, die Elemente lnnerhalb einer gewlssen Zeit durJ,
zuleself, l.Htd sid, zu deHl Ende ein tiiglidfes PeJfSUIn VOH drey BliHrern ansetzte, die 
er ieden Abeud vor deJJf SchlafeJlgeJfen so weglas, wie Hlan etwa eine Zeittmg liest. 
und WeHI1 er daullt fertlg war, die Ecke des letuen Blarts brad, und einschlHg, uln zu 
be»ferhen, wo er den lolgenden AbeHd fortzufahren 'fiHte." 

Fur die notwendigen Wiederholungen empfiehlt Hauff den Studenten den "Ge
braudt der ZeidleJf, dereu die lIeueren MatheHfatiker zur hurzen Darstellung ihrer 
SdfiUsse sidl bedienen". Er bringt daher eine Tafel von 19 solcher Zeimen, darunter 
das sonst meines Wissens im Schrifttum nicht vorkommende Zeichen .= flir ungleichl 
Die "Sch,d- ,md Privatlelfrer" muB er bitten, "sidf erst se1bst recht vertrQffi Init dem 
E u kIf des zu luadten, ehe sie (mdere bel ihm eiflful1Ten wollen, fmd ich "fU~ sie 
besdfwaren, anderell durchaus nidtts vorzutragen, was sie nida selbst vollJ~omUfeJl 
verstehe~l, denn der Schaden, den sie dadurch stifren haunen, ist ulfaberselfbar gro~." 
Fur den Erfolg biirgt Hauff bei folgendem Verfahren: "Erst ;eden Satz deH SdtulerH 
deutlich vorsagen, alsdalln durch die Figur an der Tafe! erliiutern, dabei die Be
dingung von der Aussage genau Iflltersdlelden. Jlierauf den Beweis zwar in Worte'f 
hersagetl. aber III den alIgemelnen ZeicheJf ansdtrelben, eHdlidt den Satz wieder
holen. dam! aber alIes auslaschelf und nun durch einen Schuler, bald dlesen, bald 
;elfeH wieder/folen Iasseu, wo dleser etwa stechen bleiben soI1te, nadfhe1feH ulld 
nimt eher wettergehen, als bis alles ridttig gefapt ulld durdtgefiflfrt ist." 

Es sei als Aufgabe fur ein Referendar-Seminar empfohlen, dieses didaktisrne Ver
fahren einmal kritisch zu behandeln. Hauff warm schlieGlich diese Klasse seiner 
Leser "vor dew Wahn gewlsser Leute, die sich PadagogeH neltne", aber freylich sdfon 
dadurdl eilfen ziemlidf sidteren Ma~stab zur Beurteihmg i/trer gaJ1un Piidagogih 
hergebell, vor dem WalfHe nau"lidt, als wareH ;unge Leute mlter 16 }altren fur Geo
Hutrie nodI nidlt reif." Hauff verweist demgegenuber auf seine eigene Erfahrung: 
"Id11Iabe elfedelH selbst lungen Leuten VOH 10-12 }altren die Geouletrie Hadt dem 
E u k lid e 5 »fit best em Erfolg vorgetragen". Die heutige Ansicht der Didaktiker 
des mathematischen Unterric:nts an haheren Schulen teilt diese SteIlung zu Euklid 
aIlerdings nicht mehr. Die Elemente des Euklid sind kein Schulbuch, sondern ein 
streng wissenschaftliches Werk, ?3S allerdings die jungen Mathematiker wenigstens 
alle kennen lernen miiBten. 

In der Vorrede zur 2. Auflage 1807 will Hauff am SchluB "der literiirisdfen Cul
tur in TeutsdtlaHd die Anekdote nimt voren,halten, da~ dieses Buch in einelH der 
ersten Teursdten Staaten meltreren, von der hiesigen Universitiit zurifckhehrenden 
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]unglingeH weggeuNfHllel1 worden ist, weif deT Censor in deT Sd!ilderung 110111 Geisre 
des Vaters deT Geometrie S. VIII-IX deT Vorrede zur erste~1 Ausgabe, eine Blasphe
Htie zu erllenHeH wdhnte,U Im iibrigen wendet er sich in dieser Vorredc gegen Kri· 
tiker seiner Parallelentheorie, die er in ncuef Gestalt jetzt in seinem Anhang bringt. 
Es handelt sich, wie ob en sdlon kurz angedeutet, urn die viel crorterte Euklidische 
Aussage: wenn zwei Gerade von einer dritten geschnitten werden, und die inneren 
\Vinkel, die diese an derselben Scite bildet, zusammen kleiner sind als zwei Rechte, 
so treffen die beiden Geraden. ins Unendlidlc verlangert, einander schlieGlich auf 
def Scite, wo jene beiden Winkel zusammen kleiner als zwei Rechte sind. 

1st diese Aussage tatsachlich ein Axiom. d. h. ein nicht beweisbarer Satz, oder 
ist diese flinfte Forderung EukIids aIs Iogische FoIge aus seinen vorhergehenden 
Axiomen beweisbar? Heute weif3 man. daB tatsachlich ein Axiom vorliegt. und daB 
daher aHe Versuche. die Aussage zu beweisen, hinfallig sind. Urn 1800 war diese 
Erkenntnis noch nicht gewonnen. Hauffs Beweis ist natlirlich auch falsch. obwohl 
er immer wieder versucht hat. seine Parallelentheorie zu verbessern, zuletzt auch 
nodI als Prof. in Gent. Er hat die neue Auflage von dart an Gerling geschickt mit der 
Bitte, sie an GauB weiterzuleiten. Dieser schreibt darliber am 25. Juni 1821 an 
Gerling: "HerrH Hauffs Buch habe ich zwar Hur dHrchblattem I?OHHeH, dod1 aber 
leid1t die SchiideH seiHer aHgeblirneH drei Beweise beJHerkt." Nachdem GauG dann 
klar die drei Beweise zerpfllickt hat, fahrt er fort: "Ich iiberlasse Ilmeu, ob Sic deH 
Versuch JHad1en woUeH, Herru HaHff das Wesentlid1e dieser von udr eilig nieder
gesrnriebenen BeJHerkuHgen auzuzeigen. Es ist uubegreiflich, wie ihm bei der for
malen Ordmmg seines Vortrags so offenliegende Sacheu entgelieu konnten." 

Flir die Geschichte der Mathematik ist es aber doch interessant. daG ein Mar
burger Jurist schon in seiner Studentenzeit durch Hauffs Vorlesung angeregt wurde. 
sidl rnit dem Problem zu beschaftigen: Ferdinand Kar! Schweikart. 
Seine einzige Veroffentlichung mathematischen Inhalts ist die 1807 erschienene 
Schrift "Theorie der Parallellinien nebst dem Vorschlage ihrer Verbannung aus der 
Geometrie." Ein Exemplar dieser heute sehr seltenen kIeinen Schrift befindet sich 
unter den dreiGig rnathematischen Blichern der Weimarschen Goethe-Bibliothek. 
Schweikart steht in dieser Schrift noch dun:haus auf dem Boden der Euklidischen 
Elemente. Durch spate re Untersuchungen. die er noch wahrend seiner Marburger 
juristisenen Professur 1816-1820 angestel1t hat. ist er unabhangig van GauG zur 
Entwicklung einer Nicht-Euklidischen Geometrie gelangt. ohne freilich etwas darliber 
zu veroffentlichen. Aus Briefen Gerlings hat man zuerst van Schweikart erfahren. 
Gerling hat eine Notiz Schweikarts 1819 an GauG geschickt und GauS schrieb an 
Gerling "die Notiz VOH Hr. Professor Sd1weikart hat mir Hugel11ein viel Verguugen 
ge~Had1t, lmd idt bUte ilm1. daruber recht viel SdJones zu sageH. Es ist mir fast alles 
aus der Seele gesdtriebeH"IO. Auch aus Konigsberg, wo Schweikart seit 1820 aIs Prof. 
der Rechtswissenschaft wirkte. hat GauS durch Bessel von Schweikart erfahren. 
Darnit dlirfte auen die Wlirde des Ehrcndoktors zusamrnenhangen. die Schweikart 

10 Die Smweibrtsme Nodz ist fahimilil'rt im Bril'fwemsel G a u B - G e r 1 i n g zwismcn Seite 192- 193. 
Im Namcn· und Sadnegh!er des Bridwl'mtich 51nd die Seitenzahlen verdrudct: 191 H .• nldlt lt9. - Brid
wed15cl zw. Carl Fricdr. GauS ur,d Christian Ludwig Ceding. Hr,g. I. Allftr. d. (',es. z. Forderung d. gu. 
Naturwiu. i. Marburg von Cl. Se h a e fer (Berlin 1927). 
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1821 von der Konigsberger Philosophisrnen Faku1tat verlichen wurde. In der Rernts
wissensrnaft wird der Name Se h w e i k art heute nicht mehr bekannt sein, abe r 
in die Gesdlknte der Mathematik ist sein Name eingegangen 11. 

Mit dem Parallelenproblem hat sirn ein anderer ehemaIiger Marburger Jurist und 
Horer Hauffs beschaftigt: F r i e d r i c h K a r I v . S a v i g n y. In Briefen, die er 
als junger Marburger Dozent an seinen Jenaer Freund Jakob Fries schrieb und die 
in dem reichhaltigen NachlaB von Fries aufbewahrt werden 12, ist wiederholt von 
dem Parallelenproblem die Rede und des weiteren uberhaupt vom Raumproblem . 
Savigny ist dadurch freilich mit Hauff in Streit geraten: "Hawff ist zu pedaurisdl 
twd oft sdmeidel1d", srnreibt Savigny von Marburg aus einmal an seinen Freund 
C r e u t z er, wie man der groBen Biographic Savignys von AdoIf Stoll entnimmt. 
In dieser ist wiederholt von Hauff die Rede. Aus einem Bride Savignys an Creutzer 
erfahrt man manches uber Hauffs Schicksal. z. B. daB dessen Sohn verschollen ist. 

Ober die vom Parallelenaxiom handelnde Arbeit des Marburger Dozenten und 
spateren a. o. Prof. der Mathematik K a r IRe i n h art Mull e r hat GauB eine 
ausHihrIiche Besprechung in den Gottingischen gelehrten Anzeigen, 1822, ge
bradlt13. GauB beginnt diese Besprechung so: "Rec. Hat bereits vor sedu JahreH in 
diesen Blattern seine Oberzeugtmg allsgesprodfelf, dap alIe bisherigeu Versudfe , die 
Theorie der ParalleIliniell streng zu beweiseH, oder die Lache ill der E u h lid i -
se hen Geometrie (lHszufifllen, tHIS diesem Zie/e lfidH Hatler gebradH tlabeH , ,md 
halm Hirnt (llIders, ats dies Urreillll4{ alIe spatereH iHm belwJfllt gewordellelt Ver
surue auszlfdelmeu , luzwisdul1 bleiben dodf manrne soldIer Versudle, obgleid1 der 
elgenrlidfe Hauptzwech verfehlt ist, wegen des darif! bew(eseneff Sd1arfshms deft 
FreundeH der Geoutetrie lesenswert, und Rec. glaubt iH dieser Hinsidlt die vor
liegeltde, bei Gelegenlteit einer Sdtutprifbmg behanJlt geHfarnte kteiue SdfTift besoH
ders auszeidfHeH Zlf lIfusseH. DeH gauzeu siultreidulf IdceHgalfg des Verf. Hier alfs
faltrlid1 darzHlegen , ware far rmsere Blatter ZIf weitJaufig rwd audf iiberflifssig, da 
die Srn rift se tb st geteseH zu werden verdieHt; aber sie I,ar ihre SdHVarne Stelle, wie 
alle ubrigcn Versudfc, tmd diese herauszul,ebeH, is! der Zweck dieser Auzeige." 

Die GauBsche Bemerkung, daB MulIers Schrift 1822 als Schulprogramm ersdlie
nen ist, laBt erkennen, daB Muller, der zur Zcit ihrer Abfassung a. o. Prof. der Ma
thematik an der Universitat Marburg war, hauptamtlich im Schulamt wirkte, und 
zwar am Marburger Padagogium, Habilitiert hatte er sim smon 1809 und war 1815 
a. o. Prof. geworden, bekam aber erst seit 1838 als solcher Geha1t. AIs 84jahriger 
r 1174 in Steinau, Kr. Hanau) wurde Muller Ehrenburger der Stadt Marburg, offen
bar auf Grund seiner musikalisdlen Leistungen; Muller hat Vorlesungen Gber Gene
ralbal3 und uber Kirchenmusik gehalten. 

Diese Vereinigung von Mathematik und Musik triHt man auch bei einem anderen 
Marburger Dozenten au,; der Mitte des vorigen Jh., dem am 31. Oktober 1826 

11 Veri!. %. B. E n gel. S t I (; k e I : Die Tbeorie der Parallelllnicn von EukHd bh auf Gau8. Eine 
Urkundenl:lmmluni %ur Vorgtsdaidate der NidlteukltdiJehen Geometrie (ld~%ill 1895). Au. dcm Artikel 
Sdtweikart bel S c ri b a : Vollltindilltl Le:rikon der Sdu ifts telltr dcs GroBherzolltuml Henen 1. Abt. (IU I) 
381 ist natiirlidl dicsl' Ikdl'utunll Sdlwl'ikaru nidat l'rsidltlidl. 

12 DiesI' Britfe Idlelnen dem Biognphen Saviinys S t 0 1 I, der Fries %war wiederhol t nennt, l'ntganEen 
%U lein. 

D Abi,drud(f bel Engel-Stickel (verg1. Anm. n ) Seire 222-226. • 
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in Fulda geborenen W i I h e I m 5 c hell, dessen Name heute noch in def Wissen~ 
schaft durch sein Hauptwerk "Theorie def Bewegung uDd der Krafte" wohl bekannt 
ist. Nach dem Studium in Marburg uDd Berlin hatte er skn mit gutem Erfolg def 
Staatspriifung in Marburg unterzagen UDd 1851 nam Ablauf des Probejahres am 
Gymnasium III Marburg mit def Promotion auf Grund def Dissertation .. Ober die 
Abwiddung einfach krummer FlacheD" die venia legendi erlangt. Vier lahee darauf 
wurde er a. o. Prof. UDd wirkte als salcher noch bis 1861 in Marburg. Vierzig lahre 
einer segensreidten Tatigkeit waren ihm dan" nom als o. Prof. def Mechanik uDd 
synthetischen Geometrie an def T echnisdten Hochschule uod zugleich als de fen 
Bibliothekar in Karlsruhe besmieden. Am 13. Februar 1904 ist er dort gestorben. 
Neben Vorlesungen Uber hahere Analysis. analytische und synthetische Geometrie 
der Kurven und FHimen. hielt Smell in seiner Marburger Zeit ausfiihrliche Vor
trage iiber Theorie der Musik in Verbindung mit praktismen Obungen. Vom Kan
tor seiner Vaterstadt grUndlim ausgebildet. war Smell ein gediegener Klavier- und 
Orgelspieler geworden; er dirigierte in Marburg aum den gemischten Ch or des 
akademischen Gesangvereins und veranstaltete mit ihm affentlime Auffiihrungen. 
Aum als Kommissar fUr das Orgelbauwesen war er tatig. Er erzahlte zuweilen mit 
Behagen. daB ihm die Bauern eines Dorfes, denen er bei der Abnahme einer neuen 
Orgel etwas vorgespielt hatte. den Antrag gemamt hatten, bei ihnen Organist zu 
werden 1 •• 

Nach den damaligen Bestimmungen hat Schell die akademische Tatigkeit erst 
aufnehmen kannen. namdem er ein Probejahr im haheren Schuldienst durmgemacht 
hatte. Dazu hatte er sim nom vor der Promotion der Priifung fUr das Lehramt an 
gelehrten Smulen unterziehen mUssen. Diese PrUfung war in Kurhessen durm Be
smluB des gesamten Ministeriums vom 15. Februar 1834 eingerichtet worden: die 
Anregung dazu kam aus der Philosophismen Fakultat. die u. a. darauf hinwies. daB 
immer wieder aus dem Lande Anfragen kamen nach geeigneten Lehrern fUr die 
Gymnasien. Vor allem wirkte aber das Beispiel PreuBens, wo sdlon durch das kanig
lime Edikt vom 12. ]uli 1810 eine solche Priifung eingefiihrt worden war. "U»I dem 
Eindringen unramriger Subjekre f/n11alt zu tUH U

• Mit dieser ersten PrUfungsordnung 
war amtlim das Selbstandigwerden des Philologenstandes - diesen Begriff ver
standen als akaclemism gehildete Lehrer an haheren Schulen - eingeleitet, wahrend 
dieser Beruf friiher zumeist nur ein Durrngangsposten fUr eine Pfarre war. Den 
Theologen hlieb in PreuBen aber nom das ganze 19. lh. EinfluB, indem jeder Kan
did at in sogenannter allgemeiner Bildung aum in Religion geprUft wurde: ecst die 
preuBische Priifungsordnung von 1898 hat diesen Ballast beseitigt. Kurhessen kann 
sich rUhmen, von Anfang an davon freigeblieben zu sein. Das allgemeine Ziel der 
kurhessischen Priifungsordnung war. festzustellen. "ob der Bewerber sidt in den van 
i1111f gewiiltlten Le11rfiid1ern geni-igel1d ausgebildet habe tmd andererseits, iHwiefern 
er in der deutsd1en und lateinismeH Sprame sich atcszudrumeH verstehe". Bei diesem 
Ziele hlieh es his zum Obergang an PreuBen. Dort waren die Anforderungen in den 
einzelnen Farnern nam und nam sehr gesteigert word en, wie sidt sehr deutlich in 
dem ausdrUckt. was z. B. in Mathematik durm die preuBische PrUfungsordnung von 

• 

14 Vg!. ausfiihrlichen Nachruf luf Schell von 1. Lllroth mlt Blld- und Scbtlftverzehhnll. Jber. der deut.chen 
Mathemati"=er-VerdnliUni. Bd. 14 (t905) tU-Ut. 
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1866 verlangt wird: "Fiir dell Uft1tllelHatismell Uuterridlt hI den obereJl Klasseu siHd 
Hur die KalldidateH fur beliihigt zu eradfteH. weldle sid, iH der PriilulIg als aus
gebildete Matlfellfatiker zeige" Iflld iJI die hollere Geometrie. die Ilalfere Analysis 
Ulld aHalytisd,e Medfauill soweit ei'fgednflfgelf silfd, dap sie aul dieseH Gebieteu 
eigeHe UHtersudufIIgell lUit Erfolg CHlstelleJl kaUllen. U 

Das PreuBisme Ministerium hattc wortlim diese Fassung Gbernommen, die van 
dem damaligcn Ordinarius der Mathematik in Konigsberg Ri c h e lot stammt, 
oh ne die viden anderen bei den Akten befindlimen Vorschlage zu berGcksid1tigcn
dn Zeichen Hir den graB en EinfluB, den Konigsberg damals als Hochburg des mathe
matismen Studiums fibte. Wenn man aum zugeben muB, daB die Forderung 
iiberspannt war und wohl etwas zu wenig Riicksidlt auf die Bediirfnisse des prak
tischen Berufs nahm, so ist andererseits doch zu betonen. daB unter der Geltung 
dieser Priifungsordnung tine groBe Anzahl sehr tGchtiger Mathematiker in den 
Schuldienst kamen, die. wissenschaftlich gut ausgebildet. mit ihrer Wissensenaft 
weiter lebend durch die souverane Beherrsenung des Stoffes als ausgezeiennete. 
anregende Lehrer der Mathematik an hoheren Schulen in der Erinnerung ihrer 
Smiiler immer wieder geriihmt worden sind. 

Auf die Kurhcssisme Priifungsordnung hatten von Anfong an, wie die Akten zei
gen. der Prof. der Mineralogie und Temnologie He s 5 e I, sowie der Prof. der 
Mathematik und Physik, der smon genannte SmGler von GauB. L u d wig G e r
I i n g. groBen EinfluB aum gegeniiber den der Mathemotik und den Naturwissen
smoften offenbar nimt reent giinstig gesinnten Auffassungen anderer Mitglieder der 
Priifungskommission. Jedenfalls hatte im Marz 1864 das Kurhessische Ministerium 
nom angeordnet. daB Mathematik im ganzen Umfange zu priifen sei. Wie das in 
Marburg aufgefaBt wurde. lassen die Akten iiber die Staatspriifung von E d m u n d 
He B im NovemberlDezember 1864 erkennen. 

Er hatte sich filr Mathematik und Naturwissenschaften als Hauptfiicher und alte Sprachen 
als Nebenfach gemeldet. Mitglieder der Kommission fur diese Fiicher waren damn Is Hessel. 
der Mathematiker Stegmann, der Altphilologe Caesar und der Philosoph Wei6enborn. Fur 
Mathematik. Naturwissenschaften und Philosophie erhielt der Kandidat Aufgaben. die in jt: 
drei Tagen zu Hause zu bearbeiten waren, also nicht. wie in Preu6en vorgeschrit:ben. drei 
gr6Sere Arbeiten. fOr die je acht Women Zeit gelassen war. S t e g m ann stellte zwei 
Aufgaben : eine aus der Raumgeometrie. eine andere aus der Mechanik . Die geometrische 
Aufgabe hat He 6 in seiner schonen und deutlichen Schrift auf zwei Wegen richtig und 
klar gelost. Stegmann vermi6t aber eine konstruktive Bearbeitung mit den Mineln der 
darstellenden Geometrie und erteilt ihr daher nur das Priidikat .. genugend~. Es ist immerhin 
beachtlich. welches Gewicht damals in Marburg schon auf darstellende Geometrie gelegt 
wurde. die an den preuGischen Universit5.ten uberhaupt nich t gepflegt wurde . Die zweite 
Aufgabe betrifft die Bewegung eines Massenpunktes in der Ebene. bei dem die Komponenten 
in Richtung der Koordinatenachsen vorgeschrieben sind. Die "sowold III der MerJlode. der 
Ausfiill1lflfg wie dell gewOlflltlleu ResulttueIf tadelfreie Arbell" wird mit .. Recht gut" be
zeichnet. He s s e 1 stellte die Aufgabe "liber die verschiedenen Hillfsmittel und Methoden, 
h6here Hitzegrade :tu messen". Er beurteilte die Arbeit mit .. gut". Weniger zufrieden ist er 
mit der Arbeit :IUS Bot:lnik und Zoologie: .. 1st die Symmetric und Harmonie in Form und 
Bau von Organismen des Tier- und .Pflanzenreiches eine selbst5ndige oder nur eine schein
bare (potentielle)7" .. Sehr gut" erhiilt HeB flir die philosophische Aufgabe: .. Die Idee der 
Naturphilosophie in ihrer geschidltlichen Entwicklung bei den Griechen." 

9 ZHG 64 
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Vielleidtt hat HeB dUTch den dithyrambischen SchluB auf die Smellingsme Naturphilo~ 
sophie das besondere WohlwoJlen des Philosophen erwed<t. Nehen diesen funf sduiftlidten 
Hausarbeiten wareR nom eine Anzahl Aufgaben im Conclave in def Wohnung des Professors 
zu behandeln. So stellte ihm Stegmann tine Aufgabe liber die Cykloide. wobei er ihm das 
Burgsche Kompendium zum Aufschbgen der erForderlichen Integralformeln iiberlieB. Die in 
zwei StuDdeD geloste Aufgabe erhielt das Pradikat .. geniigend". Dicse1be Note erteilte Hessel 
fUr die in 31/t StuDdeD behandelte Aufgabe liber den Schwefel in chemischer. mineralogischer 
und naturwissenschaftlkher Beziehung Uberhaupt. In den alten Spramen hatte deT Kan
didat aus .. Aufgaben fUr lateinische Stilubungen fur die obertn Gymnasialklassen" in einer 
5tunde eine Obersetzung anzufertigen. die mit "im ganzen gut" beurteilt wurde. AuGcrdem 
hatte er den Anfang der zweiten Philippika des Demosthenes mit Hilfe eines griechism· 
deutschen Worterbuches zu ubersetzen. Mit Rucksicht darauf. daB die 5telle nicht ohne 
einige 5chwierigkeiten ist. gab Caesar die Note .. genugend". 

Die miindliche Prufung am 15. Dezember 1864 eroffnete Hessel mit 20010gie und Bo· 
tanik. worin der Kandidat im gamen geniigte. 5tegmanns PrMung in Mathematik behan· 
delte DiHerentialrechnung. Lehre von den Funktionen uherhaupt. Mechanik. Princip der 
virtuellen Geschwindigkeit. Integralredmung. Fragen aus der Elementargeometrie. Kon· 
struierharkeit rtgelmaSiger Polygone. Uneil .. gut". Dann priifte Hessel wieder in Physik. 
Mineralogie und chemischen Eigenschaften der Mineralicn. Urteil ~geniigend" .• 5ehr gut" in 
Philosophie und Padagogik erhielt der Kandidat hei WeiSenborn. In Altphilologie muSte der 
Kandidat Stellen aus der Odyssee und aus dem zweiten Buch des Livius ubersetzen und einige 
Fragen in Grammatik beantworten. Urteil .. genugend'". Im Gesamtergebnis wurde der Kan· 
did at fur. wohlbefahigt" erklart. 

Diese ausfiihrlime DarstelIung aus den Akten, die aum fast unverandert in das 
Zeugnis ubernommen word en ist. durfte geschichtlidtes Interesse und zugleich eine 
Erganzung zu den ausfuhrlichen Zeugnissen bieten. die Verfasser von verschiedenen 
Universitaten und Jahrzehnten des vorigen Jh. in einer anderen IMUK-Abhand
lung 1ri gebradlt hat. Die Staatspriifungszeugnisse waren ja friiher ganz ausfiihrlich 
gehalten und lassen dadurm kennzeichnende Unterschiede der einzelnen Universi
taten erkennen. 

Beachtlich ist es, daB Edmund HeG die Lehrbefahigung in Altphilologie als Nehenfach 
erwarh. offenbar lediglich auf Grund seiner im Reifezeugnis allerdings mit .. 5ehr gut" be
zeichneten Kenntnisse. ohne irgendwelche altphilologische Studien nom betrieben zu haben. 
HeB trat nicht in den Schuldienst. 50ndern iibernahm die Assistentenstelle am Physikalischen 
Institut. Stin Gesum zwei J ahre spater bei der Promotion. von einer neuen miindlid1en 
Priifung abzusehen. wurde von Stegmann und dem Physiker Melde befiirwortet; da aber 
He6 mit der Promotion zugleid1 auch die venia legendi erwerhen wollte. wurde doch ein 
Kolloquium beschlossen. zumal auch Hessel darauf hinwies. dnB die von ihm in der Staats· 
priifung gestellten physikalischen Fragen fiir die Habilitation nicht ausreichten. Das Kollo
quium fand am 5. Juli 1866 statt. Stegmann stellte Frngen iiber Quadratur ebener und krum· 
mer Flachen und spharische Trigonometrie. Melde erorterte elektrische Messungen. Ohm
sd1es Gesetz. Leistungswiderstand, Optik. Fluorescenz; Hessel einige Fragen aus der 

IS Staallpriifunl und praktildu: AUlbildung der Math~m3riker an d~n hClhtr~n Scnultn in PreuStn und tinlgtn 
norddeutsdlen Staaun. IMUK I. ~. Dadn S. 15 f. Abdrudc tlnn Marburgtr Zc:ugnillel unterzdcnnet von 
Th. Zinlct. H. Webtr. GClbtl. Bergmann. FeuSner. Grd. Ad-Je1h und Tb. Fh.:fter. Kandid~ t hat durd-J 
dieln .. Obtrlehreruugnil~ die wissensmaftlimt B~fahigung erbahtn. Mathematlk. PhYllk und Geographie 
in ,11en Klallen. Botanik und Zoologie in d~n miulrren Klanen elner haberen Smule zu lehren. lnterel' 
unt hI n. d3S diuer Kandidat auSer in Marburg und Berlin aum in Zilrim Itudlert hat. 
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Stereometrie, insbesondere aus dct lehre von det dreifliidLigen Ecke. damit also eineD 
Eingang Zll den spateren Arbeiten von He8. 

HeB. def auf dem Marburger Gymnasium in alIen Famern sicn sehe ausgezeich
net hatte, war in Mathematik durdt den Mathematiker E d u a r d Ern s t F ii r -
s ten a u sehr angeregt worden. ·20.6.1820 in Rinteln, hatte Fiirstenau in Mar
burg uod Berlin studiert uod in Marburg 1847 die Lehramtspriifung als Schiiler 
Stegmanns bestanden, dem er auch die Aufnahme in die Marburger Gesellsch.aft zur 
Beforderung der gesamten Naturwissenschaft verdankte. Fiirstenau kam 1872 nach 
Wiesbaden als Direktor des dortigen Realgymnasiums UDd wurde spater Provinzial
smulrat in Berlin und schlieBlich dort Stadtschulrat. Er hat in jungeren Jahren einige 
Arbeiten liber Determinanten und Kettenbriicne veroffentlicht. 

Von den tlichtigen Matbematikern, die noch vor Einrichtung der kurhessischen 
Prufungsordnung auf Grund ihrer Marburger Promotion in den hoheren Schuldienst 
Kurhessens getreren sind, sei Ern s t W i I h e I m G r e b e genannt, dessen Name 
in der Dreiecksgeometrie unter den sogenannten merkwurdigen Punkten als G r e -
be s c her Pun k t weiterlebt. Es ist der Punkt, fur den die Summe der Abstande 
von den drei Seiten am kleinsten ist 18 • 

• am 30. 8. 1804 in Michelbach bei Marburg, hatte Grebe ursprunglich Theo
logie studiert, war aber offenbar durch Gerling fur die Mathematik gewonnen wor
den. Aus Gerlings Brief an GauB vom 17. Mai 1829 hart man von Grebe: "Dlese 
Gelegenheit bentftze fdt, tfm lhnen zwei Exeulplare einer Probesdlrift ztfzufertigelf, 
deren Verfasser vorlge Wodle bel uns promovierte und dermalen elnstweilen als 
doctor Jegeus hierbleibt, bis sidl eine Gelegenhelt findet, entweder z. B. als Sdlul
mann im Fadle der Matltematik angestellt zu werde», oder wenn dieser se in Wunsdf 
sld« HidH realisierelf lassen sollte. Zlt seiner prantlsdlen Theologle zurackzukehren. 
An der Dissertation ha be idl natarUch keinen andereH Anteil, als da{1ld« ihm dieses 
Thema zu bearbelteu vorgesdllagen ha be. Es gereur Inidl aber dieser Vorsdllag nidlt, 
da er bei seiner Arbeit auf einige Dinge gekommen ist. weldle meines Wissens neu 
slnd." Die Grebesche Dissertation behandelt die Schraubenlinie und deren ortho
graphische Projektionen. 

In GerHngs Brief vom 28. Februar 1831 hart man noch einmal von Grebe, der 
durch Gerling den Rat von GauB erbat uber den Plan. die Arbeiten E u I e r s aus 
den Berichten der Petersburger Akademie gesammelt in deutscher Obersetzung und 
Bearbeitung mit Anmerkungen herauszugeben. Gerling scnreibt dazu: "Soweit fch 
IIm kemu und hierin urteilen hamt, traue idl fhm alle Tad«tigkeit zur Durdlfiihrung 
elnes soJdfeu Unternelmfen5 zu." In seiner Antwort vom 6. Mai 1831 scnreibt GauS: 
"Del" Proiekt des (nadl Rinteln beforderten?) Hrn. Grebe f110dfteH wohl die gegen
wiirt/gen Zeihmfstiinde wenig ganstlg sein; jedeHfalls aber flnde fd« es sehr zwedl
mapig, weHH er zuerst die sfdf auf eineH GegeHstand bezeidmenden aUeln 
herausgibt, .. 

Grebe hatte daran gedacht. zunacnst die geometrischen Arbeiten Eulers heraus
zugeben. Aus dem Plan ist nicnts geworden. Eulers gesammelte Werke erscneinen 

16 Alltrdtni5 iebOhrt Grebe ntmt die Prtoritir; Imon vor Enmetntn Idner Arbet t (Arm. math. phYI. U47) 
haben andere Fonmer dielen Punkt untcnudlt. Veri1. G. B t r g h::l n - W. Fr. Me y er; Encyklopldte 
der mathem. WIUenlchaften, Bd. III 1, l S. IUS. Ntuere Dreteck1leometrie. 

" 
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erst in neuerer Zeit 11, AbeT sman die Absicht IiiGt Grebe als eineo wirklichen Ma~ 
thematiker erkennen. Als seIcher hat er sich auch in seinen spateren Arheiten erwie
sen, deren eine er Gerling aus besonderem AnlaB gewidmet hat. Grebe ist 1831 ans 
Gymnasium narn Rinteln gekommen, wie GanG, deT ein regelmaBiger Zeitungsleser 
war, vermurlic:h durch die Zeitung erfahren hatte. Vier lahre darauf kam Grebe an 
das Gymnasium in Kassel oDd wurde dort spater Direktor clef ReaIsdmle. Am 
14. Januar 1874 ist Grebe in Kassel gestorben. 

In den erstcn }ahren nam Einrichtung deT kurhessisroen Priifung haben, wie die 
Akten zeigen, manche Theologen mit ganz kiimmerlimen Kenntnissen. besonders in 
Mathematik. die Priifung versucht, abeT ohne Erfolg. Einer der ersten wirkHchen 
Mathematiker, die sich der Prufung unterzogcn haben, war cin Schliler von GauB 
und Gerling, der aus Bayreuth stammende De a h n a. In Gerlings Brief an GauS 
vom 1. Marz 1835 tritt scin Name zum ersten Mal auf, nachdcm offenbar GauB in 
cinem nimt mehr erhaltenen Brief an Cerling von Deahna geschrieben hat. In Cer
Hngs Brief heiBt es: "lch HO re alf{1er/idl / deml dergl. Diuge werdeu llier VO~f ]u
risteu IHld Ttfeologell ;etzt alleiu betriebeu /, d(l{1 man fur zwei IfHsercr ImrltessisdfCH 
Gymnl1SiCH Lchrer fUr Ml1tlfeHlarill sudft. Das ware, vorl1usgcsetzt. da{1 DealH1a sidl 
qlfali{iziert lwt. vielleicJlt ejue gute AlIssirnt fUr am, uHd er I~omfte sidf durc1J seifle 
Verwaudreu i" Kl1ssel dauac1J uufttin. Freilic1J wiirde er anfallgs sidl dem l1iesigen 
GYJUl1asiallel1rerexamell unterwerfel1 fifusseH, und eine zeirlang provisorisc1J aH
gestellt werdeH. Die SreUeu silfd aber, soviel idf wei{1, besser als meilfe Kassel'sdte 
in der wesr{a/isdlen Zeit, ca. 500 Taler. Jfi {allor. - WeltJf er Hodl dart ist IfHd Sie 
Om far quali/iziert Ifa/telt , so hattelf Sie wo1l1 die Gate, iH" darau{ aU/llferksmu Zlt 

nlad,eu. WaHsdft er uiilfere Bedilfgwlgelf iiber das Exam ell zu wisseH, so mag er 
mir sdtreibeH." 

Wie sich aus spateren Briefen ergibt. ist Deahna nam Marburg gegangen und hat 
hier Cerling auch bei magnetischen und astronomischen Messungen geholfcn. Aller
di'lgs war er fur solche Tatigkeit nicht recht geeignet. HeiBt es doch im Brief vom 
31. Marz 1836. mit dem Gerling seinem hochverehrten Freund CauB die magne
tismen Beobachtungen des Marztermins schickte: "Dell Ulf/ug abgeredllfet, deH 
Freund Deahna zwisdfen Sh latd lOh lillsti{tete wfd ein paar andcre augemerkte dubia 
gleidt{alls beiseire gesetzt, {iHde id1 heineu GrtHfd, ill die Resu/tate Mi~traueH zu 
setzeH." Bei der Obersendung der Novemberbeobachtungen mit dem Brief vom 
5. Dez. 1836 schreibt CerIing: "Meiues WisseHs ist keiH storeuder Umstand ein
getreteu, als eine VOH HerrH Deal1na am 29. vorgenouwfeHe Verriicktmg des Standes. 
dessen Grund mir 11icht klar gewordeu ist." 

Trotzdem war CerIing aber sehr urn Deahnas Weiterkommen bemuht, wenn 
dieser auch, wie GerIing am 12. Nov. 1836 schreibt, mit seinen Zeitbestimmungen 
etwas unordentlich ist: "DeahHa ist abrigens tmendlidl danllbar fur Hfre giWge Ge
siJlnuHg gegelf Om, tmd habe ich ilml audf versprod1en, wegelf seiner ZukuHft HITeH 
gatigen Rat Zlt erbitten. - Vorderhand Habe idl Hur zu UHf, da{1 er 11tH seiHen Exa
mens- uud ProuforiolfsarbeiteH sirn ein weHig tm}Hueit, delnf er sdfieH selfr geHeigt, 
die Sadle auf die lalfge BmfJ~ zu sdfiebeu." Aber erst am 14. luni 1840 konnte Ger-

17 In den vielen blsher .chen herau5gekemmenen Bi nden der Optra omnia teonardi Euleri in die Gcometrit 
DlXI:! nidlt vertreten. 
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ling an GauG berichten: "UJlser Dealma Hat deJlfl el1dlid, audt eilfeH AH{aJlg zu einer 
Suhsisteflz ge{uHdeH, indeut er Hadl I1lanmerlei widerwarrigefl Sdlid?saleu, die Zft 

weitlau{ig zu erziil1lefl wiireH tHld alle aus dem Vorurteil gegen seiJte Person ent
sprmlgen, als Hil{sleJlrer bei deJH GyumasiuUf in Fulda mtgesteIlt wffrde, wo er 
{reilidl Hur 150 Taler Besoldrmg Itat." Vier Jahrc spater in einem bngen Brief vom 
26. Februar 1844 meldet Gerling den Tod von Deahna: "NUll JllII~ idt IhlleH eiHe 
HnaHgeneHme ja traurige Narnridtt gebeH. Unser Deal1na lebt 'Iirnt met,,! Er llat 
sidl Ham etwa vor vier Wod,eH '1ier eingegtmgenen Narnridftelf absidfllidl vergi{tet. 
Soweit UItUt bisher hat in Er{ahrtmg bringen kOlHlen, hat er SdlOH seit ittl1gerer 2eit 
Spuren VOII LebeHsaberdrup gezeigt und zuweilen geiiupert, er Italte es ganlirnt fur 
uurernt, sidr vOn der iallgweiligeH Welt loszu»ladulI. Elite andere Nadlrimt sagt 
{rei/irn, er tlabe sidt Horn vor etwa ehum halbeH Jal1r geatf~ert, dap er an einer 
groperen wisse'lsdlaftlirnen Untersudtung arbeite, durdt welche er eHdlich eilHuai 
sein GlUck in der Welt zu Iffadlen lloffe. Eine dritte Nadlrirnt besagt, es sei vorzug
lich die VerlegeHl1eit uber Iwbezahlte SchuldeH geweseH, die 11tH zur Verzwei{lung 
gebradlt. AlIe stiHfHlen aber dariH ubereiH, dap er seinen desparatelf EHtSdtlup gaflz 
unpraktisdt ausge{uhrt uHd sich noch laHge gequiilt l1abe, olme Moglidllleit der Ret
tUllg IHld mit Reue, da es zu spiit war .... In seinem langen Antwortschreiben vom 
8. April 1844 sagt GauG: "ErsdtiUterHd war die Nachridlt von DeallHas traurigeJlI 
Elide. EiJl trefflidler Kopf ist iJI iluff verloren; er besap den jetzt so seltenen SiHH 
{ur echte mathematische Streuge .... 

Deahna war ein abstrakt logischer mathematischer Kopf, der fUr die Grund
lagenfrage besonders interessiert war. Tn einem Brief vom 24. April 1835 an Ger
ling, in dem GauG u. a. das auch viel erorterte Problem eines Beweises der Mog~ 
lichkeit der Ebene behandelte. heiGt es: "Im belJlerke Hodf, dap Ifnser jUflger Freund 
Dealma, der fur Dh1ge dleser Art viel SiHH Hat, und den tch auf die NOlwendigkeit, 
die Moglichlleit der Ebene ZI1 beweisen, aufltlerksam gemadtt Itatte, mir einen, 
soviel idt ufidt erimfere, befriedigeHd Imd selbst elegant durdlgefiillrten Beweis vor
gelegt lfat." Daraus ist die Deahnasche Marburger Dissertation von 1837 "Demon
stratio theorematis esse superficiem planam" entstanden. Deahna konstruiert die 
Ebene durch Drehung eines Winkels urn einen seiner Schenkel mit der Bedingung, 
daB eine konzentrische Kugelflache in zwei kongruente Teile zerschnitten wiirde 18. 

Deahna hat auBerdem im Crelleschen 10urnal zwei Arbeiten aus dem Gebiet der 
Algebra und der Differentialgleichungen veroffentlicht. 

Die beiden wiederholt genannten Marburger ordentlichen Professoren der Mathe
matik G e r I i n g und S t e g m ann hier - wie es an sidt natiirlich angebracht 
ware - ausfiihrlimer zu behandeln, reimt der Raum nimt aus. Ich muG mim mit 
einigen kurzen biographismen Angaben begniigen. 

Ch r i s t i a n L u cl wig G e r I i n gist 1788 in Hamburg geboren. AIs Student 
in Gottingen wurde er einer der wenigen Schiiler von GauB. der ihn sehr schatzte. 

JI De ;t h n a wlrd aum von Rimard B a I t z e r iD stinen ausie:cimneten .Elemtnlen der MathematU:-
4. Aufl. Bd. 2 (1874) 5 erwahnt. Baltzcr Jagt dort: GauB ilt der Meinung aewelen. daB D~ahnu Oar
stellunif von einlgen Manifeln. die in ihr anzutreffen liind. sim befreien lassl.'. ProblemI.' uber die Defi
nilion der Ebene und damil %uummcnhlnifend der acnden Linie und dn Punk le. haben .um Saviifny und 
,einen Kreil der Romantiker belmHtiat. Der %u dicscm KTci. gehorende Brentano ha! .Im nam eiDer 
Aniabe Stolls in eiDer Burlnkc .der Punkt- dariiber \unig gemam!. 
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Nacn dem Studium war er mehrere Iahre im Kasseler Smuldienst tatig. his er im 
April 1817 zum o. Prof. deT Mathematik, Physik uod Astronomie in Marburg 
emanot wurde. Hier hat er ein flir seine Zeit gHinzendes physikalisches Institut 
erridttet. Fur seine Sdtiiler war Gerling sehr besorgt. In schlaflosen Nac:bten - so 
sdueiht er einmal an GauG - denkt er after iiber die Moglichkeit Dam, ihnen 
weiter zu helfen. Er ist 1864 gestorhen. Aus seinen vielen Briefen an GauG. die 
sich bis zu einem }ahr vcr dem Tode seines Lehrers erstrecken, gewinnt man eineD 
ansmaulichen Eindruck von seiner Kasseler uod Marburger Tatigkeit. Die Ver
messung Kurhessens hat ihn - ahnlich wie GauG die Hannoverscne Vemessung -
sehr in Ansprudt genom men. Aber auch die wiederholte Bcarheitung neuer AufIagen 
des oben erw5hnten Lehrhuchs von L 0 r e n z hat ihn sehr beschaftigt 19. Man 
siebt aus den Briefen. wie er immer wieder hemiiht ist. Klarheit in den grundl~gen
den Fragen zu eclangen. In den letzten Briefen aus dem I ahre 185'3 ist wiederholt 
von Versuchen mit Tischriicken die Rede. wie sie darnaIs offenhar Mode waren. Von 
Interesse ist seine Selbstbiographie. die freiIich nur bis zum Jahre 1831 reicht:!o. 

Friedrich Ludwig Stegmann. * am 28.Juni 1813 in Frankfurt/M., 
hat in Marburg zunachst Medizin studiert und wurde darin auch prornoviert. 
Offenhar unter dem EinfluB von Gerling hat er sich der Mathematik gewidmet und 
war in den hoheren Schuldienst getreten, zunachst am Gymnasium in Marhurg und 
dann an der Realschule. 1840 habilitierte er sich in Marburg Hir hohere Mathematik. 
wurde 1845' a. o. Prof. und 1848 o. Prof., der erste in der Reihe der Marburger 
Professoren. die nUr fUr Mathematik Lehrauftrag hatten. 1884 trat Stegmann vom 
Lehramt zuruck. In den uher vierzig Iahren seiner akademischen Tatigkeit ist er 
- wie mir aus Urteilen alter Schiiler bekannt geworden ist - ein sehr anregender 
Lehrer gewesen. besonders aum durm die van ihm eingerichteten Uhungen. Das 
hezeugt auch der bekannte englische Physiker T y n d all. der in den vierziger 
Jahren in Marburg studiert hat und dort mit einer Dissertation uber "Die Sdu3uben
flame mit geneigter Erzeugnislinie und die Bedingungen des Gleichgewichts fUr 
soIche Schrauben" 185'0 pramoviert wurde2t. Es ware wiinschenswert. daB fiir Steg
mann einrnal ein ausfuhrliches Lehensbild an geeigneter SteIle ersmiene. zur Er
ganzung des kurzen Namrufs in der Chronik der Universitat Marburg auf das Jahr 
1890/91. Stegmann ist am 7. Juni 1891 gestorben. 

AbschlieBend sollen nom die Mathematiker. die als Marhurger Professoren in 
der neueren Zeit gewirkt haben und nimt mehr am Leben sind. die aber der Ver
fasser aUe personlim gekannt hat. kurz erwahnt werden: 

19 Gulinil brlnilt In lelner Beubeltung aum elne BJo!lraphle von lorenz. Dleler war urlprilnilllm Theoloile. 
ilt aber durm Seilner In Halle (denen Name dem Leler aUI dem PhYllkunterrlmt durm du Segnerlme 
Wallerrad bekannt lein durfee) fur die Marhematik lewoanen wordea. Er wlrkle all Matbematiker an 
dem einuiil~n beriihmlen Gymnuium in Burr bel Maildeburi. 

1" In K. W. J u I t i : Gntndlailen zu einer hUJhdl~n GdthrteniltJdlimte (un) HO-H'. Gulinil ilt im Bd. 1 
der LebenJbilder aUI Kurhellen uDd Waldea: durdJ den HUi. del BridwedJull. (Iemea. SdJ.ifer. iewilrdiilt 
worden. 

11 In der Bioiraphit Tyndalb. die der deutlmen Aun:abe Kiner Vorlelung ~Dle Wlnne betnmtet all eine 
Art der Beweilunil"' 4. Aun. (1191) beiiefilit lit. werden TOD leinen Marburier Lehrern nur Bunwn und der 
PhYliker Knoblaud! ilcnannt. Die mubematlld!e Diuertatlon fiadet sim aber Im .. Verzeimnb der leit 1150 
an den deullmen Universltiten enmienenen Doklor-Dillertationen und H~billtationSlm riften aUI der 
relnea und anlewandlcn Mathematik". Heraulgcieben auf Gruad del fur die Deullme Univerlitits-Au .. 
Itel lunil In Chlcaio eudilenenen Verzeldlaillu, auf BnmluB der Deutlmea Matbematiker-Vtreiaiiluni. 
Manmen 1191. 
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Der schon in der Einleitung S. 119 genannte He i n r i c h Web e r (* 1842 
Heidelberg, t 1912 StraSburg), der von 1884 bis zu seiner Berufung nam Gottingen 
1892 in Marburg war und dort schon mit besonderer Riicksicht auf die Lehrer der 
Mathematik auch liber elementare Mathematik las, woraus spater seine mebrfach 
aufgelegte Enzyklopadie entstanden ist. 

Ober Webers Nomfalger F r i e d r i ch Se hat t k y, der 1902 dem Ruf nam 
Berlin folgte, hat mir sein Marburger Schiiler. Studienrat i. R. Prof. Dr. Ctto Reuher 
in Frankfurt folgende Erinnerungen zu Verfiigung gestellt: .. Was ich zu sagen hatte. 
bezoge sim vor allem auf das smlimte gute We sen. das Smottky auszeimnete und 
ihn den Weg zum Herzen derjenigen Smliler Hnden lieS. die sim der allerdings 
nicht geringen gcistigen Anstrengung unterzogen. seine auSerst gehaltvollen. aber 
meist sehr abstrakten Vorlesungen und Seminarbespremungen regelmaSig zu be
sumen und wirklich zu verarbeiten. In meinen vier Marburger Semestern war 
im ofters bei ihm zu Gast und wurde in seine zahlreiche Familie wie ein Sohn auf
genommen. fm Staatsexamen hat er mim weniger examiniert als iiber interessante 
mathematisme Fragen infarmiert.· (' 1851 Berlin, t 1935 Berlin). 

Smattkys Namfalger wurde 1902 K u r tHe 0 s el, der als SmUler Kraoeckers 
besonders die arithmetisch-zahlentheoretischen Gehiete pElegte und mit Vorliehe 
aum fUr die Staatsprlifung zahlentheoretische Themen stellte. Sein wundervolles 
Haus am Behringsweg war ein Mittelpunkt des kulturellen Lehens in Marburg. 
Am 1. Juni 1941 ist Hensel in Marburg gestorhen (* 29.12.1861 in Konigsberg). 

Zur mathematischen Vergangenheit Marburgs gehort auch der emeritierte, in 
Domholzhausen liher Homburg wohnende Prof. Ern s t Ne u m ann. dessen Vor
Iesungen hegeisternd gewirkt haben. was Verfasser als Hospitant in einer Vor
lesungsstunde mit groSer Freude beohachtet hat. Ernst Neumann ist durch seine 
Vorfahren ein Triiger der groBen Konigsberger mathematischen Tradition. von der 
auf S. 129 schon die Rede war (* 9.11.1875 Konigsberg. seit 1905 in Marhurg). 

Von den Mathematikern. die in Marburg die akademische Laufhahn begonnen 
haben, seien genannt: 
A d a I f Ko e s er, • 1862 io Grtissow (Mecklenburg), t 1930 .Is o. Prof. der 
Universitat Breslau 
Ben n 0 K 1 e i n •• 1846 in Stolp. t 1891 bald nam seiner Ernennung zum a. o. Prof. 
Ernst Hellinger. * 1880 in Striegau, t 1953 aIs nach USA. emigrierter 
o. Prof. der Frankfurter Universitat 
He i n r i c h J u n g •• 1876 in Essen. t 1953 in Halle als emeritierter o. Prof. der 
Universitat HaIle 

Ober diese eothalt die IMUK-Abhandlung des Verfassers (Anmerkung 2) mehr 
Angaben. 
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